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1. Vorbemerkung

Das vorliegende Literaturgutachten schlieBt unmittel-

bar an das von mir im Juni 1972 angefertigte Gutachten

uber die Theorie der Statusinkonsistenz (SIK) an.

Da es sich gezeigt hatte, daB durch die SIK-Theorie

eine breite Variation von psychosomatischen Verhaltens-

weisen erklart werden konnte, schien es plausibel,

auch einen Zusammenhang zum MiBbrauch von Rauschmitteln

(RM) zu vermuten.

Einschrankend wurde im SIK-Gutachten darawf hingewiesen,
daB mit Sicherheit die SIK-Theorie auf einem zu niedrigen

Abstraktionsniveau formuliert ist, um die teilweise

sehr unterschiedlichen Phanomene erklaren zu k5nnen.

Die Arbeit einiger Autoren zeigte, daB die SIK-Theorie

auf andere Theorien von h8herem Abstraktionsniveau

reduzierbar ist, so daB es vorteilhafter ist, diehe zur

Erklarung bestimmter, als psychosomatisch benannter

Verhaltensweisen, heranzuziehen.

Im SIK-Gutachten wurden insbesondere die Theorie der

Erwartungskongruenz von SAMPSON (1963) und die Redu-

zierung der SIK-Theorie auf die Theorie der kognitiven

Dissonanz von GESCHWENDER (1968) erwahnt. Beide Theorien

Sind.in der Lage, Phanomene, die durch die SIK-Theorie

erklart werden, gleichfalls zu erklaren, sowie daruber

hinaus auch andere Phanomene. Es erschien daher zweck-

maBig, diese Theorien in die anzustellenden Literatur-

recherchen mit einzubeziehen, so daB die dort ange-

fiihrten Uberlegungen zu Ursachen des RM-MiBbrauchs

theoretisch auf eine weitere Basis bezogen werden

konnten.

Der Auftrag der Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

klarung zum vorliegenden Gutachten, der mir am 7.6.1972

von Frl. Dipl.-Soz. Benad zugestelli wurde, stellt in

Punkt (a) zur Aufgabe, Fakten der wichtigsten Drogen-

literatur zu san.meln, die fur den Zusammenhang
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zwischen SIK und Drogenkonsum relevant sind. Ein direkter

Zusammenhang zwischen SIK und Drogenkonsum war in

der durchgesehenen Literatur nicht zu finden. Da dies

aus der niedrigen Allgemeinheit der SIK-Theorie zu er-

warten war, wurden die in der Literatur vorgefundenen

Ursachen des RM-MiBbrauchs von mir daraufhin uberpruft,
wieweit sie eine Erklarung durch die oben erwahnten

Theorien der kognitiven Konsistenz angebracht erscheinen

lassan.

Entsprechend dem Auftrag wurden vor allem solche Unter-

suchungen berucksichtigt, in denen Kausalbeziehungen zum

Drogen-Konsum empirisch gepruft wurden. Aus den in

diesen Untersuchungen gefundenen Ergebnissen sowie den

theoretischen Uberlegungen, die ihnen zu Grunde lagen,

sollen Oberlegungen zu einem Forschungsansatz fiir eine

weitere Klarung dieser Zusammenhange abgeleitet werden.

Die im Auftrag angesprochene Zusammenarbeit mit

Herrn Prof. Brengelmann konnte von mir leider nicht

realisiert werden, da Herr Brengelmann auf mein

Schreiben bisher nicht reagiert hat.
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Es zeigte sich, daB viele der von mir durchgesehenen

Arbeiten explizit oder implizit eine theoretische Er-

klarung fur die Ursachen und Motivationen zum Rausch-

mittelkonsum enthielten. Es erschien zweckmaBig, die

vorgebrachten Thesen zur Motivation als Strukturierung

der vorliegenden Arbeit zu verwenden, insbesondere als

man die von den Autoren angenommene oder auch gefundene
Motivation in nur wenige ubergeordnete Thesen ent-

sprechend ihrem theoretischen Hintergrund zusammen-

fassen kann.

An_hand der Drogen-Literatur sind von mir 1182 Thesen

unterschieden worden. Die von mir durchgesehene Alkohol-

Literatur soll im AnschluB an diese fie; Thesen

"en bloc" behandelt werden. Dies erschien zweckmaBig,
da ein Bezug der Ursabhen des Alkoholismus zu einigen

der Thesen gegeben ist, andererseits aber einige.

Motivationsstrukturen sich wieder erheblich von denen

des Drogenkonsums unterscheiden, so daB ein Subsummieren

der Alkohol-Literatur unter die Drogen-Literatur wenig

zweckmaBig erschien.

Eine Hervorhebung und Bewertung der gemeinsamen theore-

tischen Grundlagen und damit die M8glichkeit zu einem

empirischen Forchungsansatz - soll zum SchluB des Gut-

achtens erfolgen.

Wenn man versucht, sich einen Oberblick uber die erreich-

bare Drogen- und Alkohol-Literatur zu verschaffen,
verdichtet sich der Eindruck, daB viel Papier beschribben

wird, aber wenig Miihe auf die Gewinnung neuer Erkennt-

nisse verwendet wird. So werden zwar viele Statistiken

erstellt uber die Zunahme des Rauschmittel-Konsums,
wobei gr5Btenteils auf polizeiliche und klinische Daten

zuruckgegriffen wird, aber uber die Ursachon dieses

Konsums wird sehr oft nur spekuliert. So sind es

natiirlich gerade die Spekulationen, die den Vorurteilen

Tiir und Tor affnen. Oft werden solche "Ursachen" mit
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Daten belegt, die von einer streng wissenschaftlichen

Anforderung her einer Prufung nicht standhalten k8nnen.

Da mir dieses Dilemma typisch fiir weite Bereiche der

Drogen-Literatur zu sein scheint, sollen zuvor dazu

einige Beispiele gezeigt werden.

In einem Aufsatz in der Zeitschrift "Suchtgefahren"

(16, 1970, Nr.4, 1-9) sieht GERFELD die moderne technische

Evolution als Grund fur eine Entfremdung und Orien-

tierungslosigkeit der Jugendlichen an. Durch die Heraus-

16sung aus den traditionellen Bindungen landschaft-

licher und nationaler Art seien Prognosen fiir Zukunft,
Beruf und Lebensfiihrung nebelhafter als ehedem und fiir

die Jugendlichen sei Planung nicht mehr maglich, sondern

nur noch Spekulation(Seite 1). Von daher wiirden alte

Verhaltensweisen durch neu entwickelte abgel8st, was

die Verstandigung zwischen den Generationen erschwere.

Unter der Jugend k5nnien sich so neue Uberzeugungen

verbreiten, etwa die ungenugende Ausnutzung von Gehirn-

funktionen und Geisteskraften, die nun durch psycho-

trope Mittel und Psychopharmaka aktiviert werden sollen.

Diese These eines kulturellen Wandels wird von GERFELD

ohne Beweis in den Raum gestellt, der sich statt dessen

in weitschweifigen Beschreibungen der Rauscherlebnisse

ergeht, wahrscheinlich um einen Gegenbeweis zur soge-

nannten "BewuBtseinserweiterung"anzutreten. Die Daten-

sammlung zu diesen Erlebnissen stammt nach seiner Aus-

sage teils aus Selbstbeobachtung, teils aus Zeugnissen

"kritischer Beobachtert, an Party-Teilnehmern. Aus der

Testpsychologie ist bekannt, daB solche Erheb_.ungs-
methoden oft zu verzerrten Ergebnissen fiihren, da

andere Motive zum Tragen kommen, als die eigentlich
interessierenden.

Zusammenfassend kommt GERFELD zu dem SchluB: "GewiB

liegt der AnlaB zum RauschmittelgenuB im wcsentlichen

in der Pers5nlichkeit, die nach der Testprufung als

1
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Willensschwach, stimmungslabil, prahlerisch und geltungs-

bediirftig erfaBt wird, aber die innere Leere durch sprung-

hafte Aktivitat zu uberspielen sucht, indem sie nach

neuen Reizen und starken Motiven strebt."(S.7). Hier

werden zur Beschreibung der.Pers5nlichkeitsstruktur

normative Begriffe gewahlt, die kaum in der Lage sein

diirften, das Drogenproblem aus dem Bereich der moralischen

Wertung einer wissenschaftlichen Analyse zuzufiihren.

Im ubrigen diirfte eine eindeutige und allgemeingultige

Definition der im Zitat enthaltenen Eigenschften kaum

mt;glich sein.

Auch REDHARDT (Zeitschrift f.Rechtsmedizin, Berlin, 1971)

guht in seiner Analyse der Motivationszusammenhange

des HaschischmiBbrauchs nicht von der wissenschaftlich

wiinschenswerten Methode objektiver Datensammlung aus.

Er_schlieBt aus seiner "standigen Auseinandersetzung
mit studentischen Gruppen und ihrem solidarisierenden

Umkreis...", daS die heutige Form des Haschisch-Konsums

letzilich nichts neues darstelle im Verhaltnis zur

Form der traditionellen Suchte. "Gelaufige Erklarungen,
wie Neugier und Experiment, Verfiihrung und gruppenkon-

formes Verhalten, Frustration oder Protest" seien ledig-

lich ideologische Verbriimungen und Sekundarmotivation,
-- - --

die -"dech·iffriert als ein path6gnomischer Akt des

Ausweichens vor der Realitat" erscheinen(S. 58/59),
Nicht wesentlich praziser druckt sich FEUERLEIN aus

(Miinch-ner Medizinische Wochenschrift vom 12.12.1969),
der im wesentlichen drei Faktorengruppen fiir die Ent-

stehung der Sucht verantwortlich macht: Die Art der

Droge, das Sozialfeld der Person und die Eigenart der

Persbnlichkeit, namlich ihre suchtige Fehlhaltung

(Seite 2593). Er sieht z.B. das Pers5nlichkeitsbild

des Drogenkonsumenten als "bequem" und "gelangweilt" '

an, zuweilen sei dieser aber auch ein "aktiver und

tuchtiger Mensch", der unter dem Druck einer zu hohen

Arbeitslast zu Suchtmitteln greife.

-5-
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Zur Illustration der Datenerhebung sei noch auf eine

Arbeit von BATTAGAY, BAUMLER, GNIRSS und LADEWIG

hingewiesen (Schweizer Medizinische Wochenschrift,99,

1969, 965-971), die ihre Schlusse aus der Beobachtung
klinischen Materials ziehen, insbesondere aus der

Analyse der Krankengeschichte. Auch hier wird - wie

bei den oben erwahnten Autoren - ein induktives Ver-

fahren angewendet, um hinsichtlich der Ursachen der

Suchthaltung zu theoretischen Aussagen zu gelangen.
-Induktive Verfahren k6nnen aber nicht zum Beweis einer

theoretischen Aussage herangezogen werden, da sie nur

einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtheit der Falle

betreffen, auf die sich der theoretische Satz bezieht.

Viele Untersuchungen versuchen nicht, eine theoretische

Aussage uber die Hintergriinde der RM-Sucht zu machen,

so wie dies bei den oben zitierten Autoren der Fall ist.

Im Rahmen einer deskriptiven Datenerhebung an einer

mehr oder weniger reprasentativen Stichprobe, die vor

all em_Um_fang und Art des RM-Konsum in einer Grund-

gesamtheit messen soll, werden an die Probanden Fragen
nach-ihrer Mo-tivation gestellt, warum sie zu den Rausch-

mitteln greifen.
---.--

In einer Untersuchung der Stadt Hamburg uber den Drogen-

konsum Hamburger Schaler (ver6ffentlicht von der

Staatlichen Pressestelle Hamburg, "Berichte und Dokumente"

Nr. 272, 1971) werden folgende Motive eruiert:

Neugier zu 57,1%,
Vergessen von Problemen zu 13,5%,

Lustgewinn zu 9,3%

Steigerung der Antriebskraft zu 4, 2%,
"weil andere es taten" zu 3, 6% .

Die Verfasser der Studie verweisen hingegen darauf, daB

diese Motive nur vordergriindig sind und halten Kommuni-

kationsst5rungen im "sozialen Nahbereich" und in der

Familie .fur die eigentlichen Griinde. Diese Vermutung
k6nnen sie lediglich mit deskriptiven Daten belegen, die

fiir sich solche Kausalzusammenhange noch nicht beweisen

k5nnen.

I
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Auch in einer Untersuchung von BSCHORR ("Jugend und

Drogenkonsum", in Soziale Arbeit, Heft 12, 1970, 1-16)
wird die Frage nach den eigentlichen Ursachen weder

gestellt noch untersucht. Die Konsumenten werden im

Fragebogen aufgefordert, ihre Motivation zu nennen.:

In der Reihenfolge der Haufigkeit werden angegeben:

 
1. Lustgewinn, 2.emanzipatorische Motive, 3. Selbst-

behandlung eigener seelischer Schwierigkeiten,
4. Mitmachen mit den anderen, 5.Protest gegen Autori-

taten.

Wenn solche Ergebnisse zweifellos sehr niitzlich sind,

so sollten sie doch nicht dariiber hinwegtauschen, daQ
die Motivation vor allem bei den suchimaBig Drogen-
------

Konsumierenden anders gelagert ist. Diese Aussage

betrifft auch die sogenannte "Umsteigethese", d.h.

die These, daB die Konsumenten mit hoher Wahrscheinlich-

keit von den weniger gefahrlichen Drogen des Cannabis-

Typs auf addere, gefahrlichere Drogen umsteigen.

Wahrend wahrscheinlich fur viele Konsumenten der

weniger gefahrlichen Drogen, insbesondere fur Probierer,  
d.h. gelegentliche Konsumenten, die obe.Il_-ange_fuhrten

---Motive -zutreffen magen, gelten diese mit Sicherheit
.

nicht mehr fur haufige und suchtmaBige. Konsumenten.

Auf-diesen letzteren Sachverhalt soll spater noch ein-

gegangen werden. Die Umsteigethese beinhaltet aber eine

durchgangig gleiche Motivation beim "Ums·teigen" von

der einen zur anderen Droge.

Die Art der "oberflachlichen" Motivation scheint zudem

abhangig zu sein von der Art der befragten Personen.

Wahrend z.B. BSCHORR vor allem Schuler und Studenten

befragte, werden von KIELHOLZ & BATTEGAY (in: Schweizer-

ische Medizinische Wochenschrift 29, 97, 1967, 944ff)
vor allem Drogenabhangige und Alkoholiker der Psychi-

atrischen Univeraitatsklink Basel untersucht. Die genannte

Motivation von 207 Personen ist dementsprechend voll-
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kommen anders, als die in den oben zitierten Arbeiten.

Es wurden genannt: Schmerzbekampfung ( 47.8%),

Betaubung (41. 1%), Schlaffurderung, Beruhigung, Ent-

spannung(17.4%), Leistungssteigerung( 15·5%), Be-
-

rauschung, Erleichterung, Euphorie(10. 6%). Bei den L

Alkoholkranken war im Vergleich dazu Geselligkeits--- A

streben· das am haufigsten genannte Motiv. (56. 5%),
danach folgten Betaubung (37.7%) und Berauschung,

Erleichterung, Euphorie (28.6%). '

Von solchen Motiven schlieBen die Autoren zwar auf

diesen zugrunde liegende Motive, diese werden aber mehr

diffus vermutet: "Wenn bei den Motiven unter den Drogen-

abhangigen die Schmerzbekampfung und die Betaubung

uberwiegen und bei den Alkoholkranken das Gesellig-

keitsstreben, so geht daraus hervor, daB die Toxikomanen

vom Suchtmittel eine Flucht vor und eine Befreiung von

der Realit t erwarten, wahrend die Athyliker durch

das Mittel Alkohol - allerdings vergeblich - besser

-. leben zu k6nnen hoffen."(S.947).
Dieses Beispiel sollte zeigen, daB das, was gebraucht

wird, um den Drogen- und AlkoholmiBbrauch zu erk].aren,

eine Theorie ist, aus der z.B. auch die von den Befragten

geauBerten Motivationen erklart werden kannen. Eine

wirkungsvolle Therapie der Suchtigen sowie eine Pro-

phylaxe kann auf eine solche Theorie nicht verzichten,

da bisher die Therapie lediglich vom Meinungsstreit
und von den Vorurteilan der Behandelnden gepragt ist.

Ein Qualitatsurteil ist damit nicht impliziert, denn

oft handelt man instinktiv richtig; dies befreit aber

nicht von der Fordcrung, in die zugrunde liegenden

Vorgange tieferen Einblick zu nehmen.

Die Forderung nach theoretischem und empirisch ab-

gesichtertem Wissen wird von GILLIE untcr dem

bezeichnenden Titel "Drug addiction - facts and

folklore" (Science Journal, 5A6, 1969,75-80)
mit einem Beispiel bezuglich der fatalen Folgen

-8-
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oberflachlicher und wissenschaftlich nicht beweisbarer

Vorurteile unterstutzt: "Beliefs such as these tend to

act as self fulfilling prophecies: an alcoholic who

believes that he is bound to return to the bottle when

he so much as has a drop is very likely to do so."(S.76).

LINDESMITH (Basic problems in the social psychology of

addiction and a theory, in: O'DONNEL et al.,  d },
Narcotic addiction) erhebt gleichfalls in drei Punkten

die Forderung nach einer Theorie der Sucht:

1.Der Suhtbegriff muB eindeutig definiert werden,

2.Eine Theorie muB auf alle Falle einer so definierten

Sucht anwendbar sein,

3.Die Theorie muS testbar sein.

Ein groBer Teil der im Folgenden zu referizrenden An-

satze, die von mir als Thesen bezeichnet worden sind,.

da sie - implizit oder explizit - theoretische Satze

enthalten, genugen diesen Kriterien nicht. Oft wird

schon durch die Konstruktion des theoretischen Kon-

zeptes eine Beweisbarkeit ausgeschlossen, so daB der

Leser die postulierten Zusammenhange glauben kann oder

nicht - nach Belieben. Dies trifft z.B. auf die nun

folgende erste These zu.

2. Die These von der pramorbiden Pers5nlichkeit

Die Erklarung der RM-Sucht aus einer Pramorbiditat der

Pers5nlichkeit ergibt sich oft aus Beobachtungen des

jeweiligen Autors an einem gewissen Krankemnaterial,

z.B. aus psychiatrischen Kliniken oder kriminalpoli-

zeilichen Akten. Eine bestimmte Pers5nlichkeitsstruktur

.wird dabei als ursachlich angesehen fur die Ent-

stehung der suchtigen Fehlhaltung. Die Autoren versuchen,

die von ihnen beobachteten Pers5nlichkeitsmerkmale

zu klassifizieren und unter ein bestimmtes Pers6nlich-

keitsbild - die pramorbide Persanlichkeit namlich -

zu sub summi eren.

-9-
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Material hat in den empirischen Wissenschaften eine

gewisse Tradition. Wie allerdings die moderne

Wissenschaftstheorie - etwa aus der Perspektive POPPERIS -

zeigt, ist sie nicht in der Lage, neue Erkenntnisse zu

vermitteln. Wo neue Erkenntnisse abgeleitet werden,

was nur im induktiven SchluB m6glich ist, k5nnen

Fehler nicht erkannt und damit vermieden.werden.

Es ware zweckmaBiger, empirisch beobachtete Einzelfalle

lediglich zur Hypothesenbildung heranzuziehen, um

diese Hypothesen dann einer systematischen Prufung in

und an der Realitat auszusetzen.

Den pramorbiden Charakter des Drogenabhangigen schlieBen

MADER & SLUGA (Wiener Medizinische Wochenschrift 37,

1969, 604-608) aus drei von ihnen klassifizierten

Verlaufsfmr-men der Drogensucht:
-

I

A. Sozial labil mit Drogensucht

(Ehemalig ohne festen Wohnsitz, nun seBhaft ge-

worden und als Drogen-Handler tatig.)
B. Asozial verwahrlost mit Drogenabhangigkeit

(Fehlende soziale Anpassung, Streunen, Zukunfts-

aspelcte mit schlechter Gegenwartsbezogenheit, auch

chronisch konsumierende Erkrankungen.)
C. Kriminell verwahrlost mit Drogenabhangigkeit

Diese Klassifikation gewinnen Mader und Sluga an 36

Fallen, wobei auf die erste Klasse nur 4 Falle kommen,
26 Falle auf die zweite Klasse und 6 auf die dritte

Klasse. Schon durch die sehr ungleiche Haufigkeit sver-

teilung ist ersichtlich, daB es sich um eine voll-

kommen willkiirliche Aufteilung des empirischen Materials

-handelt. Die Drogenabhangig]ceit wird hief gru idsat-E-
lich im Zusammenhang mit sozial wertenden Merkmalen

gesehen, die aber inhaltlich vollkommen unprazise sind

und einen Zusammenhang von Drogensucht und Kriminalitat

suggerieren. Eine solche Behandlung des Themas scheint

Die Methode des Klassifizierens von beobachtetem
.-/
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mir einer objektiv wissenschaftlichen Analyse wenig

adiquat.

Die meisten Autoren verstehen unter der pramorbiden

Pers5nlichkeitsstruktur eine durch bestimmte Soziali-

sationserfahrungen gepragte Pers8nlichkeit, die durch

- -eine-bestimmte Auspragung von Pers5nlichkeitsvariablen

gekennzeichnet ist.

"Sowohl bei den Drogenabhangigen als auch bei den Alkohol-

kranken spielt die pramorbide Pers5nlichkeit eine wesent-

liche Rolle bei der Entstehung der Sucht.Bei beiden

sind auch lebensgeschichtliche Belastungen, vor allem

in der (friiheren) Kindheit, entscheidende Erlebnisse,

die zum schlieelichen Entstehen der Sucht beitrpgen."
(KTELHOLZ & BATTEGAY, 1967,S. 947). Diese hier nur

vage angedeutete historische Perspektive wird von

MAAS (Soziale Fallarbeit in der Suchtkrankenhilfe,

Lambertus Verlag, Freiburg, 1966) praziser darge-

stellt. Die Erklarung der Suchthaltung musse auf

Starungen des friihen Mutter-Kind Verhaltnisses zuruck-

gefuhrt werden, die vor allem durch Mangel- und Versagungs-

situationen gekennzeichnet sei. Die Fehlhaltung ist

.demgemaB als HAufholhaltung" zu interpretieren.

Diese Argumentation wird durch Daten unterstutzt:

Aus einer Population von Drogenabhangigen waren

46% in ihrer friihen Kindheit durch schweres Elend

betroffen;

83%-93% durch St6rungen des Familienmilieus wie

Tod, Scheidung, Ehekonflikt der Eltern betroffen;

73% hatten eine ambivalente Bindung an den gleich-

geschlechtlichen Elternteil;

83% zeigten eine mangelhafte affektive Bindung
1

an Lebensziele und Lebonsaufgaben. 1

Als Wesen der Sucht b€zeichnet MAAS das "Prinzip des

abgekiirzten Wegs", d.h. es wird eine unmittelbare

-11-
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Luststillung angestrebt, ohne Rucksicht auf allgemein-

gultige Normen. Vor allem weist MAAS auf den verkiirzten

seelischen Spannungsbogen hin, womit er eine ver-

minderte Frustrationstoleranz meint.

Zum Aspekt der Frustrationstoleranz ist auch die Wahr-

nehmung der Zeitperspektive wichtig. LASKOWITZ (Psycho-
logical characteristics in the adolescent addict; in:

HARMS,E., ed., Drug addiction in youth, 1965) findet

bei Dorgenkonsumenten die Bevorzugung unmittelbarer

Belohnung vor aufgeschobener Belohnung (deferred

gratification pattern). In die Zukunft wird wenig Ver-

trauen gesetzt, so daB vor allem die gegenwartige Si-

tuation genutzt wird. Auch das Kommunikationsverhalten

des Konsumenten laBi auf ein solches Verhaltnis zur

Zeitperspektive schlieBen. Die Kommunikation ist

"action"-orientiert, sie basiert auf der Anwesenheit

des Par·tners. Lange Freundschaften, vor allem solche

uber gr5Bere rdumliche Entfernungen sind seltem  so daB

soziale Kontakte auf kurzfristige Bekanntschaften be-

schrankt bleiben.

Von anderen Autoren warden weitere Persdnlichkeits-

variablen untersucht, so z.B. von WITKIN et al.(1959)

Feldabhangigkeit von Alkoholikern,von GOLD (1960)
Intra- und Extrapunitivitat von Drogenkonsumenten etc.

Wie sich bis hierher gezeigt hat, sind die Untersuchungen,

die das Persanlichkeitsbild des Drogenkonsumenten

erfassen wollen, von teilweise sehr unterschiedlicher

Qualitat. Sie reichen von rein sozial wertenden und

zuweilen diskriminierenden Bezeichnungen der Charakter-

struktur bis zu genau definierten und standardisierten

Messungen von Pers6nlichkeitsvariablen.

Es laBt sich jedoch aus keiner der vorliegenden Unter-

suchungen der SchluB ziehen, ob die gefurrtlene Persijn-

lichkeitsstruktur Ursache oder Wirkung des Drogen-

konsums ist. Wenn auch teilweise Zusammenhinge zwischen
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der Sozialisationsgeschichte und den Pers5nlichkeits-

variablen geschen werden, so sind diese doch oft

spekulativ (wie z.B. bei MAAS) oder schwer nachweis-

bar.

Oft wird auch aus einer bestimmten Auspragung der Per-

sanlichkeitsvariablen eine Art funktionaler SchluB

auf. das Motiv des Drogenkonsums gewagt. Sehr oft

wird das Fluchtmotiv (Eskapismus) genannt, d,h. der

Konsument benutzt den Rausch, um vor den Anforderungen

der Wirklichkeit zu fliehen. Dieses Motiv kommt etwa

als Resultat einer niedrigen Frustrationstoleranz in

Betracht.

..KIELHOLZ & BATTEGAY sehen im Drogenkonsum einen

Suicid-Ersatz. Die Suicid-Tendenz ihrerseits ergebe sich

Wieder aus der pramorbiden Pers5nlichkcits-Struktur.

Die These von der pramorbiden Pers5nlichkeitsstruktur

wird besonders stark von COHEN (The Drug Dilemma, New York,

1968) vertreten. Er stellt einen Katalog von Eigen-

schatten auf, die fur den Such·tigen typisch seien:

AIany contributcry faclors criter into tlic narcotic addiction of a

young person. Thcy can be cnumcrited:
- I.

t ·-Nlost >6ung addicts arc fro;r.,ili112!.ill-  ips in which.liousc.
hold·, nrc s,·1 (lifri, :lcd th:it ( :c f.··imily zii,ic iw-,liy :XiSTs.

2 1'cur, a;:d  cer val,ws 4:cn arc critic.·,1 f.ictor. in hc·roin usage.
In somc url:F.n slum areas, boyfrici·,ds turn on gi, fr:·,·r.ds, gangs
turn on newcomers, aid o:do: siblings may fur:1 on younger
0110. Thc ni.ile-fcnialc ratio is about 3 tol.

93 Witliin a :r:in:twork of chaotic fp.r iliril a: ci 70:£,11 life, dc·

pctident, pa,sive, i:nmaturc yotingsters arc mo:c fulneriblc f
and arc spoken of as ha,ing :.1, "addictive ncr.on:Zil ." Ti :t  
city pcrson.ilite typc nifght Gct lock:d into a licroi:t habir is  i
uxiqucstions'Dic. When. a rciatircly ina:;irc pei·so:i bccomcs.Uaddictcd fur somc rcasc··,i, tlic possibility· of a curc ·is :nuch
mom favorabic.

4 Iliosc w!:o bccon·.c :iddicts sccm to h.vc th: g:cr,:cst difliculty  1  '*tit:ir c:':'..cs.'......:. 13'r . .1 150( : d- ir£$ 1
usage, o: cou:ic, i:.·0:7·,o:c: fi:ri",e: dcliiiqi:ent .cti ·ities.

1 5 Prior nonnarcotic dri:g usages inay harc Ecilitnicd tlic intro·
ducilon to heroin. The us: of mi illicit d. ug of :;ny tq·pc pcr-

.,mits casi:r L..01·er,·,c;ir to 11:cr: porei; l Erf.g gro::ps. ..1' Or.son,c

pcoilia druc br,iricr scems to exist; o:wc it is hr:.ici:cd, ·.11!

 61:t bc i.red.

4

1
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Eigenschaften von Konsumenten von Schlafmitteln sind:

1 Tlie,nlc01101 ..cldict in an cffo;t to crcced tlic cffects of drii,k-
-

ing alone, in F.gli:ing off the DTs, or \\·liet; trying :o d:y out.

2 · Tlic ;ii:Cotic :,cl(Iici \\·lien his supplics are cui 0,1 or w!1ii he

wants to to ii,i·:n.:ity ta•: :w:.yncs, of !,cm;n. It d ne un-

common to obtain a histc:y f,·o:n. a "iunki·:" i!,..1·,:d·3:g :1:e fact

that 1:c 1,3s :·.!so b:en addicied :o :):ri) tur,itc, duri: g :,is cr.-

rccr on hcroir.

3 Stu.dctits.with :in undc:lying Ecrsori·.:lity dist,trbnnce- or situa-

tional problcm with consi:lerabic an.\icty, whcic quanti:ics of

slecping pills nrc available.
4 Anxiet>.-riddun or deprcncd individuals who arc unal,le to

.-.

slccp or :0!crate ti c waking statc and are willing to regulite
thcir own mcdicatio:1.

5 P,.ticnis who, without supcr,·ision, h..re licen 2:luircd :o in-

creasc their sed;·,tirc intake to th: point of dcpctidencc.
6 Bingc Uscrs who use barbitur:,tcs just as utilet'S hSVC lost weck.

ends with alcohol.

7 Thos: dcpcndent o:i ali,phctin;ilics w:20 bccomc too ng;tated
on thcir basic drug ind usc b:.;bitura:cs to quic: th:in down.

8 Tlic mul:;I,nbitu::ted ps,·cimp..!11 who will takc b.lrbitirrates

along with, or instcid of, any o:her d·,·ug.

Eine Darstellung solcher Persanlichkeitsbilder scheint

mir so lange ohne Wert, so lange nicht in einem theo-

retischen Rahmen nachgewiesen werden kann, wie es zu

solch einer Auspragung von Pers5nlichkeitsvariablen

kommt.

Der illustrative Wert soll damit aber nicht bestritten

werden. Hier besteht aber die Gefahr, daB ein be-

stimmtes Pers6nlichkeitsbild als diskriminierendes

Merkmal hervorgehoben wird, vor allem, wenn - wie

einige Beispiele zeigen konnten - moralisch weribe-

haftete und unscharfe Bezeichnungen Verwendung finden.

Oft sind gerade in diesem Gebiet die Schlusse, die

gezogen werdentfalsch. Haufigstes Beispiel dafur

ist, daB aus einem gemeinsamen Auftreten von Per-

s8nlichkeitsmerkmalen mit Verhaltensmerkmalen ein

kausaler Zusammenhang geschlossen wird. Solch einen t

SchluB findet man z.B. im Zusammenhang mit Pers6nlich-
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variablen und Kriminalitat und Drogenkonsum. So wird

geschlossen, daB Drogenkonsum nur bei Kriminellen

vorkommt oder zur Kriminalitat fuhrt, oder daB die

gefundenen Pers6nlichkeitsvariablen zu Drogenkonsum

und/oder Kriminalitat pradestinieren. Das ist etwa bei

WINICK,C.(Mariuana use by young people, in: HARMS,

Drug addiction in youth) zu finden. Einige logische

Oberlegungen zur Logik wissenschaftlicher Beweise

wiirden den Unsinn solcher Schlusse klar darlegen.

Bezeichnend ist, daB vor allem das Untersuchungs-
material die Ergebnisse vorstrukturiert (Frage der

Stichprobe). Zwei Untersuchungen sollen noch re-

feriert werden, die das beweisen.
-

KLEINER,D. (Probleme des Rauschmittelmi Bbrauchs fur

die Jugendkriminalrechtspflege aus jugendpsychiatrischer

Sicht, in:Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechts-

reform, -Heft 3/4, 1971) klassifiziert sein Untersuchungs-

matorial in sechs Kategorien und leitet ein: "Betrachten

wir nun die wesentlichsten Konsumentengruppen aus

der Perspektive des Gutachters." Offensichtlich werden

hier die Kenntnisse uber die Motivation fiir den

MiBbrauch aus solchen Fallen 'gezogen, die dem Verfasser

als Gutachter vorgefiihrt wurden, die also "sozial

auffallig" waren. Dies stellt schon eine sehr ein-

seitige Stichprobe dar.

Sodann wird im Sinne einer Diagnose den Probanden ein

'Krankheitsbild" zugeordnet (der Verfasser ist Dr.med. !),
wobei in der Diagnose die Motivation enthalten ist:

1.Versuch einer Selbsttherapie durch Drogenge-
brauch.
(endogene Verstimmungen, Epileptiker, latente Psy-
chosen, etc.)

i

2.Neurotische bzw., charakterneurotische "Risiko-
pers5nlichkeitenf

3.Jugendlich Labile, aus puberaler Schwierigkeit
und durch Beriihrung mit Rauschmitteln in seclische

Fehlentwicklung gekommen.

4.Primar bereits dissozial, d.h. schon vor dem

Drogenkontakt verwahrlost, bzw.kriminell.
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In die fiinfte Gruppe ordnet KLEINER die "gro Be Zahl

sozial eingeordneter und psychisch ausreichend

stabiler Menschen" ein, die gelegentlich Haschisch

rauehen und kriminalpolizeilich noch nicht in Er-

scheinung getreten sind.

Die sechste Gruppe sind ehemalige Konsumenten, gegen

die noch ein altes Ver fahren anhangig ist.

In der Kategorisierung ist schon das angedeutet, was

SCHAR & BIENER (Jugend und Drogen, in: Zeitschr.f.

Pravent.Med. 16, 1971, 343 347) klar sagen:"Hinter
manchem jugendlichen Drogenkonsumenten verbirgt sich

eine Suchtpers5nlichkeit." Es seien Beispiele vom

Uberwiegen Charakterabnormer unter den Suchtigen

von 34. 5% bzw. 44% beschrieben, "...dabei standen.

schi zoide, infantile, hysterisch-geltungssuchtige,
triebhafte oder triebabnorme Pers6nlichkciten im

Vordergrund."
Die Motivation zum RM-Konsum wird in einer krankhaften

Persdnlichkeitsabnormitat gesehen, ein Bild, das Dank

der Unterstutzung durch die medizinische Autoritat

heute weit verbreitet scheint und z.B. viele Therapie-

maBnahmen vorstrukturiert.

Hier soll wohlgemerkt nicht der Standpunkt verfochten

werden, daB zwischen Drogenabhangigen und "Nicht-Konsu-

menten" oder "Gelegenheitskonsumenten" keine Unterschiede

bestiinden, obwohl z.B. LENNERTZ (Zur Frage der anti-

sozialen Pers5nlichkeit jugendlicher Haschisch-Raucher,
in: Zeitschrift f. Sozialpsychologie, 1, 1970, 48-56)
nachweisen konnte, daB viele der oft angenommenen

Unterscheidungen nicht bestehen.

Aber gerade im LENNERTZ-Aufsatz oder auch in den Arbciten

von SMART, JONES und FEJER (auf die spater noch genau

eingegangen wird) werden Unterschiede in .den Pers5n-

lichkeitsvariablen analysiert, die Hinweise geben auf

die soziale Entwicklung der Konsumenten, auf die Grunde

*



fiir die Entstehung einer Bedurfnislage und die somit

Maglichkeiten zur Therapie eruffnen, die frei sind

von Diskriminierung und die eine gr5Bere Effizienz vcr-

sprechen.

Hier erweist es sich auch, daB die Unterschiede in den

Persanlichkeitsmerkmalen nicht individuelle, krank-

hafte Veranderungen sind, sondern oft strukturell be-

dingt sind. Der Blickwinkel ist hier also ein anderer

und der Geist, der hinter der Analyse steckt erscheint

mir auch als ein anderer.

3. Die These von der Wirksamkeit subkultureller Werte,

bzw. des sozialen Drucks

Die Gegenposition zum vorherigen Abschnitt stellen die

Arbeiten solcher Autoren dar, die nur oder vorwiegend

den sozialen EinfluB als verantwortlich fur den Drogen-

konsum ansehen.

Wie sehr viele Autoren, so sieht auch FEUERLEIN (1969)
den sozialen Kontextnur als eine Ursache unter anderen:

"Drei Faktorengruppen sind im wesentlichen fiir die Ent-

stehung von Sucht und MiBbrauch maBgebend: Die Art der

Droge, das Sozialfeld, die Eigenart der Pers6nlichkeit,
ihre suchtige Fehlhaltung."(S.2593).
Unter dem Sozialfeld versteht FEUERLEIN nur bedingt den

.

EinfluB einer Subkultur, wie etwa die peer-group. Auch

die Arbeitswelt schaffe viele Voraussetzungen fur den

MiBbrauch durch die Belastung und Entfr€mdung, der

die Person unterworfen ist.

Trotzdem spricht er auch von eincm "suchtfbrdernden"

Milieu, in das auch Modestr5mungen und von einer Gruppe

ausgeubter sozialer Druck eingehen. Wirksam wird dieses

Milieu nur im Zusammenwirken mit Wesenseigentlimlich-

keiten der Persanlichkeit.

D
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Von KALANT & KALANT (1971) wird mehr auf. die Rolle

der Droge als"Eintrittsausweis" zu sozialen Inter-

aktionen hingewiesen. Von den Autoren wird dies

vor allem am Beispiel des Alkoholkosums verdeut-

licht, wenn bei einem Glas Bier eher ein Kontakt

geschlossen wird, bzw. man unter dem EinfluB des

Alkohols eher zu Kontakten bereit ist, indem

z.B. Hemmungen wegfallen.

Oft werden gleiche Griinde auch von Drogenkonsumenten

angegeben, wobei hier der Drogenkonsum mehr den

Charakter hat, die Zugeharigkeit zu einer sozialen

Gruppe zu dokumentieren. Wieweit durch den Konsum

selber eine Kommunikation erloichtert wird, hangt

von Art und Dosierung der Droge ab.

Der Drogenkonsum erleichtert also die.Identifikation
mit einer bestimmten Bezugsgruppe. DaB der Konsum in

der. Gruppe erst gelernt wird, muB gleichfalls in Betracht

gezogen werden. SMART (1972) konnte nachweisen, daB

Jugendliche, deren Eltern psychoaktive Drogen konsu-

mierten, gleichfalls in H6herem MaBe zum Drogenkonsum

neigten, als Gleichaltrige, deren Eltern keine Drogen
nahmen.

Ebonso muS angenommen werden, daB auch in Gleich-

altrigen-Gruppen Drogenkonsum "gelern·t" wird. Die

Aussagen vieler Konsumenten uber ihren ersten Drogen-

kontakt sprechen daftir. Ob dieses "Lernen" allerdings
zur eigentlichen Sucht in kausalem Verhaltnis steht,
ist sehr zweifelhaft, da es sich hier nur um Ver-

haltenskonformitat handelt, die erst dann zur Habi-

tualisierung fuhrt, wenn fur den Konsum eine dauernde

Bediirfnislage besteht.

AuBer. dem Motiv der Konformitat, des Mitgehens mit der

Mode, wird haufig das Protestmotiv genannt. "Der

Protest gegen die Gesellschaft richtet sich gegen die

Unmenschlichkeit eines Systems, das die Ware zum Fetisch

und den Menschen zur Ware macht..." (STECKEL, 1969).

D
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Mit der Droge wird zu einem Rauschmittel gegriffen,
das den Normen in starkerem Maae widerspricht, als

dies z.B bei Alkohol der Fall ist. AuBerdem

wird hier das Moment der BewuBtseinserweiterung

wirksam, mit dem man die Zwange der Gesel].schaft zu

uberwinden hofft.

Auch das Protestmotiv ist gruppenspezifisch an die

Jugend gebund.en. Dabei tritt das Verhalten "Drogen-
konsum" im Verein mit anderen Protest-Verhaltensweisen

auf, wie Kleidung, Sprache u. s.w., die als Syndrom
die Gruppenzugeh6rigkeit im Sinne eines Rituals doku-

mentieren.

Ob der Protest als Motiv den Drogenkonsum in jeder

Intensitat erklaron kann, ist fraglich. Auch hier

gilt wieder, daB die Protesthaltung allein keine

Sucht bedingt. So erkennt DIEDERICHS (1970):"... daB

das Protestmotiv in der bisherigen Drogendiskussion
anscheinend uberschatzt worden j.st." und "Wcnn einer

jedoch jeden Tag seine Droge nehmen muB, dann stimmt

- mit -lhm etwas nicht...". Auch DIEDERICHS sieht dann den

eigentlichen Grund in der PersOnlichkeit des Konsumenten,
z.B. in Kontaktst8rungen und :schizoiden Pers8nlich-

keitsstarungen.
Etwas eingehender wird die Protestbewegung von

BSCHORR (1970) analysiert, Insbesondere erkennt er,

daB diese vor allem von den intellektuelleren Schichten

unter den Jugendlichen, wie Schuler und Studenten ge-

tragen wird. Vor allem von diesen werden die im All-

tagsleben eingelagerten Repressionen erkannt und dem-

entsprechend der Drogenkonsum in einer Art Gegenideologie

eingelagert.
Diese Ideologie - insbcsondere das "drop-out"-Geschehen
- konnte auch nur in einer von dor unmittelbaren

physischen Not befreiten Industriegesellschaft ent-

stehen, in der die Frage nach dem Sinn des Lebens nou
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und anders gestellt wurde. Insbesondere wurden die

angetroffenen Arbeits-, Ausbildungs- und Herrschafts-

verhaltnisse als zu entfremdet und fremdbestimmt ab-

gelehnt. Es ist verstandlich, daB auf solch einer

Grundlage eine Ideologie entstehen konnte, die das

eigene Lustempfinden und die Erfahrung des Selbst mehr

in den Vordergrund stellte. Es ist aber zugleich auch

naheliegend, daB sich diese Ideologie hinsichtlich des

Drogenkonsums ausschlieSlich auf den Gebrauch von

Haluzinogenen beschrankte.

Wie aus verschiedenen Untersuchungen hervorgeht, nahmen

aber vor allem die Schichten, auf die sich die Ideologie

bezog, Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, nur sekundar

an der Bewegung teil. Diese scheinen eher zu den sogen.

harten Drogen zu greifen, ob aus mangelnder Einsicht in

die Folgen oder einfach aus anderen Motivationen heraus,

sei dahingestellt.

POLLARD, J. (Teenagers and the use of drugs:reflections

on the emotional setting, in:Clinical Pediatrics, 6,
11, 1967, 613 ff) stellt die Frage: "Why do teenagers

take drugs?" (S.615 ff) und sieht vor allem drei

Griinde: (1 ) Weil der Drogen-Konsum ein Tabu' ist. Die

Tabuisierung des Konsums durch die "Erwachsenenwelt"

stellt fiir die Jugendlichen einen Anreiz dar, insA

besondere, da andcre"Drogen", wie Alkohol und Schlaf-

mittel wiederum fiir Erwachsene erlaubt sind.

(2)Die Jugendlichen haben ein Bedurfnis nach Anpassung

gegenuber ihren Gleichaltrigengruppen. Dieses Be-

diirfnis zeigt sich vor allem in einer Opposition gegen

die Erwachsenen und einer hohen Verpflichtung gegen-

uber den peer-Normen.

(3) Drogen sind relativ leicht zu erhalten.

POLLARD scheint vor allem in seiner Argumentation auf

den Generationenkonflikt abzuheben. Die Jugend ist eine

Zeit scelischer Konflikte, die sich aus der Abl8sung

vom Elternhaus und aus der Identitdisfindung ergeben.

-20-
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Die oft formelhaften Verbote der Eltern und insbesondere

die Diskrepanz zwischen den von diesen vertretenen

Werten und den beobachteten Vorgangen in der Gesell-

schaft (Krieg, Ausbeutung) stoBen sie ab und machen

Normen und Regeln unglaubhaft in ihrer Intention.

Die Jugendlichen neigen eher dazu, sich mit einer

"Gegenkultur" zu identifizieren, in der noch die ak-

zeptierten Werte verbindlich sind.

In dieser Gegenkultur sieht auch SCHEUCH (Haschisch
und LSD als Modedroge, Osnabruck, 1970) den Haupt-

grund fiir den ansteigenden Drogenkonsum unter Jugendlichen.
- Wesentliches Element dieser Subkultur sei die Zuruck-

weisung von Leistungsanspriichen ("Hang-Loose" Ethik).
Eine solche Ethik werde vor allem von solchen Jugend-
lichen vertreten, deren Elternhaus wenig Anforderungen

gestellt habe und in dem genugend Mittel vorhanden

gewesen seien, um alle Bediirfnisse zu befriedigen.
- Die Leistungsanforderungen der Schule und Universitat

wiirden dann als unzumutbar angesehen und die ent-

sprechenden Institutionen moralisch abgewertet.

Rauschmittelkonsum und Gruppenzugeharigkeit entwickeln

ein Gefiihl der eigenen GraBo "frei von Anstrengung".

Insofern sei - nach SCHEUCHs Meinung - die Motivation,
Haschisal zu rauchen und an politischen Protes-tbe-

wegungen teilzunehmen, ahnlich.

Ein zusatzlicher Effekt der Abwendung von den ge-

sellschaftlichen Leistungsanspruchen sci der, daB

der Rauschmittelkonsument und Angeh6rige der Sub-

kultur diesen Anspruchen auch immer weniger gerecht

werden kann(S.51-53).
Als Grunde fur den RM-Konsum sieht SCHEUCH den

Aut oritatsverfall in den hoch entwickelten Industrie-

nationen. Traditionelle Regelungen und Tugenden ver-

lieren heute ihre fruhere Bedeutung. fur das Uber-

leben der Gesellschaft und individuellen Erfolg.

-21-
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Der Jugendliche leite daraus die FoIgerung ab,

daB alle Werte, die traditionell seien, heute

keine Gultigkeit mehr haben (S. 11).
Auch werde vor Stress-Situationen mit Hilfe von Psycho-

pharmaka ausgewichen, was insofern fatal ist, als die

n chst Stress-Situation nun noch weniger bewaltigt
I

werden kanni

Die Entwicklung einer Gegenkultur, in der die Werte

der "Erwachsenen-Welt" negiert werden, sieht SCHEUCH

durch Entwicklungen auf dem Zeitschriften- und Litera-

turmarkt gefOrdert, die die Werte der von SCHEUCH so

genannten "Pop & Porno Kultur" furdern.

Eine ahnliche Meinung wird von SUCHMAN (The Hang-Loose
Ethic and the spirit of drug use, in: Journ.o.Health

-

ana  social Behavior 9, 1968-If46-155) Vertreten:

"Our primary hypothesis has been that drug use is

only one aspect of the more general 'happening' scene

and reflects a broad range of other 'anti-establishment'

behaviors."(S.150). In einer empirischen Untersuchung
findet er, daB der Gebrauch von Ma:ill uana mit dem

Vertreten dieser Ethik positiv variiert.

SUCH[,IAN vergleicht den Drogenkonsum mit dem "sozialen

'-Trinken", d.h. der Konsum ist als Protestakt gegen

Werte der bestehenden Gesellschaft. "Our data would

strongly suggest that use of marijuana is predominantly
a social act favo red by a sub-group in our society

which happens to be disenchanted with the established

order and for whom such use has become simply a normal

preference for their own particular recreational drug. "

(s.154).
Von LIDZ & ROTHENBERG (Psychedelismus: Die Wiederge-
burt des„·Dionysos, in: Psyche, Heft 5, XXIV, 1970,

359-374) wird der Konsum der halluzinogenen Drogen

mit dem Dionysos-Kult, bzw. mit dem Peyotismus der

amerikanischen Prarieindianer verglichen. Auch diese

*
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Autoren fiihren den Konsum auf den Verfall der tradi-

tionellen Werte in den westlichen Kulturen zuruck,
ob der Verfall wirklich stattfindet oder nur von den

konsumierenden Jugendlichen wahrgenommen wird, ist

nicht erkennbar. Es werden historische Beispiele

angefiihrt, die beweisen sollen, daB immer in Zeiten

des. Wandels kultureller Werte messianische Religionen
aufkamen. Der moderne Psychedelismus, vor allem, wie

er von LEARY vertreten wird, sei eine solche reli-

gi6 se Entwicklung.
Wie von PARSONS, COUSINS u.a. dargestellt wurde,

-- befindet sich die heutige amerikanische Gesellschaft

in einem Ubergangsstadium, in dem vor allem die tradi-

tionelle Familienbindung sich aufl6st (S.365). Daraus

ergebe sich eine Identitatskrise, die den Boden be-

reite fur neuc Kulte, in denen das Sclbst eine neue,

Bedeutung erlange.

Zur These der subkulturellen Werte ist folgendes zu

sagen:

1.Sie bezieht sich ausschlieBlich auf den Konsum

von Haluzinogenen, sofern dor Bestand einer Sub-

kultur allein fiir den Konsum verantwortlich ge,·

macht wird.

2.Sie ist schwer zu beweisen (Vor allem so, wie

sie von LIDZEROTHENBERG vertreten wird).
3.Die Maglichkeit therapierender MaBnahmen laSt

sich schwer erkennen, das Verhalten ist quasi
eine natiirliche Begleiterscheinung gesellschaft-

licher Prozesse. Bei SCHEUCH werden Entscheidungs-
ansatze deutlich, die aber lediglich nur eine'

Ruckkehr zur konservativen Gesellschaftspolitik
darstellen.

0
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Sowohl in der These der pramorbiden Persanlichkeit

als auch in der These einer Subkultur wird haufig
das Auftreten von Abweichungen in der Sozialisation

beim RM-Konsumenten berichtet. Diesen wird - oft

allerdings sehr schwammig und allgemein - der

Status einer Vorbereitungsphase zum Drogenkonsum

zugesprochen.
Viele Arbeiten, oft empirisch exakte Untersuchungen,
sind uber den Zusammenhang von Variablen des Soziali-

sationsprozesses und den RM-Konsum gemacht worden.

4. Die These der Schadigung in der Sozialisation

Verschiedene Autoren, die schon weiter oben im Zu-

sammenhang mit verschiedenen anderen Thesen bezug- 9

lich der Ursachen des RauschmittelmiBbrauchs ge-

nannt wurden, weisen auf die Abweichungen in der

Sozialisation der Drogenkonsumenten von der der

Nicht-Konsumenten hin.

Die von THIEMANN (1970) und MAAS (1966) angesprochene

geringe Frustrationstoleranz ("seelischer Spannungsbogen")
wird von ersterem sowohl auf zu nachgj:bige als

auch auf zu harte Erziehung zuruckgefuhrt. Einer-

seits wird dem Kind durch eine zu nachgibige Haltung

der Bezugsperson das Ertragen von Spanningen und

Frustrationen nicht sozialisiert. Andererseits kann

aber auch die Unfahigkeit, Spannung zu ertragen dem

Gegenteil entspringen, der erzieherischen Harte.

Das Kind ist gewohnt zu gehorchen und Verhaltens-

anweisungen zu bekommen. Eigenstandigkeit, Urteils- 1

fahigkeit und Kritikfahigkeit werden unterbunden. 1

Das Resultat ist ein starker Mangel an Selbstver-

trauen, ein niedriges Selbstwert-Gefuhl.
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MAAS sieht die Entstehung einer Sucht-Disposition

(in Form der geringen Frustrationstoleranz) durch

eine St5rung der friihen Mutter-Kind Beziehungen

bedingt. Solche St5rungen seien vor allem Mangel-

und Versagungssituationen, die im Kind das Gefiihl
.

echter Geborgenheit nicht aufkommen lassen.

Dies bestatigen Daten (zitiert nach CREMERIUS,
Was ist Suchtigkeit?, Zurich/Stuttgart, 1960):

Von einer Population Drogensuchtiger hatten

46% ·in friiher Kindheit schweres Elend erlebt,

83%-93% St5rungen d.Familienmilieus,
73% eine ambivalente Bindung an den Eltern-

teil gleichen Geschlechts,

83% eine mangelhafte affektive Bindung an

Lebensziele und Lebensaufgaben.

Leider wird von MAAS nicht angegeben, woher die

Population stammt, so daB fiir diese Datenidas

gilt, was schon friiher gesagt wurde: Oft werdcn die

Ergebnisse durch die Besonderheit der Stichprobo,

an der diese gewonnen wurden, determiniert.

Im ubrigen findet sich MAAS mit seiner einseitigen

Betonung einer zu harten Erziehung im Widerspruch zu

anderen Autoren sowie zu eigenen Argumenten, indem

er die Wirkung einer zu permissiven Erziehung nicht in

Betracht zieht. Er selber weist auf eine weitere

Mag].ichkeit zur Entstehung eirE r zu niedrigen Frustra-

tionstoleranz hin, indem wihrend der Sozialisation

das Lustprinzip nicht genugend durch das Realitats-

prinzip ersetzt wurde. Die oben angefuhrten Daten

stehen dazu im Widerspruch.

Der Mangel tiefenpsychologischen Theoretisie ens,

so wie es von MAAS betrieben wird, liegt m.E. im

Fehlen einer empirischen Uberprufungsm5glichkeit
der theoretischen Satze. Die oben angefiihrten Daten,
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die vielfach bestatigt wurden, k8nnen auch durch

andere Theorien erklart werden, wie spater noch ge-

zeigt werden soll.

Auch von artzlicher Seite wird haufig auf die Sozi-

alisationsmangel von Drogensuchtigen und -konsumenten

hingewiesen. Von BATTEGAY et al. (1969) werden ca.

50 Falle der Psychiatrischen Universitatsklinik

Basel analysiert. Von sechs ausfuhrlich dargestellten

Fallen hatten drei Ausfalle der Bezugspersonen

(broken home), in einem weiteren Fall kam mutterlicher-

seits Schizophrenie hinzu, in diesem und einem weiteren

Fall hatten die Pbn eine uberbeschutzende Haltung

eines oder beider Elternteile, ein Pbn wuchs in einer

streng religi5sen Familie auf, in der die Stellung des

Patriarchen sehr hoch gehalten wurde. Ohne hier

einer Kasuistik allzu groBe Bedeutung beimessen zu

wollen, kann doch gesag-t werden, daB eine "normale"

Sozialisation in den meisten Fallen nicht gegeben v/ar *
'

Dieses Ergebnis wird durch die Analyse von PAULSEN

fiir die Bundeszentrale f.gesundheitliche Aufklarung

bestatigt (siehe vorlaufiger, nicht ver5ffentl.Bericht

mit Interview-Ausschnitten. ).

Von FEDERN (1971) wird die Erklarung des "epidemie-
ahillichen" RM-Konsums durch die Tiefenpsychologie ab-

gelehnt, die seiner Meinung nach eher die "klassische"

Sucht der Erwachsenen erfasst.

Als ·einen entscheidenden Faktor (unter anderen) sieht

er die augenblickliche Erziehungskrise in den Ver-

einigten Staaten(S.223). Ohne eine nahere Erklarung

anzufiigen, sieht er zwei Faktoren als entscheidend an:

(1)'Die Umwalizung in den Familienverhaltnissen,

bedingt durch die auf der ganzen Welt vor

sich gehenden dkonomischen und sozialen

Veranderungen, und

(2) die ganz ausschlieBlich auf die Vereinigten

Staaten beschrankten Verhaltnisse des
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Erziehungswesens, das seinen Ursprung in der

kolonialen Periode hat.

EHEBALD (1972) fasst wiederum RM-Konsum als Symptom
einer vorangegangenen schweren Fehlentwicklung der Per-

s6nlichkeit auf. In den' verochiedenen Phasen der

Entwicklung (oral, anal, adipal, Latenzzeit) k5nnen

unterschiedliche Verhaltensweisen der Erzieher letzt-

lich zum gleichen Ergebnis fiihren. Eine zu permissive

Haltung in der analen Phase fiihre zu einer geringen

Frustrationstoleranz.

Auch von SOKOL ( 1965) wird von Zuruckweisurig durch

die Eltern, Mangel an Liebe und Verstandnis, von

Streit zwischen den Eltern bei Drogenkonsumenten

berichtet. CHEIN (1965) wiederum berichtet sowohl

---von einer *iberbcschutzenden als auch frustrierenden

Haltung der Eltern zu dem Kind. Wichtig erscheint
- -

aber, daB die Eltern unrealistische Erwartungen an

das Kind stellen.

Die umfangreichen theoretischen Uberlegungen zu

Schaden in der Sozialisationsphase des Drogenkonsumenten
werden an anderer Stelle durch Daten illustriert.

KIELHOLZ (1970) weist vor allem den "broken--home"

Faktor bei jugendlichen Konsumenten nach:
"
Tat..1. .Broken 1·.onic•-Fnktorcn bei 120 i,ige:idlichei, 1'i,!.yroxiko-
manen bis iA,in 13. I i·:,ens;.ihr (7.uin 72it m=h:crc la'.;oren biteiliz:)

Faktor

Tod eincs F.itcrnicits

Alir.·e,cr.hcir cities
E!:e:nicils nuf Grund
von  1-rcnitun: odcr
Sd:cidui,g
lingdnuern#.0 1.6rticrticltc
oder p,!·.·his·.lie
Edunkungen
schwerer All:(.!:olism£,s
o,ler Drolien.,bhR,ifjs,k .1
Verurgumw wegen
Dct:hlian,!lunge,i

Vater

40/0

20°/,

SIte

Alu'[cr

10/0

60/0

6 #.' ,

Elicm
1:CS<mr

3··/e

24%

149/0

Eine Umfrajp von MANCKE (1971) unter jugendlichen Kon-

A
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sumenten zeigt interessanteUnterschiede zwischen

diesen und Nicht-Konsumenten bezuglich der

Attituden zum Elternhaus.

Ihr Familienleben bezeichnen als harmonisch:

Konsumenten: 10%
Nicht-Konsumenten: 35. 6%

- als gespannt, unerfreulich:

Konsumenten: 20%
Nichtkonsumenten: 6.8%

Von Vater (Mutter) fuhlen sich nicht verstanden:

Konsumenten: 36.6% (10%)
Nicht-Konsumenten: 6. 8% (3. 9%)

Obwohl diese Daten ein Licht auf die hausliche Situ-

ation der Konsumenten werfen, ist nicht zu entscheiden,
ob diese Situation Ursache oder Ergebnis des RM-

Konsums ist.

Bei vielen Untersuchungen, in denen Pers5nlichkeits-

varibale der Konsumenten erhoben werden, die Riick-

schlusse auf die Sozialisationsphase erlauben, ist

das gleichfalls nicht zu entscheiden.

-Sofern aus Persanlichkeitsvariablen Ruckschlusse

dieser Art gezogen werden sollen, muB genau ge-

praft werden, ob diese nur durch Sozialisations-

variable determiniert sind, oder ob sie sich durch

spatere Erfahrungen, wie z.B. den Drogcnkonsum uhd

die damit verbundonen Erfahrungen, andern k5nnen, also

nicht sehr stabil sind. Von LASKOWITZ (in HARMS, 1965)
wird beispielsweise eine hohe Risikobereitschaft der

Konsumenten berichtet. Diese kann eirn rseits auf

Sozialisationserfahrung zuruckzufuhren sein, anderer-

seits sich aber auch erst unter dem Druck, sich Drogen ·

zu beschaffen, entstanden sein.

Die von GOLD (in LASKOWITZ zitiert) gefundene Intra-

V
,



punitivitat der Konsumenten, sowie das "deferred

gratification pattern" und das hohe chronische

Angst-Niveau scheinen mir mehr konstante Per-

s6nlichkeitseigenschaften zu sein, die relativ

friih erworben werden. Diese Fragen sollten von den

Sozialisationstheorien naher beantwortet werden

k6nnen.

Im Folgenden sollen noch einige Autoren zitiert

werden, die versucht haben, eine empirisch

prufbare und teilweise geprufte Theorie des

RM-Konsums zu entwickeln.

SMART & JONES (1970) und SMART & FEJER (1969)

analysieren eine Population von LSD-Konsumenten

und vergleichen sie mit einer Gruppe von Nicht-

Konsumenten. Ihre Ergebnisse sind:

- --64) Der gr5ste Teil der LSD-Konsumenten waren

"underachiever". Sie waren zwar in IQ und

Alter mit der Nicht-Konsumenten Gruppe ver-

gleichbar, hatten aber eine um mehrere

Jahre kurzere Ausbildung.

Das Konzept des "under- "overachievement"" bzw.
-ivur<le :von .mir--schon im Zusammenhang mit der Theorie

der Statusinkonsistenz (siehe mein Gutachten bei der

Bundeszentrale f.ges.Aufkl. ) ausfiihrlicher behandelt.

Daher sei hier nur kurz auf die schon dort er-

wahnten Reaktionen auf Inkonsistenz dieser Art

hingewiesen. Diese wurden als psychosomatische Reaktionen

bezeichnet. Die Ergebnisse der Autoren bestatigen

diesen Teil der SIK-Theorie:

(2) Hinsichtlich der MMPI-Daten zeigten die

LSD-Konsumenten hdhere Raten der PsychR-
pathologie.

(3) Die Typen der Psychopathologie waren:

Verhaltenssturungen
- Psychosen

-29-
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Interessant ist, daB die letzten Daten innerhalb der

Gruppe der LSD-Konsumenten gleich waren, d.h. es

bestand kein Unterschied zwischen dem haufigsten

Konsument und dem am wenigsten haufigen Konsument.

Dagegen bestand ein eindeutiger Unterschied zwischen

der Gruppe der Nicht-Konsumenten und der Konsumenten.

Im U-brigen wird in dieser Untersuchung die These

vom Eskapismus der Drogenkonsumenten empirisch nach-

gewiesen.

Die Untersuchungen von SMART&JONES und SMART&FEJER

sind zwei der wenigen, in denen ein direkter Bezug

zur SIK-Theorie, so wie sie von mir im oben er-

wahnten Gutachten dargestellt wurde, hergestellt ist.

Die eigentlichen theoretischen Hintergriinde des Kon-

zeptes -nunder- und overachiever" sind dort nachzu-

lesen. Dieses Konzept gibt den Untersuchungen von

SMART et al. den -theoretischen Rahmen.

In einer weiteren Untersuchung konnten SMART&FEJER

(1972) einen Zusammenhang zwischen dem Drogengebrauch
der Eltern und dem der Kinder (=Drogenkonsumenten)
nachweisen.

The relatic;i.ship li:t,iren ack#,-Ecer.1 :,nd liarelit-1 Jit,:; 1 *0 1 ·as asse:Se,'1 71,torig

8,865 '1'eroni:.: .:tude:,;s. .; I „i:iri; e :7 .4,2 i iii(,p r
 

·

'

,:6:3:exi: Ii,t,en.:zil '.:fc_21
psychoactive (i,:x:f:, JIC* F,  1(1 1,)' I. :·n·,

- i:ltdents 39,1 st).1,1ent

lisyclifiaril···: :ind !·.:i,1:14·in,icenii d.· ,·t·.. '14.c rc '\-· 5 s;r,ing< st.'.·,hen
sawkntsand i-:·,r£-i,) 1,0:h r.feiti,:7 „, · d.j· s..\ '·:„ , t; c·rn, rh.tri:,;ri:.4
hy only ir,oth.r.·' 1•.e then '.1.: W ... r £ ,·" CO:'imi,n to

studc·nt (;r.t;; .·:,·r; :,12*: n"· 're -.  n9 : (k·nt. 1,:IrenE
drug i,se. 1 ).it.a :11ce:,: .....·, &3 i ,odei,·,1 ii·. r ·i·i„ .,t:er :iare,il:il
use aml 11,:11 in o:,i,·r to ri-.iuce :ac 0,1,·.i·,111 uic 1,:.re:13·41 l::'e '.·-0 :; h 1 1:.:VC to liC r,·:hlc: d.

Obwohl die Autoren aus den Daten dieser Untersuchung

keine Kausalboziehungen ableiten k5nnen, liegt

nahe, daB hicr Verhalten gelernt wird und/oder
Situationsvariable bei Eltern und Kindern zu gleichen

Verhaltensklassen fiihren, namlich zum Drogenkonsum.

Die Maglichkeit eines Lerneffektes muB also bei den

Kindern in Betracht gezogen werden.

1
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Unter Berucksichtigung der Ergebnisse von

Untersuchungen uber das Sozialisationsdefizit

Drogenabhangiger formulicren KAPLAN & MEYEROWITZ

(1970) ein Erklarungsmodell, das auf der "Self"-

Theorie beruht.

Al,fir:ict -Ai, c:1:I,i,:.iti,i, ort!1·: 1;,ci.It•:rc r:!,ili:ir co (3ct,irs i.·i the Cti,)inity i,; diug yl,u·,0 1

sul:/Irs #,c .ah;.· .,1.,:i r'.-'.:r il,.ry p ,r,"C.1 4 ,'.24' u, ,4,
"

, 'CJj!2121· 1 lic re,4;ts of a sardy I
wi,ir·iring .in :t·J.: i.l :•.r,·'.,;) ·.i .:!i ;. r.,:,·.:·J.1.·. 1  · .,i,I, ·. ·.· · 1,,<.-- ! c,) bc c li,si<.t,:i.£ wi:!1 1h= |
f#14:n·i:,i: r·Ki:, ,;' 14, 1_ ' .„:, ·1 ,·li·i,:,, „1' ti„# a '1:  1 ...

· ·-,- ..1- p:o:, ALII, 1' i,1 c.,8 vir:,ce:

„r ir.,·.,re, .,r::r, ;: 1· ....i·, i e.,·,:· :1 ·i,:·1 ·1: 1,-,  :-.-. ,:,  ,- .,-·ri·r-TZ-·- ·Ti·37:TIT,;F l
02_'i-_·'-.--1 .,·2_-5- P " I., ''·,I c'iIi,51·-I, tti.il t -.1-1-_,2_'_,-· ,:,

'
„7,· el,I i.,,·r or j

I. i..·.· ·„r ,·iii· Ri: £ir:,Ini· 1

5&£i ·It 1,12_-'_-=34 "_11-' , 1.'... ..1.- I
. I , ....

I
, . '.

---- ---.. ,

me.1,.t.,i, · .i, 1 ·,· i •':,..i · · .i U ,...1 ··· i'.·ii'....:.,.i'ten,. t, i ····' .1.'4 '·t '·.i.':):i'·':J
------- --I...-- .----1- --I- ........ ------.

£90:., th,; 111,1..i·'i· .1 ::. 1:4.·-':· tri .i ·, -1 :: ,!c i ii,; L i,er,: Ihe c·-·;'.,.q, ";,.: o   i, 1, ..,reer r. *: 1

6,2:|1 thiz ihey le.,!.1,1,1-1,2. K#: 4,; „-.it:*,:.:1 110ri,i:.1.,.; by  49: :,t„.,is :!.: 5:51:1 with i

des·i34 E iJent i y ( !11: .: rei :,f,ir:·;i,g t h .: r,< rJ r<, r d·* ·. i.: j t: mo Ccs ·:, f L u :·.i: i.i I iei,. T h·  s: 1„ Iy s,Isi:eits 1

thene·,·1 fur further,crif.:.ttion otihes:: hyputhes:s \\;il:ili thecont·.£lofatonsitudinal Ei'.earch design.

Kurz gesagt geht das Modell

-von einem Postulat aus, daB das grund-
legende Motiv der Psycho- und Soziogenese

das Bestreben ist, von sich selber ein

m8glichst positives Selbst-Bild zu haben,

-nimmt an, dao die Ubernahme des Verhaltens-

musters "DrogenmiBbrauch" direktes oder in-

direktes Resultat der Bemuhungen des Indi-

viduums ist, Selbst-Geringschatzung zu ver-

meiden oder abzubauen,

-stellt die Hypothese auf, daB man um den

Prozess der Entstehung von DrogenmiBbrauch
zu verstehen - vor allem die Faktoren er-

kennen muB, die fiir die Entstehung des Selbst-

bildes verantwortlich sind und die eine Ver-

anderung des Selbstbildes bewirken.

Die Untersuchung von KAPLAN & MEYEROWITZ bestatigt,
daB Drogenabhangige oft durch ihre Sozialisations-

geschichte bedingt, sich selber als negativ ansehon,
d.h. es besteht eine Diskrepanz zwischen ihrer

7
/
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idealen Selbstwahrnehmung und ihrer realen Selbst-

wahrnehmung.
Die gleichen Einflusse rauben ihm auch die Mag-

lichkeiten, sein "Selbst-Image" durch irgendwelche

Verhaltensweisen aufzubessern, seine Situation

der Selbst-Ablehnung zu bewaltigen.

Durch die Drogen-Karriere werden ihm diese Mdg-

lichkeiten noch zusatzlich genommen,.das Subjekt
identifiziert sich zunehmend mit seiner abweichenden

Identitat, es wird "stigmatisiert".
Es soll hier nur kurz darauf verwiesen werden, daB

dieses Modell sich auf h5herer Abstraktionsebene

der Theorien der kognitiven Konsistenz bedient.

Der Zusammenhang zur SIK-Theorie liegt genau auf

dieser Ebene, da - wie von mir im SIK-Gutachten schon

gezeigt die SIK-Theorie gleichfalls auf die

Theorie der kognitiven Konsistenz reduzierbar ist.

Die Arbeit von KAPLAN et al. vcrweist zudem auf

die nun folgende letzte These, die der abweichenden

Identifikation. Diese hangt mit der These der ab-

weichenden Sozialisation eng zusammen, da im all-

gemeinen die abweichende Identifikation durch die

Sozialisationsgeschichte erkldrt wird.

Die Literatur ist daher im folgenden Punkt die gleiche,

wie im bisherigen. Es soll hier lediglich kurz

auf den Aspekt der Identifikation hingewiesen werden.

Es erschien zweckmaBig, diesen As ekt vom Aspckt
der Sozialisationsgeschichte abzutrennen, da die

Identifikation pragnanter auf die Nutzlichkeit der

Theorien der kognitiven Konsistenz zur Erklarung,
der Genese der Drogenabhangigkeit hinweist.
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5. Die These der abweichenden Identifikation

Von LASKOWITZ (1965) und FORT ( 1964 - stellver-

tretend fiir viele andere Autoren wird auf die

Wirkung der "unvollstandigen Familie" hinsichtlich

der Geschlechtsidentifikation hingewiesen. Meistens

lebt das Kind ohne Vater, so daB vor allem fiir

mannliche Kinder die Sozialisation der mannlichen

Geschlechtsrolle nicht stattfindet.

Den Kindern wird spiter durchaus bewuBt, daB ihnen

bestimmte, von der Gesellschaft als mannlich defi-

nierte Verhaltensweisen fehmlen. In ihrem Be-

miihen, sich diesen Erwartungen entsprechend zu ver-

haltuh (coping-behavior), scheitern sie oft.

Dieser Mechanismus wird in Bezug auf den Alkoholis-

mus von gr5Berer Relevanz und soll dort ausfiihrlicher

behandelt werden.

Auch im Konzept des "underachievers", das von

SMART & JOKES (1970) verwendet wird, ist das

niedrige Selbstwert-Gefuhl, die mangelnde Identi-

fikation enthalten. Das Subjekt nimmt wahr, daB es

nicht das in Ausbildung udd Leistung erreicht hat,

was man von ihm auf Grund seiner zugeschriebencn

Statusmerlcnale erwarten kann. Soweit es dazu in der

Lage ist, trifft es Vorkehrungen, um Selbst-'Ideal

und Selbst-Wahrnehmung in Einklang zu bringen

(coping-behavior).
Falls dies nicht im Rahmen dor gesellschaftlichen
Normen mdglich ist, wird es mit hoher Wahrschein-

lichkeit abweichende Vorhaltensweisen zeigen, die

wie im Falle des Drogenkonsums - oft nur schein-

bar das Sclbstwertgefijhl reparieren. Mit grbBerer
Wahrscheinlichkeit sind sie als Eskapismus zu vcr-

stehen,



Von ROSENBERG (1969), der vor allem Individuen

einer Hippi-Gemeinschaft untersuchte, wird eben-

falls auf die aus der Sozialisationsgeschichte
herstammende Unterschiedlichkeit in Normen und

Verhalten zwischen Drogen-Konsumenten und Nicht-

Konsumenten hingewiesen. Insbesondere im Ver-

gleich mit einer Alkoholiker-Population stellt

er bei den Drogenkonsumenten h5here Intelligenz-

leistungen fest. Er schlieBt, daB die Drogen-

konsumenten eher in der Lage sind, uber Unter-

schiede zwischen sich und "der Gesellschaft'I

zu reflektieren und daB diese sich daher bewuBt

von den Werten und Nor·men der Gesellschaft

distanzieren. Sie identifizieren sich mit der

Drogen-Subkultur. ROSENBERG sieht als Grund fur

diese Identifikation die Reduzierung eines Gefuhls

der Unsicherheit, das aus einem Vergleich mit der

"etablierten" Gesellschaft resultiert.

DeMERITT ( 1970) untersucht das Selbst=Konzept von

Drogenkonsumenten, Nicht-Konsumenten und ehemaligen
Konsumenten mit Hilfe des TAT auf von ihm unter-

schiedlich konstruierten Dimensionen, Dabei stellt

er fest.·: daB allgemein das Selbst-Konzept der

ehemaligen Konsumenten besser ist, als das der

Konsumenten und Nicht-Konsumenten.

DeMERITTs Ergebnisse, die nur als Zusammenfassung

der Dissertation Abstracts vorliegen, sind aller-

dings nicht sehr konsistent in Hinsicht auf die

Unterschiede zwischen Konsumenten und Nicht-Kon-

sumenten. Maglicherweise ist der Grund fur diesen

Umstand darin zu suchen, daB die Ergebnisse des 
TAT sehr von der Qualitat der Auswertung abhangen,

so daB hier widerspruchliche Ergebnisse ihren Aus-

gang nehmen k6nnen. Eine direkte Theorie wird von

DeMERITT nicht formuliert, es ist aber wahrscheinlich,

daB er eine ahnliche Theorie hat, wie KAPLAN &

MEYEROWITZ (1970).

-34-
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Auf die Problematik der Identifikation weist

KEHISTON (1968/1969) hin, indem er das, was im

allgemeinen pauschal als Drogen-Konsumenten be-

zeichnet wird, in "heads" und "seekers" unter-

teilt. Diese Bezeichnung weist auf die Motivation

hin, Drogen zu nehmen.

Die "seekers" sind oft junge Leute, die sehr inter-

essiert sind an gesellschaftlichen Problemen, an

existentiellen Fragen und psychologischen Fragen.
KENISTON beschreibt sie in sehr positiven Merk-

malen (S. 101) und betont, daB sich das "Suchen"

nicht auf ein Suchen nach wissenschaftlicher oder

gesellschaftlicher Anerkennung bezieht, sondern
'

ein Suchen nach Wahrheitswerten ist, er nonnt

sie "seekers after truth".

Dementsprechend sind die "seekersl' auch nicht als

Wirklich entfremdet von der amerikanischcn Gesell-

schaft zu verstehen, da sie deren grundsatzlich

proklamierte Werte vertreten. Sie ergreifen in

_ .__ihren Handlungen auch nicht eindeutig und entgiiltig
Partei gegen die Gesellschaftlsondern sind mehr

kritisch gegen ihre Umwelt.

Die "heads" (wahrscheinlich entsprechend "acid heads")
--

dagegen bezeichnet KENISTON als cnifremdet von der

amerikanischen Gesellschaft(S.102). "Confronted

with a society whose rules and values he profoundly

distrusts, the head secks in the counter-culture

of hippiedom a respite, a moratorium, or an escape

from pressures and demands he does not want to

confront."(S. 103).
Entsprechend dieser Unterteilung sind unter den "seekors"

auch mohr die gelegentlichen Konsumenten und

Probierer von Drogen zu finden, wahrend unter den

"heads" Dauer-Konsumenten und Drogenabhangige sind.

I
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Die von KENISTON gewahlte Klassifizierung, die

sich auch auf den Grad der Entfremdung von den

Gesellschaftlichen Werten und Normen bezieht,

ist nicht anderes als die Frage der Identifikation

mit diesen Werten und Normen.

Da diese Werte und Normen in der Familie sozialisiert

werden, wird hier auch der Grund fiir eine mehr

oder weniger abweichende Identifikation gelegt.

6. Theorien des Alkoholkonsums

Im folgcnden soll nun noch ein kurzer AbriB

einiger Veraffentlichungen gegeben werden, die

sich auf eine Theorie des Alkoholismus beziehen

oder diese erkcnnen lassen.

..n

Die Literatur zum Alkoholkdaum beschaftigt sich weit-

gehend mit TherapiemaBnahmen, ohne zu versuchen,

die Genese des Alkoholismus in einem geschlossenen

theoretischen Rahmen zu erklaren. Obwohl Alkoholis-

mus andcre Voraussetzungen hat: als Drogenkonsum,
da -der gomaBigto Alkoholkonsum in unserer Ge-

sellschaft positiv bewertet wird und z.B. von

der Industrie auch gefardert wird, sollten die

Voraussetzungen, soweit es die Sucht betrifft,
ahnlich sein. Dazu sollen im folgenden einige

Untersuchungen dargestellt werden.

Die Veraffontlichungen im Gebiet des Alkoholismus

- soweit sie Ursachen betreffen sind ebenso wie in

der Drogenliteratur selten empirisch-theoretisch

orientiert. In den meisten Fallen sind sie von
9

Medizinern verfasst, die in der Praxis stehen und

ihre Erfahrung mitteilen; oft werden auch empi-

rische Daten berichtet, die rein deskriptiv sind.

& ------
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Im folgenden sollen nur solche Arbeiten

referiert werden, die als Grundlage fur theoretische

Uberlegungen nutzlich erscheinen.

BLANE, H.T. (1968) sti,
 

1.t in den Mittelpunkt seiner

Analyse der Ursachen _·' Alkoholismus die Abhangig-

keit des Alkoholikers, :·,-ihrend das Kind von seiner

Mutter physisch und psychologisch abhangig ist,

ist es inder Rolle des Mannes in unserer Gesell-

schaft enthalten, daB sich dieser der Abhangig-

keit entledigt und unabhangig wird. BLANE ist der

Ansicht, daB dieser Abl sungsprozess beim Alkoholiker

gest5rt wurde, z.B. durch eine uberbeschutzende

Mutter. Von vielen Autoren wird berichtet, daB

spatere Alkoholiker bis zum Erwaclisenenalter im

Haushalt der Mutter lebten, wobei oft die Mutter

verwitwet oder von ihrem Mann getrennt war.

Abhangigkeit sieht BLANE beim Alkoholiker als zu-

grunde liegenden Bedurfniszustand ( need-state )
an oder als offen gezeig·tes Verlialten.

Aus der unvollendeten Abl6sung aus der Abhangig-
keit entstehen zwei Typen des Alkoholikers:

der "dependent", der versucht, sich an eine domi-

nante Persunlichkeit zu binden, und der "counter-

dependent", der Abhangigkeitsverhaltnisse meidct,
um rein auBerlich dem maskulinen Ideal gerecht

zu werden. Als dritte, otwas schwammig definierte

Gruppe sieht BLANE den Mischtyp von beiden, der

seinen Abhiingigkitskonflikt noch keiner "Lasung"

zugefiihrt hat und so zwischen beiden Extrcmen

liegt.
Entsprechend den beiden Typen ist die Motivation

zum Alkoholkonsum yerschieden: der "dependent"
dokumentiert durch seine Sucht seine Pflegebe-

durftigkeit und versucht, Zuwendung zu erzwingen;

der "counter-dependent" baut sich ein Mannlichkeits-

image auf, indem er "Wie ein Mann" trinkt.
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Vom "counter-dependent" wird eher Agression ge-

zeigt, wahrend der "dependent" mehr zur Depression

neigt, d.h. intrapunitiv ist.

Wie bei den Drogen-Konsumenten, so findet PLANE

bei Alkoholikern eine niedrige Frustrations-

toleranz, wahrend gegenuber anerkannten Autoritaten

eine haherere Frustrationsschwelle besteht.

BLANE vergleicht den Alkoholiker mit Kindern

hinsichtlich der Wunscherfullung: der Alkoholiker

ist nicht in der Lage, Belohnung zuruckzustellen

(deferred gratification pattern). Hinsichtlich

der Zeitperspektive wurde weiter oben das gleiche

fiir die Drogenabhangigen erwahnt.

Nach der Beobachtung BLANEs bewirkt die Art der

Sozialisation des Alkoholikers eine inaddquate Ent-

wicklung des Selbst-Bildes (Self), bei dem einer-

seits eine Unterschatzung der eigenen Fahigkeiten

zu bemerken ist, andererseits aber auch oft eine

Uberschatzung. So scheint der Alkoholiker oft

Situationen zu bevorzugen, die in sich schon das

Element des Scheiterns beherbergen; die Griinde fiir

solche fehlgeschlagenen "Unternehmen" fithrt er aber

haufig auf auBere Umstande zuruck. Andererseits

zeigt er aber auch eine Scheu, den Beweis fur an-

gebliche Fahigkeiten anzutreten, die er sich selbst

8ffentlich zuschreibt. Es scheint fraglich, ob der

Komplex des "Self" durch reine Beobachtung des

Alkoholikers genugend erklart werden kann und ob

nicht psychometrische MeBverfahren hier mehr Auf-

schluB bringen kunnen, Von solchon Ergebnissen

berichtet BLANE nichts.

Wichtig erscheint mir, daB BLANE als zentral fur die

Genese des Alkoholismus die Sozialisationsphase

ansieht, und zwar ebenso - wie im Abschnitt uber

Sozialisationsdefizite schon dargestellt - vor allem

das Eltern-Kind Verhaltnis. Dies wird auch von
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ROTTER,H., (1967) bestatigt, der im neurotisch bedingten

symptomatischen Trinken "letztlich Ausdruck tiefer,
bis in die Kindheit zuruckreichender seelischer

Erschutterungen, Konflikte und ungel5ster per-

s5nlicher Probleme, welche der Kranke nicht zu

meistcrn im Stande war" (S. 17) sieht. Haufig sei

beim Trinker eine besonders starke Bindung an den

entgegengesetzt geschlechtlichen Elternteil zu

beobachten, so daB dieser infantil bleibe, unselbst-

standig und nach Abhangigkeit suchend.

ROTTER erwahnt weiter die geringe Frustrations-

tolemnz sowie die verkiirzte Zeitperspektive, die

aufgeschobene Belohnung nicht ertraglich macht.

SchlieBlich weist er -auf die Unfahigkeit des patho-

logischen Alkoholikers hin, tiefgreifende, emotionale

Kontakte zu schlieBen.

In einer Untersuchung von JESSOR,R., ZARI·LAN,R.S.,
& GROSSMAN,P .H. (1968) versuchon die Autoren die

Funktion des Alkohols fur den Trinker in einem

theoretischen Konzept zu fassen. Sie gehen von

ROTTERs Theoric sozialon Lernens aus, indem sie

postulicren: -iWhen experience has-shown that certain

behavior has a relative low.expectation of leading
to goils which are valued by the person, alternative

behavior which has a relatively higher expectation
of leading to these goals, or of coping with the failure

to attain them, will be adopted." (S. 102). Zp.rei Ziele

seien fiir die untersuchte Population der College-

Studenten von Wichtigkeit: dkademische Ancrkennung
und interpersonelle Anorkennung. JESSOR et al. konnten

nachweisen, daB zwischen diesen beiden Zielen und

dem Trink-Verhalten ein Zusammenhang besteht, indem

Trinken im sozialen Bereich zur Zielerreichung

dienlich ist, da es geltenden Erwartungen entspricht.
Ist dagegen die Zielerreichung in der Leistungs-

I
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dimension blockiert, dann hat es den Charakter

von Anpassungsverhalten (coping-behavior).
Er weist darauf hin, daB ein Verhalten - hier

Trinken - neue Ziele attraktiv erscheinen laBt

und so die Wichtigkeit alter, nicht erreichbarer

Ziele absinkt. Die Anpassung an die Situation

(Nicht-Erreichen akademischer Anerkennung).liegt
darin, daB die neuen Ziele, wie z.B. Dominanz,

Unabhangigkeit u.a., erreicht werden. Zusitzlich

hat der Alkohol, vor allem in gr5Beren Mengen, den

Effekt, kognitive Prozesse zu beeinflussen, so daB

-- in Gedachtnis und Erinnerung das BewuBtsein von

Fehlern und inadaquaten Fahigkeiten unterdruckt

wird.

JESSOR weist mit Recht auf die Begrenzung seiner

Analyse auf einige wenige Ziele hin. Er halt eine

ausgedehntere Forschung fiir notwendig, in der mehr

Variable berucksichtigt werden.

Stellvertretend fur andere weisen aber BLANE und

- JESSOR et al. auf die Wichtigkeit des Selbstwert-

Gefiihls bei der Entstehung von Alkohol-Abhangig-
---keit hin. Damit liegt auch nahe, daB eine Theorie

nach Art der Self-Theorie fiir die Erklarung dieser

Anhangigkeitserscheinungon effizient ist.

1

'
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7. Re siime e

Aus den von mir angestellten Literaturrecherchen

uber die Ursachen und Motivationen des Drogen-
und AlkoholmiBbrauchs ziehe ich folgende Schlusse:

(1) Obwohl die Literatur, die den oben erwahnten

Themenkreis betrifft sehr umfangreich ist,

sehr viele Standpunkte und Meinungen der unter-

schiedlichsten Art enthalt, ist sie arm an

empirisch abgesichertem Material. Sofern dieses

vorhanden ist, wird es in vielfaltiger Art

benutzt, um Thesen, Theorien und Hypothesen
abzuleiten oder Meinungen zu unterstiitzen.

Dieses Verfahren wird von mir abgelehnt, da es

wissenschaftstheoretisch mangelhaft ist und

zu keinerlei Schlussen uber Kausalitaten be-

rechtigt.

Dieses Verfahren ist lediglich geeignet,

vorlaufige Arbeitshypothesen zu bildcn, die dann

ihrerseits erst zu uberprufen sind.

-(2) Die These von der pramorbiden Pers5nlichkeit

als Ursache fur den DrogenmiBbrauch ist

abzulehnen, da sie durch die These vom

Sozialisationsdefizit ersetzt werden kann.

Zudem leistet sie so, wie sie oft Tertreten

wird, einseitig ideologisch gefarbten Vor-

urteilen Vorschub.

Die Daten, die zur Stutzung der These heran-

gezogen werden, unterliegen einem Bias, sofern

sie aus dem Material der Kriminalpolizei
stammen oder aus Kliniken. Aus solchem Material

wird haufig eine Pers8nlichkeitsbeschreibung

des Drogenkonsumenten abgeleitet, in der dieser



im moralisch wertenden Sinn abqualifiziert
wird.

Sofern man unter die These der pramorbiden

Pers5nlichkeit auch solche Untersuchungen

zahlt, in denen mit objektiven MeBverfahren

definierte Persanlichkeitsvariable erhobcn

werden (Neurotizismus, Depressivitat etc.),
hat diese eine gewisse Geltung.

Da aber die Auspragung solcher Variablen

im theoretischen Rahmen auf Sozialisations-

mechanismen zuruckfuhrbar ist, stellt sich die

Frage, ob es uberhaurt zweckmaBig ist, diese

These aufrecht-zu erhalten. Diese Frage stellt

sich um so dringender, als in den meisten Unter-

suchungen dieser Art nicht klar ist, ob die

jeweilige Auspragung der Variablen nun auf die

Entwicklung des Probandcn zuruckzufuhron ist,

also als Ursache fur seinen Drogenkonsum

gelten muS, oder ob sie nicht vielmehr Resultat

des Drogenkonsums und des damit verbundenen

Lebensstils ist.

(3) Prinzipiell ist die These, die den Drogen-
konsum allein auf das Wirken subkultureller

Werte zuriickfiihrt, aus den gleichen Grunden,
wie die in Punkt (2) genannten abzulehnen.

Hier muB einschrankend zugegeben werden, daB

der Subkultur, in der der Konsument lebt und

dem sozialen Druck, dem er ausgesetzt ist,
fiir die Habitualisierung des Konsums der Status

einer intervenierenden Variablen zukommt.

(4) Die These von der Wirksamkeit eines Soziali-

sationsdefizits erscheint mir am besten ge-

eignet, um den DrogenmiBbrauch zu erklaren.

In den Untersuchungen dazu finden sich die

methodisch qualifizi testen Ansatze, die aber

.
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nur selten uber korrelative Studien hinausgehen

und damit keine Kausalschliisse erlauben.

In einigen Arbeiten werden theoretische An-

satze verwendet.

(5) Die These von der Abweichenden Identifikation

sollte in die Sozialisationsthese integriert

werden.

Diese These macht deutlich, daB zwischan dem

gelegentlichen Konsum von vorwiegend halluzino-

gener Drogen und dem haufigen Konsum vorwiegend

"harter" Drogen vom theore·tischen Ansatz her

unterschieden werden-muBte. Vor allem die

neuere Entwicklung in der Drogenscene, die

eine Abnahme der "Haschisch-Welle" zeigt und

eine Zunahme des Konsums "harter" Drogen ( siehe

neuere Veraffentlichungen in der Presse), legt

einen solchen SchluB nahe.

(6) Die Theorien der kognitiven Konsistenz erscheinen

mir geeignet, den DrogenmiSbrauch und den

Alkoholmi Bbrauch zu erklaren. Hier ist insbe-
- -- -

sondere auf die von mir zitierte Self-Theorie

hinzuweisen.

(7) Die Theorie der Statusinkonsistenz erscheint

mir zur Erfassung des Drogen- und Alkoholpro-

blems als nur bedingt geeignet.
Wie schon im SIK-Gutachten von mir ausgefiihrt,

ist die Theorie der SIK auf einem relativ

niedrigen Abstraktionsniveau und kann auf

die Theorien der kognitiven Inkonsistenz,

insbesondere auf den Dissonanz-Ansatz und den

Ansatz der Erwartungsinkonsistenz reduziert

werden.

I
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(8) Ein Forschungsansatz zur Klarung der Ursachen

fur Rauschmittel- und AlkoholmiBbrauch sollte

von den in Punkt (7) genannten Ansatzen aus-

gehen. Er sollte die entsprechenden Ergebnisse
der Sozialisationsforschung berucksichtigen,

die man auf Grund der Konsistenz der For-

schungsergebnisse als wahr ansehen muB.

Die aus diesen Ergebnissen ableitbaren Postu-

late der Self-Theorie kannen in einem solchen

Forschungsansatz integriert werden, da es

sich hier theoretisch gesehen um intra- und

interindividuelle Vergleichsprozesse handelt.

(9) Da in der Literatur uber die Utsachen des

RM-MiBbrauchs die Spekulation bei weitem

die um objcktive und beweisbare Klarung bomillite

Forschung ubertrifft, ist eine langfristige

Arbeit notwendig, in der ein theoretischer

Erklarungsrahmen durch handfeste Daten belegt

wird.

1
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