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100 Einleitung

Vergleicht man die zahlreichen Arbeiten zur Genese

der Drogenabhangigkeit, so fallt auf, daB vorwiegend
soziale Faktoren fur die Aufnahme des Drogengebrauchs
verantwortlich gemacht werden. TatsRchlich kann auch

in den meisten Untersuchungen ein enger Zusammenhang
zwkhen sozial deprivierenden Faktoren (niedriger
sozio-6konomischer Status, schlechte Wohngegend mit

hRufig vorkommender Kriminalit t, AbhRngigkeit der

Familie von der Wohlfahrt, geringer Familienzusammen-

halt, zerruttete Ehen etc.) und der Tendenz, all die-

sen Schwierigkeiten zumindest vorubergehend durch den

Gebrauch von Drogen zu entgehen, verifiziert werden,
zumal in einer solchen Umgebung Drogen meist leicht

erreichbar sind.

uieser sicherlich sehr wesentliche Zusammenhang

zwischen sozialen Bedingungen und Drogengebrauch er-

weist sich jedoch nicht als perfekt, d.h. bei weitem

nicht alle auftretende Ph nomene der Drogenabhingig-
keit konnen anhand dieses theoretischen Modells er-

klort werden. Es f llt immer wieder auf, daB es In-

dividuen gibt, die trotz  hnlich starker sozialer Be-

nachteiligung und der Erreichbarkeit von Drogen keine

Tendenz zeigen, diese Drogen zu gebrauchen.
Andererseits sind keineswegs alle Drogenabhdngigen
unter den eben skizzierten und als pathogen ange-

nommenen sozialen Umst nden aufgewachsen.

Solche "Ausnahmen" werden haufig durch die Annahme

zus tzlicher Variablen erkl rt, wie Pers3nlichkeits-

faktoren (z.B. "pr morbide Pers5nlichkeit" MADER u.

SLUGA 1969) die Wirksamkeit subkultureller Werte,
oder das Vorlicgen abweichender Identifikation.

Diese und Rhnliche Thesen zur Entstehung der Drogen-

abhangigkeit wurden bereits von MEUTER in seinem.

Literaturgutachten "Zusammenhang zwischen der Konsis-

tenz von Dimensionen des sozialen Status und Drogen-

miBbrauch" abgehandelt und brauchen deshalb hier
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nicht mehr ausfiihrlich erldutert zu werden.

Als wichtigste und erfolgversprechendste Ansdtze zeig-
ten sich in der Arbeit von MEUTER solche Untersuchun-

gen, die im Selbstkonzept des Drogenkonsumenten eine

Schlusselvariable bei der Entstehung der Drogenabhiing-
igkeit sehen.

Die hier vorliegende Literaturzusammenstellung schlieBt

direkt an diesen Befund an. Urspriinglich war dabei vor-

gesehbn, nur die Literatur zum Themenkreis Selbstkon-

zept und Rauschmittelgebrauch zu analysieren. Das er-

wies sich jedoch bei Durchsicht der Literatur nicht

als zweckmEBig, da zwar sehr viele sicherlich sinnvol-

le Uberlegungen und Spekulationen uber den Zusammen-

hang von Selbstkonzept und Rauschmittelgebrauch exis-

tieren, aber leider nur wenige exakte empirische Unter-

suchungen. Entsprechend unseres Angebotes wurden da-

raufhin auch andere Formen des abweichenden Verhaltens

mit in dan Themenkreis einbezogen, so delinquentes Ver-

halten und, wenn auch nur in beschranktem MaBe, psy-

chopathische Formen des Verhaltens. Dies erwies sich

auch insofern als sinnvoll, als die verschiedenen

Formen des abweichenden Verhaltens in engem Zusammen-

hang zu stehen scheinen. So stellt z.B. CHEIN (1956)

fest, daB Drogenabhangigkeit v. a. in Gebieten hoher

Kriminalit t zu finden ist, daB viele jugendliche
Straft&ter den Drogengebrauch als weitere Form des

kriminellen Verhaltens ubernehmen, und daB schlieB-

lich auch die Mehrzahl der Opiatabhdngigen mit wach-

sendem Badarf nach der Droge straffallig wird, um

sich das n6tige Geld zu verschaffen. Ein Zusammenhang
zwischen Psychopathologie einerseits und Drogenab-

hRngigkeit und Kriminalit t andererseits wird z.B.

deutlich in den Studien, in denen das MMPI als MeB-

instrument bei Delinquenten (z.B. SHINOHARA u. JENA

KINS 1976) und bei Drogenabhiingigen (z. B. SMART u.

JONES 1970) angewendet wird, und bei beiden Profile

gefunden werden, die stark denen bestimmter psychi-

atrischer Patientengruppen Rhneln.

4
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Sollte sich fur die Entstehung dieser verschiedenen

Formen des abweichenden Verhaltens das Selbstkonzept
als wesentlicher Pradiktor herausstellen, so wiire da-

mit tatsRchliah eine Variable von hohem ErklRrungs-

wert definiert.

In der Darstellung der einzelnen Literaturbeitr ge

sollen jedoch die einzelnen Formen des abweichenden

Verhaltens getrennt behandelt werden, um eine groBere
Ubersichtlichkeit zu gewahrleisten. Line zusammen-

fassende Diskussion der Befunde soll am Ende der Ar-

beit erfolgen, hierbei soll auch ansatzweise der Zu-

sammenhang zwischen Selbstkonzept und Sozialisations-

faktoren diskutiert werden.

Zunachst erscheint es jedoch notwendig eine knappe

Darstellung der Funktion des Selbstbegriffes in der

Psychologie und der wichtigsten Methoden deiner Mes-

sung zu geben, da in den spater zitierten Untersu-

chungen h ufig mit unterschiedlichen Selbstbegriffen

und Methoden gearbeitet wird, was auch haufig zu un-

terschiedlichen Ergebnissen fuhrt.

Wir bitten um Verst ndnis, daB aufgrund der begrenzten

Zeit zur arstellung dieser Arbeit nicht alle relevan-

te 'Literatur beschafft werden konnte. Um auf wichtige

Ergebnisse nicht verzichten zu miissen, wurde in eini-

gen wenigen Fallen auf abstracts oder Kurzdarstel-

lungen in anderen Artikeln zuriickgegriffen, was natiir-

lich eine Interpretation oder Bewertung dieser Ergeb-
nisse von unserer Seite aus stark beeintrRchtigt. Wo

dies geschehen ist, wurde es gesondert vermerkt, da-

mit die entsprechende Literatur vielleicht in einem

1Rngerfristigen Rahmen doch noch beschafft und bear-

beitet werden kann.

I.*
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200 Die Funktion des Selbstbegriffes in der Psychologie

201

Eine zusammenfassende Darstellung des Selbstbegriffes
in der Psychologie wird u.a. erschwert durch die viel-

fRltige Bedeutung, die diesem Begriff in den verschie-

denen theoretischen Ansatzen beigemessen wird. Man

kann hier THOMAE beipflichten, der beiseiner Erdrterung
des Selbstbegriffes bemerkt: "Es ist in unserem Zu-

sammenhang freilich nicht nur ein Vorteil, daB dieser

Begriff ein so hohes MaB an Beliebtheit innerhalb der

neueren Allgemeinen Psychologie, Pers8nlichkeits-For-

schung, Soziologie und Sozialpsychologie gewonnen hat.

Mit seiner vielfRltigen Verwendung hat der Begriff

auch sehr viel an Eindeutigkeit eingebuBt."(THOMAE,
1968,S.257) Es erscheint daher wenig sinnvoll,.hier
eine Ansammlung aller gdngigen Selbst - Definitionen

vorzunehmen und sie auf Gemeinsamkeiten hin zu unter-

suchen, die schwerlich zu finden sein werden. Viel-

mehr soll versucht werden, die wichtigsten theore-

tischen AnsUtze innerhalb einiger Teilbereiche der

Psychologie kurz darzustellen.

In der Personlichkeitspsychologie, die sich mit den

Determinanten individuellen Verhaltens und arlebens

befaBt, konnte es nicht ausbleiben, daB das Selbst,
"der konstanteste Faktor innerhalb der individuellen

Erfahrung"(P.LECKY, 1956, S.92), Analyseneinheit
zahlreicher Personlichkeitstheorien wurde. ROTH ver-

steht "Selbst" als "die subjektive GewiBheit der

pers6nlichen IdentitRt, die allem Wandel der Entwick-

lung, den wechselnden Bedurfnislagent den im standigen

FluB befindlichen sozialen und situativen Bezugen des

Verhaltens, kurz, die der Personlichkeit als ProzeB

zugrunde liegt."(ROTH,1969,S.93) Nach ROTH werden

mit dem allgemeinen Begriff des Selbst Ph2nomene faB-

bar, die anderen Kostrukten empirischer Personlichkeits-

Forschung nicht zugdnglich sind, aber dennoch alsBe-

-5-*
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dingungen in .t>rleben und Verhalten eingehen. Das.

Selbst wirkt verhaltensdeterminierend, und wird so-

mit zum Gegenstand der Pers6nlichkeitspsychologie.
Im einzelnen wird das Selbst aber in sehr verschie-

dener Weise in die Pers6nlichkeitstheorien eingebaut.

Eine ubersichtliche Darstellung der verschiedenen

Ebenen auf denen das Selbst in die verschiedenen

Theorien eingeht, findet sich bei VERNON (1964,S.118),
der ein System personlicher Konzepte entwirft:

Das Selbst-

konzept (ein-
geschlossen
Antriebe und

Ideale)

-

1.Soziale
Selbste

2.bewuBtes,
personli-
ches Selbst

3.einsichtiges
Selbst

4.verdrRngtes
oder Tiefen-

. selbst
Das erschlossene oder effek-

t ve Selbst (HILGARD, 1949)

Konzepte
vom Nicht-
Selbst
(Vorstellun-
gen von und -

Einstellun-

gen zu ande-
ren Menschen
u.der Umwelt

1.6ffentliche
2.Ders6nliche

(private)
3.einsichtige
4.Tiefen-

(nicht der
tinsicht zu-

gangliche)
Konzepte
vom Nicht-

.
Selbst

I..

Das System personlicher Konzepte

zu 1.) Die sozialen Selbste bedingen die verschiedenen

Verhaltensweisen verschiedenen sozialen Partnern

gegenuber. Sie sind z.B. durch Pers6nlichkeits-

Fragebogen und Einstellungsskalen meBbar.

zu 2.) Das pers6nliche oder private Selbst entspricht

dem Bild, das man unter normalen UmstRnden von

sich selbst, seinen eigenen' Bediirfnissen, Wiin-

schen und Zielen hat. Diese beiden Selbste wer-

den von den meisten Personlichkeits-Theoretikern

zu erfassen versucht (Mit Q-Sorts, Rati ngska-
len, projektiven Verfahren, etc.)
Diesen Ebenen entsprechen etwa Selbstbegriffe

wie die von KRECH, KRUTCHFIELD und BALLACHEY

(1962, S.102), die Selbst definieren als"das

Individuum, wie es sich selbst sieht", oder als

"Individuum, wie es sich in einem sozial be-

dingten Bezugssystem wahrnimmt."(NEWCOMB,1959,
S.258)

-6-
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Auf dieser Ebene wird der Selbstbegriff faB-

bar durch Selbstwahrnehmung, Selbstvorstellung
und Selbstschdtzung, die jedes Individuum von

sich hat.

ZU 3.) Das noch einsichtige Selbst bezieht sich auf

normalerweise nicht bewuBte Eigenschaften ei-

nes Individuums, die aber sein Verhalten mit

determinieren, und z.B. durch non-direktive

psychotherapeutische GesprEche im Sinne von

ROGERS bewuBt gemacht werden k6nnen.

zu 4.) Das Tiefenselbst umfaBt Bedingungen des Ver-

haltens, die bestenfalls uber eine Analyse im

Sinne von FREUD·o. JUNG zuganglich gemacht

werden k6nnen

(Zu diesen beiden Ebenen des Selbst siehe

niiheres im Abschnitt uber klinische Psycholo-

gie)
Auf jeder der hier genannten Stufen sind Pers6nlich-

keitstheorien m5glich. Einige Pers6nlichkeitstheore-

tiker gehen jedoch mit ihren Selbstbegriffen uber den

Rahmen dieses Kons*eptes hinaus. SNYGG und COMBS (1949)
z.B. vertreten eine Feldtheorie der Verhaltens. Sie

fuhren den Begriff des "ph nomenalen Feldes" ein, in

dem alle individuellen Konzepte vom Selbst und Nicht-

selbst erfaBt sind (Also·das gesamte Schema persan-
licher Konstrukte·bei VERNON). Individuelles Verhalten

ist nach diesen Autoren ausschlieBlich vom phanomena-

ler1. Feld abhdngig, in das das phEnomenale Selbst ein-

geht.  lles Verhalten erfolgt dabei in Hinsicht auf

Freiheit von Spannung bzw. in Richtung auf Konsistenz

des Feldes.

Als weiteres Beispiel dafiir, wie ein komplexer Selbst-

begriff in eine Personlichkeitstheorie integriert wird,
soll an dieser Stelle ALLPORT erw hnt werden, der (1963)
mit seiner Personlichkeitstheorie das Bestreben ver-

folgt, "den ganzen Menschen zu erfassen". Er verzich-

tet auf einen Definitionsversuch des Selbst zugunsten

von Oberlegungen uber verschiedene Aspekte.des Selbst.

6-
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Er bezeichnet seinen Selbstbegriff als 'Prpprium",
um ihn von den anderen Pers6nlichkeitstheoretikern

unterscheidbar zu machen.

Das Proprium hat sieben Aspekte,
1. den des korperlichen Selbst,
2. den der Selbst-Identit t (Sinn fur Kontinuitdt

durch die Zeit),
3. Selbstschdtzung
4. Selbstausdehnung (Sinn fiir Besitz, fiir Selbstzuge-

h6rigkeit)
5. das Selbstbild (wie man vermutet, daB andere einen

sehen),
6. "self-as-a rational coper (Erkennen der eigenen

FRhigkeiten zum Probleml6sen),
7. Selbst-Streben (Langzeitziele fur die Zukunft)

(ALLPORT, 1963, S. 111)
Das Proprium, in das alle diese Aspekte des Selbst

eingehen, steht in ALLPORTS hierarchisch aufgebautem

Pers6nlichkeitssystem an vorgeordneter Stelle. Es

wird bestimmt durch "traits", also relativ konstante

Pers6nlichkeitsziige, und "habits", stRrker fluktu-

ierende Gewohnheiten. Das Proprium selbst mit seinen

verschiedenen Aspekten bestimmt das V erhalten und

konstituiert die "Personlichkeit". Leider beziehan

sich ALLPORT' S Definitionsversuche der verschiedenen

Selbstaspekte auf hypothetische Kategorien und ent-

ziehen sich weitgehend exakter Messung.
Als letztes Beispiel fiir eine erweiterte Konzeption

des Selbstbegriffes in der Personlichkeitspsychologie
sei. MURPHY (1947) genannt, der wie folgt definiert:

"Das Selbst sei der Inbegriff der dem Individuum

"nahe" stehenden, ihm selbst zugerechneten, zur SIhare

des "mein" und "ich selbst" gehorigen Geschehnisse,

Beziehungen, Eigenschaften und Dinge." In diesen Selbst-

begriff gehen z.B. auch Komplexe ein wie Besitz, Fa- .,

milie, Ereignisse etc. . Einer solchen erweiterten

7
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202

Fassung des Selbstbegriffes schlieBt si ch auch THOMAE

(1968) an, der z.B. auch Ausdehnung und Struktur des

Selbst fur wichtig hdlt, nicht nur die QualitRten des

Selbstbildes, auf die sich die meisten empirischen
Arbeiten beschrEnken.

In der klinischen Psychologie haben vor allem die

Konzepte von FREUD, JUNG und ROGERS die Forschung
stark angeregt.
FREUD, der zu Beginn seiner Theorienbildung u.a. die

Bedeutung des ES, also der triebhaften, unbewuBten

KrRfte im Menschen betont, miBt erst spater dem Selbat

und der hiermit fast gleichbedeutenden Ich-Funktion

entscheidende Bedeutung zu. FREUD bezeichnet mit

"Ich" eine der dynamischen Krdfte der Personlichkeit,
die zusammen mit den anderen Kr ften "Es" (Triebhaftig-
keit) und "Uber-Ich" (Inbegriff von Normen und Regeln)
die Anpassung an die Realitat bestimmt. Das "Ich"

trifft Beurteilung und Entscheidung dariiber, welche

Entscheidung richtig und wichtig ist.

Der Begriff "Selbst" bezieht sich dagegen ganz allge-
mein auf das Bild oder den Eindruck, den man vom eigen-
en Verhalten und dessen Wirkung auf die Anderen hat

und auf die Identit t, d.h. die Beziehungen zwischen

sich selbst und der sozialen Umwelt. Sowohl "Ich"

wie Selbst sind in dem ubergeordneten Konzept Per-

sonlichkeit enthalten, aber das "Ich" spielt eine

zentralere Rolle in FREUD'S Konzept. Wenn es im Kampf
mit dem"Es" und dem "Uber-Ich" (auch "Ich-Ideal") un-

terliegt, kommt es zu Fehlanpassungen der Person-

lichkeit.

Im Gegensatz zu Freud ist fur JUNG das Selbst eine

dem bewuBten"Ich" ubergeordnete Gr5Be. Das Selbst ist

ein archetypisches Bild, daB die beiden psychischen

Teilsysteme, BewuBtsein und UnbewuBtes durch einen ge-

meinsamen Mittelpunkt verbindet.Es bezeichnet die

letzte Station auf dem Weg der Individuation, den

JUNG auch Selbstwerdung nennt (siehe: JOLANDE JA-

COBI, 1940),
--

#
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Beide Konzepte, sowohl FREUD' S "Ich", wie JUNG' S

"Selbst" sind nur auf dem Boden psychoanalytischer

Theorienbildung verst ndlich und nur schwer zu ope-

rationalisieren. Sie sollten hier nur kurz erwahnt

werden, um diese Selbstbegriffe, die ab uhd zu in

der bearbeiteten Literatur auftauchen, verstehbar

zu machen.

Von groBer praktischer Bedeutung in der klinischen

Psychologie sind die Arbeiten ROGERS' geworden, in

deren Mittelpunkt wiederum das "Selbst" steht.

ROGERS definiert "Selbst" schlicht als "eine Gestalt,
die dem BewuBtsein zuganglich ist. " (ROGERS,1965,S.474)
Das Selbst entwickelt sich, wenn Teile des BewuBt-

seins mit einem Gefuhl der "Zugehorigkeit" verbun

den werden. Mit dem"Selbst"verbindet sich ein Be-

durfnis nach positiver Wertschatzung durch sich selbst

und andere. Diese positive WertschRtzung kann oft

nur erreicht werden durch Anpassung an bestehende

Normen (daher Verwandtschaft mit FREUD' S "Ich-Ideal",
"Ideal-Selbst"). Demgegenuber steht oft das Bedurf-

nis nach Selbstverwirklichung, das auf individuelle

Entfaltung, Befriedigung personlicher Wiinsche ab-

zielt. (Eher verwandt mit "Ich","Selbst") Ubersteigt-
das Bedurfnis nach positiver Wertschatzung ( *Ich-

Ideal) das Bedurfnis nach Selbstverwirklichung ( 4

Selbst), so fuhrt das zu einem Konflikt, der Angst

und Abwehr erzeugt. TatsRchlich wird seelische Fehl-

anpassung von ROGERS operationalisiert als zu groBe

Diskrepanz zwischen Selbstbild und Idealbild. Die

Therapie von ROGERS zielt nun darauf ab, die Diskre-

panz zwischen Selbstbild und Idealbild zu vermin-

dern und dadurch Angst und Spannung zu reduzieren.

203
Der EinfluB der Selbsttheorien in der Sozialpsycholo-

gie beginnt mit JAMES (1909), der der a-sozialen

Konzeption des "Ich" ein soziales "Mich" (27 bewuBtes

Ich) gegenuberstellt.

-9
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"Eine Menschen soziales "Mich" ist das, als was es

von seinen Genossen betrachtet wird. Ein Mensch be-

sitzt ein so vielfaches soziales "Selbst", als Grup-
pen von Personen vorhanden sind, an deren Meinung
ihm etwas liegt." (JAMES, 1909, S.177 f.)
Hier zeigt sich bereits ein mit dem psychologischen
Begriff "Rolle" verwandter Selbstbegriff.
Spdter wirkte sich die sozialpsychologische Beschaf-

tigdng mit dem "Selbst" vor allem in folgenden Berei -

chen aus:

1.) In der Erforschung des ego-involvement, also die

erhohte Ich Beteiligung des Individuums in sozialen

Situationen, die fiir es personlich relevant sind.

2.) In der Sozialisationsforschung uber die Entwick-

lung des "Ich" und "Mich".

3.) In den soziologischen Theorien des Selbst von

COOLEY (1902) und George H. MEAD (1934). COOLEY'S

Selbstbegriff impliziert, daB ich mich so sehe, wie

ich glaube, daB andere mich sehen. Diese Konzeption
wurde als Spiegel - Selbst (looking-glass-self)
tradiert.

MEAD unterscheidet das "Selbst" nach "Ich" und "Mich",
aber anders als JAMES im Sinne von Phasen einer In-

teraktion. Dabei meint "Ich" die jeweilige Reaktion

(spontan) des Individuums auf seine Umwelt, "Mich"

die Weise, wie "ich mir selber gegeben bin (reflexiv) ".

Das "Mich" repriisentiert also so etwas wie die Ein-

stellung der anderen mir gegeniiber; Das "Selbst"

hat die Fdhigkeit, die Rolle des generalisierten
"Anderen" zu iibernehmen. Im Mittelpunkt dieser So-

zialpsychologischen Konzeption steht also die "Ich -

Mich - Erfahrung", das drlebnis des " Selbst " im

Spiegel der anderen. Oder wie LINDGREN (1972) es

formuliert: "Das "Selbst" steht im Mittelpunkt eines

sozialen Systems, innerhalb dessen es sich definiert."

- 10 -
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204

Die im Rahmen dieser Literaturzusammenstellung bear-

beiteten Untersuchungen beziehen sich auf verschiedene

der oben aufgefuhrten Selbstbegriffe, wie den von

NEWCOMB, KRECH
,

KRUCHFIELD und BALLACHEY (s.S. 5 ),
die Selbst mit Selbsteinsch tzung, Selbstwahrnehmung

gleichsetzen, da sich hieraus am ehesten Operationa-
lisierungen ableiten lassen. In einigen F llen wird

der Selbstbegriff gar nicht weiter erlautert, aber

es muB aufgrund der Messung angenommen werden, daB

es sich um ein Rhnliches Konzept handelt. Mehrere der

vorliegenden Untersuchungen fuBen auf dem Boden der

psychoanalytischen Theorienbildung, wobei hRufig auf

Messung zugunsten von Fallstudien ganz verzichtet

wird. In wenigen FEllen wird versucht, psychoanaly-
tische Konzepte zu operationalisieren (s. SHIPPEE -

BLUM, 1959).
Vielen Studien liegt das Konzept von Rogers zugrunde,
daB das Individuum nach positiver Selbsteinschatzung.

strebt und demnach eine zu groBe Diskrepanz von

Selbstbild und Idealbild zu Fehlanpassung fiihrt.

Die sozialen Komponenten des Selbstbildes werden

nur selten miterfaBt (z.B. bei ZILLER et al. 1967

u.1969).
Ein wenig irritierend wirkt bei den einzelnen Unter-

suchungen der wechselnde Gebrauch von "Selbst",

"Selbstkonzept", "Selbsteinsch tzung", "Selbstbild",
etc. THOMAE (1968,S.257) bemerkt hierzu: "Die neuere

amerikanische Literatur unterscheidet im ubrigen

zwischen "self","self-concept","self-awareness",
"self-image","self-evaluation" usf. Dabei ist der

eindeutigste und dennoch problematischste Begriff

jener des "self-concept".Als Selbstbegriff in diesem

Sinne gilt, was sich das Individuum an Eigensqhaften
usf. zuschreibt, wenn ihm solche in Form von Anstreich-

listen angeboten werden. Der Begriff des "Selbst"

ist dabei so weit, wie dies der von MURPHY gegebenen
Definition entspricht. Die Begriffe "self-awareness",

"self-image" dagegen entsprechen Formen des Selbst-

-12 L



Bezugs, die durch unterschiedlichste Methoden faB-

bar werden."

Solche Unterscheidungen sind sicher sinnvoll, werden

aber leider nur selten in der vorliegenden Literatur

eingehalten. Wir werden uns im allgemeinen auf die

Begriffe"Selbstkonzept" und "Selbstbild" beschr nken

und damit das Insgesamt der Annahmen eines Indivi-

duums uber seine eigene Person innerhalb eines be-

stimmten sozialen Bezugsrahmens meinen. Eine genau-

ere Bestimmung der verwendeten Selbstbegriffe soll

jedoch bei der Erorterung der einzelnen Untersuchun-

gen erfolgen. Der hier gegebene Uberblick soll dabei

behilflich sein, diese Begriffe in einen groBeren

Zusammenhang einzuordnen.

-12-

-13-

.



300 Methoden zur Messung des Selbstkonzepts
Die empirischen Arbeiten, die sich in irgendeiner

Form mit dem Selbstkonzept befassen, lassen sich

mit WYLIE (1961, S.4) in folgende drei Kategorien
einordnen:

a) Studien, die den EinfluB vorhergehender Faktoren

auf das nachfolgende phanomenale (4; erscheinende,
meBbare) Selbstkonzept feststellen,

b) Studien, die den EinfluB des vorhergehenden

phRnomenalen Selbstkonzepts auf nachfolgendes Verbal-

ten messen.

c) Studien, die Korrelationen zwischen dem phanome-
nalen Selbstkonzept und theoretisch relevanten Variab-

len feststellen, ohne ein Ursache WirkungsverhRlt-
nis anzugeben.
Die hier durchgesehenen Untersuchungen fallen in al-

le drei Kategorien, die Mehrzahl jedoch in Kategorie

c), wobei vermerkt werden muB, daB zwar in vielen

Arbeiten ein Ursache WirkungsverhEltnis Selbstkon-

zept   nachfolgendes Verhalten hypostasiert wird, die

Art des methodischen Vorgehens jedoch lediglich den

SchluB eines Zusammenhangs zwischen Selbstkonzept

und. Verhalten zulaBt (Kat. c).
Ein weiteres methodisches Problem ist das der. Opera-

tionalisierung des verwendeten Selbst-(-konzept,
-einschatzung, etc.) begriffs. Es erscheint daher

wesentlich, die wichtigsten verwendeten Verfahren

zur Messung des Selbstkonzepts, ihre Aussagekraft

und die damit verbundenen Schwierigkeiten kurp dar-

zustellen. Dabei sollen der Okonomie halber nur

solche Verfahren hier aufgefuhrt werden, die bei den

nachfolgenden Untersuchungen mehrmals angewandt wer-

den.

Q - sort

Der Proband erhalt die Anweisung, eine Menge von

items (Eigenschaften oder SEtze) unter dem Gesichts-

punkt anzuordnen, wie sehr die angegebenen Merkmale

auf ihn zutreffen, und sie dabei auf neun Ranggruppen
so zu verteilen, daB die mittlere Kategorie ( "triffi 4

- 14
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in etwa auf mich zu") am starksten besetzt wird, sich

aber ungefdhr eine Normalverteilung uber den neun

Skalenpunkten ergibt. Auf diese Weise sollen extreme

Antworttendenzen verhindert werden.

X 3E
1. 2. 3.
trifft trifft
uberhaupt wenig
nicht ZU

312

1 1
 

 rifft  

in etwa
ZU

7.
trifft
ZU

X

. 9.
trifft
sehr
stark zu

Je nach Zuordnung der einzelnen items zu den Skalenpunk-
ten werden Scores berechnet, es ergibt sich hieraus

eine Verteilung fur jeden Durchgs-ng fur jede Versuchs-

person, sodaB ein statistischer Vergleich sowohl

zwischen verschiedenen Durchgangen derselben Versuchs-

person, als auch zwischen denselben Durchgangen ver-

schiedener Versuchspersonen m6glich ist.

In einer h ufig gebrauchten Version, der von BUTLER

+ HAIGH, enthalt das Verfahren 100 festgelegte items,
die ein breites Spektrum von Selbstbeschreibungen

enthalten, die aus psychotherapeutischen Tonbandpro-
tokollen gewonnen wurden. Fur diese Version liegen

Reliabilitdts- und ValiditRtsstudien vor, die das

Verfahren als ausreichend reliabel und valide kenn-

zeichnon (vergl. WYLIE, 1961).
Viele Autoren verwenden jedoch andere items, deren

Reliabilit t und Validitdt meist ungepruft bleibt,
bzw. bei denen nur eine Augenscheinvaliditdt durch

die Auswahl der Items zu bestehen scheint.

Semantisches Differential (o. Rating Skala)
Die Statements "Ich, so wie ich bin" und "Ich, so

wie ich sein m6chte" werden auf einer 7-9 -stufigen

Skala zwischen bipolaren Adjektivpaaren eingeordnet.

(so z.B. aufgeregt - gelassen, kontaktarm - kontakt-

freudig, etc.)

15 -
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Die erhaltenen Werte auf den Skalen konnen wiederum

korrelationsstatistisch verwertet werden. Die Validi-

t t hdngt stark von der sorgfdltigen Zusammenstellung

der Adjektivpaare ab, und muB, da es hier keine ein-

heitlichen Skalen gibt, von Fall zu Fall beurteilt

werden.

Adjektiv-Pruflisten.
Eine Anzahl von Adjektiven, die fur die Beschreibung
einer Population als relevant vermutet warden,werden
ausgewRhlt und auf eine Liste geschrieben. Die Ver-

suchsperson hat die Aufgabe, solche Adjektive, die auf

sie zutreffen, anzukreuzen, wobei die Anzahl der aus-

gewiihlten Adjektive der Versuchsperson im allgemeinen
frei uberlassen wird. Da hier keine Quantifizierung

vorgenommen wird, ergibt sich nur die M6glichkeit
einer qualitativen Bestimmung des Selbstbildes (oder
Idealbildes), bezw. die Moglichkeit eines Vergleichs
zwischen zwei Gruppen hinsichtlich der Hdufigkeit,
mit der ein Adjektiv angekreuzt wurde. Wiederum hangt

die Aussagekraft des Verfahrens von der sorgfaltigen
Konstruktion der Listen ab. (Uberprufung der Versteh-

barkeit, der Werthaltigkeit, der Bedeutsamkeit der Ad-

jektive an Eichpopulationen)

Twenty-statements Test ( TST )
Die Versuchspersonen werden aufgefordert, 20 S tze

uber sich selbst zu schreiben. Wie diese 20 statements

ausgewertet werden, ist je nach Autor verschieden. Im

allgemeinen soll die Versuchsperson zusRtzlich angeben,

ob diese Aussagen positive oder negative Aspekte ihrer

Pers6nlichke t bezeichnen.

Speziell trailierte Rater sch tzen dann die einzelnen

Aussagen je nach ihrer sozialen Wiinschbarkeit, dem in

ihnen angesprochenen Bereich .und den angegebenen Perl

s6nlichkeitseigenschaften ein. Eine Erhebung des Ideal-

bildes ist auf parallele Weise m6glich. Die Aussage-

kraft des Tests ist abh ngig vor allem von der geschaf-

fenen UntersuchungsathmosphEre (streng vertraulich,
motivationsfordernd) und vom Training der Rater.

- 16 -
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Uber externe Validierung ist uns nichts bekannt.

315
Tennessee - self concept scale ( TSCS )
Die TSCS besteht aus 100 selbst beschreibenden sta-

tements, welche die Versuchsperson auf einer 5 Punk-

te-Skala bewertet, je nachdem, wie zutreffend das

jeweilige statement fiir die eigene Personlichkeit

eingesch tzt wird.90 der items, zur Hdlfte aus po-

sitiven und negativen items bestehend, bilden den Test-

teil fur die SelbsteinschRtzung. Die ubrigen 10,
leicht negativ zu bewertenden statements,die aber noch

von der Mehrzabl der Versuchsperson als fur sie zu-

treffend eingeschRtzt werden, bilden die Selbstkritik-

skala.

Die Test-retest Reliabilitat wird zwischen r = 0.75

und r = 0.92 angegeben. Validierungsstudien mit be-

friedigenden Ergebnissen liegen vor.

316
LEARY's interpersonal check - list.

In LEARY'S interpersonalsystem werden alle mensch-

lichen Verhaltens= und Erlebensweisen zwei grundle-

genden bipolaren Dimensionen zugeordnet: Dominance-

Submission,Hostility - Love. Bildet man aus diesen

Dimensionen ein Achsen-

kreuz, so ergeben sich

siehe 4 Quadranten, die LEARY

wiederum in 8 Eigen-
nebenstehende

schaftskomplexe unterteilt,
Skizze so z.B. "responsible

,t

hypernormal,was sich durch

eine jeweils mittlere Aus-

prdgung der Dimensionen Dominance und Love ergibt.

Zu jedem dieser 8 Eigenschaftskomplexe wurden in um-

fangreichen Untersuchungen Adjektive ermittelt,die
fur die betreffende.Eigenschaftskonstellation beson-

ders kennzeichnend sind. ( 8 fur jede der 16 Variab-

len in LEARY'S Klassifikationsschema ). Diese insse-

samt 128 Adjektive werden den Versuchspersonen in

Form einer Adjektiv Prufliste ( siehe 313 ) vorge-

geben. Diese Pruflisten werden unter 2 Promissen:

"So wle ich bin ","so wie ich sein mochte" vor-

- 17
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320

gegeben und messen somit Level 2 : "conscious self

description" und Level 5 "conscious description of

ideal self" der insgesamt 5 Pers6nlichkeitsebenen

in LEARY'S System. Durch die Auswahl der Adjektive
kann sowohl fur Ideal- wie fur Selbstbild die Aus-

prRgung der einzelnen Dimensionen fur jedes Indivi-

duum und somit sein Standpunkt innerhalb des kreis-

f6rmig angelegten Systems festgestellt werden. Ver-

schiedene Gruppen sind dann hinsichtlich ihrer Lage
innerhalb des Systems vergleichbar. Reliabilit&ts-

und ValiditRtsmaBe fur sein Verfahren gibt LEARY

nicht an. '

CPI und andere Fragebogen_
Das CPI (Californian Personality Inventory) ent-

hdlt einige Skalen,die von einigen Autoren zur Mes-

sung des Selbstbildes benutzt werden. Zu diesen

Skalen gehoren: Dominance ( Do ) Sociability (SY)

Self-Acceptance (Sa) Sense of well being (Wb)

Responsibility (Re) Socialisation (So) Self con-

trol (Sc) Aahievement via Independence (Ai).
Diese Skalen werden in Fragebogenform dargeboten
und entsprechend ausgewertet. Allgemein werden h ufig
einzelne Skalen aus Personlichkeitsfragebogen zur

Messung des Selbstbildes verwendet, wenn diese items

enthalten, die in irgendeiner Form Selbsteinsch tzun-

gen verlangen. Die Berechtigung der Anwendung solcher

Verfahren wird von den Autoren h&ufig mit der Korre-

lation mit anderen SelbstmeBmethoden begrundet.

Die bisher erw hnte Art von Verfahren verlangt von

den Versuchspersonen eine verbale Einschatzung ihrer

Personlichkeit und setzt ein hohes MaB an Koopera-

tionsbereitschaft voraus.

THOMAE (1968, S.268) erwdhnt zu dieser Form der

Selbstbildmessung: "Es liegt auf der Hand, daB die

Aufgabe, sich selbst derartige Eigenschaften zu-zu-

erkennen oder nicht zu unuberschaubaren Reaktionen

fuhren muB, " und an anderer Stelle: "Die qualitative

I

- 17 -
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Analyse des Selbstbildes hat zun&chst gruppen- und

kulturspezifische Determinanten des Selbstbildes

zu beriicksichtigen. " Tatsachlich ergaben zahlreiche

Untersuchungen ( z.B. MILGRAM und HELPER, 1961 ),
daB die Beantwortung der oben erwdhnten Skalen,check-
lists etc. eher nach jeweils relevantem sozialem

oder individuellem Leitbild als nach subjektaffiner
Selbsteinschdtzung erfolgt. Diese Antworttendenz

als "social desirability variable" tradiert, er-

scheint in den meisten Selbstbilduntersuchungen als

nur unzureichend oder garnichtkontrolliert. Als Kon-

sequenz aus dieser Fehlerquelle sogenannter objektiver
Methoden bevorzugen einige Autoren T Verfahren, die

zwar weniger objektiv, dafur aber in ihren Augen va-

lider sind. THOMAE, der zu diesen Autoren geh6rt,
vermerkt dazu: "Die in der kritischen Literaturiiber-

sicht von WYLIE (1961) hervorgehobenen, stark wider-

spruchlichen Resultate der Untersuchungen uber Bedin-

gungen und Auswirkungen des mittels "objektiver"
.

Methoden gemessenen Selbstbildes sollten AnlaB geben,

Begriff, Erscheinungsweise und Funktion des Selbst

vor dessen Destruierung durch bestimmte methodische

Arrangements "in situ" d.h. in naturlichen Gesprdchs-

situationvii und Selbstdarstellungen zu studieren".

(S.258) Solche durch Interviewers und Explorationen

gewonnenen selbstbezogenen AuBerungen sollen dann in

standardisierter Weise ausgewertet und damit stati-:

stischen Vergleichen. zuganglich gemacht werden. DaB

man auf diese Weise zu ganz anderen Ergebnissen kommen

kann,zeigt eine Untersuchung von THEISSEN (1970):
Sie erhob das Selbstbild dlterer Menschen mit drei

Methoden: a) Rosenberg-Selbstbild-Skala,b)direkte
Fragen bezuglich des Selbst, c) Auswertung von selbst--

bezogenen AuBerungen in Explorationen. Es ergaben

sich stark unterschicdliche Ergebnisse derart,daB
zu a) sozial erwunschte Eigenschaften angegeben wur-

den, zu b) moglichst bescheiden geantwortet wurde

und zu c) spontan ganz andere Qualit ten genannt

- 18 -
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wurden, die teilweise durch die anderen Verfahren

garnicht angesprochen worden waren.

Ein Test, in dem die social-desirability Variable

weitgehend ausgeschaltet ist und zudem nur beschrank-

te verbale Anforderungen gestellt werden,ist der von

ZILLER entwickelte self-social-symbol Test. ZILLER

legt einen stark social betonten Selbstbegriff zu-

grunde, d.h. die Versuchsperson soll ihre Person-

lichkeit,ihre Position in einem bestimmten sozialen

Bezugsrahmen angeben. Hierzu werden ihr bestimmte

rRumliche Figuren vorgegeben< als Beispiele siehe
0

4 0
0

item 1 und item 5) auf

denen sie sich selbst

und "significant others"

symbolisch darstellen

Soll.item 4 item ·5

Aus der Art, wie Selbst und Andere dabei einander

zugeordnet werden, werden dann bestimmte Ruckschlusse

auf Selbsteinschatzung, Zentralit t des Selbstbildes,
Identifikation mit anderen etc.geschlossen. Die

einzelnen Items wurden von ZILLER in umfangreichen
Studien validiert. Der Test·scheint besonders brauch-

bar zu sein, wenn es a) um soziale Aspekte des Selbst

geht, und b) nur beschr&nkte verbale Fdhigkeiten vor-

ausgesetzt werden k6nnen.

Aus diesen Er6rterungen uber die Schwierigkeiten bei

der Messung des Selbstbildes ergeben sich einige

konkrete Empfehlungen fur die BeschRftigung mit Selbst-

bilduntersuchungen:
1.) Welche Aspekte des Selbst k6nnen mit der verwen-

deten Methode uberhaupt erfaBt werden?

2.) Macht der Autor Angaben uber die Konstruktion

seines MeBinstruments und dessen Validierung?
.'

3.) Wurde die social-desirability Variable kontrol-

liert?

4.) Bei Interviews und Explorationen:
Wie erfolgte die Auswertung?

Soweit dies aus den Angaben der Autoren ersichtlich

wird, sollen diese Gesichtspunkte bei der Bewer:unk
der zusammengestellten Literatur,berucksichtist
werden.

- 20 -
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400
Selbstkonzept und abweichendes Verhalten.

Die Untersuchungen zum Zusammenhang zwisohen Selbst-

konzept und psychosozialer Anpassung sind zahlreich.

So verschieden wie die MaBe zur Erfassung des Selbst-

konzepts sind hierbei auch die Moglichkeiten,den Grad

der psychosozialen (Fehl-) Anpassung einzuschatzen.

Fur die fur uns relevanten Untersuchungen sind vor

allem die folgenden Vorgehensweisen wichtig:
1.) Beurteilung der Anpassung durch Fachleute

Psychiater,Psychologen,Lehrer etc.)
2.) Beobachtbares abweichendes Verhalten,offiziell

erfaBte Kriminalitiit,Drogenabhiingigkeit,Alkoholis-
mus)

3.) "Self reports", d.h. selbst eingestandene psy-

chische Schwierigkeiten,Kriminalitat,Drogenab-
hangigkeit,Alkoholismus.

Im Allgemeinen wird der Zusammenhang zwischen Selbst-

konzept und Anpassung so formuliert,daB ein negatives

Selbstkonzept auf jeden Fall gleichbedeutend mit

Fehlanpassung sei,wRhrend fur ein extrem positives

Selbstkonzept keine einheitlichen Annahmen bestehen.

Es wird hier vermutet a) gute Anpassung, b) Ableug-

nung eigener Probleme und Fehler,was ebenfalls eine

ernste Form der Fehlanpassung darstellen kann,
c) uberangepaBte Konventionalitat.

Eine Untersuchung,die sich dieser Fragestellung an-

nimmt, ist die von BLOCK und THOI4AS (1955 )

Die Autoren messen den Grad der Selbstzufriedenheit

(Korrelation zwischen Ideal- und Aktual-Selbstbild)
mit einem Q-sort in einer studentischen Population

und setzen dieses MaB in Verbindung mit den verschie-

denen Skalen des MMPI. Hierbei bestatigt sich die

Hypothese der Autoren: zwischen Selbstzufriedenheit

und Anpassung (gemessen mit den klinischen Skalen

des MMPI ) besteht kein linearer sondern ein kur-

vilinearer Zusammenhang derart, daB Personen mit

mittleren Anpassungsschwierigkeiten das negativste

Selbstkonzept haben. Ein linearer Zusammenhang besteht

.
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hingegen zur Ich-Kontrolle,positives Selbstkonzept

= hohe Ich-Kontrolle) einer der neueren Skalen des

MMPI, womit sich die Ergebnisse leichter interpre-

tieren lassen: Personen mit extrem hoher Selbstzu-

friedenheit erreichen diesen Wert haufig durch uber-

starke,restriktive Ich-Kontrolle,sie ordnen ihre

pers6nlichen Wunsche bedingungslos sozialen Normen

unter,sind uberangepaBt,sozial unauffRllig,aber

rigider,weniger flexibel als Personen mit mittlerer

Selbstzufriedenheit,die personliche Wiinsche und Nor-

men je nach Situation und moti ationaler Lage ein-

ander anpassen.

Am anderen Ende der Verteilung finden sich die Per-

sonen mit extrem geringer Selbstzufriedenheit,die eher

labil sind, stark den eigenen Stimmungen und Wiinschen

unterworfen und gegenuber sozialen Normen stark un-

angepaBt.
BLOCK und THOMAS warnen davor,einen Anstieg der Selbst-

zufriedenheit immer als starkere AngepaBtheit = seeli-

sche Gesundheit zu interpretieren,wie z.B. ROGERS das

tut. Unter Umst nden wird mit sehr hoher Selbstzufrie-

denheit nur UberkonformitEt erreicht,die wiederum

seelisch krank machen kann und personlicher Entfal-

tung keinen Raum ldBt.

Diese Ergebnisse,die den Zusammenhang zwischen Selbst-

konzept und Anpassung als recht komplex kennzeichnen,
sollten mitberucksichtigt werden,wenn in folgenden

Untersuchungen uber einzelne Formen des abweichenden

Verhaltens referiert werden.

Selbstkonzept und Psychopathologie
DaB eine bestimmte Art des Selbstkonzepts zu psycho-

pathischen Formen des Verhaltens und Erlebgns fuhren

kann,wurde relativ h&ufig Gegenstand empirischer Un-

tersuchungen. Ein Zusammenhang zur DrogenabhNngigkeit
besteht insofern,als in MI·EPI-Untersuchungen mit Drogen-

abhangigen (siehe z.3.SMART und JONES, S. 56 )haufig
Profile gefunden wurden,die denen bestimmter psychi-
atrischer Gruppen ahnlich sind. Da diese Tendenz zur

- 21
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Ppychopathologie aber sicher nicht fur alle Drolen-

abh ngigen zutrifft, sollen hier nur einige Unter-

suchungen zum Zusammenhang Selbstkonzept Psycho-

pathologie erwahnt werden, die in etwa die wesent-

lichen Ergebnisse dieses Forschungsbereiches reprd-

sentieren.

Neurotiker:

WAHLER, (1958), verglich 4 Gruppen, die aber in zwei

Stufen der Anpassung klassifizierbar sind: 1) Studen-

ten und ambulante Patienten (keine neurologische oder

psychiatrische Diagnose 2) nicht-psychotische ambu-

lante Psychotherapiepatienten und Anwarter fur psycho-

therapeutische Behandlung. Die Gruppen waren hinsicht-

lich Alter, Ausbildung, soziodkonomischem Status in

etwa vergleichbar. Instrument zur Messung des Selbst-

konzepts waren Rating-Skalen (s.S.14).
WAHLER berechnet fur'jede Gruppe uber alle items eine

Korrelation zwischen Selbstrating des items und der von

unabhEngigen Beurteilern eingeschatzten sozialen Wunsch-

barkeit des items. Die Korrelationen fur die Studenten

und die nicht-psychiatrischen Patienten betrugen
+ •755 Und + .753. Die Werte fur die neurotischen

Psychotherapiepatienten und Behandlungsanw rter lagen

zwischen + .373 und + .661, was eine deutlich negativere

Bewertung des Selbst widerspiegelt.
ZILLER und GROSSMAN (1967) untersuchen Neurotiker und

"Normale" mit dem self-social symbol Test (s.S. 19)
Die moglicherweise intervenierende Variable des Alters

wurde durch mehrfache Varianzanalyse kontrolliert.

Die Ergebnisse zeigen, daB Neurotiker eine hohere

Selbstzentralit t (Ich-Bezogenheit) aufweisen, dabei

aber eine negativere Selbstbewertung, geringere Iden-

,

tifikation mit andercn und geringeres soziales Inte-

resse zeigen.
412

Unklassifizierte gemischte PatientengruDDen

TOLOR (1957) wendete den TST ( siehe Seite 15 ) auf

- 23 -
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1) hospitalisierte neuropsychiatrische Patienten

(Neurotiker, Psychotiker, psychosomatische Pa-

tienten) und '

2) hospitalisierte "normale" Patienten an.

Die Antworten wurden bestimmten Kategorien zugeordnet.

3 der insgesamt 14 Kategorien wurden signifikant ver-

schieden haufig von den beiden Gruppen besetzt:

Gruppe 1 gab haufiger "Eigennamen':-Antworten, was TOLOR

mit einer Zentrierung auf mehr  uBerliahe als tiefere

Aspekte der Personlichkeit interpretiert. Weiterhin

gab Gruppe 1 weniger Antworten in den Kategorien

"Gruppenzugeh6rigkeit" und Einzigartigkeit".TOLOR
schlieBt daraus: (1957, S. 406) "Emotional gest6rte
Patienten scheinen ein weit weniger ad quates Selbst-

konzept in Termini der Selbstdifferenzierung und

Gruppenidentifikation als "Normale" zu haben. "

(Eigene Ubersetzung) Inwieweit der TST solche Schlusse

zul&Bt, ist allerdings fraglich.

Schizophrene

TAMKIN (1957) untersuchte schizophrene und normale

Versuchspersonen mit einem Fragebogen, der selbstbe-

wertende Stellungnahmen erfordert. Sahizophrene zeig-

ten hierbei eine signifikant geringere Selbstakzep-
tanz (Selbstbild - Idealbild - Kongruenz) als die nor-

malen Patienten,wobei beide Gruppen hinsichtlich

Rasse, Alter, Bildung, Geschlecht und Wohnort ver-

gleichbar waren. EPSTEIN (1955) vergleicht die Selbst-

einschatzungen von Schizophrenen und normalen Patien-

ten mit verschiedenen Methoden. Er findet heraus,
daB die Selbsteinschotzungen der Schizophrenen von

einem Extrem ins andere fallen, so daB die Varianz

ihrer Selbstratings signifikant gr6Ber ist als die

der normalen Patienten. Eine signifikante Mittel-

wertsdifferenz kann EPSTEIN nicht feststellen.

In anderen Untersuchungen werden mehrere Patienten-

gruppen gleichzeitig verglichen:

/

*'.
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HILLSON und WORCHEL (1957) untersuchen Gruppen von

normalen, neurotischen und schizophrenen Patienten,
die hinsichtlich Geschlecht, Alter und Ausbildung

vergleichbar sind mit einem Fragebogen, der Stellung-
nahme zum Selbst erfordert. Sie finden, daB neuro-

·

tische Versuchspersonen sich ungunstiger einschdtzten

als normale und schizophrene Versuchspersonen,wobei
die letzten beiden Gruppen sehr ahnliche Selbstbewer-

tungen abgaben. Fiir die Selbst - Ideal Diskrepanz

ergaben sich parallele Ergebnisse .

FRIEDMAN (1955) fand keinen signifikanten Unterschied

zwischen Selbstbild- Idealbild- Korrelationen von

paranoiden Schizophrenen und normalm Versuchspersonen.

Neurotische Versuchspersonen hatten hingegen Selbst-

Ideal- Korrelationen, die signifikant niedriger als

die der sahizophrenen und der normalen Population

waren, ein Ergebnis, das dem von HILLSON und WORCHEL

(1957) entspricht.
CHASE (1957) fand Korrelationen zwischen Selbst- und

Idealbild und Selbst- und looking-glass- Selbstbild

(s.S. 10 ),bei Psychotikern, Neurotikern und Personen

mit anderen Personlichkeitsstorungen, derart, daB mit

zunehmendem Grad der Fehlanpassung eine geringere
Selbst- Ideal- Diskrepanz sichtbar wurde. Die Differen-

zen bestanden vornehmlich im Selbstbild, da alle Grup-

pen iihnliche Idealbilder und looking-glass-Selbstbil-

der aufwiesen. Die Gruppen waren vergleichbar hin-

sichtlich Alter, Erziehung und Familienstand.

Wie HILLSON und WORCHEL (1957) und FRIEDMAN (1955)
findet auch CHODORKOFF (1954) eine kurvilineare Be-

ziehung zwischen Anpassung und Selbstakzeptanz. Er

maB die psychosoziale Anpassung von College-Studenten
mithilfe klinischer Beurteilung,biographischen Daten

und projektiven Tests. Selbst-Ideal-Kongruenz wurde

durch ein Q-sort-Verfahren ermittelt. Die Versuchs-

personen mit den schlechtesten Anpassungswerten hatten

eine geringe Selbst-Ideal-Kongruenz,die etwas besser

angepaBten Versuchspersonen hatten eine noch geringere
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415

Selbstakzeptanz,und die bestangepaBten Versuchsper-

sonen wiesen die hochste Selbst-Ideal-Kongruenz auf.

RUTH WYLIE stellt in ihrer kritischen Literaturiiber-

sicht 19 Arbeiten zu Selbstkonzept und psychosozialer

Anpassung zusammen, (wovon einige den oben zitierten

Untersuchungen entsprechen). Sie zieht folgendes Resum&e:

1.) In neun Untersuchungen zeigen diagnostizierte Neul

rotiker und / oder gemischte Patientengruppen eine

signifikant negativere Selbsteinsch tzung als

"normale" Versuchspersonen.

2.) Unterschiedliche Resultate zeigten sich beim Ver-

gleich zwischen Psychotikern und "normalen" Ver-

suchspersonen. Zwei Forscher berichten uber signi-

fikant
'

negativere Selbstbewertungen bei Psychoti-
kern, einer fand den gleichen, wenn auch nicht sig-
nifikanten Trend fur Sahizoparanoide im Vergleich

zu normalen Versuchspersonen. Drei Untersuchunfen

finden keinen· signifikanten Unterschied und in einer

Untersuchung wird von signifikant hoherer Selbstein-

schatzung bei Schizoparanoiden als bei normalen Ver-

suchspersonen berichtet.

Wie lassen sich diese unterschiedlichen Ergebnisse in-

tegrieren?
Man kann den SchluB ziehen, daB beim Vergleich zwischen

sehr weitgefdcherten Stufen der Anpassung (von normal

uber neurotisch zu psychotisch) eher ein kurvilinearer

Zusammenhang zwischen Psychopathologie und Selbstein-

schatzung besteht als ein linearer, derart, daB die

Gruppen mit mittelschweren Anpassungsstorungen (wie

Psychoneurotiker) ein schlechteres Selbstbild haben

als Normale und Psychotiker.

positiv 

ncgativ

v normal neurotisch
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Die unterschiedlichen Ergebnisse der verschiedenen

Untersuchungen erkl ren sich z.T. dadurch, daB in

den meisten Untersuchungen nicht die gesamte Band-

breite fehlangepaBter Pers6nlichkeiten in die Stich-

probe einbezogen wurde, sondern nur bestimmte Aus-

schnitte ( z.B. Normale-vs- Psychotiker verschiedener

Arten von Neurotikern, Normale-vs- leicht Fehlange-

paBte etc.),was dann leicht zu verzerrten Ergebnissen

fiihrt.

Wie laBt sich nun der kurvilineare Zusammenhang zwischen

Selbstkonzept und Schweregraden der Anpassungsstorungen
erklRren? Einmal durften hierfur eher qualitativ als

quantitativ faBbare Unterschiede zwischen den ver-

schiedenen Anpassungsst6rungen verantwortlich sein.

So wurden z.B. bei der Auswahl der Psych-otiker in den

diversen Studien immer Schizophrene oder Paranoide in

die Stichpro e aufgenommen, was durchaus die Ergeb-
nisse anders beeinfluBt haben kann, als das z.B. eine '

Gruppe manisch-depressiver Patienten getan h tte.

Ein Grund, der das extra::i nejative Selbstbild der

Neurotiker erklRren konnte, ist, daB auch hier wiederum

die Stichproben vorwiegend solche Personen enthalten,
die psychotherapeutische Hilfe bereits akzeptiert hat-

ten oder noch anstrebten. Es sind also Personen,die sich

eines eigenen psychischen "Defektes" so stark bewuf3t

sind, daB sie deshalb Hilfe aufsuchen. Konnte man auch

solche Neurotiker in die Untersuchungen miteinbeziehen,
die nicht bereit sind sich in Behandlung zu begeben,
wurden die Ergebnisse vermutlich anders ausfallen.

Man konnte daher mit WYLIE resumieren, daB es aufgrund

der bisher vorliegenden Ergebnisse wohl verfruht ware,

im Bereich der Psychopathologie das Selbstkonzept als

..

validen Indikator fub gelungene oder erfolglose psyaho-

soziale Anpassung zu betrachten. Zudem ist zu bedenken,

daB, selbst wenn ubereinstimmende valide Korrelationen

zwischen Selbstkonzept und Psychopathologie vorlagen,
hiermit noch nichts uber Ursache-Wirkungsvcrhaltnis

zwischen beiden Faktoren ausgesagt wJre.

26
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420 Selbstkonzept und delinquentes Verhalten

Der Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und krimi-

nellem Verhalten wurde schon relativ fruh Gegenstand

umfangreicher Forschungsbemuhungen. Die zu diesem

Themenkreis gehorigen Arbeiten sind auch fur die Er-

forschung der Genese der Drogenabhdngigkeit interes-

sant, da zwischen Kriminalit&t und DrogenmiBbrauch

ein enger Zusammenhang besteht: Ein groBer Teil der

h ufig verwendeten Drogen ist nur illegal zu beschaf-

fen, ihr Gebrauch ist strafbar, die Drogen sind oft

so teuer, daB auch der Erwerb des dazu erforderlichen

Geldes nur durch .strafbare Handlungen m6glich ist.

Fiir Jugendliche, die bereits straffEllig geworden sind,
ist der DrogenmiBbrauch h ufig eine zusRtzliche Form

des abweichenden Verhaltens. (In manchen der nachfol-

genden Untersuchungen wird erwahnt,daB von einigen

der untersuchten straffalligen Versuchspersonen auch

DrogenmiBbrauch praktiziert wurde). Es scheint zudem

sinnvoll, diese Arbeiten hier zusammenzustellen, da

die Selbstkonzeptforschung im Rahmen der Erforschung der

Genese der Kriminalitiit wesentlich erfolgreicher ist,
als im Bereich der Drogenabhdngigkeit.
Eingeleitet wurden diese Forschungsarbeiten vor allem

von RECKLESS und seinen Mitarbeitern, dessen wichtig-
ste Studien hier kurz dargestellt werden sollen:

1955 " Self concept as an insulator against delin-

quency
"

RECKLESS will herausfinden, welche Faktoren 12-j&hti-

ge Jungen in sogenannten "high-delinquency-areas" da-

vor bewahren, straffdllig zu werden. Er lEBt in ver-

schiedenen Schulen in Columbus, Ohio, Lehrer beurtei-

len, welche Kinder ihrer Meinung nach mit dem Gesetz

in Konflikt kommen werden oder nicht, ermittelt die

tats&chlichen bereits aktenkundig gewordenen Straf-

taten der Kinder und bildet 2 Gruppen: 125 "Good boys"

(positives Lehrerurteil, keine Straftat) und 101 "bad

boys" (negatives Lehrerurteil, teilweise schon straf-

f llig). Beide Gruppen werden untersucht mit 50 Selbst-
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konzept - items (meist Einschatzung der eigenen Ten-

denz zur Kriminalitat) und zwei CPI - Skalen, der De-

Skala (Sozialisation)und der RE-Skala (Social Res-

ponsibility). Ergebnis: Die "Good boys" zeigten auf

den CPI - Skalen sozial angepaBtere Verhaltensweisen

und Einstellungen, vor allem aber ein positiveres

Selbstbild, in das die geltenden sozialen Normen in-

tegriert waren,und in dem eine geringere Tendenz.zur

Kriminalitat bekundet wurde. Die positiven Lehrerur-

teile und hohe Werte in den CPI-Skalen korrelierten

hoch mit einem eher positiven Selbstbild der Kinder.

1959 (follow- up- Studie,· Columbus, Ohio)
In dieser Studie wird kontrolliert, wieviele der an-

fRnglich untersuchten Kinder inzwisihen straffdllig

geworden sind. Von den wieder aufgefundenen 103 "good

boys" sind nur 4% gegenuber 39% der verbliebenen 70

"bad boys" straffRllig geworden. Bei beiden Gruppen

wird zusatzlich die NYE-SHORT - self reporting

delinquency - check -list angewendet,in der die bad-boys

hohere Werte erreichen als die good-boys. RECKLESS lei-

tet aus diesen Ergebnissen einen hohen Vorkersagewert

der Selbstkonzeptvariablen ab.

1957 Cross-sectional study (Columbus, Ohio).RECKLESS

will untersuchen, ob Faktoren wie soziale Schicht, Wohn-

sitz in low bezw. high delinquency areas, und Rassen-

zugeh6rigkeit das Selbstkonzept und damit die Tendenz

zur Kriminalitat beeinflussen. Er wendet bei 354 Jungen

aus verschiedenen sozialen Sbhichten, Wohngegenden und

mit verschiedener Hautfarbe das gleiche Instrumentarium

wie bei den obigen Studien an. Von den insgesamt 56

Selbstkonzept - items wurden allerdings 16 gesondert

behandelt,die die Tendenz zu kriminellen Handlungen

thematisieren. Es zeigte sich, daB wieder CPI-Skalen

und Selbstkonzept in der erwarteten Weise korrelierten.

5 der 16 gesonderten Selbstkonzept-items wurden durch

Rassenzugehorigkeit beeinfluSt, 7 durch die hoch-oder

niedrigkriminelle Wohnregend, jedoch beides nicht sig-

nifikant. RECKLESS schlieBt, daB weniger Wohngegend

und Rasse als isolierte Faktoren das Selbstbild be-
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·stimmen,sondern eher die Art der innerfamilidren

Interaktion.

1959 BROOKLYN Studie (nicht veroffentlicht)

Auch hier soll wieder der Zusammenhang zwischen be-

stimmten sozialen Faktoren und dem Selbstkonzept er-

mittelt werden. 697 Kinder wurden mit 34 Selbstkon-

zept-items (nicht differenziert), der CPI-De-Skala

und 7 NYE self-reported delinquency items getestet.

Beziehungen zur Rassenzugehorigkeit und Wohngegend

zeigten sich im CPI, nicht aber im Selbstkonzept,was
RECKLESS darauf zuruckfuhrt, daB hier nicht mit den

16 differenzierteren items der oben genannten Studie

gearbeitet wurde.

1959 Akron, Ohio-Studie (durchgefuhrt von LIVELY)
Das Brooklyn Instrumentarium wurde bei 1171 Jungen

und M dchen von 12 15 Jahren in AKRON, OHIO ange-

wendet. Hier war es wieder m6glich, Lehrerbeurteilungen

uber die Tendenz zur KriminalitEt vornehmen zu lassen.

Unabhdngige Variable der Studie waren Geschlecht, Rasse,

Wohngegend, Lehrerbeurteilung und vor allem das Alter,
da hier auch festgestellt werden sollte, ob das Selbst-

konzept konsistent uber verschiedene Altersstufen hin-

weg zwischen "good boys" und "bad boys" differenziert.

Ergebnisse: Die CPI-Skala und 17 Selbstkonzept-items

erwiesen sich als altersbestandig, wEhrend 7 items

(Eltern-Kind-Beziehung) sich mit dem Alter ver&nderten

(Pubertat). CPI, Selbstkonzept und Lehrerbeurteilun-

gen korrelierten in allen Altersstufen etwa gleich

hoch, was LIVELY wieder als einen Hinweis uber den

hohen Voraussagewert der Selbstkonzeptvariable wertet.

Die Studien von RECKLESS et al. haben die weitere For-

schung stark beeinfluBt, wobei seine Befunde oft un-

kritisch ubernommen und zur Interpretation eigener

Ergebnisse anderer Autoren herangezogen wurden. So

wird z.B. im Journal of Negro Education, 1959, 28,
in drei Artikeln von verschiedenen Autoren die hohe

29 -

-30_
/



Kriminalit t unter farbigen Jugendlichen sicherlich

plausibel dadurch erklort, daB die farbigen Kinder

durch den Minoritatenstatus ein negatives Selbstbild

entwickeln, und hierdurch, d'abei wird of RECKLESS

verwiesen, eher kriminell werden als weiBe Kinder.

Ob RECKLESS'- Ergebnisse jedoch solche Schlusse wirk-

Iici·  zulassen, erscheint bei nEherer Betrachtung

fraglich.

In einer kritischen Analyse setzen sich TANGRI und

SCHWARTZ (1967)mit den Arbeiten von RECKLESS ausein-

ander. Neben einigen speziellen Kritikpunkten, deren

Erorterung hier zu weit fuhren wurde, bezieht sich

die generalle Kritik vor allem auf die verwendeten

Instrumente zur Messung des Selbstkonzepts. Die von

RECKLESS verwendaten Selbstkonzept-items betreffen

die Erwartungen der Jungen, mit dem Gesetz in Konflikt

zu kommen, und enthalten Fragen uber die Beziehungen

zu Eltern und Freunden, jedoch kaum evaluierende

Statements zur eigenen Person. Durch solche Fragen

werden haufig eher Fakten in Erfahrung gebracht als

subjektive Bewertungen, wie das fur die Messung des

Selbstbildes notwendig ware. Nach TANGRI und SCHWARTZ

entspricht es eher einem gewissen Realismus der "bad

boys",wenn sie, die teilweise schon straffallig waren

und schlechtere Familienverhaltnisse angeben,erwarten,
mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Ein h6heres Aus-

maB an Neigung zur Straffalligkeit mit einem negativen

Selbstbild gleichzusetzen, entsprache auBerdem mehr

den Mittelstandsnormen der Untersucher als dem Empfin-

den der Kinder: so konne z.B. ein "bad boy" durchaus

stolz auf seine delinquente Selbsteinschdtzung sein.

RECKLESS 1RBt die Kinder h ufig Einstellungen anderer

Personen ihnen gegenuber einschotzen (social self)
und schlieBt daraus auf ein bestimmt Seartctes Selbst-

bild, (actual self), wobei jedoch nicht sicher sein kann,
ob die Kinder diese Einstellungen wirklich internali-

siert haben oder nur wiedergeben. TANGRI und SCHWARTZ

m
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glauben daher, daB aufgrund der RECKLESS-Studien

nur folgende Aussagen moglich sind:

1. Die Jungen sind sich der positiven bezw. negativen

Einsch&tzungen von Lehrern und Eltern bewuBt, es

ist nicht erwiesen,daB sie diese Einsch tzungen

als ihre:eigenen akzeptieren.
2. Es ist erwiesen, daB das fur sogenannte "good boys"

und "bad boys" gilt, womit noch immer nichts daruber

ausgesagt ist, ob "good boys" ein positives bezwr

"bad boys" ein negatites Selbstbild haben.

TANGRI und SCHWARTZ fugen einen wesentlichen Kritik-

punkt hinzu: Es wEre besser, wenn man theoretisch das

Selbstbild als unabhangige Variable postuliert, das

auch praktisch zu tun, das hieBe, Gruppen mit positiven
und negativen Selbstbewertungen zu bilden und im L ngs-
schnitt ihre Tendenz, straff llig zu werden, zu analy-
sieren. RECKLESS ·geht auf weiten Streckcn seiner For-

schung den umgekehrten Weg.

Wenn auch dieser Kritik von TANGRI und SCHWARTZ nichts

binzuzufugen ist, so bleibt es doch das wesentlich6 Ver-

dienst RECKLESS, als einer der ersten das Selbstkonzept

von Jugendlichen als eine entscheidende Schlusselvariab-

le bei der Entstehung der Kriminalit&t erkannt, und den

Versuch einer empirischen Untersuchung dieser Variablen

unternommen zu haben. Dies loste zahlreiche Untersuchun-.

gen aus,die den theoretischen Ansatz von RECKLESS uber-

nehmen, aber die Selbstkonzeptvariable exakter opera-

tionalisieren.

DEAN S.DORN (1968) vergleicht inhaftierte Straff llige,
nicht-inhaftierte StraffRllige, und eine nichtstraf-

f llige Gruppe hinsichtlich der Charakteristika ihres

Selbstbildes, der sozialen Entfremdung und der Angst-
lichkeit. Das Selbstkonzept wurde hierbei gemessen mit

dem TST, wobei die einzelnen Testantworten von unab-

hkingigen Beurteilern eingeschatzt wurden. Als "gest6rt"

wurde eine statement eingeschatzt, wenn es selbstab-

wertend, konfliktbelastet und widerspruchlich war,oder

Abwertungen sozial relevanter Personen cnthielt.

4
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Ergebnis: 52% der H ftlinge (institut ionalisierte

Delinquenten) hatten gegenuber 22% der nicht-inhaf-

tierten Straffdlligen und nur 19% der NichtstraffRlli-

gen ein gestortes Selbstbild. Damit war das Selbst-

bild dasjenige von den in der Untersuchung angewandten

Kriterien,das am besten zwischen den verschiedenen

Gruppen unterschied.

Auch BOTTENBERG und GAREIS (1972) lehnen sich an die

Theorien von RECKLESS an,bemEngeln aber dessen unpri-

zise Fassung des Selbstkonzepts. Sie definieren "Selbst"

mit GERGEN (1971) als "System von Konzepten, das einer

Person bei der Bemuhung, sich zu formulieren, verfug-
bar ist." In ihrer Untersuchung lieGen sie 113 jugend-

liche Strafgefangene niederschreiben,welche Vor- und

Nachteile ihre Personlichkeit hdtte. Die Niederschrif-

ten wurden kontent-analytisch ausgewertet. Es zeigte

sich,daB prozentual negative Selbstbewertungen vor-

herrschten (55, 7% gegenuber 44 ,3%) ,die sich vorwiegend
-1

auf einen Komplex emotionaler Unreife, Ich-Schwdche,
dem Ausgeliefertsein an innere (triebhafte) und &uBere

(soziale) Krdfte,denen man nicht gewachsen sei, bezogen.

Leider ziehen BOTTENBERG und GAREIS keine Kontroll-

gruppen zum Vergleich heran. Zudem kann auch die Tat-

sache der Inhaftierung der Versuchspersonen die Ergeb-

nisse beeinfluBt haben.

Einen etwas anderen Aspekt erfaBt eine Untersuchung von

SCARPITTI(1965). SCARPITTI nimmt an, daB die Entstehung

delinquenten Verhaltens nicht hinreichend durch sozial

deprivierende Faktoren erkl rt werden kann, sondern

daB sich delinquente und nicht delinquente Jugendliche
durch eine unterschiedliche Einstellung zu Mittel-

klasse-Werten, verschiedenartige Annahmen uber ihre ge-

sellschaftlichen Chancen und vor allem durch ein an-

deres Selbstbild unterscheiden. Er mochte zudem unter-

suchen, ob der Selbstkonzept-Faktor durch die beiden

anderen Faktoren oder die soziale Schichtzusehbri3keit

vollstgndig bestimmt wird,oder ob er weitgehend un-

abhangig davon wirkt. SCARPITTIS Stichprobe umfadte
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515 nicht-delinquente Jugendliche, 67 delinquente

lower-class-Jungen aus "high delinquency " Gegenden

und 68 middleclais Jungen aus durchschnittlichen

Gegenden. Den Versuchspersonen wurde ein vierteiliger

Fragebogen vorgogeben:

a) 46 items der Sozialisationsskala des CPI, ( Ten-

denz zu kriminellem Verhalten ),
b) 11 items, die eine evaluierende Selbsteinschatzung

erfordern ( uber Kontrolle der social desirability
wird nicht berichtet ),

c) 13 items einer Werteinstellungsskali;
d) 14 items, in denen die Chancen fur einen sozialen

Aufstieg einteschatzt werden sollen.

Die Ergebnisse lessen sich so zusammenfassan, daa die Wert-

einstellungen und die Beurteilung sozialer Chancen starker

zwischen den verschiedenen sozialen Klassen differiert,
wahrend die Selbstkonzepte und Sozialisationswerte

weniger zwischen den sozialen Schichten als zwischen

straffdlligen und nicht-straffallilen Versuchspersonen

differenzieren. Die nicht-straffalligen lower-class

boys teilen zwar viele Einstellunlen mit der straffill-

ligen Gruppe, haben eler ein positiveres Selbstkon-

zept ( was SCARPITTI auf familidre Einflusse zuruck-

fiihrt ). SCARPITTI schlieBt: " It would appear, that

the.lbwer class boyh concep  of self nay be the factor

„which ultimately influences his behavior.

In einer Untersuchung von R.B. GRANT ( 1962 )(lag leider

nur als Diss-Abstract vor) wurde die These des schlechteren

Selbstbildes von Delinquenten an 51 weiGen delinquenten

Madchen, die an einem Erziehungsprogramm teilnahmen,

uberpruft. Eine Kontrollgruppe von 71 nicht-straffalli-

gen MEdchen wurde hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit

in Alter, SES und IQ ausgewiihlt. Zur Messung des Selbst-

konzepts dienten verschiedene Fragebogen und Rating-

skalen. Neben dem Aktual - Selbst wurde auch das

" looking glass - self erhoben, d.h. die MEdchen

sollten einschdtzen, wie sie von Vorgesetzten, Eltern

und Freunden beurteilt wurden. Ergebnisse:

- 33 -
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Die delinquente Gruppe beurteilte sich selbst sig-

nifikant negativer als die Kontrollgruppe und er-

wartet negativere Beurteilungen von AutaritUtsper-

sonen, Eltcrn und Freunden. Die Unterduchung ent-

halt weiterhin Angiben uber ein Selbstkonzept-Thera-

pieprog:ramon und dessen Erfolg,die aber fur unseren

Zusammenhang hier nicht relevant erscheinen.

Die Arbeit von BARBARA LONG und R. ZILLER (1970)
unterscheidet sich von den bisher erw hnten dadurch,
daB hier ein sozial orientierter Selbstbegriff ope-

rationalisiert wird. Die Einschatzung des Selbst

innerhalb bestimmter sozialer Konstellationen wird

mit dem von ZILLER entwickelten self -- social - sym-

bol Test ( s.S.19 ) gemessen. Der Test wurde auf

58 Jugendliche, die wegen Verhaltensschwierigkeiten
in Heimerziehung waren, und eine hinsichtlich wesent-

licher Parameter vergleichbare Kontrollgruppe ange-

wendet. Die Gruppe aus dem Erziehungsheim zeigte hier-

bei ein starker egozentrisches Selbstbild, jedoch

negativere Selbstbewer:ung, geringeres soziales In-

teresse, Meniger Individualitit und Identifikation

mit anderen. Die Ergebnisse Ehneln denen aus einer

fruheren Studie von ZILLER mit psychiatrischen Pati-

enten ( s.S. 22 ).
Auch der Untersuchung von R.N. CASSEL und J. CLAYTON

( 1961 ) liegt ein sozialer Selbstbegriff zugrunde.

Es handelt sich um eine Analyse der sozialen Selbst-

konzepte von 52 ausgewahlten Hdftlingen eines kalifor-

nischen Frauengef ngnisses.
Der "Test of Social Insight" ( eine Reihe sozialer

Probleme ) wurde unter drei Instruktionen vorgegeben:

1.) wie man jetzt und pers5nlich die 60 vorgolegten

sozialen Probleme angehen wurde ( Aktuelles Sozial-Selbst )

2.) wie man die gleichen Probleme losen wurde, wenn

das Gewissen Urlaub n&hme und es keine Vorschriften

mehr gibe( . als"Soziales Mochte-dern-Selbst" bezeich-

net) und 3.) wie die Probleme idealerweise zu 16sen

wJren ( Ideal-Selbst ).
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. Aktua]-und Idealselbst zeigten sich als sehr ahnlich

( was wir aber eher auf die Art der Aufgabenstellung

zuruckfuhren wurden als auf eine hohe Selbstakzep-

tanz ) und waren durch kooperative aber passive Formen

des Problemlosens gekennzeichnet; das "Mochtegern-

Selbst war hingegen mehr aggressiv und rivalisierend.

Etwa die Halfte der Frauen· hatte Selbstkonzepte, die

den Normen des Tests entsprachen, wdhrend bei der an-

deren Hdlfte die Aktual-Selbstdarstellungen die Ideal-

selbstdarstellungen an sozialer Reife ubertrafen, was

die Autoren dahingehend interpretieren, daB diese Frauen

Normen internalisiert h tten, die den ublichen tesell-
schaftlich anerkannten widersprechen. Wir wurden dieses

Ergebnis eher auf die wiederholte Problem16sung unter

verschiedenen Aspekten zuruckfuhren, was vermutlich

bei einigen Versuchspersonen dazu gefuhrt haben durfte,
bereits bei der Aktual-Selbst-Instruktion eine opti-
male Losung anzustreben (worauf ja auch die Ahnlich-

keit von Aktual- und Ideal-Selbst hinweist ).
.

Der theoretische Hintergrund der im folgenden darge-
stellten Arbeiten ist die Psychoanalyse. Obwohl gerade

zum Problemkreis Selbstkonzept delinquentes Ver-

halten eine groBere Anzahl psychoanalytischer.Arbeiten

vorliegt, wurden nur zwei Arbeiten ausgewahlt, da in

ihnen als einzigen der Versuch unternommen wurde,
psychoanalytische Konstrukte zu operationalisieren
und damit empirischer Prufung zugEnglich zu machen.

( Zum psychoanalytischen "Ich-" bezw. "Selbst"-be-

griff siehe Seite 8 )

E.M. SHIPPEE - BLUM ( 1959) untersucht in einer Vor-

stadt-high school zwei Gruppen von Jugendlichen:
.

solche, die wegen Verhaltensschwierigkeiten schon

mit Disziplinarstrafen belegt wurden ("Rebellen")
und solche, die keine Schulschwierigkeiten oder Ver-

haltensauffalligkeiten zeigten (kooperative Jungen).
Die Autorin vermutet, daB die "Robellen" aufgrund

bestimmter Entwicklungsprozesse in der Kindheit,
vor allem in der adipalen Phase, eine schwachere
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Ich-Stdrke besitzen, wobei Ich-Starke hier dofiniert

ist abs Fahi 3keit,Spannungen tu verarbeiten,ohne in

zahlreiche Abwehrmechanismen auszuweichen, wie Ver-

dr ngung, Projektion, Aggression und Flucht. Zur

Messung der Ich-Starke wurde eine Fragebogen entwor-

feh, der vor allem Bezug nimmt auf die FEhi keit

Spannungen zu ertragen, z.B. Belohnungen aufzuschie-

ben. Eine weitere Hypothese bezieht sich auf.die

SelbsteinschEtzung, wobei vermutet wird, daB die

"Rebellen" aufgrund ihrer geringen Ich-Stgrke nicht

in der Lage sind, ein realistisches Selbstbild zu

entwickeln, sondern daB sie unrealistisch hohe oder

niedrige Selbstwertgefuhle haben. Gemessen wird das

Selbstbild mit einer sorgfdlig konstruierten Adjec-

tiv-check-list, deren einzelne items deutlich posi-
tive bezw. negative Bedeutungen haben.

Die dritte Hypothese betrifft das Ego-Ideal der Re-

bellen, wobei hier davon ausgegangen wird, daB das

Uber-Ich, also der Inbegriff elterlicher Verhaltens-

weisen und Vorschriften, sofern es gut ausgebildet

ist,gleichze·itig das Ich-Ideal des IIeranwachsenden

darstellt. Die Autorin vermutet, da3 bei den Rebellen

das Ich-Ideal schlechter ausgsbildet ist. Uberpruft
wird diese Hypothese wiederum mit der Adjectiv-check-

list, die je einmal anstelle von Vater und Mutter

ausgefullt werden soll. Liegen die Einschitzungen

der Eltern wertmEEig uber den eigenen, so spricht

das fur ein starkes Ich-Ideal.

Ergebnisse: Alle Hypothesen konnten signifikant be-

st tigt werden. Die Gruppe der Rebellen hatte eine

geringerc Ich-Stdrke, unrealistischere Selbstein-

schaltzunsen ( groBere Varianz, mehr extreme Beurtei-

lungen) und ein schwEcheres Ich-Ideal.

Als Vorzuge dieser Untersuchung erscheinen uns ihre

methodische Sorgfalt und die Auswahl der Stichprobe
von Jugendlichen, die abweichendes Verhalten zeijen,

das aber noch nicht durch strafrechtliche Verurtei-

lung und Inhaftierung sozial gebrandmarkt ist.

-
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Auf diese Weise kann das Selbstbild als eine Deter-

minante abweichenden Verhaltens erfaSt werden, noch

bevor der Ruckkopplungseffekt vom sozialen Stigma

der Kriminalitat auf das Selbstkonzept manifest wird.

ELEONOR EPSTEIN, (1962),die ebenfalls die psychoana-

lytische Theorie der geringen Ich-Stdrke von deli-

quenten Jugendlichen vertritt, vermutet im Gegensatz

ZU SHIPPEE - BLUM nicht ein unrealistisch hohes oder

niedriges Selbstbild, sondern ein eindeutig negatives,
pessimistisches Selbstbild bei der Gruppe der Delin-

quenten. Sie uberpruft diese Hypothese an 21 straf-

f lligen M dchen und einer umfangreichen Kontroll-

gruppe, denen sie den TST vorgibt. ZusEtzlich zu den

inhaltlichen Aspekten werden auch strukturelle As-

pekte des Selbstbildes erhoben, wie Stabilit it des

Selbstbildes, Einschdtzung der Erreichbarkeit des

Idealbildes und der dabei zu erwartenden Unterstutzung

durch Eltern und Gleichaltrige.

Entgegen den Erwartungen ergab die Analyse der Tests

eine uberraschende Ubereinstimmung der beiden Gruppen

bezuglich der strukturellen Aspekte des Selbst.

Beide Gruppen hatten bestEndige Selbstkonzepte,die sie

hEufig reflektierten und finden diese Konzepte rela-

tiv akzeptabel. Ihr Idealbild ist etwas verschieden

hiervon, wird als wichtiger und befriedigender einge-

schatzt als das aktuelle Selbstkonzept, aber nur als

schwerE erreichbar. EPSTEIN erklart diesen uberraschen-

den Befund durch die gdmeinsame Entwicklungsphase der

14 - 18 jdhrigen Mddchen,in der offenbithtlich Prob-

leme im Umgang mit dem Selbst allgemein dhnlich aktu-

ell sind und  hnlich gehandhabt werden.

Bei der Analyse der inhaltlichen Aspekte des Selbst

ergaben sich hingegen deutliche Unterschiede zwischen

den Gruppen:
Das Selbstbild der straffjlligen GruDDe war sturker

-

negativ una enuhielt allgemein mehr bewertende AuBerun-

gen. Hdufig werden Gefuhle der Einsahkeit, des hicht=
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verstandenwerdens geRuBert. Die Zukunftsziele werden

bei der Gruppe der Straffdlligen mehr in Form von

Eigenschaften geauBert, die erreicht werden sollen,
bei der Kontrollgruppe eher in Form kompletter

Rollen.

Inwieweit diese Besonderheiten des Selbstbildes tat-

sEchlich dem abweichenden Verhalten zugrundeliegen

oder erst durch die Isolierung in einer Anstalt zu-

standekommen, wird von EPSTEIN nicht diskutiert.

Die im folgenden erwiihnten Arbeiten unterscheiden

sich von den bisher genannten vor allem dadurch, daB

hier zwischen verschiedenen Gruppen von kriminellen

Handlungen differenziert wird, die dann in Beziehung

gesefzt werden zu bestimmten qualitativen Aspekten
des Selbstbildes. Die Beziehung Selbstbild-Verhalten

wird hierdurch besonders deutlich .

LEON FANITIN und M.B.CLINARD messen das "Selbstkonzept

als Mann" bei delinquenton Jugendlichen aus der Unter-

schicht und der Mittolklasse mit gesteuerten Inter-

views und mit Adjektiv-Skalen. Obwobl die Selbstein-

schatfungen it mancher Hinsicht recht Ohnlich sind,
sehen die Unterschicht-Delinquenten sich selbst eher als

hart, furchtlos, mdchtig, stark und gefdhrlich, w hrend

Mittelklasse-Delinquenten sich eher als clever, ge-

schickt, patent, gerissen und loyal einschdtzen. Man

konnte die Unterschicht-Jungen eher als harte, z he

Burschen und' die Mittelklasse-Jungen als loyale und

mutige Kameraden bezeichnen.

Diese Selbsteinschatzungen zeigten sich als.eng ver-

knUpft mit bestimmten Formen des Verhaltens. Die

"harten Burschen" begingen mehr Gewalttdtigkeiten,
kdmpften hEufiger und brutaler, trugen Waffen, hatten

geringere berufliche Ambitionen und betonten Drauf-

gRngertum und Rucksichtslosigkeit in ihrem Sexual-

verhalten.

FANNIN schlieat aus diesen Ergebnissen auf einen

cngen Zusammenhang zwischen Selbstbild und Verhalten

T
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und rit,bei therapeutischen Bemuhungen direkt beim

Selbstbild anzusetzen.

WILLIAM R. NEILSON, (1969) untersucht Nicht-kriminelle

"normale" Personen, psychiatrische Patienten und ver-

schiedene Gruppen von Kriminellen (verschieden nach

Art der Straftat, Vorstrafenregister etc.) mit einem

100 items Vmfabsenden Q - sort. Ergebnisse:

1.) Es besteht kein Unterschied in der Selbstbild-

Idealbild-Kongruenz zwischen Ersttdtern und chro-

nischen Kriminellen.(Ein Ergebnis, das dafur spricht,
daB ein bestimmtes Selbstkonzept.schon vor der

ersten Straftat vorhanden ist, und nicht erst durch

die' Kriminalitdt ausgepr gt wird)
2.) Das Idealbild von kriminellen Rhnelt dem nicht

krimineller Personen. ( -7 Kriminelle erkennen die

ublichen geltenden Normen an)
3.) Morder, Rduber, allgemein als "person offenders"

bezeichnet, haben eine h6here Selbstbild-Idealbild-

Diskrepanz als "property offenders", die in dieser

Hinsicht deutlich der normalen Population  hneln.

(Die Arbeit lag leider nur als Diss,-Abstract vor und

kann deshalb nicht ndher beurteilt werden).

Zu einem anderen Ergebnis als FANNIN et al. und NEILSON

kommen STRODTBECK, SHORT und KOOLEGAR (1962). Sie ver-

gleichen Mitglieder einer leicht ktiminellen Ju3end-
bande und einer Kontrollgruppe mit einer Adjektiv-check-
list und finden keine signifikanten Unterschiede im

Selbstbild der beiden Gruppen. Innerhalb der "Gang"

finden sie jedoch, daB sich bei naherer Analyse der zu-

geschriebenen Adjektive 3 Gruppen hinsichtlich ihres

Selbstbildes unterscheiden lassen: die "cool aggressives:'

(Selbstbeschreibungen wic kuhl, z h, aggressiv, ath-

letisch etc.),die"scouts" (religius, sauber, h6flich,
loyal) und eine Gruppe, die sich sowohl Eigenschaf-
ten der einen wie der anderen Gruppe zuschreibt.

Die Beziehung zur Art des Verhaltens untersuchen

STRODTBECK et. al. sowohl durch eigene Angaben der Jun-

gen wie durch Verhaltensbeobachtung durch mehrere Be-

treuer. Die Self-reports der Jungen erweisen sich da-
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bei als konsistent mit ihrem Selbstbild, da die

,, cool-aggressives" insgesamt mehr illegale Aktivita-

ten berichten als die Scouts, die mehr die Aspekte

Unterhaltung und Geselligkeit betonen. Die Beobach-

tungen der Betreuer zeigten im Gegensatz dazu keine

Unterschiede hinsichtlich des Verhaltens der beiden

Gruppen. Konflikt-Verhalten,gesellige Aktivit&ten,
Gebrauch von Drogen, HomosexualitEt, Alkoholkonsum

und kriminelle Delikte seien in beiden Gruppen gleich

hdufig und gleichartig. STRODTBECK et al. interpre-

tieren diese Ergebnisse so, daB es zwar unterschied-

liche Selbstkonzepte innerhalb einer Gang gibt, daB

dieser aber eher einer unterschiedlichen Auffassung
der Umgebung entsprechen und kaum verhaltensmdBige

Korrelate haben. Fiir die Vorhersage der Ausprigung

kriminellen Verhaltens ( z.B. RECKLESS )sei durch die

Variable Selbstkonzept nichts gewonnen. Er schrankt

seine Befunde allerdings dahingehend ein, daB die von

ihm untersuchte Gang relativ wenig kriminell sei, und

sich bei anderen Gangs wahrscheinlich deutlichere Dif-

ferenzierungen finden lassen wurden.

SHINOHARA und JENKINS wenden das MMPI auf drei Gruppen

von Delinquenten an und vergleichen mit den Normen des

Tests. Alle drei Gruppen zeigen Profile, die von denen

"normaler" Versuchspersonen abweichen und eher denen

psychiatrischer Patienten dhneln. Die "normalsten"

Testergebnisse zeigten die sozialisierten Delinquenten

(solche Straffalligen, die in Gegenden mit hoher Krimi-

nalitEt,also quasi in einer delinquenten Subkultur

aufwuchsen und dort ihr Verhalten von anderen lernten.)
Sie gaben bessere Familienverhdltnisse an, zeigten in

den MMPI Skalen weniger psychopathische Zuge und hatten

ein positiveres Selbstbild als die anderen Gruppen.

Die unsozialisierten aggressiven Delinquenten ( die

straffdllig wurden durch elterliche Vernachlassigung

und frustrierende Erlebnisse) und die jugendlichen Aus-

reiBer (Kinder,die immer wieder von zu Hause weglicfen,

denen aber die Kraft zur Aggression fehlte ) zeiften

mehr psychopathische Zilze, besaBen geringere Identifi-

kation mit den Eltern,und hatten ein negativeres Selbst···

bild. r 41_
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Bie Ergebnisse werden so interpretiert, daB eine bestimm-

te Sozialisationsgeschichte ( z.B. die des vernachl ssi-

gen unceliebten Kindes) ein negatives Selbstbild bewirkt,
zu dessen BewRltigung der Jugendliche dann entweder

mit Aggressionen auf seine Umwelt reagiert,oder zu ent-

fliehen versucht (wobei hier wieder ein Bezug zum

Rauschmittelgebrauch deutlich wird.) Das bessere Selbst-

konzept der sozialisierten Delinquenten kann jedoch
nicht nur durch deren bessere Familienverhiltnisse

erkldrt werden, wie SHINOHARA und,JENKINS das tun, son-

dern durch einen' relativ friih einsetzenden ProzeB der

Idenfifikation mit der kriminellen Subkultur, in der sie

aufwachsen.

' Eine Untersuchung, die speziell diesem zusdtzlichen As-

pekt gewidmet ist, ist die von P.M. HALL. :

Der Arbeit liegt das Konzept zugrunde, daB eine stirkere

Identifikation mit aer kriminellen Subkultur ein erhohtes

Selbstkonzept fur den Kriminellen mit sich bringt, da

HALL Selbstkonzept versteht als "the individual"s

awareness 'of his degree of success or failure in

carrying out those social roles which he identifies an

his. " Man k6nne zwar davon· ausgehen, daB ein niedri3es

Selbstkonzept unter UmstEnden ein wesentlicher Faktor

bei der Entstehung der Kriminalitdt sei, um jedoch die

Beziehung zwischen Kriminalit t und individueller Aus-

pr gung des Selbstkonzepts zu begreifen,musse man die

Identifikation des Kriminellen mit der delinquenten
Subkultur mit in Rechnung stellen.

(Je hoher die Identifikation -* desto hoher die Selbst-

einschatzung) Identifikation mit der delinquenten Sub-

kultur sei daher auch ein besserer Pradiktor fur weitere

kriminelle Handlungen als ein niedriges Selbstkonzept.

HALL uberpruft seine Theorie an 42 Insassen einer Straf-

anstalt, 39 Vorbestraften mit Bewahrung, 26 nach eigenen

Angaben kriminellen, aber noch nicht vorbestraften

Jugendlichen und 23 nicht Straffdlligen, alle zwischen

14 und 16 Jahren. Mithilfe eines speziell konstruier-

ten Fragebogens ermittelt HALL zun chst die Identifika-

tion mit Werten der kriminellen Subkultur, und teilt seine
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. Population ein in Personen mit hoher und geringer

krimineller Identifikation. Das Selbstkonzept wird

mithilfe einer Adjektiv Prufliste gemessen. Es fin-

den sich keine signifikanten Unterschiede hinsicht-

lidh des Selbstkonzeptes zwischen den 4 Ausgangs-

gruppen,wenn auch· eine leichte Tendenz zu einem bes-

seren Selbstkonzept der nicht-kriminellen Gruppe.

Vergleicht man jedoch die beiden Populationen mit

geringer und hoher Identifikation mit kriminellen

Werten, so zeigt sich, daB diese Gruppen sich sig-

nifikaht hinsichtlich ihrer Selbsteinschiitzung un-

terscheiden. Die Gruppe mit hoher krimineller Iden-

tifikation hat ein positiveres Selbstbild als die

mit geringer Identifikation, was HALLS Vermutungen

bestatigt.

Diese Untersuchung sollte vor allem nachdenklich

machen gegenuber Arbeiten, in denen Jugendliche mit

langen Vorstrafenlisten solchen ohne Anzeichen

kriminellen Verhaltens gegenubergestellt werden,
eine bestimmte Art des Selbstk6nzepts konstatiert

wird und anschlieBend die Entstehung des kriminellen

Verhaltens auf dieses Selbstkonzept zurucksefuhrt
wird. Immer sind hier Ruckkopplungseffekte denkbar

(kriminelles Verbal:ten -4 Selbstkonzept) die sowohl

· das.Entstehen eines negativen wie eines positiven
Selbstbildes bewirken konren: Oberwiegt das Empfi.n-

den fur die soziale Stigmatisierung des eigenen

Handelns und sind·noch die allgemein geltenden sozialen

Normen .internalisiert, so ist ein eher negatives Selbst-

bild des Delinquenten zu erwarten. Hat er sich jedoch
schon soweit mit der kriminellen Subkultur identifi-

ziert, daB die Normen der ubrigen Gesellschaft ihre

Bedeutung verlieren, so kann das zu einem positiveren
Selbstbild fuhren.·In beiden Fdllen ist jedoch durch

die aufgefundene Beziehung noch nichts dariiber aus-

gesagt, welche Art des Selbstkonzeptes der Entstehung

des kriminellen Verhaltens vorausging bezw. ob diese

Variable dabei uberhaupt eine Rolle spielte.

1

- 42 -

\

- 43
,



Zusammenfassend 1&3tsich feststellen, daB in der Mehr-

zahl der hier referierten Untersuchungen ein Zusammen-

hang zwischen kriminellem Verhalten und negativem

Selbbtkonzept gefunden wurde. 1

Ob hierbei wirklich das Selbstkonzept zum kriminellen

Verhalten fiihrte, kann aufgrund der vorliegenden Unter-

such ngen zwar sinnvoll angenommen, jedoch nicht mit

Sicherheit behauptet werden, da:

1.) die Mehrzahl der Untersuchungen solche Gruppen von

Delinquenten erfaBt, deren Verhalten bereits durch

Verurteilung und Inhaftierung sozial gebrandtmarkt

wurde,
2.) in keiner der Untersuchungen das Selbstkonzept wir-

lich als unabhEngige Variable erfaBt wurde. Immer

werden verschiedene Gruppen, die sich bezuglich
ihrer Vorstrafen unterscheiden, hinsichtlich ihrers

Selbstkonzeptes untersucht, und dann wird der SchluB

negatives Selbstkonzept e Kriminalit&t gezogen.

In einigen Arbeiten sind Ansdtze vorhanden, diese Fehler-

quellen lu vermeiden, so in den Arbeiten,in denen nicht-

inhaftierte " self-reported " Delinquenten erfaBt werden

( DORN, HALL, 8HIPPEE BLUM ) und in der follow-up-

Studie von RECKLESS ( I959 ), die den Versuch darstellt,
die Tendenz zur StraffRlligkeit bei den verschiedenen

Selbstkonzeptgruppen im LRngsschnitt zu uberprufen.

Diese Arbeiten legen dann auch den SchluB nahe, im Serbst-

konzept eine Pradiktorvariable fur die Tendenz zur Kri-

minalitRt zu sehen. Um hier jedoch mahr Sicherheit zu

gewinnen, waren umfangreiche Langsschnittstudien er-

forderlich, in denen die oben genannten Fehlerquellen
vermieden wurden.

Auch Querschnittstudien konnten hilfreich sein, wenn

in ihnen nicht-inhaftierte Jugendliche erfaBt wurden,
deren Tendenz zur Kriminalitdt bezw. kriminelle Hand-

· lungen sich erst in einem Anfangsstadium befinden.

( Allerdings sind solche Stichproben wohl nur schwer -'

zuganglich ).
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Da solche Untersuchungdn bishdr nicht in ausreichen-

dem MaBe vorliegen, ( vor allem keine Liingischnitt-
studie ) kann nur eine positive Korrelation zwischen

negativem Selbstkonzept und delinquentem Verhalten

als abgesichert gelten.
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Selbstkonzept und Drogenabh ngigkeit
DaB auch bei der Entstehung der Drogenabhangigkeit,
 hnlich wie bei anderen Formen des abweichenden Ver-

I.

haltens, dem Selbstkonzept eine wesentliche Bedeu-

tung zukommt, wird von vielen Autoren, die sich aus

klinischer oder sozialpsychologischer Warte mit der

Entstehung der Drogenabhiingigkeit befassen, vermu-

tet. So analysiert BOWDEN, (1971), einige F&lle von

Opiatabh ngigen aus seiner psychiatrischen Praxis

und leitet aus seinen therapeutischen Effahrungen
sieben Faktoren ab, die, wenn gleichzeitig upiaue

erreichbar sind, zum ersten bebrauch dieser Mittel

fuhren konnen. Diese Faktoren sind: negative.Selbst-

einschEtzung, Schwierigkeiten in den Sozialkontak-

ten, Anstiftung durch andere, Unkenntnis uber Opiat-

.effekte, erstrebter Lust:gewinn, Betiubung ("tranqui-
lization") und Schmerzhekimpfung. BOWDEN halt hier-

von den Faktor der negativen Selbsteinschdtzung fur

den wichtigsten, da er am hRufigsten bei seinen Pa-·

tienten .zutage trat. Die Personen hielten sich meist

vor der ersten Opiatanwendung fur hoffnungslos in

personlichen MiBerfolg verstrickt, ein MiEerfolg,
der bei ndherer Betrachtung oft auf einige soziolo-

gische Parameter zuruckgefuhrt werden konne wie zer-

ruttete Familien, geringe Ausbildung und berufliche

F higkeiten, unbefriedigende Arbeit u. s.w. Diese

Faktoren fuhrten dann kombiniert hdufig zu einem

Gefuhl der Sinnlosigkeit der eigenen Lebenssituation,
zur Selbstabwertung und zur Depression. Wenn zusatzlich

Opiate erreichbar seien, neigten solche Personen

hRufig dazu, sich durch diese Mittel wenigstens vor-

ubergehend von diesen Gefuhlen zu befreien. Auch

THIEMANN, (1970), der in seinem Buch " Gewohnheit

oder Sucht " Uberlegungen zur Genese der Rauschmittel-

sucht vorwiegend aufgrund seiner klinischen Er-

fah*ungen anstellt, halt ein inaddquates Selbstkon-

zept fur eine wichtige intervenierende Variable i

zwischen Sozialisationsfaktoren und Rauschmittel-

Gebrauch. Verantwortlich fur ein sclches Selbst-
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bild k6nne zu strenge aber auch zu verzartelnde

Erziehung sein. Bei verw6hnten Kindern entstehe leicht

eine egozentrische Verzerrung des Selbstbildes, sie

wollten alles sofort haben und hdtten keinen Spannungs-

bogen mehr. ( Eine Hypothese, die auch in den sp ter
zu besprechenden psychoanalytischen Arbeiten haufig

auftaucht ). Wenn solche Kinder spater enttauscht wur-

den, so konnten sie leicht dazu neigen, sich die ge-

wiinschte sofortige Befriedigung durch den Gebrauch

von Drogen zu verschaffen., Bei Kindern hingegen, die

sehr restriktiv erzogen wurden,.entstunde durch Verbote

und Bestrafung ein vermindertes Selbstwertgefuhl, daB

dann zu einem Verlangen fiihren konne   diese negativen

Selbstgefiihle durch irgendwelche Mittel zu betEuben.

Inwieweit halten solche sicherlich plausiblen Annahmen

uber den Zusadmenhang Sozialisationsfaktoren -* Selbst-

konzept -* Drogengebrauch empirischer Uberprufung
stand?

Eine der wichtigsten Arbeiten zu dieser Fragestellung
ist sicherlich die von Mary L. BREHM und Kurt W. BACK

(1968). Die Autoren untersuchen den Zusammenhang zwi-

schen Einstellungen, die fur das Drogennehmen als rele-

vant vermutet werden, Selbstkonzept, und potentiellem

Drogengebrauch, Theoretischer Hintergrund ist die Hy-

pothese, daB bestimmte psychologische Faktoren fiir

Drogennehmer kennzeichnend sind, so ein negatives

Selbstbild, mit dem daraus resultierenden Wunsch, sich

zu verdndern, der Glaube an die wohltuende Wirkung so-

matischer Mittel, und eine positive Einstellung und

Neugier gegenuber somatisch ansetzenden, aber psychisch

wirksamen Drogen.
Diese Hypothese wird an 333 Psychologiestudenten ( keine

Drogennehmer!) mit 3 Verfahren uberpruft:

a) ein Zinstellungsfragebogen, der die Linstellungen der

Versuchspersonen gegenuber Krankheiten, Medikamenten

und Kontrolle des eigenen Korpers miBt. Eine Faktoren-

analyse dieses Fragebogens ergibt die folgenden Fa-

toren:
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1.) "Insecurity" Unsicherheit, Angstlichkeit,
2.) " Fear of Loss Control" : Furcht, sich nicht

mehr unter Kontrolle zu haben,

3.) nSick Role" Tendenz zum "Kr&nkeln"

4.) "Denial of Effects", Ableugnen der Effekte von

Medikamenten und Rauschmitteln auf den eigenen

K6rper.

5.) "Curiosity" Neugier gegeniiber Medikamenten und

Rauschmitteln.

b) ein Fragebogen, der die Tendenz miBt,bestimmte Me-

dikamente und Rauschmittel zu nehmen bezw. auszupro-

bieren ( nicht etwa den realen Gebrauch ). Durch eine

Faktorenanalyse werden auch hier die verschiedenen

Mittel in drei Gruppen zusammengefaBt:

1.) Soziale Stimulantien (Kaffee, Tee, Alkohol )
2.) Sedativa ( Tranquilizer, Analgetica )
3.) Drogen ( LSD, Opium, Heroin etc. )

c) ein semantisches Differential, das drei Aspekte des

Selbstkonzeptes messen soll:

1.) Das soziale Selbst - External Self (E)
" wie ich anderen erscheine "

2.) das ideale Selbst - Ideal Self (I)
" wie ich sein mochte "

3.) das verborgene Selbst - Hidden Self (H)
" wie ich wirklich bin "

Diese drei Selbstkonzepte sollen in bipolare Skalen mit

gegensatzlichen Adjektivpaaren eingeordnet werden. Fur

jeden Selbstbegriff wird ein Score berechnet; zusdtz-

lich werden Diskrepanzen zwischen sozialem Selbst

und idealem Selbst (DEI) und verborgenem Selbst und

idealem Selbst (DHI) berechnet, wobei hohe Diskre-

panzen als besonders typisch fur Drogennehmer vermutet

werden.

In der Auswertung korrelieren die Autoren sowohl die

Ergebnisse des Einstellungsfragebogen (a) mit der

Tendenz bestimmte Mittel zu nehmen (b) ( -+ Tab. 5 )
wie die Einschatzung der verschiedenen Aspekte des

Selbst (c) mit Einstellungen (a) und Tendenz zum

Drogengebrauch ( b ). ( -* Tab. 7. )

- 47 -

..

- 48 -



"8.-. r

- 48 -

Atmude factor

11. Inuec,rtly· '
··· ·.' ,··* . -

2. Feor of to,i of Conbel--
.

3. Sick Role

4 Dental of Effed,- - 5·:·-
-

5. Curlodly .

. -

··

,  ..

 -  
:.

IX:ittl-6......:AL .....'.,2...:-.3..

---

· -· L.'' 1':.'· Antlvde foc oi·  1.-'

A.1. Imeeurily.;. 3 ·, .
' · -- '

, 2. Feer of lon of Control _· I ·.

3. SIck Role ---·..- ·.-, -
··

4. Denial of Effedi
-

i.5. Curloaty-.. . - -*.·

r: .p<.05: ..
.

.,
I --

-1'.P<-01 :.- ..4.Z'. f

.Moles

'

Sodal
St;mt·Icn#

./ 
-.02

-.16*
..13

Sedotives

%7
...12
-21"

.08

Nmoles '' 2 -... 3- ....:

Sodal
-Slimulants

.- <FED-
2 --013
--.20.
- -.08

.
I . ..57...,157 :.

Sedclive$

9 1>
.03

-/11
-.06

,•·' -···r B,I·„··••
Table 7· Interrelation 'of semantic'differential'eo,icepts, attltudes,=d usage.

..

'Self <enceph• and discreponcy scores

:gl
On'g,

-fp-
-.12
-,14

.19.

'

•Anegative correlation between ony of Ihe coMepts E, 1, or H, and ony otherportable Indicate, thol lhal variable li a:,ocicled with a low score, Le., li

ieleled to being *Imle/ A drug occepler&
*p<.05.

...P<.01.
./

: t''. -.., /'- ... ..-, ..,....

Zusammenfassend lassan sich die Ergebnisse wie folgt

darstellen: -

Der Einstellungsfaktor "Insecurity" wirkt motivierend

auf den Gebrauch jeglicher Art von Psychoagentien,
whhrend der Faktor "Curiosity" speziell auf den Gebrauch

harter Drogen wirkt. Der Faktor "Denial of Effect" wirkt

hemmend auf den tendenziellen Gebrauch aller drei Drogen-

gruppen, w hrend "Fear of Loss of Control" vor allem auf

den 9ebrauch harter Drogen hemmend wirkt.

Beim Zusammenhang Einstellung - Selbstkonzept zeigt sich,

: Table 5· Injcrrelation between attitude and usage, factors.,

e
4

-

.-.

Dregi

. 1 .. . Male,. Females

Al:tude fodor E

L.
1. H DR DHI E H DEI DHI

1. In:ecurity -32". .03' -.35** 43** .54** --.28*' -.07 -34** .37** .51**,
2. Feor of lou of Control .07 '.13 .16* .04 .01 -.13 .03 -.02 -.08 -.04

3. Skk Role -.06 ·-.03 .04 .01 .05 -.12 .03 .03 .02 .02
4. Denial of Effeds .04 -.06

'

-.06 -.09 -.07 .24** .05 .10 .16 .t O

5. Curio,ily ,

· -,08 · -.16* --:02 .09 .06 -*17 .00 -019* .14 .13

· Mole, Females

U,age factor E H DB DHI E H DEE DHI

Soc:toI Stimulan·18 -.12 -.01 .
-.08 .10 .09 -,02 -.07 -.12 .11 .21*

Sedotives -.18* -.01 -.21'* .22** 28" -.12 .06 -24** .23** .22*

Drugs -19*.. -01 -.21** '.23*. .28** -,18* -.07 -27** .23** .19*
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daB es gerade der "Insecurity" - Faktor ist, der hoch

mit einem negativen Selbstbild korreliert. Zum Zusammen-

hang Selbstkonzept - Drogengebrauch ergibt sich eine

hohe Korrelation zwischen negativen sozialen und ver-

borgenem Selbst und dem potenziellen Gebrauch von Se-

dativa und harten Drogen. Fiir die weibliche Population

ergibt sich zusatzlich ein Zusammenhang zwischen hoher

Selbst-Idealbild-Diskrepanz (DHI) und dem potenziellen
Gebrauch von Stimulantien.

Der Gebrauch von Drogen kann aufgrund dieser Ergebnisse

angeregt werden, wenn ein negatives Selbstbild, bezw.

ein hohes Diskrepanzerlebnis im Selbstgefuhl, ein Gefuhl

der personlichen Unsicherheit und eine gewisse Neugier

gegenuber psychoaktiven Drogen zusammenfRllt mit dem

Ausbleiben hemmender Mechanismen, wie z.B. der Furcht

vor dem Verlust der Kontrolle uber das eigene Erleben.

Annahmen uber die Soziogenese dieser Faktoren werden von

BREHM und BACK nicht gemacht. Bei einer Bewertung dieser

Untersuchung fEllt vor allem die methodischb Sorgfalt in

allen Teilbereichen auf ( wenngleich wieder einmal uber

die social-desirability Variable nichts ausgesagt wird ).
Besonders positiv zu bewerten ist jedoch die Tatsache,
daB nicht mit aktuellen Drogennehmern gearbeitet wird,
( was wieder das Selbstkonzept als unabhRngige Variable

infragestellen wurde ) sondern mit "potenziellen" Drogen-

nehmern, also mit " normalen " Versuchspersonen, deren

Tendenz, bestimmte Drosenzu nehmen, mit ihrem Selbstkon-

zept verglichen wird. Auf diese Weise werden Einflusse

des Selbstkonzepts faBbar, bevor durch das Drogennehmen

ein ProzeB sozialer Stigmatisierung oder die Identifika-

tion mit der Subkultur der Suchtigen eingesetzt haben,
die ihrerseits wieder das Selbstkonzept verandern konnen.

Eine weitere grundlegende Arbeit zur Beziehung Selbst-

konzept. .Drogenabhdngigkeit ist die. von KAPLAN und

MEYEROWITZ ( 1971 ). Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren

bemuhen sich KAPLAN und MEYEROWITZ auch um exakte Theorien-

bildung bei ihrer empirischen Arbeit. Nach einem kurzen

Uberblick uber die entsprechende Literatur formulieren

sie folgende Thesen einer "Selbsttheorien der Drogen-

bindung: -50_
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1.) Als Grundmotiv in der Psychogenese und Soziogenese

der Pers5nlichkeit besteht ein Leiurfnis
, positive

Selbsteinstellungen zu entwickeln und beizubehalten.

2.) Abweichende Verhaltensweisen, darunter auch die

DrogenabhRngigkeit, sind zu verstehen als Folge des

Bedurfnisses, positive Selbsteinstellungen aufrecht-

zuerhalten und Selbsterniedrigung zu bewRltigen.

3.) Zum Verstandnis der Drogenabhdngigkeit mussen die

Faktoren untersucht werden, die die Entwicklung ne-

gativer Selbsteinstellungen zur Folge haben und zur

Annahme von Mechanismen fiihren, die zumindest an-

scheinend zur Verbesserung der Selbsteinstellung
beitragen.

Diese theoretischen Annahmen uberprufen die Autoren an

einer Stichprobe von 300 Versuchspersonen mit kurz

zuruckliegender Suchterfahrung, die vor ihrer Entlassung
aus Entziehungsanstalten stehen.Als Kontrollgruppe dient

eine Population, deron Sozialstellung unter gunstigen

Bedingungen auch fiir die Suchtigen erreichbar gewesen

w re. ( Keine Vorbestraften, Asozialen, Geisteskranken

etc. ) Beide Gruppen werden untersucht mit einem scrg-

fEltig konstruierten Fragebogen, in dem ein breiter

FRcher soziologischer und psychologischer Daten erhoben

wird. ErgEnzt wird dieser Fragebogen durch Interviews,
in denen eventuelle Unklarheiten, Verstandnisschwierig-

und individuelle Besonderheiten berucksichtigt werden

konneh. Insgesamt erheben die Autoren Daten zu folgenden
Bereichen:

a) Vergangene Sozialgeschichte,
b) Jungere Sozialgeschichte,
c) Sozio-normative Orientierung,
d) Selbsteinstellungen

e) Dysphorie
f) Ich-St rke

, Ergebnisse

zu a) Vergangene Sozialgeschichte.

Suchtige stammten durchweg aus Familien mit niedrigerer

Sozialstellung, aus Minderheitengruppen, zerrutteten Fa-

milien, waren hdufiger Einzelkinder ( oft wegen Schei-
 - 51 _
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dung der Eltern ) oder als letztes Kind geboren, was

nach COOPERSMITH ( 1967 9 hdufig geringe Selbstachtung
zufolge hat. KAPLAN und MEYEROWITZ resumieren, daB

Suchtige allgemein eher unter Umstdnden aufwachsen,
die der entsprechenden Literatur zufolge mit gewisser
Wahrscheinlichkeit pathogen sind,

zu b) Jungere Sozialgeschichte:
Die Suchtigenpopulation zeigte·im Vergleich zur Kon-

trollgruppe ein labileres Eheleben, ( mehr Scheidungen )
eine kurzere Ausbildung, geringere berufliche Qualifi-

kation, niedrigere Berufsziele, geringere Gehaltswiinsche,
geringere soziale Aufstiegserwartungen, weniger Freunde

und starker fluktuierende Freundschaften. Suchtige hatten

hierbei haufiger Bekanntschaft mit Drogennehmern.
zu c) Sozio-normative Orientierung:

Untersucht wurde dieser Aspekt mit einem semantischen

Differential, in .dem bestimmte normativ besetzte Be-

 griffe bewertet werden sollten. Obwohl sich bei vielen

Begriffen eine ubereinstimmende Beurteilung bei beiden

Populationen ergab, zeigten Suchtige doch bei einigen

Begriffen betrdchtlich negativere Bewertungen als Nicht-

Suchtige. Dazu gehorten: Karriere, Ehe, Arbeit, Religion,

Kumpel, Geld, Nachbarschaft und Gesetz: Es scheint also,

daB von Suchtigen vor allem solche Normen abgelehnt werden,
die Leistungsdruck und Einengung der personlichen Frei-

heit bedeuten.

ZU d) Selbsteinstellungen:
Diese fur die Theorie der Autoren zgntrale Variable

erheben sie mit verschiedenen MeBinstrumenten, die

verschiedene Aspekte des S61bst erfassen sollen.

1) Selbstentfremdung:
Die Versuchspersonen sollen bestimmte Statements ( z.B.:

"ich bin ein Sandkorn auf einem endlosen Strand"), die

ein Gefuhl personlicher Wertlosigkeit in einer uberwal-

tigenden Umwelt ausdrucken, daraufhin einschatzen, wie

sehr sie auf sie zutreffen. Suchtige zeigten auf diesem

MeBinstrument bedeutend groBere Selbstentfremdung als

Nicht-Suchtige.
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2) Selbstzufriedenheit:

Die Versuchspersonen werden aufgefordert, den Grad

ihrer Zufriedenheit mit sich selbst im Vergleich zu

anderen auf einer 8-Punkte-Skala anzugeben ( sehr

„ htige hau-direktes MeBinstrument ). Hierbei war3n Su -

figer unzufrieden mit sich als die Vergleichspopulation.

3) Selbstrespekt:
Wiederum soll die Versuchsperson angeben, inwieweit

sie sich selbst im Vergleich zu anderen respektiert.

Auch hier zeigt sich ein Mangel an Selbstrespekt bei

der Suchtigenpopulation (was allerdings der Terminus

"Selbstrespekt" hier genau bezeichnen soll, wird aus

den Angaben der Autoren nicht deutlich).
4) Polaritdtsprofil "Ich" :

Das Reizwort "Ich" soll in ein semantisches Differen-

tial mit positiv bezw. negativ bedeutungshaltigen Ad-

jeKtiven eingeordnet werden. Es zeigte sich ein be-

deutend groBerer Ausdruck eines negativen Affekies

gegenuber dem Selbst auf Seitan der Suchtigengruppe.

5) TST " Was fiir ein Mensch bin ich? "

Ausgewertot wurde nur der erste Reaktionssatz, da ihm

durch huchste Spontanitdi die groBte Bedeutung zuge-

messen wurde. Die Versuchspersonen sollten zusatzlich

angeben, ob die Aussagen, die sie sich selbst zuschrie-

ben, positiv oder negativ zu bewerten seien. Die gleiche

Bewertung der Aussagen wurde anschlieBend von unabhbingi-

gen Beurteilern vollzogen. Verglichen wurde dann fur

jede Aussage,ob Unterschiede zwischen der Bewertung
der Aussage durch die Beurteiler und die Versuchsper-

sonen bestanden. Die Suchtigengruppe zeigte hierbei be-

deutend haufiger als die Kontrollgruppe negativere Be-

urteilungen ihrer Selbstaussagen als die Beurteiler.

Hier wird ein wesentlicher Aspekt deutlich: Es sind nicht

die Aussagen, die Eigenschaften selbst, die zwischen

Suchtigen und Nicht-Suchtigen unterscheiden, sondern die

negative Bedeutung, die die Suchtigen  diesen Ligenschaf-

ten beimessen. Dieses MeBinstrument klassifizicrte
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Suchtige und Nicht-Suchtige am konsistentesten von

allen SelbstmeBinstrumenten.

Bei allen Aspekten der Selbstbewertung zeigt sich also

bei der Suchtigenpopulation eine stark negative Ein-

stellung zum Selbst, was KAPLAN und MEYERO /ITZ als Beleg
fur die Gultigkeit ihrer Theorie werten.

Es fragt sich allerdings, ob bei der etwas eigenarti-

gen, sehr direkten Art der Selbstbildmessung nicht Ver-

zerrungen zustande gekommen sind, zumal die social-

desirability Variable nicht kontrolliert wurde. Uber

eine Validierung ihrer Methoden, z. B. auf 8 Skalenpunk-
ten den Grad des Selbstrespekt anzugeben, berichten

KAPLAN und, MEYEROWITZ nichts.

zu e) Dysphorie (Niedergeschlagenheit, Depression):
Den Versuchspersonen wurde eine Liste von Symptomen

(psycho-physiologische Indikatoren fiir Angstzustdnde)

vorgegeben, mit der Instruktion, anzugeben, ob und wie

oft diese Symptome in der vergangenen Woche aufgetreten
seien. Ergebnis: Jedes Symptom wurde von Suchtigen hRu-

figer als von "Normalen" angegeben, was die Autoren als

ein offensichtlich hoheres MaB ungeloster Spannung auf

seiten der Suchtigen interpretieren.
zu f) Ich St rke:

Die Autoren definieren Ich-StErke als die FEhigkeit,
mit Stress-Faktoren in einer Weise fertigzuwerden, die

psychologisch und gesellschaftlich anpassungsfdhig ist.

Als MeBinstrument hierfur dient die BARRON-Ich-Starke-

Skala, ( 68 items ) die als hinreichend valide und reli-

abel angesehen werden kann. ErwartungsgemRB zeigte auch

hier wieder die Suchtigengruppe eine niedrigere Ich-

Stdrke,'was entsprechenden psythoanalytischen Hypothesen

zur Entstehung abweichenden Verhaltens entspricht.

( siehe die bereits erwahnten Arbeiten von SHIPPEE-BLUM

und EPSTEIN.

Bei einer·Bewertung der Arbeit von KAPLAN und MEYEROWITZ

fallt vor allem ins Gewicht, daB die Autoren die Beziehung
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zwischen soziologischen Variablen und Selbstbild nicht

nur apostulieren, sondern in ihre Untersuchung mitein-

beziehen. Tatsachlich zeigt sich dann auch, daB in der

Sozialisationsgeschichte von Suchtigen solche Faktoren

geh uft auftreten, die der entsprechenden Literatur zu-

folge ( COOPERSMITH 1967 ) ein negatives Selbstbild

verursachen k6nnen. Diese Befunde legen nahe, das in der

Untersuchung konstatierte negative Selbstbild der Such-

tigen als wesentliche EinfluBgroBe bei der Zints tei,u.:16
der Sucht anzunehmen. Trotzdem erscheint bei einer

solchen Interpretation aus forgenden Grunden Vorsicht

geboten:

1.) Die sehr direkten SelbstmeBmethoden, die hier ver-

wandt wurden, machen einen hohen EinfluB der social-de-

sirability - Variable wahrscheinlich. Und ist es nicht

fur Suchtige, die sich durch ihr Verhalten quasi abseits

sozialer Normen befinden, eher wahrscheinlich, sich Eigen-
schaften bezw. Selbstbewertungen zuzuschreiben, die ge-

sellschaftlich nicht anerkannt sind, als fur die " normale

Kontrollgruppe ",die sich solche Bewertungen gar nicht

zusprechen " darf " ?

2.) Es handelt sich in dieser Untersuchung um institutio-

nalisierte Suchtige, die sich in einer Entziehungsanstalt

befinden. Das BewuBtsein der Hilfsbedurftigkeit, des

Verlusts der Kontrolle uber den eigenen Korper konnen

sehr stark auf das Selbstbild einwirken, und ein m5g-
licherweise positives Selbstbild vor der Sucht nachirag-

lich verandern.

Trotz dieser EinwRnde ist die Untersuchung von KAPLAN

und MEYEROWITZ sicherlich eine der wichtigsten und metho-

disch saubersten aus diesem Bereich. ( So wurden z.B.

alle moglichen intervenierenden Variablen wie Alter, so-

ziale Schicht, Ausbildung etc. bei der Selbstbildmessung

kontrolliert.) .

Die Theorie der Autoren uber den Zusammenhang von Sozia-

lisation - via Selbstbild - zur Drogenabhdngigkeit wird

durch die vorgelegten Daten stark untermauert, wenn auch

nicht luckenlos nachgewiesen.
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Mary Walter de MERITT ( 1970 ) untersucht verschiedene

Gruppen von Drogenabh ngigen ( Opiatabhiingige, LSD-,
Haschisch -, Anti - Depressiva-, Stimulantien - Konsu-

menten ) und vergleicht mit Nicht-Suchtigen und ehema-

ligen Suchtigen. Angewendet wurde der TA T, der nach

bestimmten Kategorien der Selbstbewertung von unabhangi-

gen Beurteilern ausgewertet wurde. Aus der Fiille der

teils sehr schwer interpretierbaren Ergebnisse, (die uns

zudem nur als Diss.-Abstract -vorlagen), ist fur uns vor

allem wichtig, daB zwischen.den Selbstbildern von Such-

tigen und Nicht -· Suchtigen kaum Unterschiede bestanden,
daB hingegen-.die ehemaligen Silchtigen ein deutlich po-

sitiyeres Selbstbild aufwiesen als die anderen Gruppen.

Sie gaben zudem giinstigere Sozialverhdltnisse und bessere

Beziehungen zu ihren Familien an. Es ist denkbar, daB

diese gunstigere Konstellation es ihnen im Gegensatz zu

anderen erst ermoglich hat,von der Sucht loszukommen,
andererseits kann auch vermutet werden, daB durch die

Leistung der Entwohnung von der Droge, durch das Erleb-

nis des Wiedergewinnens der Autonomie, ein stark posi-

tives Selbstbild entwickelt wurde. Auch uber die mangelnde

Differenz im Selbstbild zwischen Suchtigen und Nicht-

Suchtigen sind viele Spekulationen moglich. Solche Speku-

lationen erscheinen uns aber vor allem deshalb fruchtlosi
da jede der 6 untersuchten Gruppen nur 10 Versuchspersonen

enthielt, und es wohl fragwurdig ist, ob bei so geringer

Stichprobengr6Be uberhaupt weitreichende. Interpretationen

m6 lich sind.

Die folgenden beiden Arbeiten wenden das LEARY Interper-

sonal System mit den dazugeh5rigen Adjectiv-check-lists
zur Messung des Selbstbildes an. ( s.S. 16 )

COHEN, WHITE und SCHOOLAR untersuchten 80 institutionali-

sierte Drogenabh&ngige und eine Kontrollgruppe, die ihne..

nach Alter und Geschlecht entsprach und auch therapeu-

tische Hilfe suchte, jedoch keine verbotenen Drogen nahm.

Bei Analyse der Daten zeigte sich, daB beide Gruppen

darin scheiterten, ihre Selbst - Ideale zu verwirklichen,

daB sich jedoch diese Ideale betrachtlich unterschieden:
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Die Kontrollgruppe mochte selbstsicherer und selbstzufrie-

dener sein ( Dimensionen Dominance, Love ), wahrend die

Drogennehmer ein Selbstbild passiver Feindlichkeit und

Abhdngigkeit idealisieren ( Hostility, - Submission ).
Besonders deutliche Unterschiede zeigten sich bei zwei

neueingefiihrten MaBen, de  " Identity Diffusion " und der

" Parental Assimilation " :

"Identity Diffusion " ist operati.mal definiert als eine

hohe Diskrepanz zwischen Selbsteinschatzung ( mittels

check-list ) und den durch andere Tests festgestellten

Grundkomponenten der Pers6nlichkeit ( " basic intentiona-

lity " ). Drogennehmer zeigten hier eine deutlich starkere

Diskrepanz, also Fehleinschatzung ihrer Personlichkeit

als die Kontrollgruppe. " Farental Assimilation " ent-

spricht der Internalisation der durch die Lltern verkar-

perten Werthaltungen und Personlichkeitszuge und ist

operational definiert als geringe Diskrepanz zwischen

der Einschatzung der Eigenschaften der Eltern und .der

eigenen " basic intentionality " ( s. o. ), Es zeigte
sich hierbei, daB beide Gruppen den Vater als streng und

gefuhlsarm sahen, daB aber zus tzlich bei der Drogennehmer-

Gruppe die Mutter als kalt, narziStisch und streng erlebt

wurde,und so eine Inkorporation elterlicher Verhaltens-

weisen nicht erfolgte.

CCMti, ee al. verduten, daB eing solche emotional verarm-

te Familie beim Kind, das sich den strengen Forderungen
der Familie nicht gewachsen fuhlt, zu einem negativen

Selbstbild fuhrt. Dieses Selbstbild versucht dann das

Kind durch die Ubernahme abweichender Verhaltensweisen,
z.B. durch Drogengebrauch, zu uberwinden, durch den es

sich zumindest vorubergehend stErker und sicherer fuhlt.

Sheila MCKENNA HARTUNG, Jurgen R. HARTUNG und James

C. BAXTER wendeten das LEARY-System auf 43 LSD - Konsu-

menten aus dem Height - Ashbury District in San Francis-

co ( nicht hospitalisiert ) und 39 ·'- non users an, die

nach Alter, Geschlecht und Schulbildung einander ent-

sprachen,

.
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Alle Versuchspersonen zeigten in ihren Idealkonzepten

eine starke Betonung von Liebe und Dominanz, wobei sich

die Idealkonzepte der beiden Gruppen kaum unterscheiden,
was die Autoren so interpretieren, daB diese " Hippie "-

Population zumindest individuelle Wertvorstellungen
mit deruburgerlichen" Population teilt. Die LSD - Gruppe

hatte jedoch etwas h6here Werte ( sowohl in Ideal- wie

in Selbstbeschreibung ) auf der Dimension Rebellious-

Distrustful und niedrigere auf der Dimension " Managerial
Autocratic ". Weiter hatte die LSD-Gruppe eine geringere

Diskrepahz zwischen Selbst - und Idealbild, was auf eine

gr5Bere Streuung im Idealbild zuruckzufuhren war. Obwohl

im Idealbild die Dimensionen Dominance und Love vorwogen,

fanden sich unter den Drogennehmern relativ mehr Ver-

suchspersonen auch auf der Dimension " hostility ", was

als zynische Gesamteinstellung, aber auch als leichteres

Akzeptieren der eigenen Aggressionen interpretiert werden

kann.

DaB die Ergebnisse MCKENNA - HARTUNGS et al. denen von

COHEN et al. zumindest teilweise widersprechen, ist durch

die unterschiedlichen Stichproben verst ndlich. COHEN'S

Versuchspersonen sind gemischte, hospitalisierte Drogen-

nehmer, w hrend in MCKENNA - HARTUNG'S Population nur

nicht hospitalisierte LSD - Nehmer enthalten sind.

MCKENNA et al. gehen in der Interpretation ihrer trgeb-

nisse nicht so weit wie COHEN et al., sondern weisen

darauf hin, daB nicht entschieden werden kann, ob ein

solches Selbst-Idealkonzept durch den Drogengebrauch
verursacht ist oder erst zum Drogengebrauch hinfuhrt.

Ebenfalls mii LSD - Benutzern befaBt sich die Unter-

suchung von Reginald SMART und Dianna JONES ( 1970 ).
Sie wenden bei 100 LSD - Konsumenten und 46 Kontroll-

Versuchspersonen das MMPI und kontrollierte Interviews

an, wobei soziale und demographische Daten, Informationen

uber Drogengebrauch und den bisherigen Kontakt mit

psychiatrischen Institutionen erhoben wurden. Interessant

fur unseren Zusammenhang sind eher die klinischen und
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nicht klinischen Skalen des MMPI : 96% der LSD - user

Profile eurden als abnormal klassifiziert ( Kontroll-

gruppe: nur 46% ) wobei Verhaltensst6rungen und Psychosen

vorwogen und fast keine psychoneurotischen Profile auf-

tauchten. Die nicht - klinischen Skalen des MMPI zeigten

ein Bild von allgemeiner Storbarkeit und emotionalen

Schwierigkeiten. LSD - usep erwiesen sich hier als

1, auf der Flucht vor der Realitat ", als sozial ent-

fremdet, selbstunzufriedener und selbstunsicherer als

die Kontrollgruppe. W iterhin zeigte sich eine geringere
Ich - Stdrke, was z.B. mit den Ergebnissen von KAPLAN

und MEYEROWITZ ubereinstimmt. Uber das Ursache-Wirkungs-
verhaltnis zwischen diesen Faktoren und dem Drogengebrauch
wird in der Untersuchung nichts ausgesagt.
Auch in den folgenden Untersuchungen werden spezielle

Gruppen von Drogennehmern untersucht.

So befaBt sich 15rich LENNERTZ ( 1970 ) nur mit Haschisch-

Rauchern, an ,denen er die Hypothese von der angeblich
" antisozialen Personlichkeit " jugendlicher THC - Kon-

sumenten uberprufan will.

Er stellt folgende Fragen:

1.) Weisen THC - Konsumenten besondere Auff&lligkeiten

hinsichtlich eindeutiger Personlichkeitsmerkmale auf?

2.) Ist.die Selbstdarstellung von Wesenszugen dieser

Personengruppe realistisch, unterscheidet sie sich von

ihrer Vorstellung uber eine idealtypische Personlichkeit,
und stimmt das Idh-Ideal in wdsentlichen.Einstellunlen
mit dem Ideal,.den Normen der ubrigen Gesellschaft uber-

ein?

LENNERTZ uberpruft diese Fragen an 47 Haschisch-Rauchern,

die nicht hospitalisiert sind, sondern durch persdnliche
Kontakte dem Untersuciter zug nglich sind. Als Kontroll-

gruppe dienen 53 Schuler, die hinsichtlich wesentlicher

soziologischer Daten vergleichbar sind. LENNERTZ ver-

wendet kein direktes Selbstn@Bverfahren, sondern verschie-

dene Pers6nlichkeitstests, die z.B. Extra-Intraversion ,

Rigiditat etc. messen,. aber auch selbstbewertende Stellung-

nahmen enthalten. Diese Tests werden einmal unter ciner

/
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Aktual-Instruktion vorgegeben ( so wie ich bin, mich

verhalte ) und einmal unter einer Idealinstruktion

( wie ich sein sollte ).
Ergebnisse: Fiir die Pers6nlichkeits-Variablen Extra

vs - Intraversion sowie Neurotizismus ergeben sich keine

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen, die

Haschisch-Gruppe erweist sich jedoch als geringfugig
weniger dogmatisch, als weniger rigide und als be-

trdchtlich toleranter.

Interessant fur eine Selbsttheorie des Drogenkonsums ist

der anschlieBend erfolgende Vergleich dieser Ergebnisse
mit denen der gleichen Tests unter einer " Ideal-In-

struktion " ( wie ich sein sollte ). Die Werte unter-

scheiden sich betr chtlich von denen der Standard-In-

struktion, jedoch nur geringfiigig von denen der "
nor-

malen " Vergleichspopulation.
LENNERTZ zieht daraus den SchluB, daS die Gruppe der

Haschisch-Raucher ihr Ich-Ideal nicht anders als die

ubrige Gesellschaft formuliert, daB also. von antisozi-

aler Einstellung nicht die Rede sein kann.

Aus der Diskrepanz zwischen Standard- und Ideal-Selbst-

einschEtzung ( die allerdings bei den Haschisch-Rauchern

auch nicht groBer ist als bei der Vergleichsgruppe)

folgert er nicht ein negatives Selbstbild und eine daraus

erwachsende Fehlanpassung ( wie das bei vielen anderen

Autoren oft etwas leichtfertig geschieht ), sondern eine

umweltad&quate, realistische Einschatzung der eigenen

Situation, die einem IndividuationsprozeB forderli6h sei.

AuBerdem h&lt er aufgrund ihrer Besonderheiten die Ha-

schischrauchergruppe fur fiihig: " das Idealkonzept ihres

Pers6nlichkeitsbildes durch eine Verfestigung prinzi-

pieller Grundlialtung, durch eine weitgehend undogmatische

vorurteilsfreie Einstellung und durch selbstkritische

Einsicht im interindividuellen Bereich anzustreben. "

Dieses Ergebnis erscheint kontrdr zu denen anderer Unter-

suchungen. Dabei ist jedoch zu bedenken, daB

A) hier keine explizite Selbstbild- und Idealbildein-

schdizung vorgenommen wurde, sondern eine Messung ver-
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schiedener Personlichkeitsdimensionen eine wieder-

holte Messung unter dem Aspekt der " Wiinschbarkeit "

gegeniibergestellt wurde; ( weniger " wie ich sein

mochte " als " wie ich sein sollte" ).
b) die Jugendlichen dieser Studie im Gegensatz zu vielen

anderen nicht hospitalisiert sind,
c) LENNERTZ seine Ergebnisse ausdrucklich auf Cannabis-

raucher beschrankt, die sich in vielerlei Hinsicht

von anderen Drogennehmern unterscheiden durften.

Auch in seiner Dissertation ( 1972 ).befaBt sich

LENNERTZ u.a. mit dem Selbstkonzept jugendlicher
Drogennehmer. Untersucht werden soll hier allerdings

nicht, ob die Selbstkonzeptvariable wesentlich fur

die Aufnahme des Drogengebrauchs ist, sondern ob sich

die "psychedelische Pramisse " bestatigen 1 Bt, der-

zufolge durch den Gebrauch von Drogen eine hahere

Selbstkongruenz ( 42 BewuBtwerdung ) erreicht werden

kann ( MARSH, 1965, HARMAN, 1963 ). LENNERTZ untersucht

drei Gruppen: Drogennehmer ( LSD : und Haschisch ),
Nichtdrogennehmer, und reine Haschischraucher im

Durchschnittsalter von 19 Jahren, mit einem selbst-

konstruierten Fragebogen, der Selbsteinschatzungen
erfordert.und wieder mit Standard und Ideal - In-

struktion vorgegeben wird.

LENNERTZ findet keine signifikanten Unterschiede in der

Selbstdarstellung der drei Gruppen. Unterschiede in

Selbst-Idealbildkongruenz finden sich bei allen Gruppen,
vor allem bei solchen Items, die Extraversions- und

Neurotizismus-Skalen entnommen sind. ( Alle Gruppen
wunschen sich mehr Extraversion und weniger Neuro-

tizismus).
Unterschiede zwischen drogennehmender und nicht-drogen-
nehmender Population zeigen sich bei den Idealvorstel-

lungen der Dimensionen Rigidit t und soziale Ein-

stelludg. LENNERTZ resumiert, daB Drogennehmer in den

Sekund rfaktoren der Personlichkeit < Neurotizismus,
Extra-Introversion ) durchaus gesellschaftskonforme

Idealvorstellungen haben, aber eine hohere VaribilitEt
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bei anderen Dimensionen. Eine Unterstutzung der psyche-

delischen Thesen von der bewuBtseinserweiternden Wir-

kung der Droge erscheint LENNERTZ von daher keineswegs.

gerechtfertigt.

Eine Studie, die ebenfalls zwischen verschiedenen Arten

von Drogennehmern differenziert, ist die von B. MUKHERJEE

und Sh- SCHERER ( 1970 ). Die Autoren teilen ihre Popu-
lation aufgrund eines " drug data sheet " ein in " non -

users· ", " moderate users
" ( nur Halluzinogene und

Haschisch ) und " heavy users " schwere Drogen, vor

allem Opiatderivate ). Das Selbstbild wurde mit Rating-
Skalen gemessen, die wieder fur Aktual-Selbst und Ideal-

Selbst ausgefullt werden sollten. Zusatzlich wurden

zwei S6cial-Desirability-Skalen und MUKHERJEE'S Self-

Insight Test vorgegeben, mit deren Hilfe die social-

desirability - Variable kontrolliert wurde.

Die Autoren finden interessante Ergebnisse:
Die non - user und die heavy user unterscheiden sich nicht

bezliglich Selbst-Ideal-Diskrepanz, die " moderate users "

zeigen sogar eine signifikant hohere Selbst-Akzeptanz
als die beiden anderen Gruppen. Die Autoren interpre-
tieren vorsichtig, daB zumindest das Selbstbild von Hallu-

zinogenkonsumecten nicht negativ sein konne
,
wie allgemein

angenommen werde: Auch fur die Ubereinstimmung zwischen

Selbst-Ideal-Bild-Kongruenz bei " nan users
" und heavy

users " werden Interpretationsversuche unternommen
,
die

wir hier allerdings· nicht wiedergeben und bewerten konnen,
da uns uber diese Arbeit nur ein kurzes Abstract vorlag.
Immerhin erscheint es interessant, daB bei Kontrolle

der " social desirability " die Selbstbildunterschiede

zwischen Drogennehmern und Nicht-Drogennehmern nicht so

eindeutig zu sein scheinen, wie in einigen der vorher

erwahnten Arbeiten, in denen eine solche Kontrolle nicht ./

vorgenommen wurde.

Stanley SCHIFF ( 1959 ) untersucht zwei Gruppen von

Drogennehmern" solche, die wiihrend ihrer Jugend such-  '

tig wurden und solche, ' die erst im Erwachsenenalter

suchtig wurden. Theoretische Basis fur diese Unterscheidung
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ist die Annahme, daB die Entstehung der Sucht in der

Jugend vor allem durch soziale Faktoren bedingt sei,
wihrend· bei der Suchtentstehung im Erwachsenenalter

vor allem psychologische Faktoren verantwortlich zu

machen seien. Von diesen psychologischen Faktoren halt

SCHIFF die Selbst-Idealbild-Kongruenz fur den entscheiden-

sten. Ein sorgfdltig konstruiertes Q - sort wurde den

Versuchspersonen vorgegebeh, mit verschiedenen Sortier-

vorschriften: Selbstkonzept, Ideal-Konzept, elterliches

Ideal, Ideal eines Freundes, Ideal einer wichtigen Per-

sonlichkeit. AnschlieBend wurden Diskrepanzwerte fur

jede Versuchsperson ermittelt zwischen Selbst- und Ideal-

darstellung und zwischen Selbst und anderen ( signifi-
cant others,) Ergebnis: Wie erwartet, zeigen die Such-

tigen, die ,erst als Erwachsene suchtig wurden, gr5Bere

Diskrepanzwerte als die, die wdhrend der Jugend such-

tig wurden, was SCHIFFS Theorie unterstutzt. Vergleiche

mit kriminellen Gruppen zeigten Rhnliche Ergebnisse

fur die entsprechenden kriminellen Populationen. ( Zin

Ergebnis, das Eeigt,. daB die gleichen Faktoren fur dia

Genese verschiedener Formen abweichenden Verhaltens in

Frage kommen.) Leider war fur uns nicht feststellbar,
( Diss.Abstractl) ob die Diskrepanzwerte im Selbstbild

oder im Idealbild begriindet lagen, ob also jugendliche

Suchtige tatsEchlich ein positiveres Selbstbild haben

als Erwachsene, oder ob sie vielleicht aufgrund depri-

mierender Umwelterfahrungen ihr Idealbild " bescheidener "

formulieren, (was ebenfalls geringere Diskrepanzwerte

erg be )•
In einer Reihe von Ans tzen, die im folgenden dargestellt

werden sollen, wird das Selbstbild nicht per w als Ur-

sache des Drogengebrauchs gesehen, sondern eher als Symp-

tom einer bestimmien, zur Fehlanpassung fuhrenden Sozia-

lisationsgeschichte, als deren wesentlichstes Element

die fehlgeschlagene Identifikation mit dem gleichgeschlecht-.
lichen Elternteil angenommen wird.

So leitet John P. FORT ( 1954 )· aus scinen therepeutischen

Erfahrungen mit Heroinabhingigen folgende SchluifolgeruDien·

ab:

- 62 -

63 -

4

i



Bei vielen seiner m nnlichen Patienten zeige sich deut-

lich ein Mangel an mRnnlicher Identifikation und eine

- feminine Inkorporation. FORT erkl rt diese Fehlentwick-

lung durch das haufige Fehlen einer Vaterfigur in der

Sozialisationsgeschichte der Such igen. Die meisten

Suchtigen seien in vaterlosen Familien aufgewachsen, in

denen sie von meist zu fursorglichen egoistischen
Muttern fast nur negative Seiten des mdnnlichen Geschlechts

erfuhren. Wenn diese Jungen selbst erwachsen wurden, be-

k men sie Schuldgefuhle wegen ihrer M nnlichkeit und ent-

wickelten ein inad quates konfliktbelastetes Selbstbild.

Als Ausweg aus diesem Konflikt sei aggressives, krimi-

nelles Verhalten ( in dem man seine *·.annlichkeit beweist )

moglich, oder, wenn die Hemmudgen vor Aggressionen zu

stark sind, die eher defensive Flucht ins Rauschgift.

CHEIN ( 1956 ) berichtet uber mehrere Studien, die er und

seine Mitarbeiter in New York zur Genese der Drogenab-

hdngigkeit durchgefuhrt haben. Suchtige zeigten hierbei

ein bestimmtes Syndrom von Eigenschaften:

a) ein pessimistisches, miBtrauisches Selbst- und Weltbild

b) Dysphorie, d.h. Stimmungen der Depression, Gefuhle der

Wertlosigkeit, MiBerfolgserwartungen

c) Probleme der sexuellen Identifikation, vor allem

Schwierigkeiten bei der Obernahme der monnlichen Rolle

d) Storungen der interpersonellen Beziehungen,

Diesem Syndrom liege bei den Suchtigen zugrunde: schwache

Ich-Struktur, schwache Super - Ego Funktion und inadaquate

miinnliche Identifikation. Bei einer Erhebung der famili-

Rren Situaticn der Suchtigen findet CHEIN deutliche Be-

zuge zu diesen Fehlanpassungen:

1.) schwache Ich-Struktur t) alle in der Untersuchung

erfaBten Suchtigen stammten aus zerrutteten Familien

mit wenig elterlicher Liebe und.Zuwendung und ex-

tremen Erziehungsstilen

2.) schwache Super Ego - Funktion:

Die Suchtigen erfuhren haufiger als die Kontrollgruppe

kuhle, feindliche Eltern,inkonsistente elterliche
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Vorschriften und wechselnde Strafen.

3.) Maskuline Identifikation:

In etwa der Halfte der FRlle fehlte der Vater; wenn

cr anwesend war, war. er kiihl und feindlich. Allgemein

zeigte sich eine schwache Beziehung zwischen Vater

und Sohn, in vielen FRllen war sie vallig ablebrochen

( z.B. in geschiedenen Ehen ).
Die Annahme, daB die fehlende maskuline Identifikation

des Suchtigen durch eine Mutter verursacht wird, die den

gescheiterten Vater verachtet und diese Verachtung alles

Mannlichen an den Sohn weitergibt, wird von Claire WEINREBE

( 1967 ) uberpruft. ( Die Arbeit lag leidar nur als Diss.

Abstract vor ).
Sie formuliert folgende Hypothesen:
1.) Die Mutter des heranwachsenden mannlichen Sqchtigen

verachtet ihren Mann und halt ihren Sohn fur eher ihrem

Mann Rhnlich als sich selbst Rhnlich.

2.) Die Einschdtzungen der Mutter uber sich selbst, ihren

Mdnn .und ihren Sohn finden sich in den entsprechenden

Einschdtzungen des Sohnes wieder.

Ein Fragebogen von WORCHEL, in dem Selbsteinschatzungen

vorgenommen werden sollen, wurde von den Muttern und den

suchtigen Sohnen fur sich selbst, den anderen und den

Vatet ausgefullt.

Ergebnis: Die erste Hypothese konnte voll bestRtigt werden.

Die.Ergebnisse zur zweiten Hypothese zeigten, daB die Such-

tigen ihren Vater weniger verachten, als die Mutter das tut,
daB aber das Selbstkonzcpt der Sohne die negativen  in-

stelJ.ungen der Miitter gegeniiber dem Vater und den ihz kihn-

lichen Sohn widerspiegelt. Diese Ergebnisse konnten in drei

ethnischen Gruppen wiedergefunden werden: bei Negern, WeiBen

und Puertoricanern.

Ea erscheint notwendig, daB mehr solcher empirischer Studien

zur psych6analytischen Theorie der abweichenden Identifi-

kation von Suchtigen unternommen werden, um diese Theorie

uberprufbar zu machen.

Ebenfalls aus psychoanalytischer Sicht, aber aus einem an-

deren Aspekt beurteilt HOFFMAN ( 1964 ) die Drogenabhangir-
keit.

't.'I.-
-I.
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HOFFMAN postuliert, daB es bestimmte Personlichkeits-

strukturen gibt, die vorhanden sein mussen, um eine

Netgung zum Gebrauch von Drogen uberhaupt erst zu er-

m6glichen. Er glaubt, daB -diese Strukturen in der Kind-

heit, und zwar in der Bewaltigung der Gedipus-Konflikts

begrundet seien. Wenn diese Phase normal verlaefe, ge13.nse
es dem Kind, seinen bisher Curch direkte korperliche Zu-

wendung von seiten der Eltern aufrechterhaltenen Selbst-

wert nun durch symbolische :Yodi zu erhalten, z.B.

Lacheln, Lob etc. Der Erwachsene, dem dieser ProzeB ge-

lungen ist, kann sein gesamtes Sel:P.§ werligefilhl--4upeh
symbolische Modi beziehen, wie beruflichen Erfolg, Liebe

etc. Gelingt der Pro-zeB der Umwandlung direkter physio-
logisch erzeugter Steigerung das Selbstgefuhls in sym-

bolische Formen nicht,wie HOFFMAN das fur Drogenabhangige
und Hypersexuelle annimmt, so wird auch der Erwachsene

jcder Minderung seines Selbstwertes damit begegnen, physi-

ologische Vorgonge auszulasen, die ihn rauschhaft von

dieser Depression befreien. Gerade bei solchen Personen

aber, denen eine Umwandlung physiologischer in symbolische

Befriedigung nicht gelingt, liegt noch eine weitere Ursache

fur ein vermindertes Selbstwertgefiihl vor: die mangelnde
elterliche Liebe und Zuwendung, die das erfolgreiche Uber-

stehen der Odipalen Phase verhinderten, beeintrachtigen

auch permanent eine addquate Entwicklung des Selbstkon-

zepts. Das Kind und der Erwachsene, der bei einer solchen

familioren Konstellation immer wieder das Gefuhl erlebt,

wertlos, unfiihig und ungeliebt zu sein und der es nicht

gelernt hat, sein Selbstwertgefuhl durch andere symbolische

Modi zu verbessern, wird leicht auf physiologische Vorgange

zuruckgreifen, die schnell zu einer Verbesserung des Selbst-

gefiihls fiihren. Der Drogenabhiingige sei daher auch schlecht

zu therapieren, da es ihm kurzfristig ja immer wieder gc
./

lingt, eine " L6sung " seiner Depression herbeizufiihren.

HOFFMAN, der seine Theorie nur auf seine klinischen Er- .

fahrungen stutzt, nennt leidet keine empirischen Belege

fur diese Gedankeng nge.
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Eine genaue analoge Thcorie vertritt auch SAVITT ( 1963.),
der auch in der fehlenden F higkeit zur s„:nbolischen

Befriedigung das wesentliche Element in der Ich-Struk-

tur des Suchtigen sieht. ( Eine genaue Darstellung der

Arbei.t erscheint uberflussig, zumal auch hier empirische Be-

lege fehlen.)
Ein Aspekt, der bereits bei der delinquency-Literatur er-

wahnt wurde, aber auch bei Drogenabhingigen zu beruck-

sichtilen ist, ist der der Identifikation mit der jewei-

ligen Subkultur, ein mit der Gew3hnung einsetzender

Proze.8, der das Selbstkonzept·des Suchtigen stark beein-

fluBt.

Marsh B. RAY ( 1961 ) sieht in der Identifikation des

Sudhtigen mit den " Suchtigen allgemein " einen wesent-

lichen Faktor bei der Entstehung der Sucht. Wird diese

Identifikation des " Selbst als Siichtiger " kontrastiert

mit der erinnerten Identitat des " Selbst als Nicht

Siichtiger " und dabei die Suchtigen - Identitdt als nega-

tiv erlebt, so kann das dazu filhren, sich in Behandlung
zu begeben..Nach der Entziehungsperiode versucht der ehe-

malige Suchtige in allen Situationen eine Bestotigung
fur sein Selbstbild als Nicht-Suchtiger zu finden. Da

diese Bestatigung von der Umgebung haufig nicht gewahrt

wird, wird der Wert der Nicht-Suchtigen-Identitat wieder

infragegestellt, was zu einer graduellen Wiederanpassung
an die Werte der Sucht fuhren kann. Konsequenz ist der

Ruckfall und der Neubeginn des Kreisproze Bes.

Auch JACK J. MONROE und A. ASTIN ( 1961 ) uberprufen
die Tendenz hospitalisierter Drogenabhdngigkeit, sich

mit " Suchtigen allgemein "
zu identifizieren und stellen

fcst: "·high identifiers " haben mehr RuckfRlle nach

einer Entziehungsphase, sind eher psychopatisch, sozial

schlechter angepaBt und hinsichtlich eines Therapieer-

folges schlechter zu beurteilen.

D'iese"Identifikations"-Arbeiten sind zwar fiir unsere Frage-

stellun3 nur von bedingtem Interesse, da hier eher die

Auswirkung des Dro engebrauches auf das Selbst ( "Selbst

als Suchtiger" ) untersucht wird, als der umgekehrte Zu-

sam:Knhang;diese Prozes:.e der Identifikation mussen aber
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auf jeden Fall berucksichtigt und kontrolliert werden,
wenn man im Querschnitt Suchtige und Nicht - Suchtige

hinsichtlich ihres Selbstbildes vergleicht.
Eine abschlieBende Bewertung der hier referierten Unter-

suchungen muB also wieder zu einer vorsichtigen Inter-

pretation solcher Arbeiten raten, in denen Suchtige mit

l ngerer Suchterfahrung solchen Versuchspersonen ohne

Drogenerfahrung gegenubergestellt werden und die aufge-

fundenen Selbstbildunterschiede als verursachende Fak-

toren des Drogengebrauchs gewertet werden. Immer sind

hier Ruckkopplungseffekte denkbar, sogar wahrscheinlich.

Immerhin kann in den meisten der hier vorgestellten

Untersuchungen der Zusammenhang zwischen negativem Selbst-

bild und Drogengebrauch verifiziert werden. Fiir Konsu-

menten von Haschisch und LSD scheint das jedoch nicht

in gleicher Starke zu gelten wie fur die Konsumenten

von Opium und Opiatderivaten. Die psychoanalytische
Theorie der abweichenden Identifikation und des daraus

erwachsenden negativen Selbstbildes, bietet sich, wenn.

man die Sozialisationsgeschichte vieler Suchtiger be-

trachtet, als plausibles ErklNrungsmodell an, bedarf aber

weitergehender empirischer Bestdtigung. Die Annahme, daB

ein negatives Selbstbild dem Drogengebrauch vorausgeht,
wiI·d durch die vorliegenden Arbeiten eher gestutzt als

widerlegt, vor allem die Arbeit von BREHM und BACK

( siehe Seite 46) ist ein Beleg hierfur.

Wie bei der " Delinquency " Literatur erhebt sich auch

hier wieder die Forderung nach einer Langischnittstudie,

in der die Tehdenz von Gruppen mit unterschiedlichen

Selbstkonzepten, drogenabhtngig zu werden, uber Jahre

hinweg verfolgt wird.

Erst dann k5nnte gegebenenfalls der hier festgestellte

Zusammenhang zwischen negativem Selbstkonzept und Drogem-

gebrauch in ein Ursache-Wirkungsverhaltnis umformuliert

werden.

eN,
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Selbstkonzept und Alkoholismus.

Zwar weisen die Ergebnisse der Arbeiten zum Selbst-

konzept der Alkoholiker im Prinzip in die gleiche

Richtung wie die der bisher abgehandelten, doch ist

das Problem des Alkoholikers insofern anders gelagert,
als daB nicht der GenuB des Alkohols an sich ein ab-

weichendes Verhalten darstellt, sondern nur graduelle
Unterschiede zur Durchschnittsbevolkerung bestehen.

7

Sind es nun die Unterschiede im Selbstkonzept, die ·aus

einem durchschnittlichen Alkoholkonsumenten einen Al-

koholiker entstehen lassen?

Die empirischen Arbeiten zu der Frage des Selbstkon-

zeptes der Alkoholiker beschdftigen sich zum groBten
Teil mit dem aktuellen Selbstkonzept von Versuchsper-

sonen, die bereits zum Alkoholiker geworden sind.

L.R. ALLEN, von der University of Melbourne, wendete

in seiner·methodisch recht exakten Arbeit von 1969

das CPI auf eine Gruppe von 29 Alkoholikern an, die sich

freiwillig zur Therapie gemeldet hatten,und vergleicht

die sich ergebenden Selbstkonzeptprofile mit denen einer

Patientengruppe von COROTTO ( 1963 ) die sich zum Teil

freiwillig, zum Teil unfreiwillig in einer weiterfiihren-

den Therapie gegen ihren Alkoholismus befanden, weiter-

hin mit einer von LICHTENSTEIN und BRYAN ( 1967 ) unter-

suchten Gruppe von Normalpersonen mit niedrigem und

hohen Selbstkonzept, sowie mit den von GOUGH ( 1964 )
entwickelten CPI Normen. Hierbei ergab sich, daB die

Alkoholiker eine signifikant von Normalpersonen unter-

schieAliche Gruppe bildeten,innerhalb derer die sich

freiwillig in Therapie befindenden das schlechteste Selbst-

konzept aufwiesen. Von den wor-ulpei·sonek la en die

scores derjenigen mit dem niedrigen Selbstkonzept am

n chsten bei denen der Alkoholiker; Unterschiede blieben

aber dennoch deutlich.Das besonders niedrige Selbstkon-

zept der freiwillig in Therapie befindlichen Alkoholiker

wird einleuchtend erklart durch die Folgerung, daB diese

Patienten besonders deutlich ihr abweichendes Verhalten
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als schuldhaften Makel empfinden, wovon sie loskommen

wollen.

Auch J. SCHENKEL ( 1968 ) fand bei den von ihm unter-

suchten Patienten ein niedriges " over all level of

self-concept ". Die Untersuchung soll hier jedoch nicht

ndher abgehandelt werden, da sie uns nur als diss-abstract

vorlag.

Ahnliche aber weiterfiihrende Ergebnisse beschreibt

Ralph G. CONNOR ( 1962 ) im Buch von D. PITTMAN- und

Ch. SNYDER: " Societyl Culture and Dr· nking Patterns ",
in dem er in Kurzfassung seine Dissersation von 1960

unter dem Titel: " The Self-Concept of Alcoholics " re-

feriert. In dieser breit angelegten Arbeit geht der Autor

von rollentheoretischen Uberlegungen aus, unter deren

Aspekt er das Selbst sieht. Danach ist das Selbst das,
was eine Person ist, eine Menge von Qualitaten; die Rolle

das, was eine Person tut, eine Menge von Handlungen.

Gemeinhin wird der Alkoholiker charakterisiert durch seine

Rolle,durch das was er tut, also sein abweichendes Ver-

halten, und weniger durch das was seine Personlichkeit

ausmacht, also sein Selbst. CONNOR apostuliert nun, daa

alles was der Sucht des Alkoholikers, was so gesehen der

Ausubung seiner Rolle als Alkoholiker entsprechen wurde,
innerhalb seiner Personlichkeit, seines Selbst, liegen

muBte, da eine Rolle per Definitionem erlernt ist.

Fur diesen Lernvorgang aber muB es Ursachen und Bedin-

gungen geben, die CONNOR in der unterschiedlichen Aus-

prRgung des Selbst sieht.

Obwohl CONNOR diesen hochinteressanten Aspekt an den

Anfang seiner Arbeit setzt, untersucht er ihn nicht

weiter, sondern erwdhnt ihn quasi nur als Anregung fur

weitere Forschungen und wendet sich selber mehr oder

weniger der qualitativen Auspr gung des Selbstkonzeptes

der Alkoholiker zu und dessen VerEnderung durch lEnger

wRhrende Nuchternheit.

Als Untersuchungsinstrument verwendet er GOUGH'S adjec-

tive check list um das Selbstkonzept folgender Gruppen

zu vergleichen:
f'
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1. Mitglieder von Alcoholics Anonymous ( A.A. ) N= 114

2. Alkoholsuchtige Streuner in Haft ( skid rowers )
N = 106

3. Inhaftierte kriminelle Alkoholiker N = 102

4. Ehemalige Patienten eines Alkoholiker-

Sanatoriums N = 25

5. Kontrollgruppe ( Studenten der Uni

Washington ) N = 250

GOUGH'S adjective check list ermoglicht sowohl eine

qualitative Bestimmung des Selbstbildes ( welche Ad-

jektive schreiben< Alkoholiker sich bevorzugt zu ), sowie

die Berechnung eines Selbstakzeptanz Index nach folgender
Formel:

Anzahl der sozial erwunschten AdjektiveSeak.Ind =

Anzahl der insgesamt ausgewiihlten Adjektive
Bei der qualitativen Analyse des Selbstkonzeptes zeigen
sich vor allem folgende Unterschiede zwischen Alkoholikern

und Nichtalkoholikern:

1.) Die Anzahl der von Alkoholikern einheitlich ausge-

w hlten Adjektive ist geringer, d.h. die Selbstkonzepte

der Alkoholiker variieren storker als die der Nicht-

alkoholiker.

2.) Die ausgewahlten Adjektive entsprechen mehr der Be-

tonung der PrimErgruppen - Beziehungen (Primdrgruppe:
Ehepaar, Famile, Freundeskreis, usw. ), wEhrend die

Selbstbeschreibungen der Nichtalkoholiker stdrker deren

Funktion in Sekund rgruppen ( SekundErgruppe: Zweckver-

bRnde wie Arbeitsgruppen oder Betriebe, Staat, Gesell-

schaft, usw. ) hervorhebt.

CONNOR interpretiert dieses Ergebnis so, daB beim Alko-

holiker durch dessen Isolation aus verschiedenen SekundEr-

gruppen der Wunsch nach Bestatigung und emotionaler Zu-

wendung von Seiten der Primdrgruppeu wRchst.

3.) Ein groBer Teil der von Alkoholikern ausgew hlten

Adjektive stimmt mit solchen uberein, die bei anderen

Untersuchungen von Neurotikern ausgewRhlt worden waren.

4.) Die Selbstakzeptanz der Alkoholiker liegt signifi-
kant unter der der Nichtalkoholiker.

Um festzustellen, inwieweit Selbstkonzept und Selbst-

akzeptanz durch den Alkoholismus ( bezw. die Rolle
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Alkoholiker ) direkt beeinfluBt werden, beobachtet

CONNOR eine Untergruppe, zusammengestellt aus der

A.A. Gruppe und ehemaligen Patienten des Sanatcriums

uber einen Zeitraum von drei Monaten bis sieben Jah-

ren hinweg, wahrend dessen sie nuchfern blieben. Und

tatsdchlich ergaben sich positive Korrelationen: Mit

zunehmender Nuchternheitsperiode n hert sich das Selbst-

bild der ehemaligen Alkoholiker immer mehr dem der

Nichtalkoholiker an. Nach. bis zu zwei Jahren Nuchtern-

heit nimmt die Anzahl der dem Selbst zugeschriebenen

Adjektive deutlich zu, und zwar um solche vor allem,
die fur sekundare Gruppenbeziehungen relevant sind,

Nach drei uad mehr Jahren ohne Alkoholkonsum nehmen

zusatzlich solche Selbstbeschreibungen ab, die typisch
fur Neurotiker sind. Gleichzeitig steigt wahrend der

gesamten Dauer der Nuchternheitsperiode die Selbst-

akzeptanz kontinuierlich an.

Die von CONNOR gefundenen vier typischen Eigenarten

der Selbstbeschreibung der Alkoholiker erfahren leider

keine weitere Ausdeutung oder einen deutlichen A'n-

schluB an andere bereits vorliegende Arbeiten durch

den Autor;auch der EinfluB der Nuchternheitsdauer

wird lediglich gefunden und beschrieben. Doch betont

der Autor daB dazu weitere Forschungen vorgenommen werden

sollten, vor allem auch was die Frage der Atiologie des

Alkoholismus und deren Zusammenhang mit bestimmten

Arten des Selbstkonzeptes angehen.

Mit einer Rhnlichen Fragestellung beschdftigt sich

daraufhin nun WILLIAMS ( 1964 ). Er bemiiht sich in etwa

abzuklaren, ob ein negatives Selbstkonzept tats chlich

eine Pr diktorvariable fur die Edtwicklung des Alkoho-

lismus darstellt.

In seiner Forsthungsstudie: " Self Concepts of College

Problem Drinkers " versucht er solche Pers6nlichkeits-

charakteristika zu differenzieren, die der Entwicklung

des Alkoholismus vorhergehen, und solche, die erst

aufgrund der sozialen und psychologischen Konsequenzen
des Alkoholismus entstehen.Er vergleicht deshalb die

, Selbsteinsch tzung von CONNOR'S Alkoholikern mit denen

einer Gruppe studentischer " Problemtrinker ", weil er
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im Problemtrinken quasi eine Vorstufe des Alkoholis-

mus sieht. Die Stichprobe umfaBt 68 Studenten aus

4 Burschenschaften eines College, die einen Frage-

bogen- ausfiillen sollten, der " PARK' s problem drinking
measure

" und die GOUGH 'S adjective check list " umfaBt.

Ausgehend von einer Theorie der abweichenden Identifi-

kation unter College Problemtrinkern vermutet

WILLIAMS, daB Problemtrinker eine negative Selbstein-

schdtzung haben. Zudem sollte festgestellt werden, ob

sich die Problemtrinker hinsichtlich ihrer Detonung
primdrer und sekunddrer Beziehungen ( s. CONNOR ) von

CONNER'S,Alkoholikern unterscheiden lieBen. Verglichen
wurden solche Versuchspersonen, die auf der Problem-

trinkerskala im unteren, bzw. oberen Drittel lagen.

( Problem Drinkers - vs - Nonproblem Drinkers ).

Bezuglich der Selbsteinsch&tzung wurde WILLIAMS'Hypo-
these stark unterstutzt: Problemtrinken korreliert

stark positiv mit Selbstkritik, negativ mit Selbstak-

zeptanz und real self / ideal self Ubereinstimmung.
Die Analyse der ausgewahlten Adjektive ergab, daB Prob-

lemtrinker

1.) tihnliah wie CONNOR' S Alkoholiker haufig Adjektive

auswahlten, die kennzeichnend fur einen hohen Neuroti-

zismusgrad sind,
2.) eine leichte Tendenz zeigten, iihnlich die CONNOR'S

Alkoholiker, nur selten sekundare Beziehungen zu be-

tonen,
3.) anders als bei CONNOR'S Alkoholikern wurden primare

Beziehungen eher heruntergespielt als betont.

Wenn Problemtrinken tatsachlich eine Vorstufe des Alko-

holismus ist, wie WILLIAMS betont, so bedeutet dieses

Ergebnis, daB ein negatives Selbstkonzept tatsachlich

schon wiihrend des ProzeBes der Entstehung des Alkoholismus

eine,Rolle spielt, nicht erst nach' dessen Manifestierung.

:Inwieweit ist das Selbstkonzept des Alkoholikers aber

nun eine konstante Angelegenheit? Gibt es Einflusse, die

das Selbstkonzept des Alkoholikers innerhalb kurzer Zeit-

-raume verandern?
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Um derartige Fragen zu beantworten benutzt John T.

PARTINGTON (1970) ein selbst entwickeltes Modell sozialer

Wahrnehmung, mittels dessen er die Selbsteinschdtz-

ung der Alkoholiker untersucht. Die Versuchspersonen

wurden aufgefordert, anzugeben, welchen Grad der Ahn-

lichkeit sie mit allen m6glichen Paaren einer Menge

von "Reizpersonen" h tten. .Die "target"-Reize in die-

sem Versuchsaufbau waren "Nuchtern Selbst" und

"Betrunken - Selbst". Die "marker"-Reize umfaBten

ein weites Feld hypothetischer Personen, die 'verschie-

dene Personlichkeitstypen reprRsentierten. Die gefun-

denen Daten wurden entsprechend einer speziellen mul-

tidimensionalen Technik skaliert. Als Wichtigst s las-

sen die Ergebnisse der Arbeit annehmen, daB Alkoho-

liker sich als jeweils andere Personlichkeiten wahr-

nehmen, jenachdem ob sie betrunken oder nuchtern sind.

Hier ergeben sich Parallelitaten zu einigon analy-

tischen Arbeiten (z.B. die von BLANE), die spater

noch abgehandelt werden sollen, in denen apostuliert

wird, daB der Alkoholiker trinkt, da er hierdurch

sein Selbstkonzept verbessern kann,

Auch die Art der Therapie zeigt naturgemRB Einflusse

auf das Selbstkonzept des Alkoholikers, wie Dorothee

F.MINDLIN in ihrer Arbeit "Attitudes toward Alcoholism

and toward Self: Differences between Three Alcoholic

Groups" (1962) zeigt.
Aus einem Patientenkollektiv von 155 nicht psycho-
tischen Alkoholikern wurden 3 Untergruppen gebildet.

Gruppe 1 war bisher noch nicht in Behandlung gewesen

( No - help group ), Gruppe 2 hatte fruher bereits

Erfahrungen mit Alcoholics Anonymous gehabt ( A.A. -

group ), Gruppe 3 hatte friiher bereits eine psychothe-

rapeutische Behandlung gegen ihren Alkoholismus mit-

gemacht ( Therapy - group ). Die drei Gr ppen waren

nach Alter, Stadium ihres Alkoholismus und Dauer der

AbhEngigkeit gleichgewichtig. Lediglich der Ausbildungs-

grad der No - help group war im Durchschnitt gerin-

ger.

Alle drei Gruppen wurden einem eigens hierfur neu

A'
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konstruierten Test unterzogen, der aus 137 items be-

stand und fiinf Untertests fur 1. Motivation zur Ande-

rung und Hilfesuche, 2. Verhiltnis zum Alkoholismus

und Alkohol, 3.Selbstbild, 4.Abhangigkeit und 5. so-

ziale Isolation enthielt.

Leider ist der Test selbst nur ungenau beschrieben,
speziell uber seine Eichung an Normalpersonen ist

nichts berichtet. Die Ergebnisse sind also nur als

relativ und innerhalb des Kollektivs gu1tig zu be-

trachten.

Das Selbstkon·zept der No help - group war am posi-

tivsten, gefolgt von der A.A. - group. Unter Beruck-

sichtigung ihrer allgemeinen schlechten Anpassung
kann die Angabe einer hohen SelbsteinschRtzung am bes-

ten als weiterer Aspekt eines Unwillens oder einer

Unfahigkeit die Realit t ihres Fehlverhaltens zu sehen

interpretiert werden, bzw. als abwehrende Oberheblich-

keit und unrealistischer Optimismus.
Mach den vorliegenden Daten scheint es, daB geringere.

Selbsteinschdtzung verbunden mit Abbkingigkeit den Pa-

tienten eher dazu fuhrt, Hilfe zu suchen. Es sei

denn, man konstruiert die Alternativerkl rung, daB

Psychotherapie (speziell diejenige analytischer Aus-

richtung) eine Abhdngigkeit des Patienten verstdrkt

und somit auch indirekt dessen Selbstkonzept zu er-

niedrigen in der Lage ist.

Die Beeinflussung des Selbstkonzeptes von Alkoholi-

kern durch bestimmte sozialpsychologische Variablen

untersuchten J.J. NOCKS und D.L. BRADLEY ( 1969 ) .

Die Stichprobe umfaBte 61 Alkoholiker, die sich we-

gen ihres Leidens zwischen 7 und 21 Tagen im Napa -

Stafe - Hospital befanden. Durch Interviews wurde

von ihnen eine Reihe als relevant vermuteter Daten

erhoben, auBerdem wurde ( ebenfalls miindlich ) die

Selbsteinschdtzungsskala von ROSENBERG (1963) ange-

wendet, um die abh3ngige Variable, das Selbstkonzept,

ZU messen.

-
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Der durchschnittliche Selbsteinschatzungs skore der

Alkoholiker lag bei 2,69 (0= extrem positiv, 6= ex-

trem negativ ) und war damit besser als nach bisherigen

Untersuchungen zu vermuten gewesen ware.

Sechs der insgesamt 14 erhobenen biographischen Daten

der Alkoholiker zeigten Beziehungen zur Selbstein-

schatzung:
1.) Patienten, die rauchten, hatten eine signifikant

bessere Selbsteinsch tzung.

2.) Patienten, die aufgrund des Alkoholismus einen so-

zialen Abs ieg erlitten, hatten ein signifikant ne-

. gativeres Selbstbild.

3.) Patienten mit 3 oder mehr Geschwistern hatten ein

negativeres Selbstbild als solche mit 2 oder weniger

Geschwistern.

4.) Mit zunehmender Dauer des Alkohol - Problems ver-

E kichlechterte -sidh-das Selbstbild; leugneten die Pa-

tienten jedoch ihr Leiden ab, hatten sie ein besse-

res Selbstbild.

5.) Je langer die Zeit seit der BewuBtwerdung des Alko-

hol - Problems, desto negativer das Selbstbild der

Patienten.

6.) Zwischen der Dauer der Hospitalisierung der Patien-

ten und ihrem Selbstbild bestand kein signifikanter

Zusammenhang.

CAROLL und FULLER ( 1969 ) gehen in ihrer Arbeit: "The

Self and Ideal - Self Concept of the Alcoholic as In-

fluenced by Length of Sobriety and or Participation in

Alcoholics Anonymous" von FESTINGER's Theorie der Cog-

nitiven Dissonanz aus, das heiBt, daB Alkoholiker eine

groBere Diskrepanz zwischen ihrem realen und idealen

Selbst aufweisen,und daB diese durch Andcrung der

Trinkgewohnheiten beeinfluBt werden kann. Sie versu-

chen nachzuweisen, daB durch 1&ngere Nuchternhcit und

freiwillige Teilnahme bei A.A. die Diskrepanz verrin-

gert werden kann.

T
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Fiinf Versuchsgruppen, drei Alkoholiker- und zwei Nicht-

alkoholiker-Gruppen, wurden nach Alter, Ausbildung,
Beta IQ und Beruf gleichgewichtet. Diskrepanzen zwischen

realem und idealem Selbst wurden mit dem "Standard

Adjective Q - sort" gemessen und die Gruppen miteinan-

der verglichen. Alkoholiker zeigten die gruBere Dis-

krepanz. Gruppe 1 ( mit der kurzesten Zeit der Nuch-

ternheit) zeigte die groBte Diskrepahz. Nicht signi-

fikant, aber doch deutlich geringer war die Diskre-

panz bei Gruppe 3(6 Monate nuchtern). Gegenuber -

Gruppe 1 signifikant geringere Diskrepanz wies Gruppe
2(6 Monate nuchtern und Teilnahme bei A.A. ) auf.

Unschwer erkennbar sprechen diese Ergebnisse fur die

Eingangshypothese.

Die Frage der Unterscheidbarkeit der Alkoholiker von

anderen Gruppen mit abweichendem Verhalten aufgrund

ihrer unterschiedlichen Selbstbeschreibungen versu-

chen McANDREW und CRAIG in ihrer Arbeit: "Self -

Reports of Male Alcoholics" (1965) zu beantworten.

Es gelang ihnen aufgrund der Antworten, die die Mit-

glieder zweier Patientengruppen ( Alkoholiker und

Neurotiker ) auf die Fragen des Minnesota Multipha-
sic Personality Inventary gaben, diese mit 81,5 % iger

Sicherheit wieder den beiden Gruppen zuzuordnen, ob-

wohl sie mit Absicht diejenigen items des Tests

hatten fortfallen lassen, die sich mit dem Verh8lt-

nis zum Alkohol beschiftigen. Die Autoren fanden

13 Faktoren, in denen sich beide Gruppen signifikant

unterschieden. Damit konnte gezeigt werden, daB sich

Alkoholiker deutlich von Psychoneurotikern unter-

scheiden, die zufdllig gerade auch,sehr viel trinken.

Die Alkoholiker stellen also eine ganz eigenstkndige

Gruppe dar, mit nur ihnen eigentumlichen Merkmalen.

Daraus 1EBt sich folgern, daB die Alkoholiker auch

eine ganz speziell auf ihre Problemlage zugeschnitte-
ne Therapie benotigen.

a
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Widerspruchlich zu allen bisher genannten Arbeiten,
die eine typische Pers5nlichkeit des Alkoholikers fiir

ihre Untersuchungen voraussetzen oder die aus dem

gewonnenen Datenmaterial eine typische, nur fiir den

Alkoholiker zutreffende Personlichkeit herauskristal-

lisieren, verhalten sich die von Alexander C. ROSEN

( 1966 ) gefundenen Ergebnisse.
Es wurde versucht, in der methodisch sehr aufwendi-

gen Arbeit mit dem Titel "Some Differences in Self

Perception between Alcoholics and Non - Alcoholics"

anhand von items, die fur die Personlichkeit des
*

Alkoholikers angeblich typisch sein sollen, eine

"Modell - Pers6nlichkeit des Alkoholikers" zu kon-

struieren. 100' items wurden susammengestellt, je

25 fiir die, nach Auffassung des Autors, 4 Haupt-

gruppen von Personlichkeitszugen:
1. Wut, Feindschaft, Bewdltigung von Aggression

2. Effektivitat soziarer und personlicher Interaktion

3. Bew&ltigung von Angstlichkeit und Depression

Das erhaltene Q sort deck wurde funf Versuchs-

gruppen vorgelegt. Die einzelnen items muBten von

den Versuchspersonen geratet werden, wie sehr sie

auf sie zutrEfen, wozu eine Skala von 1 bis 9 zur

Verfugung stand. Die einzelnen Versuchsgruppen setz-

ten sich aus folgenden Personenkreisen zusammen:

1. Freiwillige ambulante Alkoholiker Patienten einer

.psychiatrisch geleiteten Alkoholiker Klinik

2. "Skid row" Alkoholiker ( Streuner )

3. Ambulante Patienten einer psychiatrischen Kli-

nik

4. Uber langere Zeit nuchterne Mitglieder von A.A.

5. N6rmalpersonen
Die Q - sort Materialien Qurden auf signifikante

Gruppenunterschiede hin und mittels interpersoneller

Korrelationsmatrizen untersucht.

*1
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Eine einzig und allein fur den Alkoholiker typische

Personlichkeitsstruktur konnte so nicht nachgewiesen

werden, auch nicht anhand derjenigen items, die nach

den g ngigen Theorien und der allgemeinen Auffassung
stark mit Qualitdten beladen sind, die ublicherweise

dem Alkoholiker zugeordnet werden.

Das Gesamtergebnis der statistischen Analyse der Test-

gruppen zeigt, daB es wohl moglich ist, zwischen Nor-

malpersonen und der Gesamtgruppe psychisch gestorter

Individuen bu differenzieren, jedoch lassen sich kaum

Unterschiede zwischen Alkoholikern'und anderen psy-

chiatrischen Gruppen finden. Eventuell laBt sich ge-

rade noch als konkretes Ergebnis dieser Arbeit feat-

stellen, daB Alkoholiker eher Sozialkontakten zugang-
lich sind. AuEerdem scheint es so zu sein, daB es in-

nerhalb der untersuchten Alkoholiker zwei unterschied-

liche Typen gab, was der Autor aber nicht weiter er-

lautert.

Aus dem vorliegenden Artikel lieB sich zwar erkennen,
daB ROSEN mit groBcm methodischen Aufwand gearbeitet

hat ( z.B. EDV - Anlage ), doch war es uns aufgrund

der ansonsten doch zu knappen Informationen uber das

angewandte Verfahran leider nicht moglich, den Wert

der Arbeit vollig einzustufen und festzustellen, wo-

rauf die erhaltenen differenten Ergebnisse beruhen.

Hierzu w re ein wesentlich groBerer Zeitaufwand no-

tig gewesen, als wir ihn hEtten erm8glichen k5nnen.

Die nun folgenden Arbeiten sind vor.wiegend fsycho-

analytisch ausgerichtet und bieten ein breites Spek-

trum an Informationen uber die Eigentumlichkeiten des

Alkoholikers. Da viele dieser Arbeiten jedoch metho-

disch nur wenig exakt sind und dementsprechend auch

kaum nachprufbare Ergebnisse haben, sollen diese

hicr im groBen und ganzen nur kurz angefuhrt und er-

1Rutert werden.
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In der psychoanalytischen Fallstudie von Stanley
ROSENMAN " The Skid - Row Alcoholic and the Negative

Ego Image. " ( 1955 ) beschreibt dieser den Fall eines

27 jiihrigen Mannes ( Fred ) aus biirgerlichen Kreisen
,

der zum alkoholsuchtigen Streuner geworden ist. ROSENMAN

analysiert Freds Pers6nlichkeit und schilder dessen

Selbstbild als uberwiegend negativ. Freds Abstieg beruhe

auf einem ( masochistischen ? ) Strafbedurfnis.

Alkohol sei fiir den Patienten Symaol fur Miinnlichkeit

( Samen ), d rch dessen Konsumierung er sich Hilfe fut

seine eigene unm nnliche, verweichlichte Personlichkeit

erhoffe.

Harry M. TIEBOUT ( 1954 ) nennt in seiner Arbeit " Ego
Faktors in Surrender in Alcoholism " das " iiberbewertete.

Ich ( inflated ego ) " als das wesentliche Element in

der Personlichkeit des Alkoholikers. TIEBOUT diskutiert,
daB dieses Ich.durchz.aus der Kindheit beibehaltene un-

reife Zuge·gekennzeichnet ist, zu denen ein Gefuhl der All-

bacht, die Unf higkeit Frustrationen zu ertragen. und ein

starker Antrieb gehoren, der sich darin RuBert, alle

Dinge, die dem Alkoholiker gerade in den Sinn kommen,
sofort zu tun. In der Therapie musse dieses unreife Ich

quasi reduziert, je sogar vollig eliminiert werden und

durch ein neues, reiferes Ich ersetzt werden. TIEBOUT

belegt diese Thesen mit einem (t) Fallbeispiel.

Eine besonders wesentliche Arbeit innerhalb der psychoana-

lytisch ausgerichteten, stellt diejenige von BLANE

(1968) dar, aus dessen Buch: " The Personality of the

Alcoholic  " uns das 6. Kapitel mit den Titel " Over

and Under-Evaluation of the Self " vorlag. BLANE hat

eine nicht weiter spezifizierte Anzahl Alkoholsuchtijer

psychoanalytisch untersucht und behandelt. Als Essenz

seiner Erfahrung schildert er folgendes als fur das

Selbst der Alkoholiker typisch:

Alkoholiker weisen zur gleichen Zeit extrem hohe und

niedrige -·-Selbsteinschdtzungen auf, was BLANE

4"//7 ......
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der Phasen der Psychogenese innerhalb der Sozialisation

des Individ-uums zuruckfuhrt. Ahnlich wie ROSEN hat auch

BLANE zwei verschiedene Typen von Alkoholikern gefunden.
Er unterscheidet in dependent und counterdependent type.
Der dependent type bleibt in seiner psychischen Entwick-

lung in einer Phase stehen, in der das Gefuhl allmdchtig
zu sein und durch den bloBen Willen die Umwelt beein-

flussen zu konnen bereits durch das Gefiihl abgelost wor-

den ist, ohnmRchtig, hilflos und abhdngig zu sein. Der

dependent type benutzt Alkohol um pflegerische Zuwen-

dung ( AbhRngigkeit ) zu erzwingen.
Der counterdependent type dagegen, in seiner Entwick-

lung bereits in der vorhergehenden Phase des Allmacht-

gefuhls stehen geblieben, "trinkt wie ein Mann" und er-

lebt im Status der Intoxikation die ersehnte Macht.

Die Autoren William GROSS und Linda 0. ALDER wollen in

ihrer methodisch exakten Arbeit Teilergebnisse BLANE's

verifizieren. Als Untersuchungsinstrument fur ihre Ver-

Offentlichung mit dem Titel "Aspects of Alcoholits

Self - Concept as Measured by the Tennessee Self - Con-

cept Scale" ( 1970 ) dient ihnan die erwRhnte TSCS,
die sie auf 140 m&nnliche Alkoholiker anwandten, die

freiwillig mit einem 60t gigen Alkoholismus-Behandlungs-

programm begonnen hatten.

Die Alkoholiker unterschieden sich signifikant in nega-

tiver Richtung von der Standardisierungsgruppe inner-

halb aller 10 Skalen. So legen die Testergebnisse nahe,
daB die Beeintrdchtigung des Selbstbildes generell und

nicht auf einzelne Personlichkeits - und Handlungs-

Ebenen beschrankt sind.

Die Selbstwahrnehmung ist eine der.Grunddeterminanten

des Verhaltens, woraus die Verhaltensdifferenzen der

Alkoholiker verst8ndlich werden. Das Verhalten der Um-

welt dem Alkoholiker gelenuber geht von strikter Ab-

lehnung bis zur pflegerischen Zuwendung, was seine

Selbsteinsch tzung noch weiter beeintr chtigt. Die
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Autoren weisen darauf hin, daB Arbeiten auf dem Ge-

biet der non-direktiven psychotherapeutischen Verfah-

ren gezeigt haben, daB sich die Selbsteinschatzung

in der Therapie verbessern lRBt.

Auch Kerry G. BOOTH ( 1969 ) weist in einer empi-
rischen Arbeit Dinge nach, die BLANE anklingen lieB.

BOOTH findet bei seinen Alkoholikern gerin%ere Er-

folgsmotivationen als bei Nichtalkoholikern, was in

etwa dem need of dependency entsprechen durfte.

Mehr soll nicht daruber ausgefuhrt werden, da uns die

Arbeit nur als Diss. abstract vorlag.

Als letzter Analytiker sei CHODORKOFF mit seiner Un-

tersuchung: "Alcoholism and Ego Function". ( 1964 .)
erwahnt. Es handelt .sich hierbei um eine Betrachtung

uber die "Gesundheit des Ich's" und die Eigenart

des Alkoholikers, diese als gestort zu empfinden.
Im praalkoholischen Stadium hilftder Alkohol, die

"Anwesenheit des eigenen Ich's" zu spuren, bzw. die

"Ich Korper Gemeinschaft ". Die GewiBheit dieser

Gemeinschaft wird wieder und wieder durch neues Trin-

ken herbeigefuhrt (weshalb?), wodurch allmdhlich der

Alkoholismus entsteht.

Der eigentliche Alkoholiker nunmehr trinkt aus einer

Art todestrieblicher (?) Erwdgungen, da er spurt, daB ·

die Ich Korper Gemei nschaft immer mehr schwindet

und er weiB, daB der Alkohol seinen K6rper vernichtet,

was er als Er16sung von diesem Vorgang ansieht.
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Zum AbschluB sollinoch eine Arbeit aus dem deutschen

Raum besprochen werden, die uns erst relativ spit zur

Verfugung stand. Es handelt sich um einen Tagungsbe-
th

richt des 30 International Congress on Alcoholism

and Drug Dependence, Amsterdam 1972. J.P. WARTBURG

und T.WHITE berichten darin uber eine Forschungsarbeit

aus der BRD von V. ANTONS, Leider wird darin nicht er-

wohnt, wo Herr ANTONS tdtig ist, auch gelang es uns bis-

her nicht, dies auf anderem Wege in Erfahrung zu

bringen.
;ANTONS geht, dhnlich wie schon CARROLL und FULLER

( 1969 ), von der erhohten Diskrepanz zwischen realem

und idealem Selbst beim Alkoholiker aus ( FESTINGER's

Theorie der Cognitiven Dissonanz ). ANTON will fest-

stellen, ob sich die Diskrepanz im Laufe einer Psycho-
therapie verringern laBt.

59 mdnnliche Alkoholiker, Patienten eines suddeutschen

Sanatoriums, wurde der sogenannte Giessen-Test ( von

BECKMANN und RICHTER entwickelt) vorgelegt. Dieser

Test ist ein semantisches Differential. 40 bipolare

items sollen auf einer 7 Punkte Skala geratet werden,

und zwar nach zwei unterschiedlichen Instruktionen:

1. Wie bin ich, verglichen mit anderen Leuten (real self)
2. Wie wurde ich gerne sein (ideal self)

Der Test wurde den Versuchspersonen dreimal vorgelegt:

Kurz nach der Einlieferung, drei Wochen spater, und

nach sechs Monaten am Ende der Behandlung.

Zum Zeitpunkt der vorldufigen Ver5ffentlichung auf dem

Kongress befand sich die Arbeit noch im Stadium der

Datensammlung, daher liegen noch keine statistisch

stichhaltigen Ergebnisse vor. Doch scheint von den

bereits vorliegenden Daten best&tigt zu werden, daB

die untersuchten Alkoholiker eine.erh6hte Selbst -

Ideal Diskrepanz aufwiesen. AuBerdem wurdcn Ahnlich-

keiten mit den ratings von Neurotikern deutlich, wo-

bei aber doch gewisse Unterschiede in verschiedenen

Aspekten vorhanden sind.
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Wir vermuten stark, daB als Ergebnis dieser Arbeit tat-

sachlich eine signifikante Verringerung der Selbst -

Ideal Diskrepanz gefunden werden wird, da die Unter-

suchung im Prinzip Rhnlich der von CARROLL und FULLER

aufgebaut ist. Doch scheit die bei ANTON  angewandte

Therapieform eine Psychotherapie zu sein, wahrend die

Alkoholiker in der amerikanischen Untersuchung Mit-

glieder einer Selbsthilfe Gruppe, nRmlich Alcoholics

Anonymous, sind.

Wie bei den andqren Gruppen mit abweichendem Verhalten

sind auch die Autoren der zum Alkoholismus vorltegen-
den Arbeiten sich im groBen und ganzen daruber einig,
daB Alkoholiker ein beeintrachtiates Selbstkonzept

besitzen. Es werden unterschiedlich starke Abweichun-

gen in negative Richtung angegeben. Auch die Varianz

der Selbstkonzepte scheint bei den Alkoholikern gro-

Ber zu sein, als bei den Nichtalkoholikern. Zudem wei-

sen Alkoholiker eine Diskrepanz zwischen realem und

idealem Selbst auf, die groBer als die bei Normalper-

sonen ist. All diese Eigentumlichkeiten sind der The-

rapie zuganglich.
\

Doch wie auch bei den vorhergehenden Kapiteln miissen

wir auch hier wieder feststellen, daB zwar eine Kor-

relation zwischen Selbstkonzept und Alkoholismus zu

beobachten ist, uber ein Ursache- Wirkungsverhaltnis

aber aufgrund der bisher vorliegenden Arbeiten nichts

ausgesagt werden kann. Dies gilt sinngemEB auch fur

den Wert des Selbstkonzeptes als Pradiktorvariable fur

die Entstehung des Alkoholismus. Hier wRren weitere

grundlegende Forschungen dringend erforderlich. Wei-

terhin durfte es interessant sein, die von verschie-

denen Autoren gemachte Beobachtung, daB es zwei ver-

schiedene Typen von Alkoholikern Jeben soll, die sich

hinsichtlich ihres Selbstkonzeptes unterscheiden,

weiter zu verfolgen.

I
.-
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Zusammenfassende Diskussion.

Die hier dargestellten Untersuchungen zum Problem ·'

Selbstkonzept und abweichendes Verhalten lassen sich

zusammenfassend folgenden theoretischen AnsRtzen

zuordnen:

1.) Direkte Selbsttheorien:

In diesen Theorien wird vermutet, daB durch be-

stimmte Sozialisationsfaktoren < vor allem famili-

arer Art') ein negatives oder in irgendeiner Weise

inadRquates Selbstbild entsteht, zu debsen Kompen-

sation das Individuum abweichende Verhaltensweisen

annimmt, durch die entweder die entstandenen Frustra-

tionen und Aggressionen direkt abjeleitet werden

konnen ( KriminalitRt ), oder zumindest das negative

Selbstwertgefuhl vorubergehend bet ubt werden kann

( Alkoholismus, Drogenabhangigkeit ). Zugrunde liegt
hier eine quasi homoostatische Auffassung vof der

menschlichen Personlichkeit, d.h. die Annahme, daB

in jedem Menschen ein dynamisches Gleichgewicht aller

psychischen Kr fte bestehen muB, und daB eine Zer-

storung dieses Gleichgewichts ( z.B. durch ein nega-

tives Selbstkonzept ) die Tendenz des Individuums zu-

folge hat, durch zus tzliche Mechanismen ( z.B. ab-

weichendes Verhalten ) dieses Gleichgewiaht wieder-

herzustellen. ( Besonders deutlich wird dieses Modell

in den 3 Thesen von KAPLAN · und MEYEROWITZ ( 1970 )
2.) Psychoanalytische Theorien:

Hier lassen sich verschiedene Thesen zur Entstehung

abweichenden Verhaltens unterscheiden:

a) Besonderheiten in der Ich-Struktur des 'Kriminellen

oder Suchtigen. H ufig wird eine geringe Ich-

Starke des Suchtigen bezw. des Kriminellen postu-

liert, die sich darin auBert, das Belohnungen

nicht aufgeschoben werden konnen. Die hierdurch

zwangslEufig entstehenden Frustrationen fuhren dann

zur Ubernahme des abweichenden Verhaltens, daB

quasi eine Ersatzbefriedigung darstellt.
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Eine andere Besonderheit in der Ich-Struktur

( vor allem bei Alkoholikern ) ist nach psychoana-

lytischer Auffassung das " inflated Ego ", d.h. eine

maBlose Selbstuberschdtzung, ein Gefuhl der Omni-

poten z, das wiederum durch Alltagserfahrungen frustriert

wird und dann zu abweichenden Verhaltensweisen, wie

Kriminalitat und Rauschmittelgebrauch fiihrt.

Ein Symptom fiir die geringe Ich-Stirke ,bzw.. das

Gefuhl der Omnipotenz,ist das damit verbundene un-

einheitliche von einem Extrem ins andere fallende

Selbstbild.

b) Abweichende Identifikation:

Auch hier wird eine St6rung in der Ich-Entwicklung

angenommen, die darauf hinauslduft, daB es dem Heran-

wachsenden nicht gelingt, sich mit dem gleichge-

schlechtlichen Elternteil zu identifizieren. Die

Folge ist ein ·konfliktbelastetes Selbstbild, in dem

die eigene Geschlechtsrolle nicht akzeptiert ,
son-

dern abgelehnt, sogar verleugnet wird. Das kann zg

Homosexualit t fuhren, aber auch zu Kriminalitdt

oder Rauchmittelgebrauch.
In den psychoanalytischen Ansatzen ist also das Selbst-

konzept nicht die zentrale Variable, die zum abweichenden

Verhalten fuhrt, sondern eher ein Sympton, eine Begleit-

erscheinung einer gest6rten Ich-Entwicklung in der Kind--

heit.

Leider halten es viele.Psychoanalytiker nicht fur not-

wendig, diese Erklarungsmodelle empirisch zu verifizieren,
oft werden klinische Erfhhrungen und eine gewisse " Augen-

schein-Validitat " als hinreichender Beleg fiir die Richtig-

keit der Theorien angesehen. Daher finden sich nur wenige

Arbeiten in der Literatur, in denen psychoanalytische

Hypothesen mit exakten Methoden uberpruft werden. In den

wenigen F&llen, in denen eine solche Uberprufung vcrge-

nommen wurde, konnten die aufgestellten Hypothesen meist

verifiziert werden ( Z.B. SHIPPEE - BLUM, WEINREBE ).
An die direkten Selbsttheorien abweichenden Verhaltens

haben zahlreiche empirische Untersuchungen angeknupft,

in denen meist eine Korrelation zwischen negativem Selbst-
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bild und dem jeweiligen abweichenden Verhalten fest-

gestellt wurde. In vielen F llen erscheint jedoch

der SchluB, daB das abweichende Verhalten durch das

negative Selbstkonzept verursacht ist,und nicht umge-

kehrt, aufgrund des Untersuchundsaufbaus nicht gerecht-

fertigt. Am ehesten lassen einen solchen SchluB noch solche

Untersuchungen zu, die Versuchspersonen erfassen, die sich

erst in einer Vorstufe des abweichenden Verhaltens befin-

den und daher noch nicht von der ubrigen Gesellschaft ver-

urteilt und isoliert wurden. DaB auch bei solchen Ver-

suchspersonen meist ein negatives .Selbstkonzept, bzw.

hohe Selbst-Idealbild-Diskrepanz gefunden wurde, ist als

wichtiger Hinweis fur die Richtigkeit der Selbsttheorien

zu werten..

Ein weiterer Hinweis fur die Gultigkeit dieser Theorien

sind die von vielen Autoren vermerkten pathogenen Sczia-

lisationsbedingungen, unter denen Alkoholiker, Drogenab-

hiingige und Kriminelle aufwachsen. Es sind vielfach genau

solche Faktoren, die der entsprechenden Literatur zufolge

ein negatives Selbstbild bewirken.

LUCK ( 1969 ) untersucht soziale Determinanten des Selbst-

konzepts und findet heraus, daB ein positives Selbstkon-

zept nicht durch das Prestige bestimmter sozialer Gruppen
.-

bestimmt wird, denen man angehort : In allen sozialen

Schichtpn fand sick die gleiche Streubreite positiver und

negativer Selbstbewertungen. Eine deutliche Beziehung fand

sich hingeken zu solchen Variablen, die vor allem in der

Kindheit der Versuchspersonen wirksam wurden : Enge Be-

ziehungen zd den Eltern, viel Liebe und Zuwendung be-

wirken demnach eine positive Selbsteinschatzung, Kinder

mit vielen Geschwistern haben eher ein negatives Selbst-

konzept, als solche mit wenigen Geschwistern,und Kinder

aus gestorten Ehen mit viel Streit zwischen den Eltern

·
· entwickeln eher ein negatives Selbstkonzept als solche

aus intakten Ehen.

Auch in den bereits referierten Untersuchungen von

RECKLESS ( v.a. 1957 ),in denen Zusammenhange zwischen

behtimmten sozialen Faktoren ( Wohngegend ,
soziale

-,
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Schicht, Minorit&tenstatus ) und dem Selbstkonzept.

ermittelt werden sollten, zei3te sich kein signifi-

kanter Zusamoenhang zwischen beiden Variablengruppen.

Auch RECKLESS schlieBt, daB eher die Art der inner-

familiRren  Interaktion fur die Besonderheiten des

Selbstkonzepts verantwortlich zu machen seien, als

die Zugehoriskeit zu bestimmten sozialen Gruppen.

COOPERSMITH ( 1967 ), der eine umfangreiche, methodisch

sehr exakte Untersuchung uber Voraussetzungen eines

positiven Selbstkonzeptes anstellt, findet als Determi-

nante eine bestimmte Form des alterlichen Erziehungs-
4

stils, die er wie folgt beschreibt:

1.) Akzeptierung des Kindes durch die Eltern,
2.) Klar bes immte Grenzen fur das, was das Kind darf,
3.) Innerhalb dieser Grenzen Respektierung des indivi-

duellen Handlungsspielraums der Kinder.

Die Existenz von Grenzen, die das Kind respektieren

muB, hRlt COOPERSMITH deshalb fur besonders wichtig,
da es dem Kind nur innerhalb solcher Normen moglich

sei, sich selbst als " gut " oder " b6se "
zu erleben.

Durch die Bed·ingung der elterlichen " Akzeptierung "

sei hingegen im allgemeinen .gewahrleistet, daB diese

Grenzen nicht zu restriktiv fur eine positive Ent-

wicklung des Selbstwertgefiihls seien.

Eine Ubersicht uber die gesamte Literatur, in denen

Sozialisationsbedingungen des Selbstkonzepts untersucht

wurden, konnte aufgrund des knapp bemessenen Zeitraums

fur die Erstellung dieser Arbeit nicht geleistet werden

und wurde wohl auch in diesem Rahmen zu weit fuhren.

Die Artikel,·die uns vorlagen, lassen sich im wesent-

lichen so zusammenfassen, daB offensichtlich weniger

soziale Faktoren, als Formen der innerfamilitren Inter-

aktion das Selbstkonzept beeinflussen. Intakte Familien

( konfliktarme Ehe der Eltern ), die ihr6n Kindern viel

Liebe und Verst ndnis zukommen lassen, und deren Ver-

haltensvorschriften fur.die Kinder nicht zu restriktiv,

aber klar erkennbar sind,scheinen die gunstigsten

87
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Sozialisationsbedingungen fur ein positives Selbst-

konzept zu bieten.

Gerade diese Voraussetzungen scheinen jedoch in vielen

Familien von Suchtigen, Trinkern und Kriminellen nicht

gegeben zu sein.

KAPLAN und MEYEROWITZ ( 1970 ), die ja auch Daten zur

familiEren Situation ihrer Versuchspersonen erheben,
stellen fest, daB ein groBer Teil von Suchtigen aus

zerrutteten Fan:ilien stammt, die durch einen unbestandigen

elterlichen Erziebungsstll und unrealistische Zukunfts-

erwartungen an die Kinder gekennzeichnet waren. Die Ak-

zeptierung durch die Eltern war gering, viele Suchtige
wurden als Einz lkinder ( wegen Scheidung!) oder als

letztes Kind geboren.
Auch CHEIN ( 1956 ) stellt fest, daB sich die Familien

von Suchtigen und Kriminellen durch geringen Zusammen-

halt, schlecht gefuhrten Haushalt und allgemeine psycho-
soziale Pathologie von denen der Vergleichsgruppen unter-

schieden. Seine Versuchspersonen wurden als Kinder ent-

weder verwohnt oder extrem streng erzogen, und erfuhren

im allgemeinen wenig elterliche Liebe und Zuwendung.

FORT ( 1954 ) fEllt bei seinen Patienten das h&ufige

Fehlen einer Vaterfigur auf : meist wuchsen die von ihm

beobachteten Suchtigen in vaterlosen Familien mit egoi-

,

stisthen Muttern auf, deren ubertriebene Fursorglichkeit

mehr einem Bestreben entsprach, den Sohn ganz un sien zu

biuden, als echter Zuneigung.

Auch COHEN et al. ( 1971 ).finden heraus, daB viele Such-

tige ihre Eltern alf strehg, gefiihlsarm und narzistisch

erleben und sich den elterlichen Forderun en nicht ge-

wachsen fuhlen,
.I

EPSTEIN ( 1962 ) erwiihnt, daB ein groBer Teil der von ih.

untersuchten jugendlichen Delinquenten aus zerrutteten

Familien stammt.

Die Aufziihlung lieBe sich beliebig fortsetzten: Fast in

, jeder der von uns durchgesehenen Arbeiten fand sich ein

Hinweis auf zerruttete Familienverh ltnisse, inkonsisten-

ten Erziehungsstil und mangelnde elterliche Zuneigung

.5
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in der Sozialisationsgeschichte der Rauschmittelkon-

sumenten und Kriminellen.

Zusammenfassend 1JBt sich also feststellen, daB sich in

der Sozialisationsgeschichte von Trinkern, Drogenabhangi-

gen und Kriminellen gehauft solche FaktDren finden lessen,
die nach Auffassung vieler Autoren zur Entwicklung eines

negativen Selbstkonzepts fuhren.

Dieser Befund kann als weiterer Beleg fur die Gultigkeit
der Selbsttheorien gewertet werden, die das inadaquate

,Selbstkonzept als Ursache, nicht als Folge· des abweichen-

den Verhaltens postulieren.
Sicherheit daruber, ob das Selbstkonzept wirklich eine

PrRdiktorvariabl  fur die Entstehung abweichenden Ver-

haltens ist, kann unserer Auffassung nach nur in einer

Studie gewonnen werden, in der das Selbstkonzept tatsoch-

lich als unabhEngige Variable und das abweichende Verhalten

als abhangige Variable erfaEt wird, nicht umgekehrt. Not-

wendig wdre hierzu eine L ngsschnittstudie, in der ein

repr&sentativer Querschnitt von Kindern aus einer Alters-

stufe erfaBt wurde, in der ubligherweise noch kein Ge-

brauch von Rauschmitteln oder kriminelle Handlungen prak-
tiziert werden. Diese Kinder sollten hinsi·chtlich ver-

schiedener als relevant vermuteter Variablen ( soziologi-
sche und psychologische Yariablen, darunter vor allem

das Selbstkonzept ) untersucht werden. Diese Untersuchun-

gen sollten in angemessenen ZeitabstRnden wiederholt wer-

den, wobei aber im Mittelpunkt dieser Wiederholungs-

untersuchungen die Frage stehen sollte, welche der an-

fanglich ,erfaBten Kinder mittlerweile eine Tendenz zu

oder eine tatsdchliche Aufnahme von abweidhenden Ver-

haltensweisen, insbesondere Rauschmittelgebrauch zeigen.

Bei den sich dann herausbildenden Gruppen Rauschmittel-

konsumenten - Niaht-Rauschmittelkonsumenten konnte dann

festgestellt werden, welche der anfanglich erhobenen

Variablen am wirksamsten zwischen den Gruppen unterschei-

det, ob es Interaktionseffekte gibt etc.

Sicherlich ist eine solche Studie sehr aufwendig und schwer

durchzufuhren,a er sie ist wohl die einzige Moglichkeit,
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solche Faktoren methodisch exakt abzusichern, die den

Rauschmittelgebrauch verursachen, und nicht vielleicht

erst durch ihn bedingt sind.
_

Im Rahmen einer solchen Untersuchung lieBe sich dann

auch die Frage nach der Gultilkeit der Selbsttheorie

des Rauschmittelgebrauchs beantworten, die aufgrund

der Ergebnisse dieser Literaturzusammenstellung zwar

als sehr wahrscheinlich, jedoch keineswegs als abgosil
·chert gelten kann.

./
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