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I.

Vorwort

Das Drogen-Problem, dem die Bundesregierung besondere

Aufmerksamkeit zuwendet, muS als ein gesamtgesellschaft-

liches Problem gesehen werden. Bislang haben wir nur

ein ungenugendes Wisien, inabesondere aber den Motiv-

hintergrund, der Jugendliche in so groaer Zahl verf(thrt,

mit Rauschdrogen elne gefahrliche Relse zu unternahmen.

Aus Mitteln des Bundesministeriums fur Jugend, Pamilie

und Gesundheit warden und werden Untersuchungen ge£6r-

dert, die helfen sollen, diese Zusammenhange zu klaren.

Bei elner Panel-Umfrage, die wir als erste Orientlerung

lin November 1969 durchfithrten, ergab sich tiberraschend,

das 30 % der Befragten Verstandnis dafur haben, wenn je-

mand Rauschdrogen probiert, die angeblich ungefihrlicher
als Alkohol sein sollen. Obereinstimmend dazu war die

Antwort auf eine andere Frage. Unerlaubter Erwerb und

Besitz von sogenannten Rauschgiften steht unter Strafe.

Auf die Frage, ob man Leute anzeigen soll, die Rausch-

gift nehmen, antworteten 51 I der Defragten mit nein.

Insgesamt entstand der Eindruck, daB den Rauschdrogen

und dem individuellen Verhalten eine gefahrlich grose

Toleranz entgegengebracht wird. Das war beunruhigend.

Mitte vorigen Jahres konnten wir eine gr68ere Unter-

suchung zunachst mit elner Vorstudie beginnen. Es 8011-

ten Hypothesen und Methoden gepraft werden, um nachfol-

gend eine zumindest regional-reprasentative Befragung

durchfuhren zu k8nnen. Die Ergebnisse dieses ersten Un-

tersuchungsabschnittes liegen nunmehr vor. Da bislang

nur wenige Felduntersuchungen durchgefithrt worden sind,

die eine unausgelesene Gruppe erfaBten, stellen wir den

Interessierten die Ergebnisse dieses Zwischenschrittes

zur Verfugung. Es handelt sich um Arbeltsmaterial, das



kritisch verwendet warden mus und nicht verallgemelnert

werden dart.

Es mua darauf hingewiesen werden, daa insbesondere die

Ergebnisse der 42 Handler-Interviews Extremvarianten

aufzeigen. Dealer sind kriminelle Verfahrer. Ihrer Ein-

stellung kann man entnehmen, wie groB die Gefahrdung

und die Verfuhrungssituation ist, die von dleser Gruppe
bewuat minipultert wird. Intereisant ist dle enge Be-

slehung der Droginhandler unteroinander sowie die 'freund-

*chaftlich" verbundene Kette vom mittelgroBen Handler

bii zum sogenannten Minidealer, der nur seinen 'Freun-

deskreis" versorgt. Ein Positionswechsel in dieser Kette

erscheint jederzeit maglich, so daB es auch aus dieser

Sicht gerechtfertigt ist, die mit der Novellierung des

'Opiumgesetzes• verbundene Strafandrohung auf alle aus-

zudehnen, die mit Drogen handeln. Gerade der Minidealer

verfuhrt im -Freundeskreis-, well er mit seinem Verhal-

ten einen Gruppendruck auslost, dem sich Jugendliche

beugen, um nicht als Feiglinge angesehen zu warden, die

sonat jedoch nicht zu derart gefahrlichen Drogen grei-

fen warden.

Wer sich diesem schwierigen gesamtgesellschaftlichen
Problem stellt, kann nicht, wie es manche andeuten oder

fordern, Quarantanebestimmungen fur Drogenkonsumenten

und -suchtige erlassen. Dieses Problem ist nicht auf dem

Verbotswege zu 16sen, und der Ruf nach einer starken Hand

verdeckt im Grunde nur Hilflosigkeit. Wir haben Sofort-

maBnahmen der gesundheitlichen Aufklarung eingeleitet

und Informationsmaterial in sehr hohen Auflagen zur Ver-

fugung gestellt. Uber gezielte Studlen wird versucht, die

Kenntnisse zu erwerben, die befahigen, das Obel an der

Wurzel zu fassen und nicht lediglich an einem Symptom

herumzukurieren. So schwer jedes Einzelschicksal ist,
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das Gesamtproblem wird nicht allein durch verbesserte

Behandlungsm8glichkeiten, sondern nur praventiv und

gruppenspezifisch gelost werden kennen· Uber die all-

gemeine Aufklarung, insbesondere der Eltern und Er-

zieher hinaus ist es notwendig, die Ergebnisse der

wissenschaftlichen Untersuchungen zu beruckstchtigen.

Zu den ersten Schritten, die jetzt getan bzw. eingelet-

tet worden sind, geh6rt der hiermit vorgelegte Berichts-

band, die Aufklarungsbroschure -Informationen zum Drogen-

Problem , ein unkonventionelles Informationsblatt mit

den Basisinformationen zum Drogen-Problem sowie die

klarende Ordnung der Teilaspekte des Drogen-Problems
durch eine von mir eingesetzte kleine Kommission beson-

derer Fachexperten. Die eingeschrankte Zustandigkeit des

Bundes setzt auch dem  Aktionsprogramm der Bundesregierung

zur Bekampfung des Drogen- und Rauschmittelmiabrauchs"

vom 12. November 1970 enge Grenzen. Die bereitgestellten

Mittel geben dann eln falsches Bild, wenn erwartet wird,

daa der Bund alle erforderlichen MaBnahmen zur LOsung

des Drogen-Problems einleitet und durchfithrt, was er we-

der von der Verfassung her kann, noch von der Aufgabe her

(unmittelbare Hilfe an der Basis) sinnvoll ware. Durch die

wissenschaftliche Abklarung des Motivhintergrundes und die

Erarbeltung spezifischer Maanahmen, die auf diesen Erkennt-

nissen aufbauen, werden wir besser Lasungmmaglichkeiten

finden, die das Drogen-Problem eindammen und auf das far

unsere Lebenswirklichkeit *normale' MaB zurackfahren.

Kate Strobel

Bundesminister fur Jugend,

Familie und Gesundheit
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I. Voragmerkung

Der stetig *unehmende Rauschmittel-konium ist in

der Bundesrepublik Deutschland wie in anderen west-

lichen Industrielandern zu elnem ernsten Problem und

zu elnem Politikum ersten Ranges geworden. Dabel

spielen dle integrierten, herkammlichen Rauschmittel

(wle Alkohol, Nikotin, Coffein, Psychotica etc.) in

der affentlichen Diskusslon eine untergeordnete Rolle.

Infolge aes Auftreten, neuer, 'landfremder' Rausch-

mittel (wie Cannabis-Derivate, Italluzinogene) die

den westlichen Kulturkrels nahezu unvorbereltet an-

trafen, ist die Diskuision um die Duldung brw. rigide

Untersagung dea Rauschmittel-Konsums wleder heftig

aufgilebt. Eine wesentliche Versch8rfung des gansen

Problems bedeutet es, dae diese Rauschmittel aber-

wiegend von Jugendlichen konsumtort warden und da B

diese Rauschmittel ein integrativer Beitandteil jugend-

licher Gruppenbildung (Underground, Subkultur) Ru sein

*cheinen.

Alaklierende Zahlen fiber die zunehmenden Rauschmittel-

Delikte, wobel der Anteil Jugendlicher Uberproporti-
onal jugenommen hat, sind ein untrugliches Zetchen,

daB die bisherlgen Reaktionen und MaSnahmen der Ge-

sellschaft offensichtlich nicht den Kern der entstan-

denen Rauschmittelwelle getroffen haben.



Bereits am 12. 11. 1969 stellte der Abgeorinete Flar,ig

(SPD) im Bundestag die Frage: 'Aas geuenkt die Lundes-

regierung zu tun, um den Verkauf von Rauscngift, ins-

besondere auch an Jugendliche unu Schaler, der in

jungster Zeit besorgniserregend zugeno.,Iman hat, zu un-

tenbinden7 l)

St:aatisekretar yestphal vom jundeaminiaterium fur

Jugend, Familie und Gesundheit antwortete " ... gesetz-
liche und kriminalpolitische blaanal,men kannen nur zu

einlm geringen Teil den liberwiegend sozialpsychologisch

begritndeten Komplex der Suchtgefahren erfassen ... Wir

halten es... fur notwendig, einen Forschungsauftrag,

der die :torivationen aufdecken soll, die zu gewohnheits-

maaiger Anwendung von Suchtstoffen fiihren, zu erteilen
.2)und sind bemitht, dazu die voraussetzungen zu schaffen.

Die dem Bundesministerium Jugend, Familie und Gesund-

heit nachgeordnete Bundeszentrale far gesundheitliche

Aufklarung erteilte im Juni 1970 oem Institut fur Sozi-

alforschung und Gesellschaftspolitik einen Forschungs-

auftrag zu dem sozialen Phancmen "Rauscbmittel und

Jugendliche", iiber das in der BRD kaum erfahrungswis-
senschaftlich gesicherte Ergebnisse vorliegen. Um in

dieser Situation in relativ kurzer Zeit in6glichst aus-

sagefahige, empirische Befunde zu erhalten und die

Grundlage filr eine weiterfithrende Reprasentativ-Be-

fragung von Jugendlichen zu schaffen, wurde die folgende

Untersuchung als explorative Studle iiber den Zeitraum

1) siehe: Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, 10. Sitzung
am 12.11.1969, Frage 35

2) ebenda

-2
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vom 1. Juli bis 31. Dezember 1970 angelegt.

An dieser Stelle set allen gedankt, die zum Galingen

dieser Arbeit beigetragen haben, insbesondere Dipl. -Psych.

Esser, Dipl.-Psych. Jansen, cand. phil. Allerbeck, Dipl.-Hdl.

Rathschlag, Referendarin Ridder, cand. rer. pol. Misgeld
und stud. phil. Gramberg.

Ohne die Z us ammenarbeit und verstandnis volle P6rderung

der Untersuchung durch den Auftraggeber, ingbesondere

Priv. Dozent Dr. Franke, Dtpl.-Soz. Lehmann, Dipl.-Psych.
rever und Dipl.-Psych. Mantek, hatte die Untersuchung nicht

in dieser kurzen Zeit erfolgen kannen.

101n, im Januar 1971

Prof. Dr. Otto Blume

Dipl.-Kfm. Rainer Wetz
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II. Forschungstheoretischer Bejugsrahaen

1. Zielset=ung der Untersuchung

Ziel dieser Arbelt ist es, Hinweise ill)er die Ver-

breitung und die &Et dir von Jugendlichen benutzten

Rauschmittal (RM) iowie liber die Einstellung der

Jugendlichen zu diesem Problem zu erhalten. Femer

8011 in Erfahrung gebracht warden, welche sozial-

psychologischen Ursachen (Motive) und welche aueeren

Bedingungen (wie Rauschmittel-Handel) den Konsum von

Rauschmitteln bewirken und beeinflussen (k6nnen).

In dieser notwendigerweise als explorative Studie

angelegten Untersuchung wurde - wissenschafts-metho-

disch gesehen - versucht, eine das Phanomen beschrei-

beinde und versuchsweise diagnostizierende Arbeit zu

erstellen, mit der Absicht, die wesentlichen Hypothe-

sen far eine spatere reprasentative Erhebung zu sam-

1)meln und weitgehend abzusichern.

1) Vgl. eum Wesen der explorativen Studie z.B. Mayntz,R.,
Holm, K., Hilbner, P., Einfahrung in die Methoden der
empirischen Soziologie, Koln u. Opladen 1969, S. 29
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2. Begriffsaefinition

Eine einheitlicne Begriffsbildung tur diejenigen Aittel,

a:Le einen Rausch ozw. einen rauschahnlichen Zustand er-

zeugen, laat sich schwer fingen. Da es in dieser Arbeit

im besonderen aarauf ankommt, bet aen Befragungen und

bei der Analyse einen mdglicnst wertfrelen degriff zu

verwenden, soll aer Begriff 'dauschmittel  (im folgenden

R.4 angek(irzt) fur diese *ilttel benutzt werden.

Ogwonl Alkohol, Coffein und Nikotin ala gesellschaftlich

tolerierte una staatlich¥ sanktionierte Mittel ebenfalls
nositiv

zu aen Kausch/itteln zu zanlen sind, soll aus ZweckmaBig-

keitsgrunden der Begriff in der Untersuchung ausachliea-

lich auf die in der BAD nicht integrierten und negativ

sanktionierten Rauschmittel angewandt warden.

Dazu zahlen folgende Substanzen:

Inhalationsnarkotica: z. B. Ather, Chloroform, CCL4'
Aceton, Benztn

Psychotonica

halluzinogene

Euphorica

: z. B. Amphetamine wie Pervitin,
Benzearin ...

Barbiturate wie Noludar, Ve-

ranal ...

Tranquilizer wie Valium, Mil-
taun ...

: z. B. Car,nabis-Derivate (Haschisch,
Harihuana), LSD, lieskalln.
Psilocybin, Kokain ...

: z. a. Rohopium, Eorphin, Heroin, Eu-

kodal, Jetrium, Polamidon...

Sooala in dieser Arbelt rauscherzeugende Substanzen wie

Alkonol, Coffein etc. mit in die Betrachtung kommen, werden

diese getrennt ausgewiesen.
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3. Forschungsansatz

Wle bereits angedeutet, kann der vorliegende Bericht nur

als erste Stufe einer notwendigen Reprasentativ-Grhebunq zw,1

Problem 'Jugendliche und Rauschmittel in der DRD  ange-

sehen werden.

Dies. erste Phase der Gesamtuntersuchung wurde wegen feh-

lendar gisicherter Befunde Ober das Forschungsobjekt

'Jugendliche und Rauachmittil" ali explorative Studie an-

gelegt, di  sich auf die Groastadtsituation -dargestellt

am Beispiel der Stadt Kdln - beschrankte.

Fur die Situation in Kaln ist charakteristisch, daB hier

nach Frankfurt die hachste RM-Kriminalitat aller west-

deutschen GroBstadte zu verzelchnen ist. Auf Grund dieser

Tatsache konnte davon ausgegangen werden, daa K6ln ein be-

sonders ergiebiges Untersuchungsfeld fur eine solche Studie

uber "Jugendliche und Rauschmittel' darstellt.

Wegen der fehlenden erfahrungswissenschaftlichen Befunde

und der Sachverhalte bot sich bei der methodischen Durch:

fahrung dieser Untersuchung eine Zweiteilunq an,die in den

folgenden Abschnitten kurz begrandet und erlautert werden

Soll.

3.1. Interviews mit Rauschmittel-Handlern (Dealern)

So galt es zur begrifflichen Vorstrukturierung und Problem-

klirung des Phanomens 0Jugendliche und Rauschmittel- zunachst

an Personen heranzutreten, die nicht allein mit dem Rt'-':onsum
,

Iondarn aus eigener Anschauung heraus auch mit der gesamten

RM- Szenerie Kolns vertraut Maren. Hierzu boten sich insbe-

sondere 'Dealer" (Handler) mit exzessivem bzw. hauflgem RM-

Konsum an. Auf Grund ihrer besonders umfassenden und inten-

given Erfahrung kann dieser Personenkreis als eine *Experten-

gruppe  angesehen werden, die am ehesten einen ersten Auf-

schluB uber das Untersuchungsgebiet geben kann.



Da ein wesentlicner Teil aer Gesamtuntersucaung ist,

clie . otive jugenalicaer Ad-Konsumenten in trfanrung

zu Dringen, wurae hierbel auf ate Erfragung aleses

dereiches Desonderer Mert gelegt. ZrwtesenermaBen

ist die idotivforschung wethodisch gesenen proolema-

tisch, dia sich aie naneliegende Frage nach dem  Warum"

eines Vernaltens in uer Sozial£orschung als wenig er-

giebig gezeigt nat. Abgesehen clavon, daB verschiedent-

licn Befragte ihre totive nicht nennen wollen (z. B.

bel taouisierten Fragen aus aer Intimsphare oder aus

kriminalistischen weretchen) tritt haufig der Fall auf,

da B die Befragten inre tiotive auch night nennen k8nnen.

Dies kann einerseits daran liegen, das sie ihrer Motive

nicnt Dewuat sind - "vielleicnt well sie sich selbst

nicht so zu beobachten vermagen, oder weil sie stch Selbst-

tauscnungen zurecntgemacht haben, oder weil die Wurzeln

aes Vernaltens wait zuriick in der Vergangenheit liegen,

vielleicht in unzuganglichen Scnichten des Unterbewuaten,

oder well die Einstellungen von ihrer Unwelt, von·sozio-

logiscnen oaer kulturellen oaer historischen Umstanden
I11

gepragt sina, ohne aao es dem Individuum bewuat wird.

Es hat lich gerade ninsichtlicn aer Notivforschung ge-

zeigt, aaB vor allen ila Frunstaaium von Unterauchungen

zu Disher unerforicaten Problemstellungen das unstruk-

turierte (Tiefen-) Interview die am besten geeignete

lethode ist.
2)

Far die vorliegende Untersuchung wurden dementsprechend

in der ersten Phase der explorativen Studie (Tell I)

Intensiv-Interviews mit 42 Befragungspersonen (BP) aus

1) doelle-Neumann, Z., "Uinfragen in der Hassengesellschaft",
Reinoeck 1968, S. 271

2) vgl. u. a.  unz, G., Art. Interview, in: Worterbuch d.

Soziologie nrsg. von W. aernsdorf, Stuttgart 1969, so-

wie :laccoby, 2., und i·taccoby, rv„ Das Interview,.in:
Das Interview, Prakt. Sozialforschung, Bd. I, hrag.
von A. Kanig, Kuln un<i Berlin 1965, S. 45

7-



uer Bolner R.-Szeneric clurcay:ral,rr. r.i<:ragi  cwatlrrc

sicn aiese .807(cle, ud aus uen An(aoeti wer 02 trotz

unterschiealic.ier uiluungs- uno Veroalisierungsmoglica-

keiten (in dontax: *,Lit Gen verschieaenen *.;airagungs-

themen) uie ,·iotive sicn' gu: nerausarbeiten licaen. 9ei

der Erarbeltung aer :iotive war die intensive Benarialung

aes jeweiligen ,ieraegangs einer BP in familiarer, scau-

lischer wle auch suokultureller Hinglcht von auderor-

dentlicair Wichtigkeit. Denn niergei Zeigte sich

frtiia, daB Uiweltfaktoren (wie LinfluS der Fa,nilie, Her-

kunft, Einstellung und Vernaltensweisen aer jeweiligen

Bezugsgruppen) eine groBe Beaeutung fur die Defragten

Ril-Konsumenten und Dealer hatten.

Ein wesentliches Phanomen im Ranmen aes Gesamtproblems

"Jugendliche und Rauscnmittel' ist die vermutete Krimi-

nalisierung der j ugendlichen R£4-Konsumenten. Davon aus-

gehend, daB jugendliche Konsumenten zur Deckung ihres

Bedarfs an k.„ notwendigerweise hontakt mit Hanalern auf-

nehmen mussen, die u. U. scnon Kriminelle im herkommlichen

Sinne sind und die zumeist auch 'harte Drogen' vertrelben,

stellt sich die Frage, inwieweit diese Kriminalisierung

und damit Distanzierung von der Gesellschaft nicht viel-

mehr eine Folge ihrer Illegalitat als eine Folge der RM

selbst ist.

Um diesen Themenkomplex zu beleuchten, wurde versucht,

von den befragten Dealern die Vertriebsmethoden sowie

die Vertriebskanale von RM in Erfahrung zu bringen. Weitere

Befragungsthemen waren die mutmaBliche Verbreitung,die Art

der meistbenutzten RM, sowie insbesondere die Zusammen-

set:ung des jeweiligen Abnehmerkreises. Diese Angaben waren

von besonderem Interesse, da die Dunkelziffer im Beretch

des RM-Konsums auserordentlich hoch ist. Die Aussagen der

BP dienten auch zur Auswahl der Population in Teil II die-

ser Untersuchung. Zusatzlich wurden noch 2 Gruppengesprache

8



gefunrt, wovon die eine Gruppe (Beat-lapelle) R,6 konsu-

mierte und die andere Gruppe insofern interessant war,

als sle den lb-.Conswa beenaet natte und inre :iotive fur

diese Au£gabe in Gespracn erlauterte.

3.2 Fragebogenaktion bet Schulern (- Schalerbefragung)

Im eraten Teil der explorativen Studie wurde einer<,lativ

nomogene Gruppe (Dealer, aie zugleich starke RM-Konsumen-

ter,     ailfe von Leitfadengesprachen (Intensiv-Interviews)

befragt, also Personen, die sich vollstandig in die Ret-Siene-

rie integriert haben und zum GroBteil auch inren Lebensun-

terhalt aus der dortigen detatigung (Dealen) bestreiten.

Nicht allein aus methodischen Grunden sondern auch aus Gritn-

den, die sich aus der besonderen Zielsetzung dieser Unter-

sucnung ergeben, wurde in Teil II versucht, die Begrenzt-

heit der Aussagefahigkeit aer 3efragungsbefunde aus dem

unstrukturierten Interview mit den 9 alern' im Hinblick auf

die Gesamtheit_jugendlicher *3-Konsumenten *u uberwinden.

So ist es ja u. a. Ziel dieser Studie erste Hinweise Uber die

rein quantitative Verbreitunq von Rri bel Jugendlicilen zu er-

arbeiten. Ferner soll die Zinstellung der jugendlichen Rii-

Konsumenten aber auch aer Nicht-Konsumenten zu diesem Probl/9

kreis erforscht wercien. Das bedeutete, daB eine Zielgruppe von

Jugenalichen gefunden werden Muate, Del der R.4-Konsum nicht

alleiniges Herkmal zur Auswahl der Population ist. Sondern

vielmehr war es natig, aaB diese Gruppe &4-Konsumenten aller

Graae (einialiger Konsum ble exzessiver Konsum) sowie Nicht-

Konsumenten enth;Alt.

9



Auck mettio<lisch gesenen War ninsicatlic,1 uer ·1·rage nacd u.n

lk,tiven der R,-,onsu.,Encen eine derarti je Poaulacio,7 viciltij,

denn aie in uen Intensiv-Gespracnen urarocicetan . otive :Jn-

nen keinesfalls auf uen breis oer a.·ri onsul.cnten verallge.ei-

nert weraen, aer sich nicnt oaer ugerwiegenu nicnt zur 16.-

Szenerie zugeharig f,inlt. 1.;ine aerartige Verallgel:Binerung

witrde stillschweigend dic uninalt,Jare unterstellung Deinnal-

ten, daB die wesentlicnen Grunae fur aen zuneninenuen ki-

Konsum bel Jugendlichen allein auf der Ebene der individuellen

Motivation zu lokalisieren seten una daa ciawit aas von der

gesellschaftlichen Norm abweichence Vernalten erklart weruen

kanne - eine i·finung, Die weit verbreitet ist.

Der Motivationsbegriff kann nacurlicn auf Giese Weise aefiniert

werden. 00 er jecioch zwecmnaBig ist for uas nier angesprochene

Phanomen, muB stark bezweifelt weraen. dwecki,14Biger sclicint es

zu sein, wenn man davon ausgent, daB aie Wunsche una :.otive

der Jugendlichen, insbesondere in der spatpuberalen Phase

(Adoleszens) slch allgemein nach einer Uberprufung aer inter-

nalisierten Normen- und Interaktionssysteme richten, also aas

Motiv bzw. den Wunsch nach Anerkennung, Statusgewinn, Inten-

sivierung freundschaftlicher Beziehungen, Emanzipation, Selbst-

erforschung beinhalten. Das bedeutet, "daB aer eine oder der

andere dieselben Grundmotivationen fur scin Vernalten hat, da3

beide aber zu verscniedenen L,8sungsm6glichkeiten fur ihre Pro-

1}bleme greifen.• Es stellt sicn also die Frage, welche Fak-

toren ausschlaggebend sind, daB eine Gro Bzahl Jugendlicher Dei

gleicher (antwicklungsbedingter) Ausgangslage normabweichenaes

Verhalten zu Tage legen. Zur Emellung dieser Faktoren, die

das persanliche Motivationssystem potentieller wie faktischer

1) Stendenbach, F.J., Soziale Interaktion und Lernprozesse,
Kaln/Berlin, 1963, S. 285

-10-



Ru-Aonsumenten beaingen, mussen oei einer derartig hetero-

genen Population clie jeweiligen gruppentypischen, von der

Uarwelt agnangigen Zinstellungen, Verhaltensweisen, Problem-

kreise und :ezugsgruppen erforscilt una quantitativ abgesichert
1)

weracn.

Auf Grunu aie,er uwerlegungen wurcle nic,it - wie ursprlinglich

vorgesenen - nur cin 1<urzfragebogen erarbeitet Mlit ca. 20

bis 50 Fragen) isonacrn es wurae nacit Absprac*ze mit dem Auf-

traggeoer ein vollstandardisiarter Fragebogen erstellt, der

201 Variable beinnaltet. Dieser Fragebogen fur Jagendliche

(14 bis 19 Jahre) wurde zur Abtestung 411 scaulern (unter

Abwesanheit der Learperson) in der jeweiligen Alasiensitu-

ation vqrgelegt. Cs sollte aadurch versucht warden, die zu

gewinnenaen dypotnesan fur Phase II der Gesamtuntersuchung

weitgenena abzusictiern una far aie kontrollierten Variablen

eine Gewicatung vornenwen zu k6nnen.

Eines uer wesentlichen Probleme (hinsightlich der reprasen-

tativen Aosicnerung in Phase II der Gesawtuntersuchung) war

es, OD aie Ponalisierung des di-COnsuas eine Direkt-Erhebung

stark Dehindere oaer sogar unmoglich mache. In den bisherigen

eapirischen Untersuchungen wird diese Ansicht haufig ver-

2)
treten. uies nat meist zur Folge, daB die Referenzpopu-

lation 2. B. aus hospitalisierten Patienten, aus RA-Konsu-

wenten Desteht, gie psychiatrlsch betreut werden, aus solchen,

die in naftanstalten einsitzen oder die nach einer Art Schnee-

ballsystam innerhalb der jugendlicilen Subkultur befragt wer-

den. Es erscheint bedenklich, wenn auf Grund solcher, auf be-

stimete Gruppen begrenzte Aussagen, auf die Gesamtheit der

Rerionsumenten geschlossen wird. Damit wird 'die Umschreibung

1) Noelle-Neumann, E., a.a.0., S. 272

2) z. 8. von K. War¥ke, 8. Ziegler und L. Sallwold, in einem

beferat gehalten auf dem Kongress der dt. Gesellschaft fur
Psychiatrle und Nervenheilkunde in Bad Nauheim, 23-25. 10.
1970

11



des sozial-psycilologiscnm: bianowuns auf einai Jactivor-

halt eingeengt, uer nur Dei einum (vielluicilt guringen)

Teil der Gesalntgruppe vorgefunten wira.
"1)

Wahrend aer ilier vorgenownenen anonfoon pofragung uer

Jugenalichen in einer Gruppensituation zeigto es sic,1,

daa in erster Linie von uem jeweiligen Interview-Leiter

ein Vertrauensverhaltnis aufgcbaut weruen atuate, wohei

3/,bemonaire garantiert weraen muste, aafs aie Fragebu-

gen wider an die Schulleitung noch an die xriminalpolizei

gelangen. Dieses Vertrauensverhaltnis zu erreicilen war

tiberraschencerweise keineswega schwierig. Das mag einer-

seits aaher rithren, aaB die Befragung von einel,1 unwiwn-

gigen, wissenschaftlicnen Institut durcngefunrt wurae,

wie auch davon, aaB der Ri·i-donsul,£nt uei den Jugendlichan,

sel_bst wenn er subjektiv abgelednt wiru, Baum wine Dis-

kriminierung erfahrt.

1) Lennertz, E. "Zur Frage der antisozialen Personlich-
keit jugendlicher Haschisch-Raucher", in: Zeitschrift
fur Sozialpsychologie, Heft 1, Frankfurt 1970, S. 49

- 12 -
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III. vie Incerviews vit Kauscnmittel-nanclern

1. Voroereitung und Durc,ifunrung der gefragung

wie in den vorangegangenen Teil bereits hervorgehoben

wurde, umfaate die erste Phase der explorativen Studie

(aus aen erwaanten Grunden) die Jefragung von 42 Per-

sonen, aie als sogenannte uealer mit Rauscamittel han-

delten und die zugleich aie von ihnen gehanaelten Rauscn-

mittel seloer haufig big sehr stark konsumierten.

Bermits vor der geplanten Reform der Gesetzgebung tiber

aen Verkenr mit detaubungsmitteln stellt der nandel mit

Rauscnmitteln - in welt nanerem haSe als aer reine Rausch-

micteloesitz - eine strafbare danclung aar, die auseror-

dentlicn intensiv una unnacnsicntig verfolgt und geahn-

aet wira. So war es denn auch in dieser Situation schon

mit groaen Scnwierigkeiten verbunden, ali zundcast weit-

genend "audenstehencter' Sozialforscner uberhaupt ainveise

uger Personen zu wekomman, die mit <ter :olner Rauscilmit-

tel-Szenerie vertraut waren.

Als weitaus mahevoller unu ka,aplizierter erwies sich je-

doch der Versucn einer anschlieBenden airekten Kontakt-

aufnanme mit aem Ziel, die betreffenden Personen far ein

Interview zu gewinnen. Der ninweis auf die wissenschaft-

licile Zielsetzung der Untersuchung und auf die Trager-

schaft der Untersuchung duran ein wissenschaftliches

Forschungsinstitut reicate daoei in der Regel ebenso-

wenig aus wie ale uberzeugende Zusicherung einer abso-

luten Anonymitat. Bereits aie kleineren Dealer scheuten

verstandlicherweise das geringste Risiko, und so kam

eine erfolgreicne Funlungnahme zunachst aberhaupt nur

dann austande, wenn die Kontakte durch befreundete Per-

sonen geachaffen wurden, die sich fur die Zuverlassig-

keit aes Interviewers und die Eindeutigkeit des Forschungs-
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vornabens verourgten.

Die nier angcueuteten Scawierig. eiten wuruci, erst uann

etwas geringer, als der Untersualun, laiter unu ciner

seiner Hitarbetter ie Varlaufe aer Intervic, -AKtion Sel-

ber ate Ablner dauscilmittel- zenerie etwa: nuner .ennen-

lernten und daoei auch Dis zu einam gewissen Grace in

uieser Szenerie bekannt wuraen, wobui sie aann mehrfach

*09 einigen interviewten Dealern an andere wealer -

toilwiise mit Arfolg -"weiterempfoi,len' wuraen.

Porschungsmethodisch geselien war aieses Auswanlsystem

fitr ate Befragungspersonen alleruings durchaus proule-

matiscil, well auf diese Weise immer nur ein ganz ge-

stimiter gespracilsbereiter oefragungstyp aus aem dreis

der Dealer erreicht werden konnte. So ist es aern aucd

trotz aller oemuhungen nicnt gelungen, mit irgenaeinem
der Rauscnmittel-Transporteure ins Gesprach zu Konman,

die bereits im Verkehr mit den Dealern um aie warlrung

ihrer Anonymit;it auBerordentlich bemiiht sind.

Dagegen zelgte sich, vor allem bei aen zumeist jungeren

Mini- und Klein-Dealern, far aie der Rauschmittelhanael

nicht die daupteinnahmequelle bei aer Bestreitung ihres

Lebensunternaltes daratellt, vielfach eine oemerkenswerte

Gesprachsbereitschaft und Offenheit im Verlauf des Inter-

views. Das war eigentlich immer dann aer Fall, wenn es

dem Interviewer gelungen war, die Befragten von der Wich-

tigkeit ihrer eigenen Mitarbeit zu uberzeugen, und vor

allent, wenn der Interviewer eine - den Umstanden nach mc>g-

liche - Vertrauensbasis schaffen konnte.

Nur so konnte es gelingen, liber ate einigermaBen unver-

fanglichen Fragen ues Interviewer-Leitfadens hinaus auch

Informationen uber den Rauschmittelvertrleb und iber den

Abnehmer- ozw. Konsumentenkreis zu ernalten .



Fur ale *.aroeitunrung einas jolcnen Gaspracnsklimas

er·wies eal sic.1 bavei als besonaers LwecxmaBig, aaB

Ula -,efragung cer Dealer (anders als aig folgende Be-

fragung der Schiller) nicht im Raulen eines stanaardisier-

ten interviews ait starrer frageformulierung una Fragen-

folge erfolgt, sondern auf der Grundlage eines Gespracns-
1)lettfauens (als unstruicturlertes Interview).

Bei aieser Gesprachsform konnte sicn aer Interviewer

gug auf den jewelligen aefragten und die jewallige Je-

fragung@situation einatellen und so meistens elne rela-

tiv offene unu ungezwungene lifragungsatmospnare schaf-

fen. Datar wurden aic Dekannten 1*achteile dieaer Inter-

viewform wie das problem der schwierigen Vergleichbarkeit

der Antworten u. a.2 bewuat in Kauf genommen, sumal die

Befragungen nur von zwei erfaarenen Interviewern (Projekt-

leiter un- ein Projektmitarbelter) ourchgeflinrt wurden.

Von uen 42 Interviews erfolgten 2 in den Raumen des

Institutes fur Sozialforichung und Gesellschaftlpolitik

und 4 weitere Interviews in air donnung (1) der befragten

Dealer. Diese auffallend offenen Befragungspersonen waran

aucn ohne weiteres damit einveratanden, aaB das Gesprach

mit ainem ·ronband aufgenommen wur€ie. Das galt auch ffir

die 5 Interviews, die in der dohnung des Projektletters

stattfanden. Die meilten Interviews (namlicn 22) wurdin

an Orten aurchgefithrt, die den Befragten sporadisch oder

vor·Uoergehend ala Domizil bzw. Unterschlupf dienten; dies

waren vorwlegend Rhumlichkeiten von Wohngemeinschaften und

Rawme von Freunden oder Bokannten der Befragten. Die hier

stattfindenden Gesprache konnt•n ebenfalls auf Tonband

au£geno*men werden oder wurden ausnahmsweise ali Proto-

koll-Mitichriften von einem Projektmitarbeiter festgohalten.

1) Siehe Interviewer-Leitfadon im Anhang

2) Vgl. u.a.: Maccob,y, E., Maccoby, N., Das Interview, in:

Dai Interview, hrig. von R. Kanig, Koln/Berlin 1965,
S. 39 ff.
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In den ubrigan 9 Fallen fanden sich Lie Defragungs-

Per·sonen allerdings nur zu einem Gesprach in einwa

der bekannten lokalen Treffipunkte der .Wlner Rausch-

Rittel-Szenerie bereit. Dabet war eine Tonbandauf-

nahme oder >Litschrift des Interviews allergings wa-

der erwanscht (seitens des Befragten) noch roalister-

bar Cim dinblick auf die Befragungisituation). Aus

diesen Granden war el nur =Dglich, die Befragungs-

ergibntsie in Form von *pateror, Gedlichtnisprotokollen
su sichern.

Die 'Interview-Aktion" bei den Dealern wurde in cier

Zeit vom 20. Juli 1970 bis 18. September 1970 durch-

gefithrt. Entsprechend den Besonderheiten von unstruk-

turierten Intensiv-Interviews schwankte die Dauer der

einzelnen Interviews - je nach Befragungsperson und

Befragungssituation - erheblich. Nur in wenigen Fal-

len betrug sie rund 2 Stunden (niedrigste Zeitdauer).

In der Mehrzahl der Falle lag die Zeitdauer bei etwa

3 Std. In Ausnahmefallen dauerten Interviews aber auch

bis zu 4 Stunden.

- 16 -



2. Die Ergebnisse der Dealer-Interviews

2.1 Zaschreibung der defragungspersonen

Dieiefragungsgruppe bestand aus 42 Dealern (bzw. pushern),

die alle dadurch ge*hnzeichnet waren, das sle - unter-

schiadlich lange und auch in unterschledlichem Umfang -

mit Rauschmitteln handelten und daa ste zugleich selber

Rauschmittel konsumierten.

2.1.1 Angaben der Befragungspersonen zum eigenen

Rauschmittelkonsum

Was den eigenen Rauschmittelkonsum anbetrifft, so er-
+
befragten *

gaben die Interviews, daa innerhalb der Population im

westentlichen zwischen zwel Gruppen unterschieden wer-

den konnte:

Bei der einen, zablenmaaig klelneren Gruppe von 12 Befra-

gungspersonen handelte es sich um Dealer, die sich dutch

Erfahrungen im Dauerkonsum mit fast allen herkammlichen

Rauschmitteln auszeichneten. Bei ihnen schten vor allem

eine ausgepragte Abhangigkeit von Opiaten vorzuliegen -

vermutlich mit mindestens taglichem Konsum.

Die zweite und gre>Bere Gruppe von 30 Befragungsperso-

nen war dagegen durch weniger umfassende Rauschmittel-

erfahrungen und einen weniger haufigen Rauschmittelkon-

sum gekennzeichnet. Dieser Gruppe fehlte vor allem auch

die fur die Gruppe 1 typische Traxis des wleder-



nolten (intravenjsen odor sikutanun) "Fixens" (In-

jizierens) von Fausci,mitteln. Von ocn Dedlern der

Gruppe 1 sind im ubrigen nicht allein Opiate, sonaern

auch noch andere r.auscilmittel (insbasondere Ampheta-

mine) gefixt worden.

Bei der Gruppe 2, al,0 dan lefragungspersonen mit

elnlm venigir starken und vielfaltlgen Rauicanittel-

kong ua, lag der Konsurschwerpunkt bei einem durcliweg

taglicnen Haschischkonsum (mindestens 1-2 Joint$ pro

Tag), zumeist verbunden Ialt einew gelegentlichen Hal-

luzinogenkonsum (selten mear als einial monatlich) .

2.1.2 Altersverteilung der Befragten

Das angegebene Alter der Eefragten (es handelt sich aus-

schlieBlich um mannliche Befragungspersonen) lag zwischen

16 und 30 Jahren und zeigte die folgende Haufigkeitsver-

teilung:

Altersgruppe:

unter 18 Jahre

18 bis unter 21 Jahre

21 bli unter 26 Jahre

26 Jahre und alter

Anzahl der Falle:

7 Befragungspersonen

17 Befragungspersonen
15 Befragungspersonen
3 Befragungspersonen

Die Alteristruktur der befragten Dealer kann damit keines-

falls ala t ypisch fur die Altersvertellung von l ugendlicnen

- 18 -



1<ausca-airtalkonsuu.enten ubernaupt angesehen wercen. -

Alle c.ie wefrugten erklarten, nictit verieiratet zu sein.

Di2. aus:agan Ger wefragtan ergaben im ubrigen, daa sich

bei innen oer starke ozw. besonaers starke unu vielfal-

tige .tauscillaittel:onsum (einschliealich c.es Flxens)

nictit auf eine ganz *>estilmate Altersgruppe konzentrier-

te. .,ie rauschmittelabnangigen bzw. exzessiven Konsumen-

ten waren also auch schon unter aen lungeren Befragten

anzutreften.

Gleicnfalls ist feststellbar, aaB die sogenannten GroB-

dealer (mit einem "schwunghaften' Rauschmittelhandel)

kaines ra113 nur unter uen alteren der befragten Dealer

anzutreffen sina.

2.1.3 Jezianung der eefragungspersonen zu ihrem Elternhaus

Soxialpsycoologisca gemerkenswert war vor allen, daB die

Aussagen uger aie Beziehungen der Befragungspersonen zu

iaren Familien ergaben, oaa hei allen ihr Verhaltnis zu

den Z]Arn wear oder weniger stark gestort war.

FUr ale Gruppe der 16- bis la-jharigen ist dabei besonuers

anzumerken, Gaa von allen angegeben wurde, sie hatten inr

alternaaus im streit verlassen unu seien zur Zeit ohne jecie

Vergindung zu inren Eltern.

Aucd wei Ger folgenden Altersgruppe (18 gis unter 21

Jahre) wurae aurchweg von einer auggesprochen gestorten

Bezienung zu den i,ltern gesprochen, obgletch 1//erhin

6 der defragungspersonen dieser Gruppe angaben, noch inn

Elternaaus zu wohnen.
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Diese Tenuenz konnte aucn Joi ucr n<ic,iscen Aiter.ir:ruocu

(21 bis untar 26 Jalire) festgestallt wer arl. All:ruin )3

war oci aieser Altersgruep.3  .ie Posiciwi einer rk'ioan

Ablennung nic.ir so c,eutlich auJge)r·.9·t vij 13. i  er vor-

angegangenen Grupue, aie nocil nic.:c volij , ria unG c a. ic

im juristiacnen Sinne noch elterna,-,a ng·ii war. .,iar vuwn:e

keiner von ihnen *denr im Llternitaus, uoch ge.s.anueri bei

15 von innen suminuest nocil sporadisc.le ..oittakce ZW: -1-

ternhaus.

Die arei Zafratungsgaraonen ver let  :en Aliersgrup ie La.41

wiederu. : an, seit lana,c:,3,1 awe Ve:uin .un zuza z,ltarn:iaus

zu sein.

Leioer sini die Fragen zar *ltern,%.us-Siuuation nicnt so

eindeutig beantwortet woraen, Ed£ an dieser Stelle ein u..r

fassender uberblick Uwer  *le eeziehungen oer  ltarn u, tor-

einanuer gegeoen w,r£an Kunn. Aus sogenannten unvollst.n-

digen Fan,ilicn (nur ein witurI,teil vorti-anden) eALstarL.:ten

jeaenfalls nur 8 3efragungs-,- rsoncn, wilhrena L..;.arnin 1

aer lefragten elternlos in ciae:. .ieim aufge,iac.man sin...

2.1.4 Angaben cer Befragten zur ,oiinsituation

Der mit dem vorangegangenen Fragen.zo:.olex nac,1 Gen .,ezie-

hungen zum Elternnaus tcilweise in Veroindung stehan62 rra-

genkreis nacn der Wohnsituation ergao aas folgenae bild:

bet den Eltern eigene Aohnung/ onne festan Keine Antwort/
wonnena Wohngeineinscnaft i,onnsitz verweigerungen

DaB menr ala 50 % aller Sefragton angegeben hagen, obne festen

Wohnsitz zu sein, ist nicho sonderlicn uberrascnenu. Zwar ent-

I 20-
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1412 uiesar Prozencsatz vermutlic,i auch noch einige Falle,

in <ieran uwaler aus noiuliegenuon Vorsic.ltsgrunden Della

Interview ,>cwu£lt falac.le Angagen gemacut ilaben. Davon a.0-

gesetlen nuigt aicr ven,lutlich gerac.a eine groAe Zahl der jiin-

geren .<lainaealar gazu, nicnt nur aus psychologiscnen Gran-

den (Aolennung einar wauerwoanung als inbegriff der zwang-

bafhan, ourgerlica-heir,lisc-len Eindung), sonuarn auch aus

Sic,ler.leitigrunden (Gazanrensituation des streng verfolg-
ten *(auscamittelhanalls) aazu, wunigstens zeitweilig onne

festen .,0,insitz zu oleigen. Sie scheinen allenfalls einen

vortiliergenenden AnscaluB an Wo,ingemeinschaften zu sucnen.

aolange Lealer nocn in einem xontinulierlichen Arbeitsver-

haltnis standen, lag bei den befragten stets auch noch ein

fester ·lohnsitz vor.

2.1.5 Angaben der aefragten fiber ihre berufliche ratigkeit

Zur Frage nach der derzeitigen beruflichen Tatigkeit gaben

nur 11 der Befragten an, berufstatig im herkammlichen Sinne

(Dauerarbeitiverhaltnis) zu sein. 7 Befragungspersonen konn-

ten auf aer Grundlage ihrer eigenen Angaben als "Gelegen-

heitgarbelter" eingestuft weraen. Imnerhin 12 der Befragten

erxlarten jeaoch freimutig, sie warden praktiach allein vcm

Dealen leben und natten ihre urgorangliche Berufstatigkeit

aufgegeben. Weitere 10 Befragungspersonen gabon an, noch

Schaler oder Studenten zu mein. Au£grund der Interviewan-

gaben kann bel der Ashriahl von innen vermutet werden, daB

das Dealen auch bel thnen die wichtigste Einnahmequelle ist

und daB die mit claim Dealen im Zusammenhang stenenden Aktlvi-

taten ihre Hauptbischaftigung darstellt.
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2.1.6 Angaben der Befragten doer ihrcn uildungsqang

Die Aussa(jen der 3e fragten zu ihrer.1 scnuliscnen und Derui-

licnen Bildungsganq zeigien, baa viele der defragten inrc

Schul- oder Berufsaushildvng bzw. inr Stuaium vorzoitig

abgebrochen naben. Demnach verlienen 6 Sefragungspersonen
die Realschule oder Gas Gymnasium onne AbschluB. 8 Befra-

gungspersonen batten die Lehre und ir,mer;,in 9 ihr begon-

nenes Studium nicat erfolgreich zu inue gefulirt. Sieht man

von den 10 Befragungspersonen ab, die angegeben haban, nocn

Schaler oder Student zu sein, so war nur bei 7 ucr 42 ge-

fragten Uealer ein oranungsgemaaer Jcrues& sciluB zu vcr-

zeichnen (und zwar: Inc,ustriekaut.urn, Fotograf, Dekorateur,

i<unsthandwerker, Grafiker, Schriftsetzer una dacker). Lai 2

Befragungspersonen reicaten aie Angaben nicht fur eine llas-

sifizierung aus.

2.1.7 Vaterberuf aer Befragten una Scnicat:ugehdrigkeit

Die Aussagen zum Fragenkreis Vateroaruf bzw. Schichtzuge-

horigkeit der derkunftsfamille ergab, aaB immerhin 7 Be-

fragungspersonen aus einer Akade,nikerfamilie entstarinen

(Arzt, Kechtsanwalt, ilipl.-Pnysiker, Dipl.-Ingenieur, Lek-

tor, Stuaienrat, Dipl.-Naufr,·,ann). lill  an die Fa,nilien der

Befragten, die zu diesem Fragenkreis Angaben „lachten auf

der Grunalage des Vaterberufes (als aas bervorstecnenste

Schichtkriterium) einer bestir.unten sozialen Schicht zuord-

nen, so kann r,ian davon ausgenen, daa in 16 Fdllen von einer

Zugehdrigkeit zur iattelschicht gesprochen werden kann

(Vaterberufsangaben u. a.: Ingenteur, Gewerkschaftsfunktio-

nar, kaufmannischer Angestellter, Inspektor, Verwaltungsan-

gestellter) . In weiteren 10 Fallen konnte dagegen eine ju-

ordnung zu der sogenannten Unterschicht oaer Gruncschicht

vorgenormen werden (Vaterberufsangaben u. a.: Chemiearbeiter,

retallarDeiter, Kraftfahrer, Dreher, Schlosser). 4 der Be-

1



rragten gai,en an, in Leimen aufgewacasen *u sein und

r:acaten i:wine ,:ngaien uuer inre .,lturn. In dan ilbrigen
Fullen leanten oie La fragten ental'recnenue Angaben ab

ocer Sie gaven nicat genuguna t:lare) ainweise fur eine
1)z.lassitiziermig.

11 Der Problematlk der hier vorgenommenen Klassifizierung
ist sich der Verfasser bewuBt. Ober den Schichtbegriff
und die notwendigen Schichtkriterien liegt in der Fach-

literatur keine Einheitlichkeit vor. Vgl. dazu u. a.1

Bolte, K.M., Art.: Schichtung, in: Soziologle, hrig.
von R. Konig, Frankfurt (M) 1967„ S. 266 ff mit den

entaprechenden Literaturverweisen.
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2.2 Zur Frage der Genese des Rauscitaitte]konsums

bei aen befragten Dealern

Die Versuche aer Be fragenclen, iM Laule der Interviews

von den defragten AufachluB iii>or die Ursachen und Grun-

de ihrer Dealertatigkeit und vor allem ihres Auusch,ait-

telkonsums zu erhalten, erwiesen sich nur sehr oedingt

ali ergiebig. Diese Tatsache ist woill weniger aarauf

surucksuftihren, aaB die Befragten dazu keine Angabcn

machen wollten. Vielmehr entstana bei den beiden Inter-

viewern der Eindruck, daa die meisten der defragten zu

einer solchen Analyse in der Befragungssituation effektiv

nicht in der Lage waren. Deutlich zeigten sicn hier ate

Grenzen von unstrukturierten Interviews. Der Versuch, uber

diesen Fragenkomplex nahere Aufschlusse zu gewinnen, hit-

te vermutlich eine graBere Anzahl umfassender Zinzelfall-

studien und tiefenpsychologischen Interviews erforderlich

gemacht. Dafur waren in der vorliegenden Untersucaungs-

phase keine entsprechenden Voraussetzungen 9egeben.

Immerhin sina, wenn man bei dem Fragenkomplex "Genese der

Dealertatigkeit und des Rauschmittelkonsums" auf die bis-

her referierten Be fragungsbe funde rekurriert, die aurch-

gangig gestorten Beziehungen der befragten Dealer zu inrem

Elternhaus auffallig und reflexionswurdig.

Kaum weniger Deachtenswert in diesela Zusamnenhang erscheint

aber audk die Haufigkeit der nicat abgeschlossenen Bildungs-

gange bel aen Befragten sowie die Tatsache eines zumeist

fehlenden kontinuierlichen Arbeitsverhaltnisses bet diesen

Befragungspersonen.

Es ist jedenfalls nahellegend, hier eine Beziehung zwischen

diesen Befunden einerseits und aer Tatsache aes kaucnmit-

telkonsums und des Eauschmittelhanaels andererseits zu ver-

muten, wobei aie Frage des Kausalitat in den Ilittelpunkt

riickt.
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Ziemllch eindeutlg scheint auf Grund von Interviewaussagen

feststellbar zu sein, daB bet den Befragten die DealerUtig-

kelt in der Regel nicht Ursache sondern Polge ihres Rausch-

mittelkonsums gewesen ist. Darauf deuten vor allen die Er-

klarungen der Defragungspersonen zum Komplex Rauschmittel-

handel (Abschnitt III. 2.5) hin, in dem erwahnt wird, wie

die meisten der befragten Dealer (ihren glaubhaften Angaben

zufolge) in den liandel mit Rauschmitteln "hineingeraten"
sind.

Doch muB die wahrscheinliche Kausalbeziehung, daB bei der

Mehrzahl der Befragton das beginnende und allmahlich zu-

nehmende Interesse am Rauschmittelkonsum deren Hineinwacheen

in das Rauschmittelgeschaft Zumindest wesentlich mit verur-

sacht hat, noch weiter modifiziert werden. Verschiedene

Bemerkungen und Hinweise in den Interviews deuten namllch

darauf hin, daa die Entwicklung zu einem starken Rausch-

mittelkonsum weniger "Rauschmittel-endogen' ala vielmehr

-Rauschmittel-exogen" gesehen werden muB. D. h. derGelegen-

heitskonsum bestimmter opiatfreier Rauschmittel hat die Be-

fragten nicht per se zu sehr starken Dauerkonsumenten ge-

macht, sondern es scheint vielmehr das Dealer-Milieu (mit

der Notwendigkeit elner intensiven Kontaktpflege zu befreun-

deten und bekannten Abnehmern durch haufigeren gemeinsamen

Konsums) gewesen zu sein.

Es ist im itbrigen auch zu vermuten, daB sich der Proze B des

zunehmenden Engagements beim Dealen einerseits und die Zu-

nahme des  g nen Rauschmittelkonsums andererseits vielfach
nfluBtwechlelseiti -haben oder daa eine zunehmende psychische oder/

und physische Abhangigkeit von Rauschmitteln vor allem belm

Konsum von Opiaten eine ursprlinglich ungewollte Intensivierung

der Dealertatigkeit bei einigen Befragten notwandig machte,

well ihnen sonst eine Deckung des zunehmenden Elgenbedarfs

an Rauschmitteln (finanziell) nicht mdglich gewesen ware.
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Die andere nahellegende Frage, ob die gestarten leziehungen

praktlsch aller Befragungspersonen zu ihrem Elturnhaus mog-

licherweise auch bei vielen von ihnen ein entscheidender

Grund fur die Hinwendung zum Rauschmittelkonsum gewesen

sein kannte oder ob etwa umgekehrt der Rauschmittelkonsum

und das ilinainwachmen dir Befragten in das Milleu der Dealer

Uriache (b:w. eine wesentliche Ursache) fur die Konfliktsitu-

ation mit dem Elternhaue giwisen lit, lieS sick auf Grund

dir Ergibnlsie dir Interviewi nicht mit dir Eindoutigkeit
dliser rragistillwag klarin.

Die Bejahung dir ersterin Vermutung vurde bideuten, daB

man den Rauschmitteln schlechthin bzw. ihrem Dauerkonsum

eine konfliktverdranqende Wirkung zugesteht. Die vorllegen-
den wissenschaftlichen Befunde und Keinungen in der Rausch-

mittel-Litiratur sprechen in threr Mehriahl dafur, daB dies

am ehesten den Opiaten sugestanden werden kann, nicht' aber

ohne weiteres anderen Rauschmitteln wie z. B. den Cannabis-

Produkten bzw. den Halluzinogenen.

Bezuglich der f(tr diesen Fragenkamplex aussagefabigen An-

gaben der Dealer kann festgestellt warden, daB nur 2 von

ihnen erklarten, Raugchmittel Belen der wesentliche Grund

fur die Konflikte mit dem Elternhaus gewesen.

Tendenziell geiehen lassen die vorlieginden Interview-Er-

gebnisse den Schlus *u, daa die famililire Situation der

Befragtin sumeist schon vor der Phaze mines Rau/chmittelkon-

sums bet din Befragten s. B. durch Konflikte der beiden Eltern-

telle untereinander und eine ausgepragte Generahonenproblema-
tik im Eltern-Kind-Verhaltnis belastit war. Diese St8rungen

haben dann vielfach su *iner psychimchen und oft auch zugletch

raumlichen Dlitansierung vom Elternhaus und su einer - auch

entwicklungs- bzw. altersbedingl: - starkemn Hinwindung *u

Fir-groups (Undirground) 9•fahrt. Im Verlaute die es Proze*-

sea volliog •lch dann melit auch dir allmlthllche Ubergang ium

hauflgen Rauschmittelkonsum.
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Jo uetrachtet scheint also wenigstens ein undirekter Zu-

aaramenhang zwischen den gestarten Beziehungen der Befragten
zu ihrew Elternhaus und dem Rauschmittelkonsum zu bestehen,

ein Z usam nhang der im ubrigen im Hinblick nicht nur auf

Rauscomittelkriminalitat sondern auf Jugendlichendellquenz

berhaupt festzustehen schaint (wie Befunde uber die Jugend-

kriminalit*it zeigen) .
1)

Was nun die auffallige Haufigkeit von abgebrochenen Bildungs-

gangen bet den befragten Dealern anbetrifft, so ist man im

I.inblick darauf ebenfalls leicht versucht, einen kausalen

Zusamidenhang zwischen Rauschmittelkonsum und Dealertatig-

keit einerseits und schulischen baw. ausbildungsberuflichem

Versagen andererseits zu vermuten.

ZU diesem Fragenkomplex haben insbesondere die jtlngeren Be-

fragten in ihrer uberwiegenden Mehrheit angegeban, sle seien

alch nach ihrer Hinwendung in das Subkultur-Milieu jugend-
licher Rauschmittelkonsumenten durch Gesprache und Diskussi-

onen zunehmend der Pragwurdigkeit von Verhaltens- und Leistungs-

zwangen in Schule und Betrieb (und in der Gesellschaft iii>er-

haupt) bewuat geworden. Der Ausbruch aus ihren begonnenen

Bildungsgangen sei fur sie die notwendlge Konsequenz ihres

veranderten Bewuatseins gewesen.

Sie behaupteten auch in ihrer uberwiegenden Mehrzahl, der

Dauerkonsum von Rauschmittel sei bei ihnen nicht der ent-

scheidende Faktor fur diesen Prozea bzw. EntschluB gewesen. -

Inwiewelt diese Angaben aber nicht nur eine allenfalls sub-

jektiv empfundene oder rationalislerte Ansicht der Befragten

darstellt, sondern auch eine objektiv richtige Erklarung fur

den haufigen Abbruch von Bildungsgangen ist, muB hier offen

bleiben, well die durchgefahrten Interviews zur Klarung

1) Siehe hierzu besonders Moser, T., Jugendkriminalitat und

Gesellachaftsstruktur, Frankfurt/A., 1970, S. 141 ff

1
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solcher Proolewstellung nicht Las gecignete methodische In-

1)
struwantarium uarstellen.

Diese Einschninkung gilt im ilinblick auf die Frage der tiotive

fur den Rauschmittelkonsum bei Dealern liberhaupt. Auf Grund

der erhaltenen Interviewergebnisse kann vermutet warden, daB

zumindest far die Phase oes ersten Kennenlernens insbesondere

der weniger harten urogen wie Haschisch auch bei den befragten

Dealern insgesamt gesehen ein Spektrum von Motiven vorlag,
das sich von den aus anderen Untersuchungen zumeist bekannten

fktiven' der librigen Rauschmittelkonsumenten nicht wesentlich

zu unterscheiden scheint. Reugierde, Suche nach Lustgewinn,

Renooiersucht, Protesthaltung, Nitmachenwollen und ahnliche

redit vordergrtindig ericheinende Motive klangen auch aus den

Gesprachen mit den Dealern heraus. So bleibt denn auch die

Frage offen, warum bei gleicher oder ahnlicher "Motivations-

lage* die befragten Dealer in eine Situation geraten sind,

durch die sie sich von der Mehrzahl der jugendlichen Gelegen-
heitskonsumenten deutlich unterscheiden.

Im abrigen ist zur Problemstellung  Motivation von jugend-
lichen Rauschmittelkonsumenten' zu fragen, inwieweit der Ver-

such einer naheliegenden und haufig anzutreffenden monokausa-

len Betrachtungsweise berechtigt ist und bei der Problemlasung

weiterfuhrt.

Diese kritische Einstellung wurde auch bei einigen 'reflexions-

fahigen" Befragten deutllch. Die meisten anderen Befragunge-

personen waren allerdings bezilglich der Fragen nach den Moti-

ven ihres eigenen Konsums und in noch deutllcherem MaBe im

Hinalick auf Fragen nach den Motiven fur den Rauschmittelkon-

sum bei Jugendlichen liberhaupt, bemerkenswert vordergrundig.

Doch wird ilber den Fragenkreis, wle slch Motivation von jugend-

lichen Rauschmittelkonsumenten aus der Sicht der befragten

Dealer darstellt, in einem gesonderten Abschnitt berichtet

warden.

1) Einem solch komplexen Problem kann nur in einer speziellen
Untersuchung nachgegangen werden.
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2.3 Die Frage der Rauschmittelaotivation
bei den befragton Dealern

Die befragten Dealer stellen eincn Personenkreis dar,

bei dem allein schon durch aen taglichen Umgang mit

anderen jugindlichen Rauschmittelkonsu enten us.fang-

reiche Kenntnille Ober den Fragenkaglex *Rauschinit-

tel und Jugendliche" angenomren werden kdnnen, ew.·al

die Befragten in ihrer Mehrzahl auch altersmiBig in

dies Milieu hineinpaBten.

Dieses Hineingehoren in das ,tilieu, das den Defragtcn

ein Kennenlernen umfa.igreicher milieuspezifischer De-

tailkenntnisse gestattete, natte jedoch zuglcich den

wesentlichen Nachteil, daa ihnen die fur bestimmto

Problemfragen kritische Distanz fehlte.

So erschienen denn auch, wie lia vorangegangenen Ab-

schnitt bereits angedeutet worden ist, viele Interview-

aussagen der befragten Dealer zur Frage der Z:otive f-:

den Rauschmittelkonsum bai sich selbst und bet anderen

Jugendlichen als vordergrundige und teilweise sogar

erst ad hoc reflektierte und verbalisierte ileinungen.

Konnte es in dieser Situation eigentlich noch Uberraschen,

dae der Rauschmittelkons m in der Jugend von den be-

fragten Dealern nicht annahernd so sehr ala ein Probled

empfunden wurde, wie das in der Erwachsenenwelt der Fall

ist. SchlieBlich bejahen die Befragten diesen Konsum nicht

nur, sondern sie lei>en ja sogar verschiedentlich davon.

So konnte es denn wohl auch kaum noch uberraschen, daB

die befragten Dealer ihren eigenen, haufig recht starken,

Rauschmittelkonsum selber durchaus nicht als bedenklich
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e,23<.nugn, wic ale in uen Interviews glaubliaft Gar-

legten. 103 war jelbst dann nicht der Fall, wenn bei

den lefrauten auf Grund der im Interviewgesprtich an-

gecjebenen .:onsumgewohnheiten vereits auf eine regel-

rechte Rauschmittelabhdngigkeit gescalossen warden

konnte (vor allem belm konsum von 0.,iaten).

In den Interviews drlingte sich bet den 3efragenden im

librigen der Sindruck auf, da B die Dealer bei den Fra-

gen nacn den dotiven bzw. Grunden fur einen lausch-

mittelkonsum bei anderen und bei stch selbst nach vor-

lepruqten Rationalisterungen gegriffen haben, um die-

ses 'abweichende Verhalten" zu begrundeg.

Die folgenden Angaben Uber die :Iinweise der Befragten
'

zur Frage der Grunde des Rauschmittelkonsums bet Ju-

gendlichen missen im Kontext irlit dieser Problematik

gesehen werden:

Trotz des unterschiedlichen Reflexions- und Verbali-

sierungsniveaus der Befragten konnten die jeweiligen

Angaben uber die Beweggrunde fur den erstmaligen RM-

xonsum vorwiegend unter einen Begriff subsummiert wer-

den: Als 'Ausl6semotiv' fur die meisten BP (27> wurde

'Neugierde" an den Rauschmitteln und ihrer Wirkung oder

an der %4-Szenerie festgeatellt.

So gaben einige von ihnen  n, sich frahzeitig mit dem

RM-Problem beschaftigt zu haben. Dabei seien sie zur

Erkenntnis gekommen, daB die Mittel, maavoll konsumiert,

keine schadigende Wirkung hatten, sondern eine positive

Entwicklung threr Persanlichkeit und eine Erweiterung

hires Horizonts einleiten k8nnten. Weitere 10 dieser

Gruppe gaben an, im Freundeskreis animiert worden zu
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sein, auch einmal ein Rauschmittel zu gebrauchen. Lei

intensiver Nachfrage stellte sich jedoch „zeistens her-

aus, daB der jeweilige Freundeskreis der BP bcruits

als Gruppe von Konsumenten bekannt war undl wegen sei-

ner ZugehOrigkeit zu der fur die BP attraktiven Sub-

kultur (mit RM-Konsum) von der BP geschatzt und auf-

gesucht wurde. Die restlichen 9 befragten Dealer, bei

denin Neugierde als Auslasemotiv festgestellt wurde,

meinten, lie seien geipannt auf die treignisse gewesen,

die beim "Rausch" auftreten warden oder sie hutten RM

zum ersten Hal konsumiert, um zu erproben, inwieweit

eine Intensivierung ihrer Sinne, zu..1 Beispiel ihrer

musikalischen Empfindungen, eintrdte.

Ausldsemotive, die sich nicht unter den Begriff der

Neugier im o. a. Sinne einordnen lassen, waren von

8 BP angegeben worden. Interessant war dabel, da B davon

2 Dealer (21 bzw. 29 Jahre) angaben, wegen beruflichen

bzw. schulischen Versagens bewuBt zum R21 gegriffen zu

haben. Sechs der Befragten nannten Griinde wie *,litre-

den wollen*, Angeben wollen" oder auch die Lust, etwas

"Verbotenes" zu tun.

7 der befragten Dealer konnten oder wollten sich nicht

mehr an die Motive und Grunde fur ihren Erst-Konsum von

RM erinnern.

Die Motive fur den uber einen erstmaligen donsum hinaus-

gehenden weiteren Gebrauch von RM lassen sich trotz un-

terschiedlicher Formulierungen in Gruppen aufteilen, wo-

bei die Anzahl der BP bzw. die Unstrukturiertieit der Be-

fragungsergebnisse zu diesem Problemkreis nicht aus-

reichten, um die eigentlich unerlaaliche Differenzierung

zuverlissig nach den einzelnen Rauschmittelarten vorzu-
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82,1.-sun. ..ier i.litten jezielte Reinanuntersuchungen an-

34tzen. frot:Cem soll lm folgen ien angedeutet werden,

in welca@ iUchtung die Lrgeonisse nacil uen Dealer-Inter-

views zielen durften.

Aus Granden uer .Bystematik una ubersichtlichkeit wurde

i,a folgenclen versuctit, die Vielfalt der von den aP vor-

gegagenen Grande fur den andauornden rul-Konsum *u katego-
risierenl).

Viele aer Defragten gaben mehreg Grande an, die mich

in die folgenden liotivgruppen fassen lassen:

(1) dedonistische .lotive

(2) Gruppenphanopenale Motive

(3) Protcat - :totivd

(4) Selbstanalytische Hotive

(5) Resignatorische Motive

(1) tiotive, die eine hedonistische Orientierung zeigten,

wuraen in den Interviews inage,amt 34 mal angegeben.

Sle wurden vor allem in Verbindung gebracht mit AThe-

tarrinen, Halluzinogenen einaci,liealich Cannabis-Pro-

dukten. Die JP sprachen allgemein von "Lustgewinn" oder

differenzierter auch davon, daB sie Muslk intensiver

erleben und 'am Kdrper spuren' konnten, das durch N-

ionsum der Haut-su-Haut-Kontakt intensiver set und

eine allgemilne Sensibilisterung auf die Omwelt und

die eigene Reaktion daraut *inietze. Da die meisten

BP Schwierigkelten bei dir Verbalisterung ihrer Mott-

vationin far den RM-GenuS hatton, bot slch fur sie go-

rade dlese Art der Umschrelbung an. Sie formulterten

1) Auf die grundsatiliche Problematik einer solchin

Kategorienbildung soll hier nicht naher •ing•gangin
werden.
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Satze wie f,tan fithlt sich wohl", u.3 ist :in angc-

nelimer Zustand*.

(2) 28Nal wurden in den Interviews gruppenpnunor..cnale
Motive angegeben. Die BP auBerten unter anderem,

durch don RM-Genus Belen sle •in", er trage bei zur

Intensivierung threr Freundschaften und zur Status-

•icherung innerhalo ihrer Gruppe und der Subkultur

ganz allgemein. Begrundungen dicser Kategorie ga-

ben vor allem die Konsunenten von Cannabis und an-

deren Halluzinogenen.

Hier bietet sich die Reihe von Vermutungen an, die

naturlich'alle noch der Erhurtung in gezielten Ein-

zeluntersuchungen bedurften. Zwaindest fur einen

Teil der OP durfte es generell attraktiv gewesen

sein, stch einer Gruppe anzuschlieBen, die ein an-

deres Wertsystem aufweist als das, Init dem die Ge-

sellschaft - und damit meistens auch die Erziehungs-

personen der BP - operiert. Es fragt sich, wieweit

die Rauschmittel dabei nur ein zwar attraktives,

aber doch im Prinzip erlassliches Attribut dieser
in der

fur die BP anziehenden Bezugsgruppe Subkultur dar-

stellen, das im Laufe der RM-Entwicklung in der BRD

dann frellich immer unentbehrltcher wurde, je mehr

von der Offentlichkeit der RM-Gen\18 mit Sanktionen

belegt wurde. Nicht die Wirkung der Rauschmittel

selber, sondern ihre Eigenschaft als Statussymbol

nach augen und ala Bindeglied innerhalb der Subkul-

tur ware in diesem Fall fur die Jugendlichen Ril-

Konsumenten attraktiv.

- 33 -



(3) Im .lerhia 5 cler befragten Dealer gaben Grande an,

ula in noca eindeutlgerer Nelse wie aie unter

Punkt 2 angegat,enen Grilnde eine geoellicnaftspo-

litiscile Orientiarung des Al-Konsums zeigten. Sle

verstanden iaran RA-Konsura vorwiegend als Protast

gegen die Gesellschaft. Begriffe tauchten auf wie

'schocken wollen", sich dem Leistungsprinzip der

Gesellschaft entziehen* und 'sich gegen den Auto-

ritatsdruck wenden'.

(4) 7 der befragten Dealer gabon an, aus selbstanaly-

tischen Motiven *u Rti (vorwiegend Halluzinogene)

gegriffen zu haben. Hier muB festgehalten werden,

daB es slch bei diesen BP durchwig um di•jinigen

handelte, die generell wahrend der Gesprache am

besten reagierten und auch am klarsten thre eigene

psychische Befindlichkeit und thre Motivationon

formulieren konnten. Dlese BP gaben an, daB RH

helfe ihnen, slch selbet zu erkennen, ihre Position

innerhalb der Gesellschaft zu klaren. Es versetze

sle in die Lage, Systeme und Hechanlimen genirell

besser zu durchachauen. Besonders dir Gebrauch von

ISD und Meskalin, so gaben einige der BP an, habe

durch die Reaktivierung frithkindlicher und kindlicher

Erlebnisse dazu beigetragen, daB iii thre eigene

Personlichkeit, die in ihr aulgebildeten Starungen

und damit auch thre Reaktion auf mosiale Zuitande

und Situationen besser veritihen gelernt hatton.

Der Gebrauch von Halluzinogenin erlaubt nach dir

Aussage dieser Dealer auBerdem Assoziationsprosesse,

die ihnen vor dem Gebrauch von RM nicht meglich

waren. Hier tauchten bel den verichlidenen Dialern

Beschrelbungen von Denkvorgingen auf, die
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sich auf folgenden Kern reduzieren lasson: Dic Dcnk-

methode, die sich im mitteleuropaischen Kulturkrets

im Lauf der Jahrhunderte herausgebildet nat und auc,1

den BP wahrend ihrer .rrziehung in schule und Zltern-

haus durchweg vermittelt wurde, naralicn die Analyse

von Phanomenen in einem hierarchisch gegliederten

Beaugisystem auf hoher Abstraktionsebene, wurde fur

die BP nach der R.i-Einnahoe unterbrochen. Sle dach-

ten nadi dem GenuB von Halluzinogenen aaeoziativer

und waren eher in der Lage, auch Fakten auf unter-

schiedlichen Abstraktionsebenen zu belassen und denke-

risch miteinander in Beziehung zu setzen. Dabei empfan-
den sie es als Vorteil, da B sie die Zinzelphanomene

und die ihnen bewunten Fakten aus den unterschied-

lichen Bezugssystemen, in denen sie vorher fest ver-

ankert gewesen waren, lasen konnten und nicht mehr

vor die schwierige Aufgabe gestellt waren, diese je-

weiligen verschiedenen Verbundssysteme ihrerseits

wieder miteinander zu korrelieren. Auf der anderen

Seite gaben alle BP an, daB sie diese neue Schau der

Wirklichkeit am Anfang verwirrt habe und sie einige

Zelt gebraucht hatten, bis sie damit umgehen konnten.

Die 7 BP versuchten diese analytischen Vorgange zu be-

schreiben mit Satzen wie "Ich hatte den groBen Durch-

blick und konnte alles erfassen'. Zwei Dealer auBerten

sich differenzierter. Der eine gab an, sein Denken

bewege mich jetzt in einem groBen Kreis, in dem er die

Wirklichkeit fassen kOnne. Der tweite meinte, daa er

durch den ElnfluB von Halluzinogenen gelernt habe.

nicht mehr in elnem zweidimensionalen Dreieck, sondern

in einer dreidlmensionalen Kugel Fakten zu verknitpfen,
in der eine Fulle von Einzelkreisen frei flottiere, die

er jeweils wieder miteinander in Beziehung setzen kenne.
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(5) Vor allim wiederum die Fixer (besonders bet Opiaten)
unter den Dialern begrundeten inren 11,4-Konsum mit

resignatorischen .totiven. 18 BP gabon an, sio woll-

ten durch den rUI-Genua mittels Spritze "ausflippen",
Munkippen-, sich *totfixen'. Einer entwickelte die

Idealvoratellung, er wolle stch auf dem Rimalaya
zuritcksiehen mit einer Spritze und genugend 'Stoff=,

um sich da langsam *aufzulOsen'. 3ei diesen BP wird,

so ergab slch in den Gespr*chen, RA bewuat als Mit-

tel zum sukzessiven Selbitmord benutzt. Dabel ent-

stand der Eindruck, daa der Hang =un Selbstmord bei

diesen 3P zuruckgefuhrt warden muB auf thre ,Bllige

Desorientiertheit in Bezug auf die Gesellschaft und

slch selbst.

Dle von den Dealern haufig angegebene Tatjache, das

Rauschmittel inabesondere in Unterichichten *unehmend

exiessiv konsumiert warden, weist nach ihren Angabin

unter Umstanden darauf hin, das Jugendliche mit unge-

nugender intellektueller Ausbildung nicht in der Lage

slnd, die standlg wachsende Fulle von Inputs (= sosi-

alen Informationen und umweltimpulien) su verarbeiten

oder auch nur genagend zu filtern und RM als ver-

lockende Moglichkeit erscheinen kennen, die Verar-

beltung von Inputs fur die Dauer der R*-Wirkung su

sperren. oder aber die Jugendlichen entsiehon sich

ganzlich der soxialen und intellektuallen Verantwottung,

der sie sich nicht gewachien flihlen, durch Riaigna-

tion bzw. sukzeasiven Selbstmord in Form des exses-

siven R.1-Konsums.

In den Einzelgeaprachen mit den 18 Dealern, die ihr

Interesse an RM mit dem resignatorischen Motiv be-

grandeten, entatand bel den Intervieworn der Eindruck,
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daB sie nicat gorustet waren, u.., Nait ue.,1 ouen ange-

deuteten Zusanlmenbruch der intellektuallen Jezugs-

systerue und insofern mit dem Aus fall der ihnen ge-

sellschaftlich vermittelten und meist nicht nach-

gepruften Normen und Werte fertigzuwerden. Zum Aus-

bruch aus der ihnen platzlich chaotisch eracheinenden

R*alitat bot gich ihnen die Selbstzerstdrung laittels

RM an.

DaB Rauschmittel im Falle mangelhafter intellektueller

Ausbildung der j ugendlichen donsumenten als Aus 16ser

fur latent vorhandene deurosen in dem Moment zu wirken

beginnen konnen, in dem die Wirklichkeit nicht Mehr

analytisch verarbeitet werden kann, soll hier nur ange-

deutet werden. Auch das ist zweifellos ein Punkt, der

noch der grUndlichen Untersuchung bedarf.

Erganzend zu diesen Ergebnissen sei auch auf einige

interessante Hinweise bei der Befragung von ehemaliqen

Rauschmittelkonsumenten hingewiesen:

Es wurde ein Gruppengesprach mit einer 'llohngemein-

schaft", die politisch tatig ist, und mit mehreren

Einzelpersonen gefithrt. Gemeinsames Merkmal war, daB

die BP den exzessiven Rauschmittel-Gebrauch eingeschrankt

*tel·14.-hetten oder ganzlich aufgeh8rt hatten Rausch-

mittel zu benutzen. Leider konnten aus zeitlichen und

finanziellen Grunden den Hinweisen aus diesen Gesprachen

nicht intensiver nachgegangen werden.
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Ala wasentliches Ausldsemotive fur die Abkehr vam

Rt,-Gebrauch wurde die Erkenntnis angegiben, daB

die .luniche hinsichtlich Sensibilisi*rung, 36-

wu8tseinierweiterung und Protest durch den Rt€-

Konsum sich nicht erf(illt hatten. Trotsdern be-

dauerte keine der BP die Zeit des RIA-Kongums, da

ste meintan, dadurch 'viol gelernt su haben, da

RM nur der Schlusill sur Erforschung und Bewalti-

gung von slch sclbit und dir Unwelt sein kannen."

(Gruppengesprach)
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2.4 Die Aussi9en ucr #uiragtun Dualer ziuir art, .,irKully und

Verbreitung von .:ausch.,ii ttoln (in ..uln)

2.4.1 Cannabis-Produl:te

Wahrenti von den Cannui/-Produkten Marinuana hier nur auser-

ordentlich selten gehandelt und konsulliert werden soll (de-

zugsquelle angeblich vorwiegend Soldaten der US-Army), liegt

Haschisch auch in Kdln an der Spitze aller Rauscemittel uber-

haupt.

Beim Haschisch gibt es ca. 20 verschiedene Sorten, vom schwar-

zen Afghan bis zum gelben Libanon. Die levorzugung der einen

oder anderen Sorte hangt primar von der Menge des jeweiligen

Marktangebotes ab, daritber hinaus aber auch von der *Fluster-

propaganda" uber die Qualitat bzw. Wirkung einer Sorte ab.

Es wurde verschiedentlich von den fefragungsaersonen darauf

hingewiesen, daB viele j ugendliche Rauschinittelkonsumenten

die Versetzung von Haschisch mit Rohopium geradezu gefordert

haben, well ihnen der Konsum von reinem Haschisch nicht so

spektakular erschienen ist, wie dies die Berichte in Publika-

tionsorganen erwarten lieBen. Scheinbar setzt die gewilinschte

psychedelische Wirkung beim Konsum von reinem naschisch eine

besondere psychische Disposition voraus*weet*ea, die viele

Jugendliche nicht mitbringen und die bel dem mit Opiuril ver-

setzten Haschisch nicht im gleichem MaBe erforderlich zu sein

scheint.

Mach Angaben der befragten Dealer ist unter den mannlichen

Schalern uber 14 Jahre mit etwa 2 % gewohnheitsmaaigen Haschisch-

rauchern zu rechnen (=mindestens 5 Joints pro Woche). Die

Zahl der Gelegenheitskonsumenten wurde auf ca. 15 % geschatzt

(=Probierkonsum, der Ober einen einmaligen Versuch hinausge-

gangen ist). Diese Aussagen sind in der anschlieBenden Fragebo-
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gen-defragung in Edlner Schulen einer naheren Uberpritfung

unterzogen worden.

Das gilt ebenfalls im Hinblick auf <Lie Vermutung der Dealer,

daB aaschisch-Konsumenten keineswegs weitgahend der soge-

nannten hittelschicht entstammen und vorwiegend Schuler von

Gymnasien selen. Es wurde behauptet, 688 dies ledigllch in

den vergangenen Jahren einigermaBen zutreffend gewesen sei,

das der Haschischkonsum inzwischen aber auch bet Lehrlingen

und jugendlichen Berufstatigen eine zunehmende Verbreitung

erfahren habe und noch standig im Ansteigen Bei.

Uber die Verbreitung des Haschischkonsums bet Hadchen konnte

nur wenig in Erfahrung get>racht werden. Als Kauter bli den

Dealern treten sie jedenfalls nur selten auf. Ein Konsum er-

folgt bel ihnen vermutlich melstens in Gemeinschaft mit einem

Freund (oder Freunden), der das Haschisch dann auch besorgt.

Auch Ober diesen Fragenkomplex soll die folgande Schulerbe-

fragung nahere Aufschlasse geben.

Als hauflgste Art der Einnahme von Cannabis-Produkten wurde

das Rauchen genannt und zwar nicht nur in Verbindung mit

elner Tabackmischung (in Zigaretten und Pfeifen) •ondern

auch pur (suaeist in Spesialpflifen). Von einem oralen Kon-

sum in Verbindung mit Tee, Backwaren etc. wurde nur *elten

bertchtet. Er ist wahracheinlich hauptsachlich bli Nicht-

rauchern anzutreffen, obgletch eine Verbindung beider Einnahme-

arten dem Koniumenten eine Intensivierung und zettliche Aus-

dehnung der Rauschmittelwirkung bliten soll.

Die Bedeutung der Atmosphare des Zueammenseins im Freundes-

kreis (-setting) beim Haschischkonsum, auf den auch in der

Rauachmittel-Literatur haufig hingewiesen warden ist, wurde

bestatigt. Tat*8chlich scheint sich in dlesem Rahmen ein groBer

Tell des Haschischkonsums su vollilehen, ja e* scheint stch
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hierbel sogar un eine wicatige Voraussetzung fur einen

positiven haschischgenus zu handeln.

Die befragten Dealer gaben an, daB u:Jelkeit, Sck;in al,

Lerzbeschwerden u. a. dem erfahrenen ;,asciliscilkonsumenten

freind sei und in der Regel nur bei gletchzeitiget.1 GenuB

von Alkohol oder graBeren Nikotinmengen auftreten, sofern

es niGht aus einer Angstaituation des Anfangers begrand-

bar gel.

Im ubrigen wurde vorwiegend von einer Intensivierung cier

Sinne (akustische und 02tiscne Wmirnehr..ung), von einer

Steigerung des Wohlbefindens una von einer gesteigerten

Koulmunikationsbereitschaft i'.7, Frilhstadium der Rauscimit-

telwirkung und einer zunehnienden Introvertiertheit und

Mudigkeit im fortgeschrittenen Stadium des Rausches be-

richtet. Eine sehr hauflge Erscheinung soll auch die leichte

Verzerrung des Raum-Zeit-DewuBtseins darstellen.

Die Problematik solcher Aussagen kann hier alleraings nicht

verschwiegen werden, denn das Interviewverfahren in der hier

vorgenommenen Form kann nur sehr bedingt Defunde zu diesem

Fragenkamplex vermitteln. Zur Erforschung eines solchen pro-

blemkreises scheinen die Methoden der (z.T. auch teilnehmen-

den) Beobachtung - evtl. in Verbindung mit anschlicaenden Tiefen-

interviews - ein durchaus erfolgversprechenderer wcg.

2.4.2 Halludinogene (Acid)

Halluzino·gene (LSD, DOM, Meskalinlchoinen, zumindest in :<6ln,

nach dem Cannabis-Produkten die grdate Dedeutung auf dem Sek-

tor der Rauschmittel zu haben. Dabel 3011 die Nachfrage durch

dieJugendlichen haufig gruoer sein als das zeitweilige Angebot.

Es wurde davon berichtet, daB Halluzinogene mehr als alle an-

1
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deren Rauschaittel stoaweiale auf den Ziarkt kommen und in

einow starkiron Jace als haschiach an einen relativ fe/ten

A.,nuwaerkreis weitergege, en warden.

Von einem befragten Groadealer wurde die Aniaill der in Yaln

monatlich verkauften i.alluzinogone auf mindestens 1.000 bis

1.Soo 'Trips' geschlitzt. Dabel acheint der Xreis der ge-

wo.lnheitamb.Bigen (haufigen) ..aschiscnraucher unter den Kal-

ner Scholern der bedeutendste Konsumentenkreis fur diese

Drogen zu sein, wenn man den Angaben einiger Dealer glauben

Garf. Aufschlua dartiber wirdia wieaerum von der Schillerbefra-

gung erwartet.

Hinsichtlich der Art, Starke und Reinheit der kauflichen

Trips ist welt weniger noch als beim Haschisch eine Kontrol-

le des Konsumenten Wglich. Iiaufig soll z. B. dela LSD-25 ein

Weckamin beigemischt sein, daa zu 'Speed-Erscheinungen (moto-

rische Unruhe) fuhren soll und von vielen Koniumenten ge-

furchtet wird.

Halluzinogene gibt es in vielen Formen, so ali substanzge-

tranktes Saugpapier oder Pils sowle in Form von Kapseln

(meist Meskalln). Halluzinogene werden dementsprechend zu-

meist oral eingenommen, doch wird es auch aufgelast und dann

intravends injiziert ('Speed-Schie Ben'), ue eine noch schnel-

lere und intensivere Wirkung zu erreichen.

Die Hallusinogene wurdin von den Befragten ausnahmslos ala

'harte Droge' eingestuft, bel der die Gefahr elner physischen

Abhangigkeit verneint wurde. Selbst die Gefahr einer psychi-

schen Abhangigkelt wurde ali Ausnanmetall betrachtet. Sofern

dazu eine 5*grundung gegibin wurde, erfolgte meist der Hin-

wgis auf die auaerordantliche intillaktuelle Beanspruchung

des Koniumenten durch •olche Trips. ( Man hat oft 3 bl• 4

Wochen aber elnen elnzigen Trip nachiudenkin.' Aussage eines
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22-jahrigen Befragten).

Alle Eefragungspcrsonen, die einon regcl,iaBigen Tripkonsu. i

(durchschnittlich mindestens eimaal r'onatlich) angaten, De-

zeichneten sich auch als regelmaBige Haschischraucher (teil-

weise mehrere Joints an einem Tag, in jedem Fall mehratals

wachentlich) .
- Obrigens wurde der Halluzinogen-Konswa von

den 8 befragten Opiumrauchern durchweg abgelehnt.

Zur Frage der Wirkung von Halluzinogenen erscheint auch der

verschiedentliche Hinweis benerkenswert, da8 nur diejenigen
hlerbet einen vollen RauschmittelgenuB hatten, die intellek-

tuell anspruchsvoll und reflexionsbereit seien - mit Inter-

esse an der eigenen psychischen Struktur.

Weit mehr als bei den Fragen nach Cen firkungen des vaschiscit-

konsuius traten bei den Fragen nach dem Lmpfinden und tin-

drilcken unter dem Einflua von halluzinogenen Fomaulierungs-

schwierigketten auf. So wurde erklart, die Lrlebnisse seien

von Trip zu Trip durchaus unterschledlicil und kaum verbali-

sierbar. Die Unterschiedlichkeit der Erlebnisse wurde dabei

einmal mit der Unterschiedlichkeit der Drogenzusammensetzung

und -konzentration und zum anderen mit der unterachiedlichen

Ausgangssituation bei der Drogeneinnahme begrandet.

Halluzinogene scheinen hinsichtlich ihrer Erlebnisdimension

vielfach problemorientiert bzw. problemaufdeckend zu sein,

wenn man den Aussagen verschiedener Befragungspersonen folgt.

Sumindest werden sie zuweilen wohl von Konsumenten nachtrag-

lich so emefunden. So wurde von einer Befragungsperson (26

Jahre) angegeben, unter der Drogenwirkung verdrangte Kind-

heitsprobleme erlebt zu haben. Das habe das Rauscherlebnis

selbst zwar negativ belastet, sie aber spater zu einar kon-

fliktlasenden Aussprache mit der Mutter veranlaat. Eine an-

dere Befragungsperson (19 Jahre) erklarte, nach einem Selbst-



wordversuch ganz auf die Einnahme von Halluzinogenen ver-

zichtet •u haben, da dieser Selbstmordversuch line kausall

Folge dir Erlebnisse eines  Horrortrips* gewesen sel. -

Doch kannen solche Angaben naturlich keine Grundlage fur

generalisierende Aussagen liber die Wlrkung von Halluzi-

nogenen sein.

2.4.3 Opiate

Das Erlangen von Informationen uber Dealer mit Erfahrung/n

im Konsum von Opiaten stellte slch als ganz besonders

schwierig heraus. In mehreren Fallen wurde von Dealern, bil

denen seitens der Gewahrsleute der Interviewer der Konsum

von Opiatin sumindest vermutet wurde, von vornherein eine

Befragung abgelehnt. In den Fallen, in denen es dennoch

zu einem Interview mit Dealern, dle angaben Oplate zu kon-

sumieren, durchgefithrt warden konnte, verlief die Bifra-

gung im Vergleich zu der Situation bei anderen Rauschmittel-

konaumenten, meist *ehr distanziert. Hier wurden die grdaten

Bedenken gegen eine solche Befragung hirvorgebracht. Man

monlerte die Vordergrundigkeit der meisten Fragenkamplexe

und gab den Interviewern in mehr als dir Halfte dir Falle

su verstehen, das die fehlende Erfahrung im Umgang mit Opt-
aten die gesprachinotwerfige gemeinsatmi Kainunikationsbasts

verhindere. Als wenig ergiebig erwiesen gich auch Fragen

nach den Granden far den Gebrauch von Opiaten.

Oplate werden je nach Art des Mittels wle Haschisch geraucht,

wi/40* (Rohopiui), oral einginaiain (z.B. Kodein) oder, was

dle hachste Wirkung hat, intravinas biw. subkutan injiziert

(1.B. Heroin-Tinktur). Lititere Einnahmeart wurde auch von

den Befragung•perionin praktizlert und •oll auch von din

itbrlgen Konsumontin bevorsugt werden.
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Zwei der befragten Dealer gaben an, der Opiu akonsu. habe

gerade bei Jugendlichen in den letzten beiden Jaliren zu-

genommen und sei besonders in aen sogenannten Unterschich-

ten verbreitet. Sie gaben fur den z unehmenuen Konsum diescs

gefahrlichen Rauschmittels verschiedene Grande an. So wurde

der relativ niedrige Prels des Rohopiums erwahnt. Weiter

wurde hervorgehobon, daB einige Jugindliche wegen der einheit-

lichen Beurteilung dir Rauschaittel in der Offentlichkeit

die (klfahron des ihnen neuen Opiums unterachatit hatten und

es mit dem ihnen bekannten, vergleichsweise hamloseren

Haschisch gletchgesetzt hatten. Dennoch scheint auch die

Suche mancher Jugendlicher nach einem noch nicht probierten
starkerem Rauschmittel eine Rolle zu spielen. Schlieelich

ist aber wohl noch mehr die Tatsacize bedeutsam, daa insbe-

sondere das "Schieaen" von Rauschmitteln inzwischen als elne

Art Ausweis uber die Zugeharigkeit zu einem exklusiven Zirkel

innerhalb der Rauschmittelkonsumenten bei den Jugendlichen
gelten kann. Es zeichnet sich also in gewissen ireisen gleich-

sam eine Heroisierung von •SchieBern• ah, die verschiedentlich

schon dazu gefuhrt haben soll, daB sich Jugendliche leere

Spritze gesetzt haben, nur un Einstichstellen ala Zeichen

ihrer 'Exklusivitat' vorweisen zu kOnnen.

Doch darf man bel allen diesen Erklarungen von Dealern keines-

falls vergessen, daB gerade der Konsum von Opiaten wegen sei-

ner zwanglaufigen Suchtfolgen von Handlern bewust forciert

werden kann, um sich einen festen, abhangigen Abnehmerkreis

zu schaffen.

Gesprache mit anderen Dealern, die mit Opiaten nur eine Pro-

biererfahrung hatten, deuten darauf hin, dae dieser Erlebnis-

bereich verbal nur schwer mitteilbar ist, was allerdings bis

s u einem gewissen Grade damit zusammenhangen kann, daB das

Rauscherlebrils bei ihnen tellweise schon langere Zeit zurtick-

lag. Die Aussagen bewegten sich melstens um Ieerformeln wie
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'kosmischer Orgasmus *, ieue Dimension' etc. 11ehrfach betont

wurde allerdings elna euphorische Virkung ocer zumindest die

Empfinckung einer sufriedenen, abgeklarten Behaglichkeit.

Soweit aus den sparlichen Aussagen der Dealer mit elnem hau-

figen Konsum von Oplaten ersichtlich wurde, scheinen diese

Rausalmittel bei einm Dauergebrauch als problemverdrangende
Drogen gebraucht zu werden: vermutllch mit Erfolg , da der

konflit-tfreie Zustand ganz bewuot erlebt wird, was eine

psychische Abhangigkeit auserordentlich beganstigt.

Dei vielen der abrigen Dealer sind Rauschmittelhandler, die

als abhangig von Oplaten bekannt sind, auffallend negativ

beurteilt worden. Sle galten als ungeeignet fur freundschaft-

liche und bedenklich fur geschaftliche Konta):te.

Dazu selen die Bemerkungen eines Kleindealers erwahnt, der

mit zwei Jugendlichen zusamengewohnt hatte, die von Opiaten

abhangig geworden waren:  Die beiden haben mich in kurzer Zeit

unheimlich verandert. Wir waren lange Freunde, aber ali das

mit diesem Zeug losging, da konnte man mit denen nicht ein-

mal mehr vernunftig reden... und die haben mich sogar beim

Dealen reingelegt. 
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2.5 Die Aussagen der befragten Dealer zur sogenannten

Umsteige-These

Ein weiterer Fragenkomplex der unstrukturierten

Interviews galt der Erforschung der Dealer-··leinungen
sur Frage der 0Umiteige-These'. Dieses Thema erschien

dir Unt rsuchungigruppe beionders dishalb interessant,

weil bil din zahlroichen Auseinand/rietzungen um die

Gefahren der Rauschmittel im allgemeinon und ID die

Gefahrenunterschiede der verschiedenen Rauschafttelar-

ten im besonderen gerade die Umsteige-These ein zentra-

les Problem darstellt.

Diese These muB dabei vor allem im Zusammenhang mit

der Frage einer Uberschatiungeder Unterschatzung der

Gefahrlichkeit des Haschisch_-Konsums bei Jugendlichen

gesehen werden.

Insbesondere der Haschisch-Gelegenheitskonsum (Wochen-

endparty-Konsum etc.) scheint namlich physiologisch
gesehen weit weniger gefahrlich fur die Herausbildung

von Suchterscheinungen und anderen Drogingefahren zu

sein, ala es die zumeist undifferenzierte Rauschmittel-

Berichterstattung und die strenge Verbotsgesetzgebung
fur Haschisch vermuten 18Bt.

Im Zusammenhang mit dieser scheinbaren oder auch tatsach-

lichen Diskrepanz swiachen Haschisch-Gefahrlichkeit und

Haschisch-Gesetzgebung mue die Diskussion um die Umstel-

ge-Theme gesehen werden. Die These beinhaltet im wesent-

lichen folgende Gedanken:
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liaschisch selbst scheine zwar im Hinblick auf die Aus-

lasung von Rausch- und Suchtwirkunqen weniger gefahr-
lich zu sein als die weisten anderen Drogen. Die stren-

ge Verbotsgesetzgebung auch fur haschisch sei aber uen-

noch notwendig, weil der Gebrauch von haschisch (bzw.

Cannabis-Produkten) die fatale Folge habe - oder zumin-

dest haben k6nne - den Konsumenten zun Ums teigen (oder

besser: Aufateigen) auf starkere Rauschmittel zu ver-

anlassen. Haschisch sei also in diesem Sinne eine

gefahrlich "harmlose" Einstieqsdroge mit der 'per se'

wir):enden Konsequenz eines Umsteigens auf sogenannte

*harte Drogen) bis hin zu so unhellvollen Mitteln wle

Morphium und Heroin).

Die in dieser Form wissenschaftlich wohl kaum noch halt-

bare These einer bereits dem reinen Haschisch wirkungs-1)

immanten Drogensequenz (von den weniger gefahrlichen zu

den gefahrlicheren Mitteln) ist in*wischen allerdings

mehr und mehr modifiziert worden.

Auch in der publizistischen Diskussion wird inzwischen

zunehmend davon gesprochen, daB ein haufig feststellbarer

Ubergang vom Haschisch ala Einstiegsdroge auf hartere

Drogen weniger in den physiologischen Wirkungen dieses

Mittels als vielmehr in exogenen Faktoren begrundet zu

liegen acheint, d. h. bereits der sporadische Haschisch-

Konsum kann Jugendliche in ein ausgesprochenes "Rausch-

mittel-Milieu- hineinfithren,in dem eben nicht nur Haschisch

sondern auch starkere Mittel angeboten und konsumiert wer-

den.

1) Dafur bletet insbesondere die anglo-amerikanische Lite-

ratur interessante Befunde: J. Chein, D. L. Gerard, R.S.

Lee, E. Rosenfeld: The Road to H., in; Narcotics delin-

quency and social policy, New York 1964 Bowie

C.W.M. Wilson, A. Linken; The use of cannabis in relation
to the adolexent; in: The Pharmacological and Epidemiolo-
gical Aspects of Adolesent Dru  Dependence, Hrag. C.W.M.

Wilson, Oxford usw., 1968,5. 1 7
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Daritber hinaus darf allerdings auch nicat utersehen

werden, daB das in der bundesrepullik genandelte vaschisci

inzwischen zumeist mehr oder weniger stark mit Rohopium

versetzt sein soll und daB in diesem Falle bei einem Dau-

erkonsum von solchem Haschisch durchaus auch physische
Suchtfolgen befurchtet werden k6nnen.

Auch hler in Kaln war jedenfalls fest/tellbar, W stch

dll Dialortatigkelt und der Droginkonsum bel den Befra-

gung,personen keineswegs allein auf Haschisch beschrankte.

Von der Mbhrzahl der Be£ragten wurde die Ansicht geauaert,
die in der Offentlichkeit zumeist alle Rauschmittel glei-

chermaBen "verteufelnde' Berichterstattung bzw. Aufklarung
habe ketneswegs die Wirkung gehabt, dan der RM-Konsur: ein-

geschrankt wurde, sondern daB im Gegenteil die Jugendlichen

gegentber dem publizistisch gesteuerten Versuch durch

"Furchtappelle• Hemmschwellen fur den Rauschmittelkonsum

aufzubauen, mistrauisch geworden sind. Dies fithrte dazu,

daB viele Jugendliche RM hinsichtlich ihrer Auswirkungen
und Gefahren gleich und undifferenziert einschatzen, und

daB die jugendlichen RM-Konsumenten die verschiedenen Ar-

ten wahllos elnnehmen, insbesondere wenn sie einen

Haschisch-Konsum problemlos verkraftet zu haben glaubten.

Es wurde vorwiegend behauptet, hinsichtlich der Rausch-

mittel-Arten gebe es keine allgemeingultige •Umsteige-
bzw. Aufiteiger-Folge ' bzw. Drogensequenz, doch sel in der

Einnahmeart von Raus chmitteln eine Steigerung zu sehen,

die in der Regel vom Rauchen oder von der oralen Einnahme

sum Injlzleren ginge.

Nikotin-Raucher warden im allgemeinen mit dem Inhalieren

von RM beginnen (zumeist Haschisch), Nicht-Raucher dagegen

ehr mit oraler Einnahme (Halluzinogen-Trips, Psychotonica,

Haschisch u. a
.
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Ursprtinglich habe die erste Hemmachwelle vor der

ersten Linnaame von lut gelegen. Dieses Uberwinden

der Hemeschwelle galt lange Zeit als 'Mutprobe'

als eine Art Initiationsritus fur Jugendliche Grup-

pen. machdem sich nun aus der Sicht der jugendlicilen
R..1-Konsumenten die Einnahme als relativ gefahrlos

erwiesen habe (lnsbesondere durch den Ausbau von

'Selbstschutz-Matnahmen" wie Anweaenheit eines

*nficiternen' Aufpassers bei Ualluzinogen-Trips, Aus-

bau des Informationsnetzes bezuglich der Qualitat

der RM etc.), wurde die Hemmschwelle - hinsichtlich

der Einnahme von R:·i aberhaupt - herabgedruckt. Der

Rauschmittel-Konsum an sich wai vor allem bei Haschisch,

aber auch bei Halluzinogen-Trips, galt nicht mehr als

wirkliche i·iutprobe.

Die eigentliche  Mutprobe" bzw. der Initiationsritus

habe sich nunmehr auf die Uberwindung der Hemmlchwel-

le vor dem Injizieren von Rauschmitteln verlagert

(- SchieBen, Spritzen, Fixen). Dieses SchieBen sei da-

bei keineswegs auf ein RM beschrankt, wie z.8. Heroin.

Vielmehr wurden die 'Fixer" alle m8glichen Rauschwit-

tel spritzen (z. B. auch h8ufig aufgeldste Tabletten).

Aus eigenen Beobachtungen und Berichten von 'Fixern'

konnte festgestellt warden, daB den Neulingen beim

Fixen iumeist von den Erfahrenen die Spritzen so lange

gesetzt wurden, bis diese die intravenese oder subkutane

Injektion selber vornehiren konnten (-"AnschieBen' zur

Uberwindung der Helamschwelle) . Argument, um Neulingen

die Furcht zu nehmen, wird von den  Fixern' haufig her-

vorgehoben, infolge einer gut abgestimmten Mischung und

Abwechslung von ISpeed-Schiesen" (- Injizieren von auf-

gelasten Hallozinogenen oder Psychotonica und "0-Schieaen*
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(= Injizieren von Opiaten) die Gefahr der Sucht aus-

geschlossen sel. So behauptete eine BP sogar, eine

eingetretene Heroin-Sucnt mit Halluzinogen-Injekti-
onen wirksam bekampft zu haben.

Wie schon beobachtet werden konnte, haben sich die

Fixer inswischen von einer bisher verachtiten (ab-

glfackte Typon) su einer angesehonan Gruppl entwickolt.

In*heiondire bii den Jangeren konnti in Gimprachen

eine Art "Heroisierung' festgestellt werden. Die Injek-

tionsmerkmale (Einstiche) galten bel einigen der jung-

sten BP als eine Art Auswels fur die Zugeharigkeit zur

exklusivlten Gruppe der Rauschmittel-Konsumenten.
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2.6 Die Aussagen der Eefragton tiber Vertriebsorganisation

und Vertriebsmethoden im Rauschwittelhandel (in Kaln)

Als Folge der Illegalitat der Rauschlatttel und insbesondere

des zunenmenden Haschisch-Konsums hat sich eine standig su-

nehmende Differenzierung im Rauschmittelhandel vollzogen.

daren es in friiheren Jahren noch wenige tinzelpersonen, die

an ainen mehr oder weniger featen Abnehmerkreis gang bestimm-

te Rauschmittel lieferten, so hat sich in der Folgezeit das

Rauschmittelgeschaft st:drker auch fur Zufalls- und Gelegen-
heitskonsumenten geuffnet und sich dementsprechend auf- teil-

weise wechselnde - Lokale der Balner Rauschmittel-Sienerie

verlagert.

Inzwischen hat sich zumindest der Handel mit Haschisch auf

der Stufe des Endverbrauchs teilweise schon zu einen System

eines 'privaten Gefalligkeitsvertriabs' verrweigt, bel dem

eine Bek:impfung allein mit kriminologischen Mitteln kaum

noch erfolgversprechend erscheint.

Es eracheint denn auch nicht weiter verwunderlich, daB fast

alle Befragungspersonen ihren Angaben sufolge auf die gletche
Art und Weise (iber diesen Gefalligkeitsmarkt zu Dealern wurden:

Auf der Suche nach Bezugsquellen fur den Eigenbedarf an Rausch-

mitteln nach elnem vorangegangenen Gelegenhoitskonsum traten

sie in engeren Kontakt mit bereits bestehanden Dialern oder

Dealerkreisen. Nachdem lie dann im Kreise von Friunden, Klas-

senkameraden etc. als Rauschmittelkonsument bekannt *.mn,

wurden sie dann von einlgen von ihnen um die Beschaffung von

na]chisch oder zuwellen auch anderer Mittel gebeten - oder gle

veranlasten Freunde bzw. Bekannte von sich aushs su einam

entsprechenden Probierversuch. Set es nun, daB die Befragungs-

personen von den bereits im Rauschmittelgelchaft Tatigen mit
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dem hinweis auf mogliche gunstige Vcrdienst- und Versorgungs-

chancen dazu animiert wuroen, Giese intwicklung in ihron Le-

kanntenkreis nachdrucklich zu forcieren, sei es was die uacn-

frage nach Rauschmittel im Bek anntenkreis der Befragungsper-
sonen ohne grOBere Eigenaktivitaten z unahla:

jed•nfalls bezo·gen die Befragungspersonen dann in melir oder

veniger kerser Zeit soviel Stoff, daB ste mit einem relativ

kleinen Vardlenstaufichlag bet dem Wied/rverkauf ju indest

11:ren Elge bedarf an Rauschmitteln koitenlos dicken konnten.

D lt warin Befragungspersonen nicht mehr lediglica Gelegen-

heits- bsw. Mint-Dealer, sondern bereits dleindeale  . Diese

Stufe bildet denn auch die Ausgangssituation fur eine Ent-

wicklung zum Groadealer, der eine so grooe Menge an Rausch-

mitteln absetzt, daB er seinen Lebensunterhalt aus dem Handel

mit Rauschmitteln bestreiten kann.

Was nun die Frage des Risikos beim Dealen anbetrifft, so ist

es naheliegend, daB besonders auf der Stufe eines Verkaufs

an Freunde und Bekannte die Ge fahr der Entdeck ung und Straf-

verfolgung ziemlich gering ist. SchlieBlich verpflichtet hier

die bereits pers6nliche Verbundenheit zu einer besonderen Ver-

schviegenheit, die umso wirksamer ist, ala ja auch beim Kaufer

durch den Erwerb bzw. Besitz von Rauschmitteln bereits eine

strafbare Handlung begangen wird. Im ubrigen ist die Gefahr,

daB die Strafverfolgsbeharde in diese Kreise eindringen kann,

durch die persanliche Exklusivitat solcher Kreise relativ ge-

ring.

Each den Aussagen der befragten Dealer in Keln vollzieht sich

der Rauscbmittelhandel in der Regel in 4 Stufen, jedenfalls
sowelt u sich um Cannabis-Produkte. Opiate und Halbinogene
wi/ I.SD, DOM und Meakalin handelt:

1. Stufe - Transport der Rauschmittel (nach ]Qln)

Obglelch Ober dlese Stufe relativ wenig Informationen gegeben
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werden konnten, scheint es so zu elin, daB der Kalner Markt

nicht nur in Bezug auf die Cannabis-Produkte und Opiate,

sondern auch hinsichtlich der Halluzinogene v6llig auf die

Versorgung von auserhalb angewiesen ist. Cannabls-Produkti

und Rohopium sollen [tber zwel oder drei Transportringe einge-

schleuBt werden. Ilindestens einer dleser Ringe soll dabei

augschlieBlich von Personen betrieben werden, die all Gastar-

better auftreten. Mach Aussagen der Befragten ist der Schmug-

gel durch Einzelpersonen mehr und mehr zurackgegangen, seit

die Grenzkontrollen intensiviert und das Schmuggelrisiko
stark gestiegen ist.

Zur Frage der Vermischung von Haschisch mit Opium wurde Ober-

einstlmend erklart, daB raines Haschisch in Deutachland kaum

noch bezogen werden k6nne und nur noch in Holland relativ

rein gehandelt werde.

Im Ausland hergestellte Halluzinogene sollen hauptsachlich
von amerlkanischen Soldaten in Frankfurt nach anderen deut-

schen Groastadten vertrieben warden. Der Antell an inlan-

dischen Erzeugnissen aus der illegalen Laborproduktion von

Fachleuten in chemischen Instituten wurde ala 'nicht unbe-

deutend* angogeben. Vergleichazahlen zur Produktmenge von

"Untergrund-Laboren' waren jedoch nicht erfahrbar.

Es wurde u. a. davon berichtet, daB am 14. 8. 1970 aus einer
von den

Hamburger Laborproduktion ca. 1.500 Trips Produzenten aach

selbst an Kulner GroBdealer abgesetzt sein sollen, und swar

innerhalb von wenlger ali 24 Stunden.

Im Gegensatz zu der (iberregionalen plarktabhangigkeit bei den

im groBen Umfang gehandelten Cannabis-Produkten, Oplaten und

Halluzinogenen scheint far Psychotonica sumindest in Kaln nur

ein relativ klelner regionaler Markt zu beatehen, dir ium/ist
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auf dem Wege von Rezeptfalschungen und Apothekeneinbruchen

versorgt wird. (Pervitin, Preludin, Captagon etc.)

2. Stufe - Der Markt der Groadialer

Die Groadailer bestihin Rauschmittel sumeist von Transpor-

teuren, siltener direkt vom Hersteller. In beiden Fallen

sollen iii jidoch lo gut wie nie mit diesen beiden Personen-

kreisen direkt in Vergindung treten. Vielwehr wird die Kon-

taktaufnahme zumeist telefonisch vorgenommen, wahrend die

Ubergabe der Ware unter groBen Geheimhaltungsvorschriften -

entsprechend der Bedeutung des Objektes und der GroBe des

Risikos - durch Vittelsmanner der Transportorganisation er-

folgt.

Es wurde aber auch von F=lien berichtet, in denen Dealer mit

den Herstellern in Verbindung stehen Sollen, um die Ver-

dienstspanne des Transporteurs selbst zu erhalten. Insgesant

gesehen scheint sich jedoch die Tendenz der Spezialisierung
und Risikovertellung weitgehend durchgesetzt *u haben.

Kriterien fur eine Einstufung ala GroBdealer sind der Umfang

der bezogenen Rauschmittelmenge sowie die dam:it zumeist in

engem Zusammenhang stehende Zahl der angeachlossenen Wieder-

verkliufer (Klein- und Hinidealer) . Einzelheiten daruber

waren in den Interviews verstandlicherwelse nicht in Erfahrung

su bringen. Jedoch kann als eln relativ einfaches und sicheres

Herkmal far die Groadealer die Tatsache gelten, daB diese

ihron Lebenaunterhalt durch den Vertrieb von Rauschmitteln

beatreiton kunnen. Diese Dealer aollen im allgemeinen alle

gibrauch lichen Rauschmittel handeln·
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Einige der Interviews mit Dealern erhielten hin-

weise darauf, daB verschiedem GroBdealer sich zu

losen Vertriebsorganisationen zusammengeschlossen

haben sollen (Ringe), dic mit Klein-Dealern zu-

sammenarbeiten. Es bestehen vermutlich Wohnungen,
in denen Rauschuittel autbereitet, verteilt und

teilweise auch probiert werden. Auf dieser Stufe

soll auch das Spritzen ("SchieBen") am weitesten

verbreitet sein.

3. Stufe - Der Markt der Klein-Dealer

Diese Stufe ist rein zahlenmaaig betrachtet besonders

stark. Klein-Dealer haben den direkten Kontakt zu den

Mini-Dealern und den reinen Konsumenten. Sie verkau-

fen vielfach in ganz bestimmten Lokalen und Treff-

punkten vor allem Haschisch und Halluzinogene mit

einem Gewinnaufschlag, der ihnen eine zusatzliche

Einnahmequelle bietet und der ihnen zwmindest einen

kostenlosen Eigenkonsum von Rauschmitteln garantiert.

Mindestens auf dieser Stufe trifft man auch die Abgabe

von Raus chmitteln als Kormaissionsware an.

4. Stufe - Der Markt der Mini-Dealer

Minl-Dealer geben zumeist nur Haschisch an Freunde

und Bekannte ab, teilweise sogar gegen Selbstkosten-
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preis. Zei ihnen licgt nur ein in, Linzelfall wcn-

gem,;iBig unbedeutcnuer Gelegenncits- unc Gefullig-

keitshandel vor. -r ist vor alle: in :,chul]:lasscn

verbreitet. Verschiedene Linweise in einigen Intcr-

views c.euteten darauf hin, Laa dieser Jarkt aucb

fJr den i.onsura von hascniscn uurcn Lrwaciasene De-

deutsam sein soll, soweit as sich - z. L. als At-

traktion hei Partys - um einen Probier- ozw. Gelegen-

helt*konsum handelt. Weil ehenae Inforwationen

daze waren alleraings nicat erfahr ar, da sich die

Dealer-Tatigkeit auch der Ulteren Zefragten weit-

gehend auf den Rausall·littelhanoelt mit Jugendlic.ien
Q

zu beschranken scnien.
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I V. Die Befragung von Schalern

1 Planung

1.1 Ziele der Schillerbefragung im Rahmen dieser explora-

tiven Studie

Auf Grund der in Teil I gewonnenen Informationen und der
1)

weiter aben angeflihrten Uberlegungen gilt es in diesem

Teil der Untersuchung insbesondere, das methodische In-

strumentarium fur eine spater folgende, reprasentative

Erhebung zu erproben. Dabet wurde versucht, die An:ahl

der Befragungspersonen weit uber das MaB eines einfachen

Pre-Tests hinauszufahren, um die gewonnenen Ergebnisse

weitgehend absichern und fur die kontrollierten Variab-

len schon eine vorsichtige Gewichtung vornehmen zu kan-

nen.

Im wesentlichen sollte die Befragung im Rahmen dieser

Untersuchung vor allem die Einstellung jugendlicher RM-

Konsumenten und Nicht-Konsumenten zwa RA-Konsum und die

damit verbundenen Probleme bzw. Grande erfassen. Weiter-

hin galt es, einen m6glichen Zusammenhang zwischen be-

stimraten Persdnlichkeitsdimensiorten und RM-Konsum in Er-

2) 3)fahrung zu bringen.

1) Siehe Kapitel II dieser Arbeit

2) Insbesondere in diesem Zugammenhang war die Erfassung
der Persdnlichkeltsdimensionen von Nicht-Konsumenten
in der gleichen Befragungssituation ala Kontrollgruppe
von besonderer Wichtigkeit.

3) vgl. u. a. Anger, H; Art.: Befragung und Erhebung, in
Handbuch der Psychologle, Bd. 7,1. Halbband Sosial-

psychologie, Gattingen 1969, S. 583 ff
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Im einzelnen wurden als Be fragungsthemen gewahlt:

Fragen zur Person (Alter, Geschlecht, Elternberuf,

1:inkcmmen, Bezugspersonen, Schule etc)

Einstellung zur sozialen Umwelt (ZU Familie, Schule ,

Freizeit etc.)

rinstellung zum Rn-Phanomen (linsclgitzung der Wirkung,

Gefahrlichkeit etc.)

Art und iiaufigkeit der u. U. konsuaderten RM

1.2 Die Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit fiir die Befragung wurde nach drei

Merkmalen abgegrenzt:

1.2.1 Alter

Die Begrenzung des Alters war zunachst auf Grund der

Problemstellung allgemein auf Jugendliche beschrankt.

Infolge der Informationen aus den Interviews mit den

RM-Handlern in Teil I wurden als Zielgruppe 14-19

jahrige Befragungspersonen ausgewahlt, da in dieser Alters-
1)

gruppe der haufigste RN-Konsum vermutet werden kann.

1) siehe Kapitel III 2.3 dieser Arbeit
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1.2.2 Die Schulformen

Da in der BRD eine generelle Schulpflicht bis zum

18. Lebensjahr besteht und da auch forschungstech-

nischen Grunden schriftliche Gruppenbefragungen vor-

gesehen wurden, bot es sich an, die Erhebungen in

Schulen durchzufiihren. Dabei kamen bei den allgemein-

bildenden Schulen die entsprechenden Klassen von

hauptschulen
H heren Schulen (wie Gymnagien u. Aufbaugymnasien) und

Realschulen

in Betracht. Wahrend von den berufsbildenen Schulen

folgende Schulformen fur die Befragung ausgewahlt wurden:

Berufsschulen

Berufs fachschulen (hier nur: Handelsschulen) und

Fachschulen

1.2.3 Die regionale Abgrenzung

Eine Begren=ung ergab sich aus der Problematellung und

aus Zweckmasigkeitsgritnen. Denn der gegenwartige RM-Kon-

sum in der BRD konzentriert stch uberwiegend auf die

Jugend in den GroBstadten. Kaln liegt hinstchtlich der

1), was
RM-Delinquenz an zweiter Stelle nach Frankfurt

vermuten last, daa selbst bei elner relativ kleinen Be-

fragungsgruppe eine genugende Anzahl von RM-Konsumenten su

finden ist.

Aus diesel, Granden wurde die Gesamt-Population auf das

Stadtqeblet Kaln begrenzt.

1) Mach Angabe der Kdlner Kriminalpollzei



- 61 -

1.3 Die Untersuchungsgruppe

1.3.1 Die Stichprobe

Eine reprasentative Stichprobe aller Angehorigen aus

der Grundgesamtheit konnte in Folge der finanziellen

und insbesondere der zeitlichen Beschrankung nicht ge-

zogen werden. Diese eindeutige Repragentanz brauchte -

entsprechend dem Charakter dieser Untersuchung als ex-

plorative Studie - nicht angestrebt zu werden.

1.3.2 Die Auswahl der Befragungsgruppen

Als unzweckmaaig erwies sich der zuerst eingeschla-

gene Weg, uber die jeweiligen staatlichen bzw. stadti-

schen Schulaufsichtsbeh6rden an auszuwahlende Klassen

der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen her-

anzutreten. Eine thematisch derartig tabulsierte Be-

fragung konnte von den Zustandigen nicht in der fur

den Verlauf der Untersuchung notwendigen Schnellig-

keit erfglicht werden.

Fruchtbarer dagegen erwies sich der Weg uber Kontakte

ZU einzelnen Schillersprechern (SSIV) und Direktoren von

Schulen, die fur die Untersuchung in Betracht kamen.

So konnten in elnem koedukativen Gymnasium innerhalb

des Stadtgebietes der Stadt Keln von der Obertertia

bis Oberprima jeweils eine Klasse befragt werden. In

einer hoheren Schule fur Madchen wurde die Befragung



in elner Unterprima und in zwei Berufaschulen einmal

in vier Klassen und einmal in zwei Klassen durchge-

filhrt. 1)

Damit konnte die Befragung bet 120 Jugendlichen von

allgeweinbildenden h8heren Schulen und bel 180 Jugend-

lichen von berufabildenden Schulen erfolgen.

Die bis dahin vorgenommene ausschlieBliche Auswahl der

BP nach Schulen erschien insofern problematisch, als

davon ausgegangen werden konnte, daB die befragten
Schulen tendenziell "liberal" und den Problemen Jugend-
licher (im besonderen dem RV-Problem) verhaltnismaBig
offen gegenuberstanden. Da vermutet wurde, daB der Er-

ziehungsstil innerhalb elner Schule unter anderem die

jewelligen Einstellungen der Schiller zu ihrer Schule

positiv beeinfluBt (was ein Befragungsthema dieser

Unterschung war), muBte eine solche magliche Verzer-

rung der Daten nach 145glichkeit eliminiert werden.

So wurden zusatzlich noch 150 Interviews mit Jugendlichen

geplant. Es ergab sich 2. B. zufallig, daB tiber Kontakte

des Projektleiters mit dem Betriebgrat Bowie der Jugend-

vertretung elnes Kalner GroBbetriebes ca. 80 Lehrlinge

in 3 Gruppen befragt warden sollten. Diese Lehrlinge -

je nach Ausbildungsberuf - besuchten verschiedene Berufs-

schulen. Die restliche Anzahl von Gruppeninterviews (70 BP)

wurde in verschiedenen Jugend-Heimen (Haus der offenen

Tur) durchgefithrt, wobel sowohl "ad-hoc' zugammengestellte

als auch initituionalisierte Jugendgruppen (wie Pfad-

pfinder etc.) erfant wurden, die in der fur die Studle

notwendigen Altersgruppe waren und die entsprechenden

Schulen besuchten.

1) Genauere Angaben Ober die bifragten Schulen sind nicht

mjglich, da strengste Anonymitat zugesichert wurde.
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1.3.3 Groae der befragungsgruepe

6:ahrend der schon laufenden Feldari>eit wurde die Anzahl

der geplanten .efragungspersonen von 300 JP auf 450 LP

erhaht, um die oben erwahnten Verzerrungen in den Er-

gebnissen weitgehend zu vermelden.

1.4.
Die Durchfuhrung der Befragun 

1.4.1 Die Interviewer

Als Interview-Leiter wurden Studenten mittlerer und

haherer Semester gewonnen, die an Seminaren iiber

Methoden der empirischen Sozialforschung teilgenammen

hatten. In drei Fallen wurden Lehrlinge als Interview-

Leiter eingesetzt, die besonders intensiv geschult
1)

wurden.

1.4.2 Ort der Befragung und Interview-Situation

Je nach Befragungsgruppe wurden die schriftlichen Inter-

views in den jeweiligen Klassenzimmern, betrieblichen

Schulungsraumen oder Aufenthaltsraumen der Jugendheime

durchgefilhrt.

1) filr die Befragung der Lehrlinge eines ,:6lner Unter-

nehmens wle eine Berufsschulklasse



Befragungen in den Klassenzimmern und Schulungsraumen

hatten den Vorteil, daB sie zugig und nahezu ohne Aus-

falle vonstatten gehen konnten. Der me,gliche Bachteil

der Befangenheit der Befragungspersonen sollte dadurch

vermieden werden, daB Interview-Leiter darauf hinwies,

dag er selbat night Angehariger einer schulischen In-

stitution sei, ihm die Namen der Befragten nicht be-

kannt und da B diese auch nicht aus dem Fragebogen zu

ersehen seien. AuBerdein wlirden alle Fragebogen direkt

an das Institut fur Sozialforschung und Gesellschafts-

politik gesandt. Weiterhin wurde dafur gesorgt, daB die

Befragungsaktion mit dem jeweiligen Schulsprecher bzw.

Vorsitzenden des Jugendausschusses im Betriebsrat be-

sprochen wurde, so daB diese sich fur die Wahrung der

Anonymitat verburgen konnten.

Die Herstellung eines solchen Vertrauensverhaltnisses

war bei den Befragungen in den Jugendheimen schwieriger.

Im allgemeinen burgte der jeweilige Heimleiter fur die

Anonymitat - jedoch genugte dies in einigen Fillen night,

so daB in diesem Bereich mehr Verweigerungen auftraten.

1.4.3 Ausfalle bet den Interviews

Wle achon oben angedeutet, waren die Verweigerungen, an

einer Gruppenbefragung teil:unehmen, bei Jugendgruppen
in den Hausern der offenen Tur haher als bei Jugendlichen,

die in Klassen oder AusLildungsgruppen zusammengefaat

waren.

Insgesamt wurden 39 Interviews von 450 geplanten Inter-

views verweigert (-8,64). Davon waren 11 Frageb6gen zwar

ausgefullt, jedoch in einer Weise, die elne Bereitschaft

zu einer ernsthaften Mitarbeit ausschloB.
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Von den restlichen 28 Verweigerungen fielen 13 von 70

geplanten Interviews auf Jugendliche, die in Jugend-

heimen gefragt werden sollten (=18,5 %) .

15 Verweigerungen von 380 geplanten Interviews ent-

fielen auf Jugendliche, die in Klassen- oder Schulungs-
1)

raumen befragt wurden (-3,9 %) .

1.4.4. Dir Befragunglzeitraum

Die Befragungen wurden in der Zeit vom 21. September

bis 14. November 1970 durchgefuhrt.

1) Die 15 Verweigerungen fanden zum greaten Teil dann

statt, wenn die Befragung in der letzten Schulstunde

durchgeftihrt wurde und die Schiller bet der Freiwil-
ligkeit der Teilnahme es vorzogen, nach Hause zu gehen.
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1.5 Die Frage der Motivation zum Rauschmittel-Kons Um

als Untersuchungsproblem

Auf Grund der Angaben aus Teil III (Dealerbefragung) zu dem

Problem der Fbtivation von Rauschmittel-Konsumenten, sowle

fuBend auf den Uberlegungen zur Hethode in Tell II dieser

Untersuchung stellt sich bei der Konzipierung elnes voll

standardisierten Erhebungsinstrumentes die Frage, inwieweit

die von den befragten Dealern angegebenen Motive bel der Be-

fragung von Schalern (RM-Konsumenten und Nlcht-Konsumenten)
1)

Relevanz haben konnten.

Es hatte sich bei der Befragung der Dealer gezeigt, daa diese

sich in den seltensten Fallen uber thre eigenen flotive im

klaren waren und daB deshalb aus dem gesamten Kontext der Ge-

sprachsinhalte auf die Motivationen zuruckgeschlossen werden

muBte - ein Verfahren, das sich nicht fur das Instrument des

standardisierten Interviews eignet.
2)

Dies bedeutet jedoch nicht, daB die individuellen Beweggrunde
des auf die Verwirklichung eines Zieles gerichteten Verbal-

tens im Sinne einer ausl8senden Vorstellung (Antrieb) unbe-

rucksichtigt bleiben sollten und stattdessen rein soziolo-
3)

gische Interpretationen vorzuziehen seten.

Es stellt sich vielmehr die Frage, wie beide, die psycholo-

gischen und soziologischen Ansatze, verbunden werden konnen.

1) Siehe Teil III, 2.3 dieser Arbeit
2) Gegenwartig wird ein Forschungsprojekt von dieser Arbeits-

gruppe bearbeitet und 1971 intensiviert, um die Motivati-
onen auf diesem Wege (Intensiv-Interviews, Inhaltsanalyse)
noch genauer in Erfahrung zu bringen. Auftraggeber ist die
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkldrung.

3) Vergl. hierzu u. a. die gozialstrukturellen Theorien zum

abweichenden bzw. delinquenten Verhalten von:

A. K. Cohen, Delinquenti.:Boys, New-York, 1955,
R.A. Cloward, L.E. Ohlin, Delinquency ana Opportunity,
A. Theory of Delinquent Gangs, New-York, 1960
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Dazu ist es erforderlich, CaB ein operationaler Begriff
der Motivation (eingebettet in elnen theoretischen Le-

zugsrahmen) gefunden wird.

Wenn man davon ausgeht, daB der zunohmende Ril-Konsum (insbe·
sondere weil er von Jugendlichen betrieben wird) heftige

Reaktionen der Gesellachaft hervorruft und daB dieser Kon-

sum die Grundfesten dleser Gesellschaft in Frage zu stel-

len *cheintl), lit u ein zintrales Problim, ob die gel-
tenden somialen Wormin und Worte in Ubereinsti- mg mit

dem *ublektiven Motivationisystew dir *insolindividuen

stehen. Donn die Bestlndigkeit eines sosialin Systems

(Gesellschaft) ist nur dann gistchert, wenn die affek-

tiven, kognitiven und wertenden Motivationen der einzelnen

Gesellschaftsmitglieder den Normen und Werten der Gesamt-

2)gesellschaft entsprechen. Eine solche Ubereinstimmung
kann jedoch nur dann beatehen, wenn ein standiger, unge-

brochener Ko,munikationsprozess unter den Mitgliedern der

Gesellschaft und ingbegondere swischen der Llteren und der

nachwachsenden Generation stattfindet. Dlese Kommunikation

(die Weltergabe der Normen und Werte) erfolgt liber Lernpro-

resse.

Diese sozialin Lernprozesse findin liberwlegend durch Imi-

tationen und Identifikationen *tatt. Bet dir Imitation

dient elne andere Person in spezifischen Situationen ala

Bezugsperson und Modell fur dle Ausrlchtung des eigenen

Verhalteri. Identifikation dagegen belnhaltet, das eine

andera Person ali Gegenstand Imotinaler Engagementi dient,

als ein Modell, an dem generallsiorte Grundhaltungen er-

lernt werden, die viel  oder alle solialin Beretche umfas-

sen. Erst aber wenn die Worta und Normen (Orientlerungs-

1) Inwieweit dieser proses auf Grund de• ges•llschaftlichen
Situation und Riaktion initlk·t wurde, gllt es noch su

klaren.

2) F. J. Stendenbach, Soilale Interaktion und Wrnprozesse,
a.a.0., S. 145
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weisen) von den Individuen internalisiert werden

(d.h. durch Imitation und Identifikation erlernt)

konnen diese Normen und Werte in der persanlichen
Motivationsstruktur wirksam werden und bestimwte

1)Verhaltensweigen hervorrufen.

Es kannen demnach die konstitutiven Elemente des

sozialen Systems (Werte und Normen) nur durch Inter-

nallsiesung (nicht aber durch das bloBe Kennen) zu kon-

stitutiven Elementen des psychischen Systems werden und

damit die norm-konformen und nicht konformen Verhal-

tensauspragungen von Motivationen bedingen.

Dieser theoretische Ansatz ist fur das vorliegende Pro-

blem von greater Bedeutung, da so einerseits das Ent-

stehen von Motivationsstrukturen in Subkulturen er-

klart werden kann, die den Verhaltenserwartungen des

sozialen Systems widersprechen, und andererseits die

Moglichkeit geboten wird, Maanahmen zur Bewaltigung

des Rauschmittelproblems einzuleiten.

Einen weiteran Hinweis fur die Fruchtbarkelt elnes sol-

chen Ansatzes geben die Untersuchungen der amerikanischen
2)

Soziologen Howard S. Becker lowie von Marshall B. Clin-

ard. 3)

So zeigt u. a. Howard S. Becker in einer Studie Ober Mari-

huana-Konsumenten folginde vier Lernprozesse4  auf, ohne

diese jedoch als solche explizit zu benennen.

1) F.J. Stindenbach, Soziale Interaktion und Lernprozesse,
a. a. 0., S. 175 ff

2) H.S. Becker, Outsiders, New York 1963
3) M. B. Clinard, Soziology of Deviaut Behavier, New-York,

Chicago, London, 1968

4) H. S. Becker, Outsiders, a. a. 0., S. 41 ff
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Der Uwgang Eit Rauschmitteln vollzieht sica in rehro-

ren Stufen:

1.) Auf Grund sozicler Intera]:tion und .<or.u,unikations-

prosesse (Lernpikesse) kann uberhaupt erst der

dunsch, die r,Ugiarde geweckt werden, Rausch.ait-

tel Zu konsul.ieren und Gar.lit vanaointlicile oder

tatgachllch vorhandene 13editr£nisse au decken. (Aus-

lasemotiv 'llougler').

2.) Der Rauschmittel-Konsum muB Zur,wist - durch Imita-

tion - in Gruppen gelernt werden. (gruppenphanome-

nales i.otiv).

3.) Der Rauschmittel-Konsument muB lernen, die Wirkun-

gen der Rauschmittel wahrzunehmen, sich die Symp-
tome bewuat machen, die Gas 'high"-sein bestimmen

(hedonistische rlotive) .

4.) Der Rauschmittel-Xonsu.ent mua lernen, die Wirkun-

gen zu verarbelten und sie - positiv oder negativ -

in seine Pers6nlichkeitsstruktur einzubauen (selbst-

analytische, res ignatorische Motive).

H. S. Becker schreibt, daB der Konsum von Rauschmitteln

(hier Marihuana) nur dann bell)ehalten wird, wenn der oben

aufgezeigte gesamte ProzeS (LernprozeS) mit Erfolg von

den beginnenden Rauschmittel-Konsumenten vollzogen wird.

DaB dieser LernprozeB, den H.S. Becker bei der Analyse

des Uerdeganges von Marihuana-Konsumenten herausfand,

nur als Hinweis auf die noch zu erforschenden komplexen

Lernprozesse fur den Rauschmittel-Konsum bei Jugendlichen

verstanden werden darf, muB hier eindringlich betont

werden.
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Auf Grund dieser Oberlegungen, sowle der Tatsache, daa

ein voll standardisiertes Erhebungsinstrument erarbei-

tet werden sollte, stellte sich das Problem, wie ein

erster Schritt zur Aufdeckung der die Motive fur den

Raus chmittel-Konsum bestimmenden Lernprozesse vorgenom-

men werden kann. Davon ausgehend, daB das Erlernen (Imi-

tation und Identiflkation) von Verhaltensweisen und der

ihnen zugrunde liegenden Motivationen nur infolge so-

zialer Interaktion und Kommunikation stattfinden kann

und das abweichende Verhalten (Rauschmitte l-Konsum)

infolge der Ortentierung an Personen (Gruppen), die Rausch-

mittel konsumieren, erklart warden kann, galt es - neben

aneren Problembereichen - in erster Linie die Elnetellun-

gen der jugendlichen Konsumenten und Nicht-Konsumenten

zur Rauschmittel-Problematik selbst, wle su den inati-

tuionalisierten Sozialisations-Einrichtungen (z. 8. Fami-

lie, Schule) zu erfassen.
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Auf der Basis der Informationen, die mit den Intensiv-

Interviews in Teil III dieser Arbeit genommen wordcn
1)

waren, sowie auf Grund methodischer Uberlegungen wur-

de ein Fragebogen konzipiert, dem zwei wesentliche Auf-
2)

gaben zukamen:

Einerseits sollte er fur verschiedene Sachverhalte Hau-
--

figkeitsverteilungen erbringen, andererseits sollte r.it

ihm ein moglichst breites Spe]:trum von Fakten erfaBt wer-

den, die evtl. mit dem Rauschmitterionsum in einer Ee-

ziehung stehen konnten.

Das bedeutet, daB (iber den eigentlichen Rauschmittelkon-

sum und Lie aamit verbundenen Verhaltensweiscn der Konsu-

menten der graaere Teil der Fragen sich auf Linstellungen

zum Rauschxittelkonsum, auf die sozialc und pers3nliche
Problematik der Be fragten scwie auf verschiedene Person-

lichkeltsdimensionen bezog. Der Fragebogen war so auf-

gebaut, daB zunachst die statistisch bedeutsamen Angaben

erfragt wurden (z.B. Alter, Geschlecht, Schulbildung,

Stellung der Eltern, Einkommen, Geschwisterzahl usw.)

Der statistische Teil des Fragebogens war aber so konzi-

piert, daB einige Angaben (etwa Hahe des Taschengeldes

und Geschwisterzahl) hinterher in der Auswertung in einen

direkten korrelativen Zusammenhang Zum Rauschmittelkonsum

gebracht werden konnten. Die ubrigen statistischen Angaben

dienten zur Differenzierung der Stichprobe.

Im Anschlus an den statistischen Teil wurden dann den Be-

fragten 36 Behauptungen vorgegeben, die sich auf den Rausch-

1) Siehe Kapitel II 3.2, S. 9 ff und Kapitel IV 1.5, S. 66

ff dieser Arbeit

2) Siehe Fragebogen im Anhang dieser Arbeit

1.6 Erstellung und Aufbau des Fragevogens



mittelkonsum und Rauschmittelkonsumenten besogen and

die mit  halte ich far richtig* und "halte ich far

falsch' von den Befragten eingestuft werden musten.

Jeweils 6 dieser Behauptungen bildeten eine Skala, so

das sich also 6 Skalen ergaben, mit denen die indivi-

duelle Auspragung der damit erfaBten Einstillungen er-

mittelt werden konnten.

Die 6 Skalen lassen slch folgendermaaen umachrelben:

1. Distanz zum Rauschmittel: Zuatimmung - Ablehnunq

Belpiel: " Fur mich koemt Rauschmittelnehmen night
in Prage• oder •wenn 1ch das Bidurfnis danach hat-

te, warde ich ohne Bedenken *u linem Itarkeren
Rauachmittel wie Opium oder Heroin greifen'.
(3 Behauptungen waren jeweila pomitiv formuliert,
3 andere negatlv. Wurden alla positiv formulierten
Behauptungen bejaht und alle negativ formullerten
Behauptungen verneint, ergab sich alio eine extreme

zustimmung, im umgekehrten Fall eine extreme Ablehnung

Alle Zwischenstufen waren selbstveratandlich maglich .

2. Wirkung dea Rauschmittels: Angenehm - Unangenehm

beipiel: "Im nauschzustand kann man vollka men
abschalten und slch entspannen' oder ' nach dem
GenuB von Haschisch oder Marihuana w(trde ich mich
wahrscheinlich tibergeben..

3. Pers8nlichkeit des Rauschmittelkoniumenten:
Stabil - labil

seispiel: *Rauscilmittelkonsum bedeutet Flucht vor

persenlichin Problemen' oder "maavoller Rausah.it-

telgenue steigert die Willinlkraft und das Verant-

wortungsbewuBtsein'.

4. Gefahrlichkeit: Harmlos - gefahrlich

Beispiel: "Bei den Rauschmittiln let e• vie beim
Alkohol: Winn man selne Grenmen kinnt, rlikiert
man nichtt oder *ich kann mir voratellin, daB
der stelgende Rauachmittelkonsum su Erbschalden
(z. B. MiBbildungen bet Neugeborenan) fohrt:

-
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5. Soziale ibtive: Prestigegewinn - Prestiqeverlust

.eispiel: '. ausci.',ittel.:olt3 u..-.enten sin- scor ehr-

geizig" oder 'Rauschmittelkonsumenten sind AuBen-

selter der Gesellschaft'.

6. Offentliche Sanktionierung; Lrlaubt - verooten

uetsriel: "Rauschmittel sollten frei verkauflich
sein, winn ihre Ungefaarlichkeit erwiesen ist•
oder 'Rausciamittelkonsumenten sollten ebenso hart
bestraft werden wie RaugchmittelhanGler:

Nach diesen dehauptungen folgte eine Liste von Eigenschafts-

paaren, die sich jeweils polar gegenuberstanden. Auf einer

6-stufigen Skala sollten die defragten einen Haschisch-

Konsumenten in aie Ligenschaftspolaritaten einstufen, so

daB sich nach der Auswertung ein Polaritatsprofil ergeben
wurde.

Im AnschluB daran wurde gefragt, wie £ie 146glichkeit einge-

schatzt wlirde, bei verschiedenen nitteln (Haschisch, Wiko-

tin, Opium, LSD, Alkohol, heroin, Schmerztabletten) aL,hun-

gig ("suchtiq*) zu werden.Die Skala hierzu war 6-stufig und

relchte von sehr hoch big sehr niedrig.

Danach wurden erneut die Eigenschaftspolaritaten vorgcge· en,

wobel die Anweisung diesmal lautete, elnen Alkoholiker ein-

zustufen.

Nun folgten noch einmal 78 Behauptungen, die ebenfalls wie-

der verschiedene Skalen bildeten. Dabei ist zu unterschei-

den zwischen Skalen, mit denen pers6nliche Probleme erfast

wurden und Skalen, mit denen Auspragungen auf bestimmten

Persanlichkeitsdimensionen ermittelt werden sollten. Die

letzteren wurden gebildet durch Behauptungen, die dem Frei-

burger Persunlichkeitsinvental von FAHRENBERG und SELG ent-

1)stammten.

1) J. Fahrenberg, H. Selg, Das Freiburger Personlichkeitsin-
ventar, Gbttingen 1970



Dabet wurden aus diesem Persanlichkeitsinventar jeweils
die funf Behauptungen ausgeeucht, die reprasentativ fur

die Paktoren analytisch ermittelter Pers6nlichkeitsdimen-

sionen, wie sle mit diesem Test erfaBt werden, sind.

LrfaSt wurden folgende Persanlichkeitsdimensionens

1. Nervositat, psychosomatisch gestort
2. Aggressivitat
3. Geselligkeit
4. Gelassenheit (selbstvertrauend, gut gelaunt)
5. Dominanzbestreben
6. Geher,mtheit
7. Depressivit;it (selbstunsicher)
8. Erregbarkeit (reizbar, leicht frustriert)

AuBerdem wurden noch drei Behauptungen der "Lagenskala'
abernommen, die Indikator daftir sind, ok) die Behagptungen

ehrlich beantwortet worden sind.

Die Skalen, die sich auf persanliche Probleme bezogen, er-

faBten die folgenden Bereiche:

1. Einstellung zur Schule: Positiv - negativ

seispiel: *.tit meinen Schulleistungen bin ich
zufrieden• oder •in der Schule lernt man nicht
sehr viel furs Leben*.

2. Lebensplan: Konkrete Vorstellungen - keine Vorstellang

Beisjiel: " Uber rzeinen waiteren I.el>ensweg habe id

i.cir noch keina groten Gedanken gemacht' oder •ich

hwe schon mit 14 Jabren gewuat, was icn werden woll-

ta..

3. Soziale Eezienungen: Gut - gestdrt

Beispiel: 'In Gesellschaft anderer Jugendlicher
finde ich sehr schnell Kontakt' oder 'in der Klasse
nahme ich elne AuBensetterrolle ein*.

4. Einstellung zum Elternhaus: Positiv - negativ

Beispiel: -denn ich einmal heirate, machte ich mit
meiner Frau genau so zusanmenleben, wie maine El-

tern es tun o€ler getan haben * oder 'mit meinen El-

tern habe ich fast jede .loche Strait'.
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5. Generationsproblematik: aegativ zur altern Generation -

Positiv zur Nlteren Generation

*:isgiel: "Lau·12, ,ic .1:or cls 30 Jair; ain , ioll-
ten nic.it ...a.ir in  -r ..c.ierui:·  :ein" o,cr ".:lt-r.
.ionschen .:unntcm auf #:an- ilrcr Lebenscrfahrung
riciltigere riltscneioungen treffen als jungerc•.

Im AnschluB an aiese Behauptungen wurden wiederum die Ligen-

schaftspolaritaten vorgegeben, wobei diesmal ein Fixer einge-

stuft werden sollte.

Den AbschluB des Fragehogens bildete ein idirplex, der sich mit

dem persenlichen Verhaltnis des Zefrasten zum nausciwittel De-

fa6te. Hier wurde gefragt, ob und wenn ja wie haufig welches

Rauschmittel bereits genommen wor en war, wie alt der Sefral-

te bei der erstmaligen Zinnahlne war, wie er crl uas Rausc.imit-

tel gekommen ist und welche Lxpfindungen er nach de:„ Rausch-

mittelkonsum gehabt hat.

Der Fragebogen war also bewust so angelegt, daB sowohl NiGht-

konsumenten wie Kauschmittelkonsumenten mit ihm befragt werden

konnten. Neben dem direkten Vergleich dieser beiden Gruppen

lieBen die Skalen, die sich aus den Behauptungen Gber Rausch-

mit:telkonsum und Rauschmitte 1konsumenten ergaben, auch zu,

eine Gruppe von Befragten zu ermitteln, die zwar selbst keine

Rauschmittelkonsumenten sind, dein Rauschmittelkonsum aber re-

lativ wenig distanziert gegenuberstehen·

So laBt dieser Fragebogen also Aussagen Uber Niclit-Konsumenten

zu, die dem Rauschmittelkonsum entweder ablennend gegenuber-

stehen, die ihm eher positiv gegenuberstenen und uber Perso-

nen, die sellst Rauschmittelkonsumenten sind.

Damit ist naturlich gewahrleistet, daa es sich im Hinblick

auf den Rauschmittelkonsum nicht um eine ausgelesene PJ la-

tion handelt, eine Tatsache, die in bisher vorliegenden Unter-

suchungen nicht beruckstchtigt wurde.
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Es bletbt noch ansumerken, daB der Pragebogen so aufgebaut

war, daB dle Ergebnisse direkt auf Datentrager ilbernommen

werden konnten, sodan eine statistilche Verarbeitung mit

woglichst geringera Informationsverlust moglich war. Die

statistische Verarbeitung selbst erfolgte auf der elek-

tronischen Groorechenanlage in Jalich. Die im einzelnen

angewandten statistischen Verfahren warden Del den jewel-

ligen Darstellungen der Ergebnisse grwahnt.
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2.1 Randauszahlung der be fragten Juqendlichen

2.1.1 Geschlecht und Alter

Die Gisamtiahl der 411 befragten Jugendlichen teilt sich

in 306 mannliche und 100 weibliche SP auf. 5 BP machten
1)keine Angaben.

Beabstchtigt war, nur Jugendliche im Alter zwischen
2)

14 und 19 Jahren zu befragen. In den Obertertien waren

jedoch einige 13-jahrige und bei den Oberprimanern so-

wie bei den erfasten Lehrlingen einige 20- und 21-jah-

rige.

Da diese BP ebenfalls Schliler waren, wurden sie bet der

3)
Auswertung mit beritcksichtigt.

Zur Vereinfachung der Auswertung wurden funf Altersgrup-

pen gebildet:

Alter

13-14

15-16

17-18

19-20

Gesamt

Anzahl der BP

absolut in %

34 8,3 %

115 28,0 2

178 43,3 e

63 15,3 %

12 2,9 8

9 2,2 %

411 100,0 8

1) Siehe Tabelle 1 im Anhang·
2) Siehe Kap. IV S. 59f
3) Siehe Tabelle 2 im Anhang

Altersgruppe

2 Ergebnisse der Schulerbefragung

1

2

3

4

21 5

k. A.



Der Schwerpunkt der Defragung liegt bet den 15- bis

18-jahrigen Schulern (Durchschnitt 16,8 Jahre,) deren

prozentualer Anteil an der gesaaten Stichprobe rd.

71 2 betrug.

2.1.2 Schulform

Von den Befragten besuchten 115 Jugendliche ein Gymna-

sium und 238 eine Berufsschule. Die restlichen 58 Be-

fragungspersonen besuchten andere Schulformen wie:

Hauptschule, Fachschule, Handelsschule, Hahere Handels-
1D

schule, Realschule und Au£baugymnasium. Da die je-

weillge quantitative Besetzung dieser letatgenannten
Schulformen sehr gering war, wurden sie zusammen mit

den Gymnasien und den Berufsschulen zu zwei Gruppen

zusammengefaBt. Diese zwei Gruppen 11eBen sich insofern

relativ einfach bilden, als die hier erfaBten Schulformen

entweder den allgemeinbildenden Schulen (=Schulergrup-

pe 1) oder den berufsbildenden Schulen (=Schillergruppe 2)

zugeordnet werden konnten.

Diese Kategorienbildung war insbesondere deshalb inter-

essant, weil haufig die Ansicht vertreten wird, daB

Jugendliche in der Berufsausbildung weniger Rauscbmittel

konsumieren witrden als Jugendliche in h6heren Schulen.

Die Befragungspersonen verteilen sich folgendermaBen auf

die oben genannten Schulergruppens
Anzahl

schulergruppe 1
(allgemeinbildende Schulen)

Schulergruppe 2

(berufsbildende Schulen)

absolut

163

248

in I

40 4

60 a

1) Siehe Tabelle 3 im Anhang
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2.1.3 Wohn- und Familiensituation

Die Frage: "Wo wohnen Sie7* wurde von den befragten

Jugendlichen nahezu einheitlich beantwortet. Fast

90 2 wohnen bei ihren Eltern, wahrend 10 2 entweder

in elnem Helm, mablierten Zimmer oder in elner Wohn-

gemeinschaft leben. Die letiteren BP sind uberwiegend

Iehrlingo. In einer wohngemeinichaft liben ein Fach-

schuler, swel Lihrlinge und ein Schaler eines Gymna-

si=. Bel der hier befragten Population 18Bt sich
1)

hinsichtlich der Loslasung vom Elternhaus und einem

u. U. haufiger auftretenden KM-Konsum wenig aussagen.

Die Fragen nach der Familiensituation der befragten

Schiller ergaben das folgende Bild2):

85 % der Jugendlichen (= 348 BP) stammen aus voll-

Standigen Familien. Bei 5 % (= 21 BP) sind die Eltern

geschieden; bei 8 % sind entweder der Vater (- 19 BP)

oder die Mutter (= 10 BP) verstorben.

Aus den in dleser Befragung gewonnenen Angaben konnte

naturlich nicht im einzelnen der Beobachtung nachge-

gangen werden, ob Jugendliche aus unvollstandigen Fami-

lien einen groseren Anteil bel den RM-Konsumenten ein-

nehmen. Hinweise zu diesem Problemkrets sind in Tell III

dieser Arbeit sowie in der Skala *Einstellung zum3)

4)Elternhaus ' enthalten.

1) Siehe Tabelle 4 im Anhang
2) Siehe Tabelle 5 im Anhang
3) Siehe S. 19 ff

4) Siehe s. lot ff dieser Arbeit

1
1
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2.1.4 Fret verfugbares Geld der Jugendlichen

Davon ausgehend, daB ein mdglicher Rii-Kons um auch von

der Summe des frei verfugbaren Geldes abhangt, war es

wichtig zu erfahren, uber wieviel Geld die Jugendlichen

pro ,·lonat durchschnittlich verfitgen.
1)

Nach den hier gemachten Angaben verfugen 189 Jugend-

liche (- 46 %) uber weniger als 60,- DM pro Monat. Da-

gegen kennen 163 Jugendliche (, 40 %) zwischen 61.- DH

und 200.- DM verbrauchen. Immerhin 57 Befragungsperso-
nen (= 14 %) gaben an, uber mehr als 200.- DH verfugen

zu k6nnen.

Dieser relativ hohe Prozentsatz von Schalern, die tiber

200.- DM im Monat zur Verfugung haben, ist vermutlich

darauf zurackzufithren, daB in der befragten Population

viele Berufsschaler enthalten sind, die als Lehrlinge

von thren Ausbildungsbetrieben teilweise eine betracht-

liche geldliche Vergatung erhalten. Da sie von diesem

EinkOmrmen haufig nur wenig oder sogar nichts zu Hause

abzugeben brauchen und tellweise sogar durch Nebenar-

beiten noch zusatzliches Geld verdienen, kannen sie

allmonatlich bedeutende Summen fur thre spezifischen

Bedurfnisse ausgeben.

1) Wenn man die gegenwartigen Prelse zu Grunde legt,
benotigt ein Haschischkonsument, der taglich einen
Joint (Haschisch-Zigarette) raucht, ca. 120,- DM

pro Monat dafur.



- 81·-

1)2.1.5 Rauschmittel-Konsum

2.1.5.1 Fragestellung und Begriffe

In dem Fragebogen fur die Jugendlichen war bewuat darauf

virilchtet worden, einen Katalog von RM-Arten vorzugenen.

Einerseiti hatte dies sur Folge habcn kdnnen, dae ein Tei 1

dir befragten Schuler RM ankreuzen, obwohl sie diese Mittel

noch nicht gebraucht haben. Andererseits wurde auch des-

halb darau£ verzichtet, weil die Bekarintgabe von viel-

leicht unbekannten RM den Kons umenten erst auf die I·;Og-
lichkeit des Konsums aufmerksam machen kennte.

Speziell fur die Kategorie "Haufigkeit des ionsums eines

bestimmten RM' wurde bei 18 jugendlichen RM-Konsumenten

eine Art Pretest durchgefiihrt, um den Begriff Haufigkeit

operational definieren zu k6nnen. Dabei zeigte es sich

ubereinstimmend, daB die befragten RM-Konsumenten drei

wesentliche Haufigkeitskategorien sahen:

1. Die Gruppe der einmaligen Konsumenten

2. Die Gruppe der selten Konsumierenden (gelegentlich)

3. Die Gruppe der haufig Konsumierenden (exzessiv)

Die Abgrenzung zwischen seltenem und haufigem Konsum wurde

von den befragten Jugendlichen folgendermaBen bestimmt:

Solange eine Konsument nicht mehr als einmal pro Woche

RM konsumiert, kann er zu den selten Konsumierenden ge-

zahlt werden; wer mehr ala einmal pro woche konsumiert,
2)

gehere schon zu den haufig Konsumierenden.

1) Im folgenden wird das Wort Rauschaittel durch das

Symbol RM abgekurzt

2) In einer nachfolgenden Untersuchung muBte dieser Unter-

gliederung nach Haufigkeit des Konsums allerdings auch
Lm Hinblick auf die Arten der konsumlerten Rauschmittel

starker dif£erenziert werden.



Auf Grund der Angaben aus den Intensiv-Interviews dieser

Untersuchung wurde noch eine lategorie eingefugt, in1)

der der Konsument die Art der Einnahme des Rit angeben

sollte, denn die meisten der benutzten RM k6nnen zumin-

dest auf zweierlei Art eingenommen werden. Es wurden die

Kategorien: 'rauchen oder schnuffeln", "schlucken  und

=spritzen= vorgegeben.

Es werden z. B. folgende RM gegenwartig

(1) geraucht

(oder geschnuffelt) :

(2) geschluckt

(3) gespritzt

Haschisch, Roh-Opium, CCL4,
Aceton.

Haschisch, Opiate, Hallust-

nogene (synthetisch) und

Tabletten aller Art

Haschisch (selten), Opiate,
Halluzinogeno (synthetiach).,
Tabletten aller Art

Da von den befragten RM-Kongumenten und Dealern haufig die

Analcht vertreten wurde, daB das eigentllche 'Unsteigen•

wieder eine Anderung in der Einnanme-Art sel (namlich voi

Rauchen und Schlucken zum Spritzen), wurden diele drei

Kategorien zusatzlich zur Frage nach der Haufigkeit des

Konsums ('ein-mal", "selten", 'haufig') gestellt.

2.1.5.2 Gesamtzabl dir RM-Konsumenten

Von den hier befragten 411 Jugendlichen gaben 137 Jugend-

liche (33,3 2) an, ein Rauschmittel kons,imiert xu haben.

Obwohl Alkohol, Nikotin, Coffein etc. nicht angegeben wer-

den aollten, wurden sle dennoch gelegentlich von den Schu-

lern mit aufnotiert. Bel der Auswertung wurden diego An-

gaben jedoch nicht berucksichtigt.

1) Siehc Kapitel III
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1)
Von den Jugendlichen wurden folgende Rn-Arten angegeb€n :

Art des RM

Haschisch, Marihuana (Cannabis)

Roh-Opium

Opim-Derivate (i,eroin, Morphin)
LSD

Dlikalin

Tablitten (Amphetaming und

Tranquilizer)

Raucherstabchen

Wundbenzin

(1) Cannabis-Konsum

Anzahl der Nennunqcn

131

22

7

49

16

23

Insgesamt konnten 131 haschisch-Konsumenten (31,9 %) fest-

gestellt werden. Nur 6 der 137 RM-Konsumenten haben dem-

2)nach noch nie ein Cannabis-Produkt konsumiert.

Nach Einanahme-Art und Haufigkeit des Haschisch-Konsums

befragt gaben die Jugendlichen folgendes an:

1 x rauchen

1 x spritzen

selten rauchen

bduflg rauchen

gesamt

Anzahl

absolut in % in %
N = 411 W = 131

1) Siehe Tabelle 6 im Anhang

7,5 % 23 %

10 % 29 %

15 % 48 %

32,5 % 100 %

2) abwohl vier Jugendliche angaben, Marihuana geraucht
zu haben, was in der Kdlner RM-Szenerie auaerst sel-
ten ist, wurden diese Angaben unter Cannabis- bzw.
Haschlsch-Konsum subsumiert.

3

1

3o

1

38

62

131



Es kann aus diesen Angaben herausgelesen werden, daB von

den 131 Cannabis-Koniumenten knapp 1/4 den Konsum nach

einem elnmaligen Versuch beendeten, wahrind 3/4 dir Be-

fragten beim Konsum von Haschisch blieben.

Interessant ist auch, daB die Einnahme-Art von Haschisch

hier ausschlieslich das Rauchen lit. Nur eine Person glbt

an, die Injektion von Haschisch probiert zu haben. Offen-

sichtlich ist die orale Einnahme von Haschisch (z.B. im

Tee, in Kuchen etc.) nicht so verbreitet. Dies mag damit

zusammenhangen, daa bit der oralen Einnahme der erwanschte

Zustand (high-sein) nicht so gut steuerbar ist und der Be-

1)
ginn des 'high-seins' nicht abgeschlitzt warden kann.

*-4 Geschlecht:

Die insgesamt 131 Haschisch-Konsumenten tellen stch in

2)
109 mannliche und 22 weibllche Jugendliche.

Von den insgesamt 100 weiblichen Befragungspersonin (BP)

dieser Untersuchung gaben an

78 BP (-78 %), noch nie Haschisch konsumlert zu haben

8 BP (- 8 %), es einmal probiert zu haben

4 BP (- 4 1), es melten zu konsumleren

10 BP (-10 %), es haufig zu konsumloren

Von don 306 mannlichon Jugendlichen gaben an

197 BP (- 64,4 I), noch nie Haschisch konsumiert su haben

22 BP (* 7,2 0), es einmal problert su haben

1 BP (- 0,3 t), es einmal injiziert su haben

34 BP (- 11,1 0), es selten su konsumieren

 2 Bp (= 17 0), es haufig su konsumieren

1) Nach Aussagen von RM-Konsuminten in Intensiv-Interviews

2) Slehe Tabelle 7 im Anhang
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Ein Haschisch-Konsum, der iiber einen einmaligen *Pro-

bierversuch' hinausgegangen ist, wurde demnach von 86

(=28 %) der 306 mannlichen Eefragungspersonen und von

14 (=14 %) der 100 weiblichen Befragungspersonen ange-

geben.

649 Alter:

Bet den hier befragten Jugendlichen konzentriert sich

der Haschisch-Konsum auf die Jugendlichen zwischen 19

1)und 20 Jahren.

Dieses Befragungsergebnis erscheint insofern bemerkens-

wert. als im allgemeinen vermutet wird - und auch von

den befragten Dealem angegeben wurde -

, der Haschisch-

Konsum sei bereits bei den j ungeren Altersgruppen star-

ker verbreitet.

In der Altersgruppe

13/14 Jahre konsumieren 1 mal

N = 42 haufig

15/16 Jahre konsumieren 1 mal

N - 115 selten

haufig

1) Siehe Tabelle 8 im Anhang

1 DP (= 2,4 %)

1 BP (- 2,4 %)

9 BP

12 BP

14 BP

(= 8

(=10

(-12

- 85 -
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17/18 Jahre konsumieren 1 mal

N -178 selten

haufig

19/20 Jahre konsumieren 1 mal

I - 63 selten

haufig

21 Jahre konsumieren 1 mal

N - 13 selten

haufig

et Schulergruppen

11 BP

18 BP

31 BP

8 DP

6 BP

15 BP

1 BP

2 DP

1 BP

(- 6 %)

(-10 *)

(-17 %)

(-13 %)

(=10 %)

(-23 %)

Bet der Aufachlitsselung des Haschisch-Konsums nach der

Zugehurigkelt der 131 Cannabis-Raucher zeigte sich ein

eindeutig starkerer Konsum bei den Jugendlichen von be-

1)
rufsbildenden Schulen (= Scnulergruppe 2) im Vergleich
zu den Jugendlichen von allgemeinbildenden Schulen

(-Schulergruppe 1).

Auch hierbei handelt es sich um einen besonders hervor-

zuhebenden Befund, denn bisher wurde zumeist die These

vertreten, der Haschisch-Konsum sei weitgehend eine Er-

scheinung bei Jugendlichen an Gymnasien.

Von den 163 Befragten der Schillergruppe 1 gaben an

120 BP (- 73 %) noch nle Haschisch geraucht zu haben

12 BP (- 7 t) einmal geraucht zu haben

17 BP (= 11 %) selten zu rauchen

14 BP (- 9 4) haufig zu rauchen

1) slehe Tabelle 9 im Anhang

- 86 -
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Von den 248 Befragten der Schalergruppe 2 gaben an

160 BP (-

18 BP (-

21 BP V

48 BP (-

65 %) noch nie Haschisch geraucht zu haben

7 %) es einmal probiert zu haben

8 %) es selten zu rauchen

20 W es haufig zu rauchen

(2) Dir Konsum von Roh-Oplum

Die insgesamt 22 Jugendlichen, die zugaben, Roh-Opium

zu konsumieren, lassen sich nach Einnahmeart, Haufigkeit
und Geschlecht folgendermasen unterteilen:

Einnahme-
art

Rauchen

Rauchen

Rauchen

Injizieren

Injizleren

Haufigkeit Anzahl
Gesamt mannlich weiblich

einmal

selten

haufig

selten

haufig

Gesamt:

Von den 163 Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen

gaben 6 EP an, nach einmaligem Konsum von Roh-Opiwn auf

weiteren Gebrauch veritchtet iu haben, wahrend von den

248 Jugendlichen berufsbildender Schulen nur 2 BP verzlch-

teten1)

1) Siehe Tabelle 10 im Anhang

8 7 1

6 6

2 1 1

4 3 1

2 2

22 19 3



Inagesamt gesehen ist der Konsum von Roh-Opium bei der

hier befragten Population an den berufsbildenden Schulen

haher all bel den allgemlinbildanden Schulenl).

Hinstchtlich der Altersstufe, in der von den Befragten

angegeben wird, Roh-Opium *u gebrauchen, fallt auf, daB

die 17- und 18-jahrigen Schuler den hachsten Konsum zu

2)verzeichnen haben . In hdheren Altersstufen wird Roh-

Opium nur sweimal gebraucht. Wahrend in der Gruppe der

14- bis 15-jahrigen das Rauchen von Roh-Opium nur als

Versuch (14 von zwei Jugendlichen angegeben wird, sind

in dieser Gruppe zwel  Fixer" (injizieren) anzutreffen.

(3) Der Konsum von Opium-Derivaten

Bei der Analyse der Fragebogen fiel auf, daB die befragten

Schiller einen Unterschied zwischen Roh-Opium und Opium-

Derivaten machten. So werden dlese beiden Gruppen auch

hier getrannt behandelt. Ali Opium-Derivate wurden folgen-

de Stoffe genannt: .forphium (viermal), Heroin ( einmal) und

Codein (zweimal) .

Von den insgesamt 7 (- 1,7 1 von 411 BP), die angaben,

Opium-Derivate zu konsumieren, waren 2 BP wiiblich3).
Der Konsum, insbesondere nach der Einnahmeart des Spritzens,

liegt starker wieder bel den Jugendlichen aus den berufs-

bildenden Schulen4). Zwel dir 7 angegebenen Falle waren

bei der Altersgruppe der 15- bis 16-jahrigen und die rest-

lichen 4 bei den 17- bil 18-jahrigen Schitlern.

1) Siehe hierzu Kap. III, 2.3 dieser Arbelt
2) Slehe Tabelle 11 im Anhang
31 Siehe Tabelle 12 im Anhang
4) Slehe Tabelle 13 im Anhang
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Von den 411 befragten Jugendlichen gaben 49 LP (= 12 %)

an, LSD zu konsumieren. Vier Jugendliche injizierten die-

ses RM, wahrend die librigen 45 Schiiler es oral ("schlucken')

einnahmenl). Hinsichtlich des i:onsums von LSD liegt die

Schillergruppe 2 (berufabildende Schulen = 15,6 %) vor der

Schillorgruppe 1 Callgemeinbildende Schulen - 6 9)21.

Immerhin 8 der befragten Meidchen (= 8 9) neitmen LSD,

wahrend 41 der 306 befragten Junaen (- 13,5 %) LSD kon-

sumieren3)
. In der Altersgruppe von 17- und 18-jhhrigen

ist der hochste Monsum ( 17 %), bei den 19- und 20-jah-

rigen liegt der Konsum bei 16 % und bei Den 15- bis 16-

jahrigen bei 7%. Bel den befragten 13- und 14-jahrigen
4)wurde kein Konsum von LSD angegeben.

(51 Meskalin-Konsum

ES stellt sich die Frage, inwieweit jugendliche RM-

Konsumenten einen Unterschied zwischen LSD und Meskalln

aberhaupt feststellen kdnnen. Dies setzt eine recht ge-

naue Kenntnis der RM-Arten voraus. Da jedoch Ikskalin

insgesamt von 16 BP (= 3,9 % von 411 BP) genannt wurde,

wird es hier getrennt aufgefithrt.

Ahnlich wie bei dem Konsum von ISD wird auch Meskalin

uberwiegend oral eingenommen (zweimal wird das Inji-
zieren von Meakalin angegeben) und ilberwiegend von den

17- bis 18-jahrigen Schalern konsumiert:  
Eine weibliche

1) Siehe Tabelle 13 im Anhang
2) ebenda
3) siehe Tabelle 14 im Anhang
4) siehe Tabelle 15 im Anhang
5) siehe Tabelle 16 im Anhang

(4) LSD - ionsum



Schillerin gibt an, selten oral Heskalin e in z unehmen.

Auch hinsichtlich der Schulform sind bei dieser Popu-

lation die Sch(iler berufsbildender Schulen starker

(5,2 %) am Konsum beteiligt als dle Schiller allgemein-
bildender Schulen ( 1,8 %)1).

(61 Psychotonica (Tabletten)

Der Begriff "Tabletten- oder -Psychotonica- wurde von

den befragten Jugendlichen nicht genannt. Da slch je-

doch die vers chiedenen Angaben unter diesem Begriff sub-

sumieren liesen, wurden die Einzelangaben zusammengefaBt.

Hier wurden unter den Begriff der Psychotonica RH unter-

geordnet, die zu den Stimulantia, Hypnotica (Schlafmit-

tel) oder Tranquilizer geharen.

Die befragten Jugendlichen gaben tiberwiegend Stlmulatia

(Amphetamine) an wie: Preludin, Captagon, ANl und Ritalin.

El.nige BP gaben auch Tranquilizer an wle: Vallu*6 Libriu*i-6te..

Inggesamt konsumlerten 23 BP (= 5,5 i von 411 BP) Psycho-

tonica, wobel diese vorwiegend oral eingenommen warden.

Zwel Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren gaben an,

diese RM haufiq zu spritzen. Die abrigen 21 Kon*unenten

sind in den Altersgruppen der 15- bis 16-jahrigen Schuler

zu finden.

Von den 23 Nennungen entfallen 5 auf weibliche BP, die

in zwei Fallen angeben, selten und in drel Fallen angeben,

1) Siehe Tabelle 17 im Anhang
2) Siehe Tabolle 18 im Anhang
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haufig zu konsumieren.1  Bei einer Unterscheidung des

Konsums von Psychotonica nach der Z ugehurigkeit zu

einer Schalergruppe 1EBt sich kaunt ein nennenswerter

2)Unterschied treffen.

(71 Sonstige Rn

Ein 15-16 jahriger Berufaschaler gao an, einmal Wasch-

benzin (geschnuffelt') inhaliert zu haben. Drei 16-17

jahrige Gymnasiasten gaben an, einmal bzw. selten Raucher-

stabchen geraucht zu haben. Da Rauchers tabchen in der

handelsublichen Form keine rauscherzeugenden Mittel sind,

wurden diese drei Falle eliminiert.

2.1.5.3 Erst-Konsum von RM

Die Frage nach dem Erst-Konsum von RM war folgendermaBen

gestellt:' Welches war das erste RM, das Sie genommen

haben  Da die Interviewer die Anweisung hatten, darauf

hinzuweisen, daB in dieser Befragung die gesellschaft-

lich integrierten und herkommlichen Ril (wie Alkohol,

Nikotin, Coffein etc.) nicht von Interesse seien, wurde

erwartet, daB diese RM belm Erst-Konsum nicht genannt

werden. Dennoch gaben von den 137 RM-Konsumenten insge-

saint 9 BP Alkohol und 14 Nikotin an. 3)

1) Siehe Tabelle 19 im Anhang
2) Siehe Tabelle 20 im Anhang
3) Dies weist darauf hin, in einer nachfolgenden Unter-

suchung unbedingt die hier aus Zeitgranden ausge-
schlossenen RM mit einzubeziehen.
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Die uberwlegende Mehrzahl der hier erfaBten RM-Konsumenten

nennen Haschiscn mit 86 % aller Nennungen. 119 von 137

RM-Gebraucher haben mit Haschisch begonnen. Auf die libri-

gen genannten RN, wie LSD, Opiate und Psychotonica, ent-

1j
fallen jeweils zwischen zwei und vier Nennungen.

2.1.5.4. Gefithl bel.m Erit-Kons 

Von den 135 Jugendlichen, die auf die Frage "Welches

Gefithl hatten Sie, nachdem Sle das erste Mal ein RM ge-

nommen hatten?" antworteten, gaben 16 BP (= 11 %) an,
2)

daa es ein phantastisches Erlebnis war. Die tibrigen

Personen stimmten den vorgegebenen Shtzen zu: 'Es war

sch6n, aber nicht liberwaltigend" (= 34 %), 'Es war

eigentlich nichts Besonderes' 5 4 2 %) und 'Mir war aus-

gesprochen schlecht• (- 12 %).

unter Berocksichtigung der Tatsache, daB diese Aussa-

gen sich vorwiegend auf den Erst-ionsum von Haschisch

(- 86 %) beziehen, ist die prozentuale Verteilung der

obigen Angaben nicht erstaunlich. Denn der wirkliche

GenuB am Konsum von Haschisch stellt sich zumeist erst

nach mehrmaligem Gebrauch ein.

Doch ergibt stch die Frage, weshalb von den inggesamt

137 RM-Konsumenten nur 27 BP den RM-Gebrauch nach einem

einmallgen Konsum aufgeben, obwohl insgesamt 88 RM-Kon-

,umenten das Erlebnis belm erstmaligen Konsum ali nichts

Besonderes charalcteristeren. Zumindest weist diese Uber-

1) Siehe Tabelle 21 im Anhang
2) Siehe Tabelle 22 im Anhang
3) A. T. Well, N.E. Sinberg, J.M. Nelsen; Clinical and

Psychological Effects of Marlhuana in Man, in:

Science, Bd. 162, 1968, S. 1234 ff
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legung darauf hin, daB die Wirkung beim ersten Haschisch-

Konsum nicht unbedingt zum weiteren Konsum motiviert.

2.1.5.5 Zugang zum erst-konsuIrierten Rn

128 BP (- 93,5 %) von insgesamt 137 RA-Konsumenten gaben

an, daa erste RM durch einen Freund bzw. in einer Gruppe
erhalten zu haben. Die Frage, ob die Schiller das erste

RM durch einen Dealer erhalten hatten, bejahten nur 5 %

1)der Befragten.
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2.2 Uber die gruppenspezifischen Einstellungen und

PersOnlichkeitsprofile der befragten Schuler

2.2.1 Zur Zuverlassigkeit und Gultigkeit der entwickelten
Skalen

Die Fragen zu persBnlichen Problenen sowie die Fragen zum

Rausch.ittelproblem waren unter theoretischen Gesichtspunk-

ten entwickelt worden. Daten (iber die Zuverlassigkeit und

Gultigkeit dieser Skalen lagen vor Beginn der Untersuchung

nicht vor. Demgegenaber handelte es sich bei den Persanlich-
1)keitsskalen uni Teile des FPI , die bekanntlich bereits

geeicht und gepruft waren.

ilehrere der vorgegebenen Items waren ne3ativ formuliert,

un auf diese Welse eine Kontermination der jeweiligen Skala

mit Zustimmungstendenz der Befragungspersonen zu verhindern.

Fur die Skalierung wurden diese Items wieder gedreht, um ver-

rechenbar zu seln. Fur jede in Richtung der betreffenden

Dimension liegende Antwort bekam der Befragte jeweils einen

Punkt; der jewellige Skalerwert (Score) ist die Summe der

in Richtung der Skala weisenda Antworten zu de  inzelnen
Skalen zugeherigen Einzelitems.

Um die Zuverlassigkeit der fur diese Untersuchung antwickel-

ten Problemskalen zu ermitteln, wurde eine Item-Skalenana-

lyze durchgefithrt. Jedes einzelne Item wurde mit dem Ge-

samtwert der Skala, der es zugerechnet wurde, korreliert.

Diese Item-Skalakorrelationen bildeten die Grundlage dafur,

daB Skalen in der theoretisch entworfenen Form weiterhin

verwandt wurden oder modifiziert wurden.

Aus den Korrelationen der Einzel-Items mit ihrer jeweiligen

Skala ergibt sicit far die einrelnen Skalen,
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Fur die Skala "Distanz zu Rauschmitteln" zeiaten die be-

achtlichen Item-Skalakorrelationen, daB die einzelnen

Items dieselbe Dimension beruhren. Diese Skala wurde un-

verandert in den Analysen beibehalten.

Die Zusammenh inge der einzelnen Items mit der Skala

*Wirkung von Rauschmitteln" sind weniger groB, aber ins-

gelamt timer noch befriedigend. Auch diese Skala wurde

unverandert in cite Analyse Obernommen.

Das gletche gilt fur die Skala 'Pers6nlichkeit', die

messen sollte, ob die Befragten die Pers6nlichkeit von

Rauschmittelkonsumenten eher fur stabil oder fur labil

htelten. Die Item-Skalakorrelation auch dieser Skala sind

befriedigend, so daB diese Skala unverandert in den Ana-

lysen verwandt wurde.

Die Skala "Gefahr" sollte messen, ob die Befragten Rausch-

mittel eher fur harmlos oder eher fur gefahrlich hielten.

Die Einzelitems dieser Skala beruhren eindeutiq weitgehend

dieselbe Dimension, wie die hohen Itemskalakorrelationen

zeigen. Auch diese Skala konnte unverandert verwandt werden.

Die Skala 'soziale Motive", die ermitteln sollte, ob

Rauschmittelkonsumenten eher als AuBenseiter gesehen wer-

den oder ob Rauschmittelkonsum ein Mittel des PrestigegewinnE

in der peer group sei, erwies sich als weniger geeignet.

Die einzelnen Items dieser Skala berithren eindeutiq ver-

schiedene Dimension, wie die sehr niedrigen Korrelationen

von drei der sechs Einzelitems der Skala zeigen.

Die Skala, die die "6ffentliche Sanktionierung von Rausch-

mittelkonsum" erfassen sollte, erwies sich demgegenuber

als qualitativ besser. Die Korrelationen der einzelnen

Items mit der Skala sind durchweg beachtlich. Die Skala

konnte inverandert in der Analyse verwandt werden.
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Die Skala, die die Einstellung gegenaber der Schule messen

sollte, erwies sich bei der Itemanalyse als ausreichend.

Die Korrelationen der einzelnen Items mit der Skala lieqen

im Bereich von . 5, d.h. ste sind nicht besonders hoch,

abcr fur die Bildung einer solchen Skala noch ausrelchend.

Die Diffcrenzen zwischen den einzelnen Produktbomentkorre-

lationskoeffizienten sind nicht besonders groa.

1)ie Skala -Lebensplan", die ermitteln sollte, ob fur die

Zukunft konkrete vorstellungen des Befragten vorhanden

sind, oder ob Vorstellungen nur vage oder gar nicht vor-

]:ommen, zeigt sich bet der Itemanalyse ala recht heterogen.

Dic beiden Items, die am weniqsten mit der Skala korre-

lierten, wurden aus der Skala climiniert. Dies 16st je-

doch nicht das Problem, das maglicherweise Planungen fur

die verschiedenen Dereiche des kunftigen Lehens sehr un-

terschiedlich entwickelt sein k6nnen - je nach betroffenem

Berelch und Interesse fur diesen Beretch - und infolge-

dessen die Konstruktion einer Variablen, die die Planungen

des betref fenden Befracten ermitteln soll, an dem Pha-

nomen, Cas gemessen werden 5011, vorbeigehen muB·

Die Skala, die messen sollte, ob die sozialen Beziehungen

des Befragten gut oder gestart sind, erwies sich als zu-

friedenstellend. Samtliche Korrelatlonen zwischen den

einzelnen Items und der Skala liegen h6her als .5. Die

Skala konnte so unverandert in der Analyse verwandt werden.

Als befriedigend erwies mich auch die Skala, die die Ein-

stellung gegenuber dem eigenen Elternhaus messen sollte.

Die Korrelationen von neun der zehn Items mit der Skala

sind befriedigend oder ausreichend. Die elne Variable,

die fast keinerlei Beziehung zur Skala inagesamt aufwies,

wurde fur Analysezwecke aus der Berechnung der Skala

eliminiert.
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Die Skala, die das Vorhandonsein odcr ':ichtvorhandensein

eines Generations¥J lcrs fur ecn Probanden er:littcln soll,

erwies sich als ausreichcnd. Fast alle Lorrclationen der

Finzelitems mit der Skala 1,ewercn sic]i i!-' 1:cr-ich von . 5;

die Einzeliteus sin/. also fur die S':ala gleich occignct.

Die Skala konnte so in die Analvse ubernommen werdcn.

2.2.2 Ergebnisse der ".ittelwert-Veraleiche

2.2.2.1 ErklFrung der Methode

Im AnschluB an die Randauszdhlung wurde das Baterial in

der Weise aufbereitet, daB die Mittelwerte und Varianzen

aller Skalen des Fragebogens nach Unterqruppen getrennt

berechnet wurden.

Als Untergruppen wurden aewahlt:

1. Alter mit den Kateqorien bis 14 Jahre, 15-16 Jahre,

17-18 Jahre, 19-20 Jahre, 3 lter als 20 Jahre.

2. Gescnlecht mit den Kategorien mTnnlich - weiblich.

3. Schuler der Kategorie 1 (Besuch einer barufsbildenden

Schule) und Schuler der Kateaorie 2 (Besuch einer allae-

meinbildenden Schule). Dementsprechend umfaate die

Zateeorie 1 Schuler von Berufsschulen, Handelsschulen

una Fachschulen und die Kate(Torie 2 Schuler von Haunt-

schulen, Realschulen und Gymnasien (einschlieBlich Auf-

baucrymnasien)

4. Rauschmittelkonsum mit den Kateaorien

Nichtkonsumenten, die Rauschmitteln qegenuber negativ

eingestellt sind,

Nichtkonsumenten, die Rausc hmitteln geoendber eher

positiv eingestellt sind,

Befragte, die einmal Rauschmittel probiert haben,

Befraate mit velegentlichem (seltenem) Rauschmittel-

konsum

oder 'efragte mit haufigem ( exzessivel Rauschmittel-

konsum.
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:inschrankend ist zu diesem Teil der Auswertung zu sagen,

daz die Interpretation sich jeweils nur auf den Vergletch
zweier .·lerk .ale stutzt, wobei die Wechselwirkung der :terk-

wale untereinander zundchst unberucksicatigt bletbt. Eine

vorlaufige Abschatzung der Wechselwirkungen kannen jedoch

anschliesend auf Grund der Interkorrelationstabelle der

Skslen unu des ,·ier]:aals tiauschmittelkonsum vorgenommen

weruen.

2.2.2.2 Vergleich der nach Alter, Geschlecht und besuchter

Schule differenzierten Untergruppen in threr Ein-

stellung zu Rauschmitteln

Die rinstellungsskalen Distanz, Wirkung, Persanlichkeit,

Gefahrlichkeit, soziale Motive und Sanktionierung sind so

konstruiert, daB in hohen Skalenwerten eine positive Ein-

stellung zum Rauschmittel und zur.1 Rauschmittelkonsum zum

Ausdruck kommt. Je hoher also ein Skalenmittelwert in einer

bestionten Untergruppe ist, desto positiver steht diese

Gruppe dem Rauschraittel und dem Rauschmittelkonsum gegen-

iiber. Je kleiner die Varianz einer Skala in elner bestimm-

ten Untergruppe ist, desto einheitlicher ist die Einstellung
innerhalb dieser Untergruppe. Ein Vergleich der i·littelwerte

und Varianzen in den Untergruppen Alter, Geschlecht und

Bildungsniveau kann also Hinweise dafur erbringen, ob hin-

sichtlich dieser Merkmale Unterschiede in den Einstellungen

zu Rauschmitteln und zum Rauschmittelkonsum bestehen.

(1) Alter

Tabelle 25 im Anhang zeigt, daB die i·tittelwerte der 14-

jahrigen und jitngeren in allen Einstellungsskalen die

niedrigiten sind und rwar liegen sie, gemessen am Zuwachs

in den alteren Jahrgangen, aberwiegend erheblich unter den

Mittelwerten der alteren Jahrgange.
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Diese Feststellung erscheint wichtig im Hinblick auf evtl.

Zielgruppen. In dem Ergebnis kommt zum Ausdruck, daB das

Interesse an Rauschmitteln vom 15. Lebensjahr an ausge-

pragter ist und daB vorher eine mehr ablehnende oder gleich-

gultige Einstellung vorherrscht. Zumindest in den Skalen

Distanz und Wirkung bekraftigen auch die Varianzen diese

Tatiache: Die Varianzen der 14-jahrigen und jungeren sind

die kleiniten dieser Skalen; dies bedeutet, daa die jungste

Altersklasse mit ihrer mehr ablehnenden Haltung in sich

geichlossener ist als es die Alteren Jahrgange sind.

Im einzelnen zeigt sich:

Gr6Bte Zustimmung zu Rauschmitteln und zum Rauschmittel-

konsum zeigen die 17- bis 20-lahriaen.

Dei den Alter als 20-lahriqen wird die Zustimmunq etwas

schwacher. Mit der groeten Varianz in der Distanzskala ist

die Gruppe der alter als 20-jahrigen jedoch gleichzeitig

auch die uneinheitlichste. Das konnte den Trend bedeuten,

daa von dieser Altersstufe an die Meinungen differenzierter

und gegensatzlicher werden. Die geringe Besetzung dieser

Gruppe 1218t diesen SchluS jedoch nur als Vermutung zu· Es

ware Gegenstand einer weiteren Untersuchung, u.a. dieser

Frage im einzelnen nachzugehen.

Die Vermutung, das Rauschmittel (lberwiegend angenehme Er-

lebnisse vermitteln, ist bel den 17- und 18-jahrigen am

ausgepragtesten. Sowohl die jungeren als auch die Mlteren

Jahrgange ziehen auch unangenehme Wirkungen der Rausch-

mitteleinnahme starker in Erwagung.

Bei der Frage, ob Rauschmittelkonsumenten uberwiecend labile

oder stabile Persanlichkeiten sind, entscheiden sich die

19- und 20-Jahrigen am starksten fur die stabile Personlich-

keit.
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starksten bei den 15- und 16-j Jhrigen vertreten, wahrend

in den apateren Jahrgangen die GefKhrlichkeit mehr mitbe-

dacht wird.

Die Mbglichkeit, durch Rauschmittelkonsum soziales Prestige

in der *peer group" zu gewinnen, sehen am starksten die

15- und 16-Jahrigen und die 21-jahrigen. Dabei sind die

Met*ungen der 15- und 16-jahrigen hinsichtlich dieser Mag-

lichkeit am differenziertesten, die der 21-Jahrigen am

einheitlichsten von allen Altersklassen. Das stutzt mdg-

licherweise den Befund der zwar zuruckhaltenderen, gleich-

zeitig aber auch uneinheitlicheren Einstellung zum Rausc h-

mitte] bei den 21-Jahrigen: Die gegenuber den jungeren Jahr-

gangen etwas skeptischere Haltung gegentiber dem Rausch-

mittelkonsum allgemein schliest nicht aus, dam im Rausc h-

mittelkonsum starker als in den voraufgehenden Jahrgangen

die M6glichkeit zum Prestigegewinn gesehen wird.

Die 17- und 18-jahrigen treten am starksten dafur ein, daB

Rauschmittel erlaubt sein sollten.

Zusammenfaseend laat sich feststellen, daa Interesse und

positive Einstellung zum Rauschmittel und zum Rauschmittel-

konsum vorn 14. zum 15. Lebensjahr hin zurdimt, einzelne

Aspekte dieser Einstellung haben in den folgenden Jahr-

gangen unterschiedliche H6hepunkte: Euphorische und sozial

relevante Aspekte wie Einschatzen der Rauschmittelwirkung

als aberwiegend angenehm, Verharmlosung der Folgen des

Rauschmittelkonsums, nauschmittel als Meglichkeit zum

Prestigegewinn und der Einsatz fur eine Aufhebung des

Rauschmittelverbots dominieren relativ fruh. Hinzu kommt

in den alteren Jahrgangen die idealisierende Vorstellung

von der stabilen Pers6nlichkeit des Rauschmittelkonsumenten.

Sicherlich ist mit der Gruppe der 15- bis 20-.31-hrigen eine

Altersgruppe erfaet, in der die Meinungs- und Einatellungs-

blldung zum Rauschmittelkonsum sich stark ausdifferenziert.

Die Einachatzung von Rauachmitteln als harmlos ist am
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Lic ·...terrc·:ic:'2 in '·.. in-:cll:'-"r. zu''  'nusc',-ittil-

tonsu:" 0'icc,en Jun·'c·'. unC ··-ic·:c-,1  12,3Scn sich -:nercll

2.:rst. 1107

In allcn 92:lcnrittcl··7crten li.-.-·n lic Junren hfper als

die ·.:c.ch=r, '.'as: 'ccsact, Cae cing iustimrende yaltung

gor•enuber rcu/chmittel und Pauschnittelkonsum bei den Jun-

gen ausgeprM.fter ist els bet den  13dchen. Die sttirksten

Untersdgedc liemen Jel den Skalen GefHhrlichkeit unt

Saf:tionicrune: Die Uachen neiren "eniaer zur Vcrharm-

losun- der neusch,:itt€lgcfahren, und sie cnnarieren sich

wcnioer fur cine AuBebunm €'cs Rauschmittelvcrsots.

(3.) Bildunc.sni.,cau

Entschieden wenirrcr auff:'llic, sind die Untersc'ziede in dan

Sinstellun en bci untcrschiedlic'·crr qildunrsnivcau2) : tier

zeic'en sich Diffcrenzen lediolich in drci Skalcn, unt zwar

i·ird von Schilern der berufsbildenden Schulen starker hor-

vorgehoben, daB es sich bei rauschmittelkonsumcnten nber-

wiegend um stabile Persenlichkeiten handele und es wir€

9*t starker betont die ·'8-lichkeit zum Prestineoewinn durch

Pauschmittelkonsum.

Bei Schulern allgemeinbildenter Schulen ist demaevenuher

das Engagement fur die Aufhebune, des Rauschmittelkonsums

etwas ausneprfcter.

2.2.2.3 Vergleich zwischen Micht-Konsumenten und Rausch-

mittel-Konsumenten im Hinblick auf jugendspezifische

Problemberetche

Wie bereits erwahnt, war die Gesamtstichorobe in fonf Teil-.

stichproben unterteilt warden, die danech oebildet worden

waren, ob die jeweiligen Befraaten

1) siehe Tabelle 26 im Anhang

2) „ " 27 " "

(2.) Geschlccht



Nicht-Konsumenten mit ablehnender Haltung zu

Rauschmitteln,
Nicht-Konsumenten mit positiver Haltung zu

Rauschmitteln,
einmalige Rauschmittel-Konsumenten

seltene Rauschinittel-Konsumenten,

haufige oder exzessive Rauschraittel-Konsumenten

waren. Dabei war innerhalb der Konsumentengruppe die Gruppe

derjenigen, die gelegentlich Rauschmittel konsumieren, mit

80 Befragten am hOchsten. Dagegen waren einmalige oder

exzessive Konsumenten relativ selten vertreten (27 und 30).

Der Vergleich dieser Untergruppen ist deshalb von beson-

derem Interesse, da er eindeutige Aussagen uber den Unter-

schied zwischen Nicht-Konsumenten und Rauscbmittelkonsu-

menten sowohl im Hinblick auf bestimmte soziale Einstel-

lungen und jugendspezifische Problemkreise als auch im

Hinblick Persenlichl:eitsdimensionen zulaBt.

Der erste dieser beiden Komplexe war in folgenden Skalen

erfaBt warden:

Zinstellung zur Schule: negativ - positiv

Lebensplan: vage - konkret

soziale Beziehungen: gestort - gut

Einstellung zum Elternhaus: negativ - positiv

Generationsproblematik: nicht vorhanden - vorhandenl)

Einstellung zur Schule:

Ein Mittelwertvergleich zwischen Nicht-Konsumenten und

Rauschmittelkonsumenten im Hinblick auf die Einstellungen

1) Siehe Tabelle 28 im Anhang
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zur Schub zeigt, daB bis auf eine Grunpe alle anderen Unter-

gruppen relativ homogen sind. Ledialich dir Gruppe der Ce-

legentlichen Rauschmittelkonsumenten hebt sich insofern

von den anderen ab, als bei dieser Gruppe die Zinstellunren

zur Schule deutlich negativer sind als hei den anderen

Gruopen. Allerdings zeigt sich in dieser Crucne auch die

graate Varianz. Dies bedeutet, daB die Streuung innerhalb

dieser Gruppe im Hinblick auf die tinstellungen zur Schule

relativ grOBer ist als bei den anderen Gruppen. Gering-

fugig negativer sind auch noch die Einstellungen zur Schule

bei der Gruppe der einmaligen nauschmittelkonsumenten,

wahrend die Nicht-Konsumenten, die dem Rauschmittel negativ

gegenuberstehen, sich weder von den licht-Konsumenten, die

dem Konsum positiv gegenuberstehen, nah von den haufigen
Konsumenten unterscheiden.

Lebensolan:

Eine umso deutlichere Tendenz zeigt sich dagegen im Hinblick

auf den Lebensplan. Mit abnehmender Distanz zurn Rausch-

mittel werden die Vorstellungen uber die eigene Zukunft immer

vager und wentger fest wnrissen. Wihrend der Mittelwert

dieser Skala (die aus 10 Items bestand) bei den 1'icht-Kon-

sumenten, die dem Rauschmittel ablehn end gegenaberstehen,

noch bei 4.76 liegt, liect er bei den haufigen Rausch-

mittelkonsumenten nur bei 3.80. Dabei ist auch bei den

"mittleren" Gruppen eine deutliche Abnahme zu beobachten:

die Nicht-Konsumenten, die dem Rauschmittel positiv geaen-

uberstehen, weisen einen Mittelwert von 4.56 auf, die

Konsumenten, die einmal Rauschmittel zu sich genommen haben,

zeigen einen Mittelwert von 4.41 und die gelegentlichen

Rauschmittelkonsumenten einen solchen von 4.11. Die deut-

lichsten Unterschiede im Hinblick auf die Varianz zeigen

sich zwischen den einmaligen und den gelegentlichen Rausch-

mittelkonsumenten dergestalt, daB die gr88te Streuung bet

den gelegentlichen Rauschmittelkonsumenten zu beobachten

ist, die geringste bei denen, die nur einmal Rauschmittel

zu sich genommen haben.
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Aus den hier vorliegenden Zahlen geht nicht hervor, welches

die bedingende Variable ist. Das heiSt, auf der Basis der

Mittelwertsvergleiche liBt sich nicht sagen, ob mit zu-

nehmendem Rauschmittelkonsum die Vorstellungen uber das

zukunftige Leben imner geringer werden, oder aber ob Per-

sonen mit wenig konkreten Zukunftsvorstellungen haufiger

zum Rauschmittel greifen. Es mag sein, daB zwischen beiden

Variablen ein Wechselwirkungen stattfinden. Es ist aber

auch durchaus m8glich, daB eine dritte - n=hI'nbekannte -

Variable die Zusammenhange bedingt.

Die Zusammenhange - respektive Unterschiede - die stch hier

zeigen, sind jedoch so deutlich, daB es sich ohne Zweifel

lohnen wurde, in diesem Bereich weitere Untersuchungen an-

zustellen, vor allem, um mehr uber die Wechselwirkungen zu

erfahren.

Soziale Beziehungen:

Im Hinblick auf die Enschatzung der persdnlichen sozialen

Beziehungen zeigen sich zwei wesentliche Unterschiede:

WAthrend die Nicht-Konsumenten, die dem Rauschmittelkonsum

ablehnend gegenuberstehen, den niedrigsten Skalenwert er-

reichen, ist der Mittelwert der haifigen Rauschmittel-

konsumenten am hachsten. Das heiat, daB die hauflgen

Rauschmittelkonsumenten zumindest glauben, das ihi sozialen

Beziehungen eher intakt sind, wMhrend die Niht-Konsumenten,

die dem Rauschmittel negativ gegen(tberstehen, eher gestarte

soziale Beziehungen aufweisen.

Der Mittelwert der anderen Gruppen unterscheidet sid, da-

gegen kaum; auch sind die Varianzen in diesen Gruppen rela-

tiv klein, wahrend sie bei den Extremgruppen deutlich

gr68er sind.

Fur die Mittelwertsunterschiede zwischen den beiden Extrem-

gruppen bieten sich zwei Interpretationsmaglichketten an:

Einerseits ist es  glich, daB die haufigen Rausch-

mittelkonsumenten thre sozialen Beziehungen als weniger

gestart empfinden als sie in Wirklichkeit sind, anderer-

seits kannte die Maglichkeit bestehen, daa haufigen
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nauschmittel]:onsumenten in /cr Tat - etwa clurch Orn r,e-

meinsamen GenuB von nauschnittcln - rositivere soziblc

Beziehungen aufweisen. Dics v:.trde bodeuten, dan sich dicse

sozialen Seziehun€,en allerdinas nur auf die -litkonsumenten

erstrecken wi,rden, d.h., dag es sich vorwiecend ur. Ilin-nen-
kontakte handcln wurde.

Auch hier m(!Bten weitere Untersuchungen erkl)'ren, welche

InterpretationsmMolichkeit vorzuziehen ist.

Einstellung zum Elternhaus:

Eine deutliche Tendenz zeigt sich dageren in i'inblick auf

die Einstellungen zum Elternhaus. Puf dieser 10-stufiq en-

gelegten Skala ercribt sich zwischen den richt-Konsumenten,

die dem Rauschmittel negativ aeacnuhcrstehon; und dcn hau-

flgen :lauschmittelkonsumenten ein 'littel':crtsunterschic·'

von nicht weniger als 2 Punkten, - unE z·,ar ecrlestalt,

daB mit zunehmen<em :auschmittelkonsur. C.ic rinstellurr zun

Elternhaus immcr negativer vird, 35:. #8 mit zunehmender

negativer Zinstelluna zum Elternhaus der nauschnittell:onsun

immer hfufiger wird. Auch hier ist es wieder schwer, kir-

sache und Wirkuna zu bestimmen.

Aber auch, wenn man auf Grund des vorliegenden Zahlenmateriali

nichts darliber aussacren kann, ·. elche Variable die Bedincungen

fur die andere Variable ist, ist dieses Ercebnis doch eminent

wichtiq. Kan kann auf jeden Fall sagcn, daQ zwischon fer

neoativen Einstellunc zurn Elternhaus uncl den Rauschmittel-

konsum ein deutlicher Zusammenhanc besteht. Dieser ;userman-

hang ist offcnbar linear; denn mit zunehmend oositiver Ein-

stellung zum Rauschrittel bzw. mit zunehmenden Rauschmittel-

konsum werden nach unseren Ergebnissen die Einstellunoen

zum Elternhaus immer negativer.

Die groate Streuung innerhalb einer Gruope weist dabel die

Gruppe der Nicht-Konsumenten ouf, die eine Dositive :in-

stellung zum Rauschmittel haben; die gerinoste Streuuna

findet sich bei den Konsumenten, die nur einmal Rausch-

mittel konsumiert haben. Insgesamt sind die Varianzunter-

schiede aber nicht so bedeutsam, dae sie die oben ange-

fuhrte Aussage modifizieren wirden.
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Generationsoroblematik:

Auch die Skala gur Generationsproblematik liefert wieder

deutliche Unterschiede. :lit zunehmendcm Rauschmittelkonsum

warden Generationsprobleme (hier: Abwertung des Alters)

immer haufiger. Die Grupne der 1'.lcht-Konsumenten mit nega-

tiver Einstellunc zum Rauschmittel hat den niedrigsten Skalen-

wert und auch die niedriqste Varianz, wahrend die Gruppe der

hauficen Rauschmittelkonsumenten den hachsten Skalenwert hat,

allerdings auch die hachste Warianz aufweist. D.h., daB in

dieser Grunpe die Einstellung zur alteren Generation durch-

schnittlich zwar weitaus negativer ist als bei den anderen

Gruppen, innerhalb der Gruppe aber starke unterschiede be-

stehen.

Auch bei diesem Vergleich ergibt sich wieder eine direkte

Abhangigkeit beider Skalen:

Die gelegentlichen F.onsumenten zeigen einen h6heren Skalen-

wert als diejenigen, die nur einmal mit Rauschgift in Be-

ruhrung kamen, wahrend diese wiederum einen hbheren Skalen-

wert zeigen als die Nicht-Konsumenten, die dem Rauschmittel

positiv gegenuberstehen·

Fast man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen

der Nicht-Konsumenten bzw. der Rauschmittelkonsumenten im

Hinblick auf etwaige soziale Probleme zusammen, so sind die

folgenden Momente erwahnenswerts

Eine direkte Bezlehung zwischen Rauschmittelkonsum und so-

zialen Problemen ergab sich fur drei Beretche:

1. Zukunftsvorstellung (Lebensplan)
2. Einstellungen zum Elternhaus

3. Generationsproblematik

Mit zunehmendem Rauschmittelkonsum nehmen die konkreten

Zukunftavorstellungen ab, die negativen Einstellungen zum

Elternhaus und zur alteren Generation dagegen zu.

106



Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daB diese Aussage

allein noch nichts uber die Wechselwirkuncen zwischen

Rauschmittelkonsum und den Einstellunasskalen beinhaltet.

Es erscheint allerdings wahrscheinlich, daS etwa neaative

Einstellungen zum Elternhaus oder zur alteren Generation

ausschlaggebend sind f ir die Einstellune zu Rauschmitteln

und auch fur den Rauschmittelkonsurn, daB aber der elecnt-

liche Pauschmittelkonsum nun seinerseits wieder Einflusse

auf die Einstellungen etwa zum Elternhaus oder zur Alteren

Generation haben kann.

Eine weitere Analvse der Fal:toren, die mit dem Rauschmittel-

konsum in einem enqeren Zusammenhang stehen, sollte diese

drei Bereiche unbedinat berucksichticren.

2.2.2.4 Verglcich zwischen Nicht-Konsumenten und Rausch-

mittelkonsumenten im Minblick auf verschiedene

Persdnlichkeitsdimensionen

Die Pers6nlichkeitsdimensionen, die in dieser Befraqung

mit erfaat wurden, entstammen - wie bereits ancefuhrt -

dem Freiburger Persenlichkeitsinventer (FPI).

Aus den funf Behauptungen, die am h6chsten mit analvtisch

ermittelten Persenlichkeitsfa]:toren ccladen waren, wurde -

jeweils fur eine Personlichkeitsdirrknsion - eine Skala ge-

bildet.

Die Mittelwerte dieser Skalen wurden nun wieder von Unter-

gruppe zu Unteraruppe der Michtkonsumenten bzw. der Rausch-

mittelkonsumenten verglichen, ebenso die Varianzen-.

Ein erster OberblicA zeigt, daB sich im Hinblick auf die

Personlichkeitsdimensionen (wie etwa Nervositat, Aggressi-

vitot, Gelassenheit, Depressivitat usw.) keine so deutlichen

Tendenzen zeigen wie bei den Sozialproblemen.

1) siehe Tabellen 29 und 30 im Anhana
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Es li,Bt sich z.8. bei keiner Personlichkeitsdimension

sagen, den mit zunehmendem nauschmittelkonsum die Aus-

Dr'launa einer solchen Dimension irrer deutlicher wurde.

Ein dire':ter Zusammcnhang zwischen Rauschnittelkonsum

und Personlichkeitsdimension besteht also in keinem Fall.

Im Hinhlick auf die Dimension "Nprvositat" frllt auf, daE

der niedriaste Wert bel der Crum,e der Nicht-Konsumenten

mit negativer Einstellung zum Rauschmittel zu suchen ist,

w2hrend die haufigen Rauschmittelkonsumenten den

h6chsten wert aufzeigen. Allerdings handelt es sich hier-

bei nicht um ein kontinuierliches Ansteigen, denn die dref

anderen Gruppen - die Micht-Konsumenten mit nositiver Ein-

stellung zum Rauschmittel, die einmaligen Konsumenten und

die gelegentlichen Konsumenten - zeigen praktisch keine

Mittelwertsunterschiede im Hinblick auf diese Skala.

So kdnnte man etwa sagen, da8 die Nicht-Konsumenten mit

negativer Einstellung aeringste Nervositat aufweisen, die

Nicht-Konsumenten mit positiver Einstellung bzw. die Per-

sonen, die gelegentlich Rauschmittel konsumieren, eine

mittlere Auspragung auf dieser Dimension zeigen, wihrend

die exzessiven Rauschmittelkonsumenten den sttrksten Ner-

vositatssconferhalten.

1.hnliches gilt ill- die Dimension "Aggressivitat": Die Nicht-

Konsumenten zeigen die aeringste Tendenz zur Aggressivitat,

wahrend die hauflgin Rauschmittelkonsumenten die stark-

ate Tendenz zu aggressivem Verhalten - wie es durch die

Behauptungen des FPI erfaat wird - aufweisen. Auch hier

liegen die drei anderen GruDDen wieder im Mittelberetch.

Es sei noch vermerkt, daa die haufigen Rauschmittel-

konsumenten auch die hachst/ Varianz aufweisen, d.h., daa

innerhalb dieser Grupoe noch sehr starke Unterschiede im

Hinblick auf die Aggressivitat bestehen.
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Den h6chsten vittelwert auf der Dimension der "Cescllickcit"

zciat eindcutir dia GruDpe terjcni(len Pcrsoncn, die oele-

gentlich Rauschnittol zu sic'i nchwen. Don ocrinosten ··crt

erreichen hier dic :·icht-Konsurcntcn, die cine ne-ative

Linstellun,·' zur' rauschpittel habcn. Die anclaren trai Crun-

pan lionen nahc brieinander. :tuffallcnd ist auch noch, 22.1

die Gruive der gele(,cntlichen Pauschmittelkonsur.enten nlcht

nur den hachsten ·:ittelvert, sondern auch die neringstc

Varianz aufwlist. Das bedeutet, daB die Refracten, die

dieser Grupne zuzuordnen sind, relativ einheitlich ala ce-

sellia zu hezeichnen sind.

Auch im Hinblick auf die Dimension "Gelassenheit" lieat

diese Crurue deutlich an der Snitze, wobei allerdincs hier

auch die h6chste Varianz zu beobachten ist. Don arrinosten

Grad an Celassenheit zeigen die haufigen Rauschmittel-

konsumenten. Die ersten drei Grunoen auf der Konsumskala

liegen nahe beieinander, sowohl was tie -ittelverte anbe-

trifft als auch was die Varianz aneeht.

Den h6chsten Mittelwert bei der Dimension "Dorrinarstreben"

zeigt die Gruppe der haufigen Rauschmittelkonsumenten,

wobei sie allerdings nur gerinafugic aber der GruDDe der

Nicht-Konsumenten mit positiver Einstellunn zum Rausch-

mittel liegt. Die anderen Gruppen liegen zum Teil erheblich

unter diesen Werten, wenn auch gesact werden mua, daB die

Dimensionen Dominanzstreben in allen Teilstichproben rela-

tiv schwach vertreten war.

Ein recht klarer Unterschied zeiat sich nun wieder im Hin-

blick auf die Dimension "Gehemmtheit": Hier liecen die

Nicht-Konsumenten mit negativer Einstellung zu Rauschmitteln

deutlich an der Spitze, vor den :lichtkonsumenten mit posi-

tiver Einstellung zum Rauschmittel. Den geringsten Grad an

Gehemmtheit zeigt danecen die Grunpe der aelecentlichen

Rauschmittelkonsumenten, die hier auch wieder die aeringste

Varianz aufweist.
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Es l'3Bt sich im Hinblick auf diese Dimonsion zwar kein

Kontlnuum feststellen. Doch scheint es, als ob Wicht-

Konsumenten deutlicher aehemmt waren als Rauschmittel-

konsumcnten, wobci hier die gcleocntlichen Rauschmittel-

konsumenten das (Teringste VaB an Hemmung aufweisen.

Lin interessantes Ergebnis erbrachte dle Auszahlung fur

die Dimension -Depressivitat": Das geringste MaB an De-

pressivitat zeigen die Micht-Konsumenten mit necativer

Linstcllung zum Rauschmittelkonsum, das hachste Maa die

Personen mit haufigem Rauschmittelkonsum. Fast ebenso

hoch ist aber der Mittelwert bei der Gruppe von Personen,·

die nur einmal Erfahrung mit Rausc bitteln qemacht hat,

wahrend die beiden anderen Grurpen zwar deutlich aber der

Grunoe der licht-Konsumenten mit negativer Einstellung

liegen, aber immer noch unter den beiden letztgenannten

Grupven.

Wenn uberhaupt, scheint Dedressivitat AnlaB oder Auswirkung

einmaligen oder exzessi veren Rauschmittelkonsums zu sein,

weniger dagegen im Zusammenhang zu stehen mit seltenem

Rauschmittelkonsum.

Die Grupne der Personen, die nur einmal mit Rauschmitteln

in Ber[thrung gekommen sind, zeigt den greeten Mittelwert

bei der Dimension "Erregbarkeit"· Im Kinblick auf die an-

deren vier Grunoen kann man kaum von einem wesentlichen

Unterschied sprechen. Hier geben auch die Varianzen keine

weiteren Aufschlasse, da auch sie relativ einheitlich sind.

Die 'Lugenitems', wie sie im FPI enthalten sind, wurden so

ausgewertet, daa diese Skala positiv als *Wahrhaftigkeits-

skala• definiert ist. Hier zeigt mich ein recht interessan-

ter Unterschied: Die Nicht-Konsumenten mit negativer Ein-

stellung zu Pauschmitteln weisen den niedriqsten Mittelwert

auf, die gelegentlichen Rauschmittelkonsumenten den h6chsten.

a.h., daB die Tendenz zur Offenheit in der Beantwortung

der Pragen bet den gelefentlichen Rauschmittelkonsumenten

am hochsten ist, bei den Nicht-Konsumenten mit negativer

Einstellunc zu Pauschmitteln am niedrigsten. Die (tbrigen
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Rauschmittelkonsunenten, namlich diejenicen, die nur cin-

mal mit Rauschpitteln in Berhhrunc- kimen, und diejeniacn,

die haufig nauschmittel zu sich nehmen, unterschaiden

siCh nicht wesentlich von den celec,entlichen :auschmittel-

konsumenten. Auch sie lieeen mit dem ;littelwert deutlich

dber den Nicht--Konsumenten.

Da die Mittelwerte der Rauschmittelkonsumenten auf dieser

Skala durchwea relativ hoch sind, ist es berechtift zu

sagen, daa diese Befragten auch im Hinblick auf die ande-

ron Komplexe des Fracebogens " relativ wahrhaftig" meant-

wortet haben. Dies ist umso uberraschender, wenn man be-

denkt, daB der Rauschmittelkonsum ein Verhalten hedeutet,

das gesellscliaftlich absolut nicht sanktioniert ist. In

der Regel werden deshalb zu solchen tabuierten Verhaltens-

weisen eber unaenaue oder falsche Aussagen im Rahmen von

Befragunren regacht. Dics kann bei der vorlievenden Bcfra-

gunq nach den Ergebnissen im Hinblick auf die Wahrhaftio-

keitsskala mit einiger Sicherheit arsneschlossen werden.

Betrac ket man die einzelnen Teilstichproben noch einmal

zusammenfassend im Hinblick darauf, in welchen Pers5nlich-

keitsdimensionen sie hohe und in welchen Personlichkeits-

dimensionen sie niedrige Mittelwerte erreicht hahen, so

zeichnet sich folaendes Bild ab:

Die Gruppe der "Nichtkonsumenten mit einer neuativen Ein-

stellung' zu Rauschmitteln zeigt den absolut h6chsten Wert

bei der Dimension Gehemmtheit, einen relativ hohen Wert bei

der Dimension Erregbarkeit, die absolut niedriqsten Werte

bei den Dimensionen Nervositat, Aggressivitat, Geselligkeit,

Gelassenheit und Depressivitat·

Die Gruppe der "Nichtkonsumenten mit positiver Einstellung

zum Rauschmittelkonsum" zeigt in keiner Dimension absolut

hachste oder niedrigste Werte, sie ist in etwa aekennzeich-

net durch relativ hohe Werte in den Dimensionen Gesellig-

keit, Gelassenheit, Gehemmtheit sowie Dominanzstreben,
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und durch relativ niedrige werte in den Dimensionen De-

nressivitat und Nervositat.

Die Grunve der "einmaligen Pauschmittel·Konsumenten" zeigten

hohe Kerte in den Dimensionen Mervositat, Dcpressivitat

und Errec,barkeit unt niedrige Werte in den Dimensionen

AorrcssivitEt, Cesellickeit und Dominanestreben.

Die Cruvue der 'gelecentlichen Rauschmittelkonsumenten"

ist cokennzeichnet durch hohe Werte in den Diriensionen Gesel-

lickeit, Gelassenheit und Mahrhaftiokeit und niedrige Perte

in dcn Dimensionen Dominanzstreben, Gehemmthelt und Erreg-

barkcit.

Diese Grunpe zeigt also das ausgeglichenste Perldnlichkeits-

profil, das vor allem durch Persanlichkeitsdimensionen ge-

kennzeichnet ist, tie sozial erw[inschte Verhaltensweisen

beinhalt€n.

Die Grurpe der "

hauflgen Rauschmittelkonsumenten" zeigt

rochstwerte in den Dinensionen Nervositat, Aggressivit&it,

Dounin,nzstreben und Denressivitat, niedrige Werte in den

Dirensionen Gehemmtheit und Erregbarkeit.

Das Persanlichkeitsprofil, das sich hieraus ergibt, hebt

sich deutlich von allen anderen Profilen ab; es zeigen sich

hier insbesondere Pers8nlichkeitsdimensionen, die - extrem

ausgepragt - als Persenlichkeitsst6rungen angesehen werden

kennen.

Auch hier ergibt sich v.ieder die Frage, was Ursache und

was Wirkung ist, wobei auch hier wahrecheinlich ist, daB

exeessiver Rauschmitelkonsum und Veranderungen im Pers6n-

lichkeitsbereich sich gegenseitig bedingen.

Insgesamt kann aber gesaot warden, daB die Personlichkeits-

dimensionen offenbar nicht von so entscheidender Bedeutung

far die Einstellung zum Rauschmittelkonsum sind, wie es

etwa die sozialen Probleme sind, die ira vorangegangenen

Kapitel dargestellt wurden.
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2.2.2.5 Vergleich zwischen Rauscivittelkonsilmenten und

Uicht-Konsumenten hinsichtlich ter :instellune

zu Rauschmitteln

Aus dem Veraleich der Rauschmittelkonsumenten und Ficht-

Konsumenten mit den ,"ittel·.ierten und Varianzen fer :'in-

stellungsskalen muB die Distanzskala ausgeklammert werden,

weil die beiden ersten Kateaorien der Skala rauschmittel-

konsum (ablehnende Nicht-Konsumenten und Zustirivende Nicht-
1)

Konsumenten) durch die Distanzskala mitdefiniert sini.

Bei den ubririen Skalen Wirkunc·, Persdnlichkeit, Gef.hrlich-

keit, soziale Wotive und Sanktionierung lieaen die nied-

rigsten Mittelwerte jeweils in der Grumpe der"ablehnendcn

Nicht-Konsumentent Die h6chsten Vittelwerte bei vier Skalen

finden sich in der Gruppe der "exzessiven Konsumenten". Bei

der Skala soziale Motive sind sie in der vorletzten Grunge

der " gelegentlicher,Rauschmittelkonsumenten" anzutreffen. Fs

zeigt sich also durchweg ein Zuwachs an Zustimmung zum

Rauschmittelkonsum von der Gru·Doe der ablchnenden Ilicht-

Konsumenten bis hin zu den exzessiven Konsumenten.

Bemerkenswert ist, daB der grMete Zuwachs nicht wie erwar-

tet zwischen der zweiten und dritten Flasse stattfindet,

sondern zwischen der ersten und zweiten Klasse. Das heint,

daB die Unterschiede in den Einstellunaen zu Rauschmitteln

und zum Rauschmittelkonsum nicht zwischen Konsumenten und

Nicht-Konsumenten zu suchen sind. Von den Nicht-Konsumenten

zeigen diejenigen, die dem Rauschmittelkonsum grundsatz-

lich positiv gegenuberstehen,  bn1icbfre rinstellungen mit

den Konsumenten als mit den Nicht-Konsumenten, die dem

Rauschmittel gegenuber negativ eingestellt sind. Bei zwei

Skalen liegt der Mittelwert der positiv eingestellten Nicht-

Konsumenten noch uber dem der geler,entlichen Konsumenten

Die Personlichkeit des Rauschmittelkonsumenten wird von den

zustirmenden Nicht-Konsumenten stabiler gesehen als von

den gelegentlichen Konsumenten und die adalichkeit des

Prestigegewinns durch Rauschmittelkonsum vird ebenfalls von

1) siehe Tabelle 31 im Anhang
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den zustimmenden Nicht-Konsumenten haher eingeschatzt als

von den relecentlichen Konsumenten.

Bemerkenswert sind in diesem Vergleich auch die Varlanzen:

Die hochsten Varianzen liegen jeweils in den Gruppen der

Nicht-Konsumenten, bis auf eine Ausnahme in der Gruppe der

ablehnenden Nicht-Konsumenten. Die niedrigsten Varianzen

liegen in den Gruppen der Konsumenten, bis auf eine Aus-

nahme in der Gruppe der exzessiven Konsumenten. Die Ein-

stellung der Konsumenten, vor allem der exzessiven Konsu-

menten ist also durchweg einheitlich, die Meinung der Nicht-

Konsumenten, vor allem der ablehnenden Nicht-Konsumenten,

differenzierter und gegens:tzlicher. Letzteres bedeutet,

daa trotz relativ hoher Mittelwertsunterschiede rwischen

ablehnenden und zustimmenden Nicht-Konsumenten elne Kon-

tinuitat in den Einstelluncen denkbar ist, daB also auch

die Unterschiede zwischen Ablehnung und Zustimmung zum

Rauschmittel beim Nicht-Konsumenten nicht alternativ,

sondern graduell zu sehen sind.

Im Hinblick auf evtl. Zielgruppen ist also sawohl bei

Nicht-Konsumenten als auch bei Konsumenten zumindest in

der Form von Verhaltensbereitschaften mit ahnlichen Ein-
stelluncen zu rechnen.

2.2.2.6 Zusammenhange zwischen Rauschmittelkonsum und

Einstellungen zum Rauschmittelkonsum

Die Interkorrelationsmatrix der Skala Rauschmittelkonsum

und der Einstellungsskalen zeigt keine wesentlich neuen
1)

Aspekte gegenuber den bisher dargestellten Zusammenhangen.

Alle Einstellungsskalen korrelieren Dositiv und relativ

hoch sowohl mit der Skala Rauschmittelkonsum als auch

untereinander.

1) siehe Rabelle 32 im Anhang
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Die hechste Korrclation zwischen Rauschmittelkonsum und

der Distanzskala mit
.
73. muR ausget:le.i·imert wardon,

da die S]:ala 'lauschrittel :onsum durch dic Distanzskala

mitdefiniert ist.

Die hachsten Korrelationen mit der Konsumskala und unter-

einander haben die Skalen Personlichkeit, Gefahr und

Sanktion; auch bel Auaerachtlasiuno der Bonsumskala zeigt

die Distanzikala hohe Korrelationon mit den Skalon Per-

83nlichkeit, Gefahr und Sanktion. Demgegenuber verweison

die Wirkung und soziale Motive auf einen zwar ebenfalls

auch eindeutig positiven, aber wenicer bedeutungsvollen

Zusammenhana sowohl mit der Konsurskala als auch unter-

einander.

Wesentlicher als die Vorstelluna, daB Rauschmittel uber-

wiegend angenehme Erlebnisse vermitteln und wesentlicher

als die :16glichkeit, durch Rauschmittelkonsum Prestiae

in der "Deer arouo" zu gewinnen, sind also in diesem Zin-

stellungsbereich die Vorstellungen, daB Rauschmittelkon-

sumenten stabile Pers8nlichkeiten sind, daB Rauschmittel-

einnahme ungefahrlich ist und ihr Gebrauch affentlich er-

laubt sein sollte. Diese Vorstelluncen nehmen aleichzeitio

einen umso graBeren Raum ein, le intensiver Rauschmittel-

konsum in der Vorstellung oder in Wirklichkeit betrieben

wird.
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2.3

2.3.1

- 116 -

Ergebnisse der Profiltesti

Zur Zielsetzung des Profiltests

Die Verwendung von PolaritMt,profilen bietet sich u.a. dort

an, wo eine stereotypenhafte Wahrnehmung von Problemen ver-

mutet wird.

Es war eine der Annahmen fur diese Untersuchung, da B die

Diskussion um die RM-Problematik durch Vorurteile belastet

ist, die nicht nur bel dem im Hinblick auf RM (Haschisch,

Acid, Oplate) vdllig unerfahrenen Erwachienen beatehen, sondern

auch auf Seiten der Jugendlichen.

Diese Annahme zu aberprilfen, war die Aufgabe eines Polaritats-

profils, dessen Merkmale vom Psychologilchen Institut der

Universitat GieBen im Zusammenhang mit einer Wahrnehmungs-

Untersuchung von Institutionen bereits verwandt worden war.

Gleichfalls sollte mit Hilfe des Polaritatiprofils die Ver-

mutung aberpritft werden, daB alle RM, die sich hinlichtlich

ihrer Wirkungen und Gefahren nachwelilich stark voneinander

unterscheiden, von den Jugendlichen dennoch ahnlich einge-

schatzt werden - von thnen also bedenklich undifferenziert

gesehen werden.

2.3.2 Die Einschatzung des 'Alkoholikers", des 'Fixers'

und des 'Haschers 

2.3.2.1 Die Beurteilungiergebnisse der Befragten ali Gesaitgruppe

Schaubild 1 zeigt die Beurtellungen des Haschers, des Fixers

und des Alkoholikers durch alle Befragungsperionen.
Es fallt zunachst auf, daB dir Alkoholiker elne auffallend

unganstige Einachatzung durch die befragten Jugendlichen erfahrt.

Die mittlere Beurtellung des Alkoholikers liegt mit x  - 4.39

eindeutig im negativen Bereich. AuBerdem wird der Alkoholiker

bel 12 von 14 Skalen auf der negativen Seite eingestuft.

Der Haschi*ch-Raucher bzw. -Koniument (- Haicher> wird dagegin

im Vergletch ium Fixer und ium Akoholiker inigeiamt am ganitig-

•ten beurteilt. Er liegt in dir Elnechatzung durch die Gesamt-
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heit der befragten Jugendlichen im neutralen Bereich.

(xH . 3.38)

Der Rauschmittel-Konsument, der Drogen inj iziert (- Fixer),

erhalt zwar wie der Alkoholiker eine negative Beurtellung

durch die Befragten insgesamt. Doch ist das Beurteilungs-

Ergebnis tendenziell gesehen gunstiger ausgefallen ala beim

Alkoholiker (xF - 3.96). Diese relativ starkere Verachtung

des Alkoholikers gegenuber dem Fixer ist sicherllch spezifisch

fur die zu untersuchende Population der Jugendlichen und ein

wichtiger Befund far den Auftraggeber im Hinblick auf zu-

kunftige Aktionen.

Wenn namlich der vermutete Zusammenhang zwischen der Wahr-

nehmung von Objekten und deren Attraktivitat besteht, dann

kann (ceteris paribus) gesagt werden, daa die Wahracheinlich-

keit fUr die Gruppe der Jugendlichen gr6Ber lit, Verhaltens-

weisen und Einstellungen des Fixers aufzunehmen, ala Verhal-

tensweisen und Einatellungen des Alkoholikers. Konkret wOrde

das bedeuten: Die Gefahr, daB stch Jugendliche dem Fixen zu-

wenden, ist durchaus grdaer als die Gefahr einer HL nwendung

zu starkem Alkoholkonsum.

Diese Aussage hat allerdings nur relative Gultigkeit, denn

hierbel haben naturlich nicht nur Wahrnehmungsfaktoren einen

Einflu 8 auf das Verhalten der Jugendlichen gegenuber dem RM-

Konsum. So ist wahrscheinlich die vermutete Gefahrlichkeit

der verschiedenen RM eine stcher ebenso wichtige Dfmension.

Der Verlauf der Kurven im Schaubild 1 zeigt im (tbrigen auch

noch sehr anschaulich, dam der Alkoholiker nicht nur inagesamt

starker von den Jugendlichen abgelehnt wird. Der Alkoholiker

wird auch rein quantitativ anders wahrgenonenen ali der Hascher

oder der Fixer. Dagegen untericheiden sich das Bild des

Haschers und das Bild des Fixers wahrnehmungsmKBig kaum von-

einander, wie aus dem beinah parallelen Verlauf dieser beiden

Kurven deutlich wird.

Dieses Ergebnis eracheint bemerkenswert und bestAtigt die in

der ersten Phase der Gemamtuntersuchung bereits artikulierte

Veriutung, daB nicht nur Ervachsene iondern auch die Jugend-

lichen - wenn es um das Problem Rausc/hmittel geht - undiffe-
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Schaubild 2 : Eigenschaften .

Der Alkoholiker in .

1, Aufdringlich

2. OBERFLACHLICH

3. unzuverl *sig

4. unruhig

5. rucksichtslos

6• SroS<ggig

7. FAUL

8. dumm

9. langweilig

Der Fixer in
.

1. OBERPLACHLICH

2. unzuverlassig

3. unruhig

4. FAUL

5.modern

6. schwunglos

Der Hascher in .

1. modern

2. OBERFLACHLICH

3. grgazagiS

4. freundlich

5. FAUL



renziert urteilen und die durchaus verechieden wirkenden Rausch-

mittel nicht entsprechend unterachelden.

Es war eine der zentralen Hypothesen, dae das -Umsteigen' von

einem weniger starken Rauschmittel auf andere, gefahrlichere

Rauschmittel durch eine undifferenzierte Wahrnehmung begunstigt

wird. Tatsachlich unterstretcht das Schaubild die Berechtigung

dieser Vermutung: denn dort zeigt slch, daB der Hascher als

eng verwandt mit dem Fixer gesehen wird und daB der einzige

Unterschied zwlschen beiden darin zu sehen ist, daB der eine

mehr akzeptiert wird als der andere.

Unabhangig von der Frage nach der Starke der Ablehnung brw.

Attraktivitat sowie der wahrgeno,menen Ahnlichkeit erhebt stch

die Frage nach der inhaltlichen Auspragung des Bildes dieser

dret verschiedenen Typen von Rauschmittelkonsumenten. Die

Gegenaberstellung der Eigenschaften, die am stirksten den drei

Arten von Rauschmittelkonsumenten zugeordnet werden, zeigt im

Schaubild 2, daB alle drel Konsumentengruppen in starkem Maae

ala oberflMchlich und zusAitzlich all faul angesehen werden.

Haschar und Fixer werden dagegen anders ali der Alkoholiker

vor allem ali modern angesehen. Dagegen gilt der Alkoholiker,

im Gegensatz zum Hascher und Fixer, insbesondere als aufdring-

lich (aggressiv).

2.3.2.2 Geschlechtsspezifische Beurtellungsunterschiede

Die Schaubilder 3 bis 5 zeigen, daB die Beurtellungen del Al-

kohollkers, des Haschers und des Fixers weitgehend unabhanglg

vom Geschlecht der Befragten ist: d.h. mannliche wie weib-

liche Befragungspersonen machen Dich im grosen und ganzen das

gletche Bild von den drei verichledenen Konsumenten-Typen. Bet

den Madchen hat sich lediglich die beiondere Tendenz gezeigt,

in threm Urteil inagesant etwas rigider zu sein. Unterschiede

*wischen mannlich und weiblich bezuglich der Zahl der Konsu-

menten konnen allerdings auf Grund dieser Tendenz schwerlich

erklart warden.

118



- 119 -

2.3.2.3 Altersspezifische Beurteilungsunterschiede

Die Schaubilder 6, 7 und 8 zeigen die nach Altersgruppen ge-

trennten Beurteilungen des Alkoholikers, des Fixers und des

Haschers.

Schaubild 6 laBt erkennen, daB die Beurteilung des Fixers

weitgehend altersunabhangig vorgenommen werden. Gr8Bere Unter-

schiede zwischen den Altersgruppen in einzelnen Urteilskate-

gorien gind selten. Die h8chsters 14-jahrigen betrachten -

im Gegensati zu den 15- big 16-jahrigen - den Fixer vor allem

als verkrampft und schwunglos. Die jungsten Befragungspersonen

halten den Fixer auBerdem weniger als alle anderen Gruppen fur

modern, wahrend die 15- und 16-jahrigen den Fixern dieses

Attribut am deutlichsten zuerkennen.

Insgesamt gesehen scheinen die jungsten Befragungspersonen
das ungunstigste Bild vom Fixer zu haben - ohne jedoch ein

entscheldend anderes Beurteilungsprofil als die anderen Be-

fragungsgruppen zu bieten.

Auch bet der Beurteilung des Haschers unterscheiden sich die

Altersgruppen nicht wesentlich voneinander. Wahrend aber die

15- bis 20-jahrigen immer gane eng zusammenliegen, das Image

des Haschers in diesem Alter also fest ist, zeigen sich zwischen

den jungsten und den altesten Befragungspersonen etwas gr6Bere

Unterschiede.

Die jungsten Befragungspersonen sind - wie bereits bei der Be-

urteilung des Fixers - auch in ihren Stellungnahmen gegenuber

dem Hascher am ung·[instigsten, 12 von 14 Malen auBern sich die

jungsten Befragungspersonen am ungunstigsten uber den Hascher

und 8 von 14 Malen auaern sich die altesten Befragungspersonen

am positivaten liber den Hascher.

Im Vergletch zu den altesten halten die jungsten Befragungs-

personen den Hascher fur oberflachlicher und fauler. Im Gegen-

satz zu den jungsten halten die altesten Befragungspersonen den

Hascher fur intelligent. Die altesten Befragungspersonen sehen

den Hascher auaerdem als rucksichtsvoll an, dagegen betrachten

ihn die jungaren eher als rucksichtslos.
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Schalibild 8 (All·:oholi ber)
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Der Alkoholiker wird von den uber 21-jahrigen tendenziell weniger

stark verurteilt als von den 20-jahrigen und jungeren Befra-

gungspersonen. Alle ubrigen Altersgruppen liegen dagegen in

ihren negativen Urtellen tiber den Alkoholiker sehr eng zusammen.

2.3.2.4 Schulspezifische Beurteilungsunterschiede

Auch im Hinblick auf eine Differenzierung der Befragten nach

Art der besuchten Schule (berufsbildende Schule - vorwiegend

Berufaschaler und allgemeinbildende Schule - vorwiegend Gym-

nasiasten) sind keine entscheidenden Unterschiede bezuglich

des Bildes vom Hascher, vom Fixer und vom Alkoholiker fest-

stellbar gewesen.

2.3.2.5 Beurteilungsunterschiede der verschiedenen Konsumenten-

gruppen

Schaubild 14 zeigt die Alkoholikerprofile im Urtell der ver-

schiedenen Konsumentengruppen unter den Befragungspersonen.
Nur eine Abweichung von den anderen Urtellen ist hier bemerk-

kenswert: exzessive Xonsumenten halten den Alkoholiker weit

mehr fur unfreundlich als die anderen Konsumentengruppen.

Das Alkoholstereotyp scheint sonst aehr einheitlich und ver-

festigt zu sein. Zwischen den verschiedenen Konsumentengruppen

bestand keine Unterschiedlichkeit uber das Bild des Alkoho-

likers - erstaunlicherweise sogar nicht einmal zwischen den

Gegnern und den Befurwortern von Rauschmitteln.

Auf Grund der Hypothese, daB die *Anti-Alkohol-Ideologie' der

Jugendlichen (- Alkohol als Rauschmittel der Etablierten und

damit der autoritMren, jugendfeindlichen Erwachsenenwelt) bei

der sogenannten Rauschglftwelle eine Rolle spielt, war zu er-

warten gewesen, daB lumindest die Rauschmittel-Befitrworter den

Alkoholiker starker verurteilen warden als die Rauschmittel-

Gegner. Unterschiede in diesem Sinne lind aber nicht in der

Beurteilung des Alkoholikers selbst, sondern in der Beurteilung
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des Alkoholikers im Vergleich mit dem Fixer und dem Hascher

zu finden.

Dabei hat die Gruppe der RM-Gegner unter den Befragten nicht

nur vom Fixer, sondern auch vom Hascher ein relativ negatives

Bild, so daB der Unterschied zwischen Hascher und Alkoholiker

sehr viel geringer empfunden wurde als bet den (tbrigen Be-

fragten.

Den Hascher sehen die Befragungspersonen, die angegeben haben,

noch kein Rauschmittel (auBer Nikotin und Alkohol) g,

zu haben wentger positiv ala die Gruppe der RM-Konsumenten.

Etwas mehr als ein Drittel der Nicht-Konsumenten sind aber

einstellungsmaaig kline Raulchmittel-Gegner. Diese Gruppe dir

nichtkonsumierenden RM-Befurworter aext stch eindeutig von den

RM-Gegnern unter den Nicht-Konsumenten ab: sle beurteilen den

Hascher ahnlich wie die Konsumenten.

Nur die RM-Gegner setzen mich also eindeutig in ihrem Urteil

Ober die Hascher ab. Sle liegen insge*amt mit threm Urteil

uber den Hascher als einzige Gruppe im negativen Urteilsberetch.

Die anderen Befragungspersonen haben dagegen ein durchachnitt-

lich positives Bild vom Hascher. An dem parallelen Verlauf der

Profilkurven kann abgelesen werden, daB lie alle kein0 gegen-

satzliches Bild vom Hascher haben, sondern daB sie sich nur

in dem Grad der Zuatimmung bzw. Ablehnung desselben Bildes

unterscheiden.

Dieses Ergebnis ist so zu interpretteren, daB bet der Mehrsahl

der Befragten die Existens vines Stereotypi von Hascher an-

genommen werden darf. Es beateht abor keine allgemeingultige

Bewertung dieses Stereotypes. Die Bewertung dieses Stereotypes

tat - im Gegensatz zum Alkoholiker-Stereotyp - von der eigenen

Einstellung gegenuber den unkonventionellen RM-Mitteln ab-

hangig.

Das Hascher-STereotyp lit, nimmt man die Beurtellung des

Fixers hinzu, auch als Stereotyp vom RM-Konsumenten, verall-

gemeinbar. Schaubild 12 zeigt, daa die Profile dis Fixers fast

parallel in den Hascherproftlen verlaufen. Zwischen den ver-

schiedenen Konsumentengruppen bestehen bezilglich der Beurteilung
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des Fixers keine bedeutenden Unterschiede. - Im Vergleich zur

Beurtellung des Haschers besteht damit jedoch zwischen der

Gruppe der negativ eingestellten Nicht-Konsumenten und den

ubrigen BP wieder ein wichtiger Unterschied:

Wahrend far die RM-Gegner unter den Nicht-Konsumenten Hascher

und Fixer dasselbe sind (die Urteile decken sich fast v6llig),

wissen die anderen BP wohl zwischen Haicher und Fixer zu unter-

schelden: fur sie wird der Fixer eindeutig negativ gesehen, wenn

er mit dem Hascher verglichen wird.

Beim Vergleich mit den Urteilen uber den Alkoholiker fallt auf,

daB die Nicht-Konsumenten mit ablehnender Haltung gegenuber den

RM zwischen dem Alkoholiker, dem Fixer und dem Hascher weit

weniger Unterschiede machen als die anderen BP. Fur die RM-

Gegner ist der Fixer im Gegensatz zum Alkoholiker modern und

der Alkoholiker im Gegensatz zum Fixer aggressiv ("aufdringlich') .

Fur die anderen BP hat der Alkoholiker das weitaus ungunstigste

Bild.

Schaubild 15 zeigt neben dem Fixerprofil der RM-Konsumenten

und der Nicht-Konsumenten auch das Pixerprofil der 10 in dieser

Untersuchung befragten Fixer. Es erecheint uns bemerkenswert,

daa sich der Fixer selbst nicht positiver sieht als ihn andere

einstufen. Der Fixer hat also ein insgesamt negatives Bild von

stch (- Autostereotyp). Die anderen RM-Konsumenten sehen den

Fixer teilweise sogar positiver als er sich selbst sieht. Er

halt sich fur oberflachlich, unzuverlissig, unruhig und faul.

Damit entspricht sein Eigenurtell im wesentlichen dem Fremd-

urtells des Fixers. Allerdings halt er sich selbst - im

Gegensatz zum Urteil anderer - fur aufgesthlossen und nicht

fur modern.

2.3.3. Die Einschatzung der Abhanglgkeitsgefahr von verschie-

denen Rauschmitteln

Auf die Frage, 'wie schatzen Sie bet den folgenden Mitteln die

Maglichkeit eln, abhangig (-suchtig') zu werden", bet der nur

jeweils ein Kreuz pro Mittel gesetzt werden sollte, konnte durch

Ankreuzen in einer 6-stufigen Intensitdtsskala recht differen-
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Zlert geantwortet werden.

2.3.3.1 Beurteilungsergebnisse der Befragungspersonen als

Gesamtgruppe

Im Gesamturteil haben sich 2 Gruppen von Rauschmitteln heraus-

gebildet: Heroin, Opium und LSD wurden zusammen als die Gruppe

der RM mit sehr hoher Suchtgefahr eingeschatzt. Alkohol,

Schmerztabletten, Nikotin und Haschisch wurden als die Gruppe

von RM mit mittlerer biz niedriger Suchtgefahr angesehen.

Am wenigsten# suchtbildend erschien den Befragungspersonen
Haschisch. ('eher niedrig"; 4.04) (Schaubild 1)

2.3.3.2 Geschlechtsspezifische Beurteilungsunterschiede

Von den weiblichen BP wurde die Suchtgefahr allgemein etwas

graaer gesehen als von den mannlichen BP, Nur das Nikotin er-

schien den Madchen weniger gefahrlich als den Jungen und bil-

dete mit Haschisch zusammen die Gruppe mit mittlerer Suchtger

fahr.

Altersspezifische Unterschiede: For die Altersgruppen bis 20

Jahre kann gesagt werden: Je alter die Befragten, desto gr6Ber

wurde die M6glichkeit der Suchtgefahr bet Opium und Heroin eln-

geschatzt und desto starker wurde zwischen Opium und Heroin

auf der einen und LSD auf der anderen Seite differenziert.

Damit wurde die Suchtgefahr bei LSD geringer eingeschMtzt.

Je alter die Befragten waren, desto gr68er erschien auch die

Bereitschaft, Nikotin, Alkohol und Schmerztabletten all sucht-

bildende Rauschmittel anzusehen. Eine Ausnahme bildeten hier

nur die 15/16-jahrigen bezuglich ihrer Einschatzung von Nikotin.

Far diese Gruppe von BP blieb die Suchtgefahr bei Nikotin

'eher nledrig'.

Je alter die Befragten waren, desto grdater war auch der

Abstand zwischen der Suchteinschatzung von Haschisch gegenuber

den konventionellen RM. Die Suchtgefahr wurde bel Haschisch

von allen Altersgruppen gleich eingeachatzt und zwar relativ

niedrig.



Auf der Dimension "Abhangigkeitsgefahr' wurde also mit zu-

nehmendem Alter zwischen Einschatzung der Suchtgefahr im Hin-

blick auf die verschiedenen RM differenziert. Bemerkenswert

ist dabei, daB die Suchtgefahr von LSD und Haschisch (bei

Haschisch relativ) immer geringer gesehen wird. Es kann sein,

daa sich die Einschatzung auf entsprechend eigener Erfahrungen

grandet.

2.3.3.3 Beurtellungsunterschiede im Hinblick auf die unter-

schiedlichen Konsumentengruppen

Nicht-Konsumenten mit ablehnender Haltung gegenuber RM schatzen

die Suchtgefahren der verschiedenen RM vergleichbar ein. Fur

sie gibt es zwei Gruppen von RM:

einerseits die mit groser bis sehr groBer Wahrscheinlichkeit

suchtig machenden RM Heroin, Opium und LSD und andererseits

Alkohol, Haschisch, Schmerztabletten, Nikotin als RM mit

mittlerer Suchtgefahr.

Diese Antworten der Nicht-Konsumenten mit ablehnender Haltung

gegenuber dem RM-Konsum unterscheiden sich am deutlichsten von

den Antworten der exzessiven RM-Konsumenten:

bei den exzessiven RM-Benutzern wurde die Suchtgefahr von

Heroin (wie bet allen anderen Konsumgruppen) als hoch bis sehr

hoch eingeschdtzt. Opium, LSD, Alkohol, Schmerztabletten und

Nikotin bildeten eine zweite Gruppe von RM, bel denen die Gefahr,

suchtig zu werden, als weniger hoch angesehen wird. Die Sucht-

gefahr durch Haschisch wird fast vollstandig verneint.

Bei den ubrigen zwischen diesen beiden Extremgruppen liegenden

Konsumenten wurde bezu;fglich der Abhangigkeitsgefahr zwischen

drei RM-Gruppen unterschieden:

1. die ziemlich gefahrlichen RM Heroin, Opium und LSD

2. die weniger gefahrlichen konservaten RM Alkohol,

Schmerztabletten und Nikotln und

3. das relativ harmlose Haschisch.
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2.4. I Uberlegungen zur Vethode

Dic Darstellung einzelner Aspekte oder Variablen, hin-

sichtlich der sich die Rauschmittelkonsumenten von den

Rauschmittel-Michtkonsumenten unterscheiden, ist zwei-

fellos anschaulich und plastisch. Nur ist ihr Erklarungs-

wert dann begrenzt, wenn die Variablen, hinsichtlich derer

Sich die Rauschmittelkonsumenten von Rauschmittel-Nicht-

konsumenten unterscheiden, jeweils einzeln dargestellt

werden. Denn bei der ausschlieBlichen Betrachtung solcher

bivariaten Beziehuncen bleibt unklar, ob die verschiedenen
sich

Variablen, hinsichtlich derer die Yonsumenten von den

Nichtkonsumenten unterscheiden, unabhangige Dimensionen

sind oder diese verschiedenen Variablen nur verachiedene

Aspekte ein und derselben Sache darstellen. Wenn starke

Beziehungen zwischen den verschiedenen fur unabhangig

gehaltenen Variablen bestehen, kann eine Vielfalt solcher

bivariaten Beziehungen ein Ausmaa an Erklarung der Reali-

tat vortauschen, das in der Realitat nicht gegeben ist;

eben deswecen, weil die verschiedenen unabhingigen Variab-

len nur weit weniger Dimensionen der Realitat treffen,als

es thre Zahl nahelegen wurde.

Ein *weiter Gesichtspunkt ergibt sich aus dem Problem, den

einzelnen unabhangigen Variablen ihren Stellenwert fur.die

Erklarung der unabhangigen Variablen Rauschmittelkonsum

zuzuweisen. Solange nur eine Fulle bivariater Beziehungen

vorliegt, ist die Aufstellung einer solchen Rangordnung

nicht maglich.

Um diese verschiedenen Probleme wenigstens annahernd 16sen

zu k6nnen, ist es erforderlich, eine multivariate Analyse
durchzufithren. Allerdings sind nicht alle hierzu gebrauch-

lichen Verfahren in diesem Falle anwendbar. Zum Beispiel

wurde in der soziologischen Forschung der letzten Jahre

2.4 Kultivariate Rerressionsanalyse



zunehmend von Verfahrcn kausaler Modcllkonstruktionen
1)

Gcbrauch gemacht.

Kausale Modelle (in Form der path analysis oder simul-

taner Gleichungen) spezifizieren die Beziehunaen zwischen

den verschiedenen unabhangigen Variablen. Das 'aB an Va-

rianz der abhancifen Variablen, das durch dicsc Modelle

ed:lart wird, ist ein ganz einfach angehbarcs Getckrite-

rium.

Die Anwendung dieser Techniken des Baus kauseler --otclle

hat jedoch zur Voraussctzuna, dae bcreits vor der ·'odell-

konstruktion ein betr-chtlicics '·aB an Kenntnis acr T'c-

ziehungen zwischen den Variablen vorhandcn ist und daB

das kausale nodell exolizit formuliert ist, bevor es an

empirischen Daten getestet wird. Um solche Verfahren an-

wenden zu konnen, muB die Theorie dcs jeweiliacn For-

schungsgebietes bereits einen sehr hohen Stand errcicht

haben.

Dieser theoretische Stand ist auf dem Gcbiet, das diese

Untersuchung behandelt, offenkundig noch nicht gegeben.

Diese Untersuchung war konzipiert im wesentlichen als

eine Exploration, aus der die Spezifizierung solcher Re-

ziehungen folgen kann; aber erst nach solchen exolorato-

rischen Voruntersuchungen kann die Arbeit geleistet wer-

den, die die Bildung wirklichkeitsnaher kausaler Modelle

erlaubt.

Die Voraussetzungen, die die erwahnten Techniken multi-

variater Kausalanalysen machen, werden jedoch nicht von

samtlichen Verfahren multivariater Analvsen angenommen·

1) eine der ersten theoretischen Arbeiten ist H.M. Blalock,
Causal Inference in Non-Experimental Research, Chapel
Hill 1961. Der gegenwdrtige Diskussionsstand ist u.a.

ersichtlich aus E.F. Borgatta (Hrsg.), Sociological
Methodology 1969, San Francisco 1969.
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fines der beliebtesten Verfahren, die wichtiqsten unab-

h ingic,en Variablcn und ihren Zusammenhang zu ermitteln,

ist die Technik der schrittweisen multiplen Refression.

Dabci wird die Arbeit der Datenanalyse weitqehend vom

ComDuter ubernommen, der dic jenigen Variablen, die als

unabhangin erklart sind, danach sortiert welchen zu-

satzlichen Beitrag jede einzelne von ihnen zur Erklarung

der Streuunq der abh5nqigen Variablen leistet.

Bei der Interpretation der multiplen Regression ist je-

doch immer darauf zu achten, daB die Gr6Be der partiellen

Regressionskoeffizienten kein objektes, eindeutiges Kri-

terium fur die relative Bedeutung der einzelnen unabhan-

gigen Variablen ist - so wie dies manchmal unterstellt

wird. Vielmehr gilt hierfQr eine wesentliche Voraus-

setzung, die in den meisten Anwendungen dieser Tech-

niken nicht von vornherein gegeben ist. Nur wenn die un-

abhangigen Variablen zueinander orthogonal sind, hat das

Konzept des Beitrages eines einzelnen Regressors einen

klaren Sinn. Wenn die Orthogonalitat der unabhangigen

Variablen nicht gegeben ist, ist das Konzept des Bet-

trages eines einzelnen Regressors keineswegs eindeutig.

Wenn die unabhangigen Variablen miteinander korreliert

sind, taucht ein Problem auf, das in der statistischen

Literatur mit Multikollinearitat bezeichnet wird.

Beisnielsweise bedeutet dies, daB fur die Erklarung einer

bestimmten abhangigen Variablen zwei miteinander korre-

lierte unabhangige Variable in Betracht kommen, wobei

jedoch nicht eindeutig entscheidbar ist, welche dieser

beiden miteinander korrellerten unabhangigen Variablen
1)

den Vorzuq verdlent, als erklMrende Variable zu gelten·

1) Zur Problematik vgl. R. Gordon, Issues in multiple
regression, in: American Journal of Sociology, LXXIII

(1962), S. 592 - 616.



 'cthodische Probleme dieser Art solltcn iedoch nicht davon

abhalten, diese Technik zu verwenden. vur ist es erforder-

lich, bei der Internrctation der erhaltencn Erachnisse

dicsc m'jalichen ncziehunmen und StKrfaktoren im  ,une zu be-

halten, und nicht mcchanisch die reihenfolae der Selektion

der Variablen als die wahre Ordnuna der als urs:chlich

behaunteten Variablen zu akzentieren.

Bei allen r ,glichen Vorbehalten gee'entiber diesem Verfahren

der schrittweisen multiplen Rearession ailt jedoch, da8

mit diesem Verfahren auf einfache Veise eine Sch<tzung der

un9ef3hren GrBBenordnung des Einflusses unabhincioer Vari-

abler auf die abhangiae Variable moqlich ist und vor allem

die Maalichkeit aeboten wird, die Wirkungen der Kombina-

tion bestimmter unabhinoic,er Variablen miteinander auf die

abh:Inaice Varaible zu erkennen.

2.4.2 Erqebnisse

Das Ergebnis der multiplen schrittweisen Rearession fur

die abhangiqe Variable Rauschmittelkonsum ist in Tabelle 33

dargestellt. 1)

Die abhingige Variable Rauschmittel-Konsum weist fanf

Werte auf:

Den Punkt 1 fur diejenigen Befragten, die noch niemals

ein Rauschmittel genommen haben und Rausch-

mitteln aegenuber negativ eingestellt sind

Den Punkt 2 fur diejenigen Befragten, die noch niemals

ein Rauschmittel genommen haben und Rausch-

mitteln gegenuber eher positiv eingestellt sind

1) siehe Tabelle 33 im Anhana
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Den Punkt 3 fur diejenigen Befragten, die einmal ein

Rauschmittel problert haben

Den Punkt 4 fur girigentliche (*eltene)

Konsumenten

Rauschmittel-

Den Punkt 5 far haufige bxzessivd Rauschmittel-

Koniumenten.

Die Variablen, die auf den Rau/chmittelkonsum den hachiten

Einflus hatton, wurdin ausguucht aus folgenden, von ihrem

Heaniveau her geeignitin Skalen:

dir Einstillung gegintiber den Eltern,

dir Einstellung sur Schule,

A.- Lebeniplan,

der Skala 'mosiale Beziehungen ,

der Skala 'Generation,problematik",
der Nervositat nach FPI,

der Aggressivitat nach FPI,

der EinfluB dir Famille (Ninnung von Famillenangehorigen
ali Vorbild),

dim Selbstvertrauen nach FPI,

dem Dominan:*triben gomellen durch den /PI,

dor Geh :mtheit g=„In durch den FPI,

der Depressivitat g/llson durch den FPI,

der Errigbarkeit gemision nach FPI,

dir Luginskala auf dir Grundlage des FPI,

dom Alter dli Befragtin,

dim Altir de, Vaters di, Difragt•n,
dem Alter dir Mutter dis Bifragten,

dir Zahl dir alterin Gischwister,

dir Zahl dir jungeren Gischwliter,

der dem Jugendlichen verfugbaren Geldmittel,

dam Familieneinkommen,
der Schulbildung des Vaters

und der Schulbildung dir Mutter.
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Als wichtigste und den gr6 Bten EinfluB auf die auhan-

gige Variable Rauschntittelkonsum bedingencie unauhangigc

Variable wurde die Einstellung zum Llturnhaus eraittelt,

die 13,9 9 der Gesamtvarianz erklart; oer partielle Kor-

relationskoeffizient von -0.24 belegt, daB mit zunehi,lend

ablehnender Linstellung gegenuber del,1 Elternliaus die

Wahrscheinlichkeit des Rauschmittelkonsums ansteig .
auf-

Das entspricht im tibrigen Behr weitgehend den oben
gezeigten Resultaten des Vergleichs der Mittelwerte, die

ausgenend von der RA-negativen bis hin zur R.1-positiven

Gruppe kontinuterlich und in der Neise variieren, aaB

sie eine zunehmend negative Haltung dem Elternhaus ge-

genuber zum Ausdruck bringen bzw. abzulesen gestatten.

Dies alles weist nachdritcklich darauf hin, daB die mit

dem vorliegenden Instrumentarium nur relativ unspezifisch

und global erfaBbare Variable der Linstellung zur Fa.nilien-

situation einer bei weitem differenzierteren Betrachtung

unterzogen werden mu8, da in diesem Umkreis ganz offen-

kundig bedeutsame BestiramungsgroBen fur die Genese des

Rauschmittelkonsums zu lokalisieren sind. Ras nicnt zuletzt

auch durch die an der Dealer-Population explorativ erho-

benen Befunde unterstrichen wird, die fast durchweg auf

gesterte familiare Beziehungen hindeuten.

Die zweitwichtigste Variable, nimmt man das MaB zusatzlich

erklarter Varianz als MaBstab, ist die Variable Gcselliq-

keit, gerr.essen durch den FPI.

Ala dritte erklarende Variable fur den Rauscbmittelkonsum

kommt die Variable "Geld
,
das dem Defragten selbst zur

Verfugung steht"i in Betracht.

Als vierte Variable wird die vom Befragten gesehene 'Gene-

rationsproblematik' in die Regressionsgleichung aufgenom-

ment je groBer der Befragte die Probleme zwischen den Gene-

zationen ansieht, desto wahrscheinlicher ist es, daB er

eln Rauschmittelkonsument ist.

11 Siehe 2.2.2.3 dieser Arbeit
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An funfter Stelle erscheint die aogenannte Litgonskala.

Da der Konsum von Suchtmitteln kein allgemein gebillig-

tes Verhalten darstellt und die Lagenskala vor allem

die Bereitschaft elnes Befragten miBt, sozial unerwunsch-

te Verhaltens- und Denkweisen zuzugeben, lage es nahe,

den vergleichsweise etwas itberproportionierten Varianzan-

teil (1.64) dieser Variablen einer problem-spezi fischen

Generalisierung der Verheimlichungstendenzen zuzuschrel-

ben. Gletchwohl zeigt das Auftauchen der Lugenskala an

erst funfter Stelle, daB die GrOSenordnung der Falschbe-

antwortung des Fragebogens, also des Nichtzugebens von

tatsachlichem Rit-Konsum, in der Population doch nicht

sonderlich verbreitet ist.

Als weitere Variablen gehen die Variablen Zrregbarkeit,

Alter der Mutter, Zahl alterer Geschwister, Lebens-

planung, Agressivitat, Gehemetheit, Nervositat, Zahl

jungerer Geschwister, Alter, soziale Beziehungen, Schul-

bildung der Mutter, EinfluB der Familie, Depressivitat,

Dominanzatreben, Selbstvertrauen, Schulbildung des Vaters,

Alter des Vaters, Einstellung gegenober der Schule in die

Gleichung ein. All diese Variablen leisten jede fur sich

nur einen ganz minimalen Zuwachs an erklarter Varianz

gegenuber der Gesamtvarianz. Bereits mit dem funften

Schritt sind 26 % der Varianz erklart, da alle 23 Vari-

ablen :usanmen 33 4 der Varianz erklaren, zeigt Giese

relativ geringfuglge Differenz, daB der Baitrag der spa-

taren Variablen nicit besonders erheblich ist. Der Bei-

trag, den jede weitere Variable zur zusatzlichen Deutung

der Varianz bringt, kann nur in Pramille ausgedruckt

warden, nicht mehr durch Prosentwerte.

Wichtig ist vor allem auch die Variable Geld, d. h. die

finanziellen Mittel, aber die die Befragten verfugen.

Eigentlich ist die Vermutung dieler Variablen inlofern

naheliegend, als bel den geginwartigen Preisen auf dem
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Rauschmittel-Schwarz.4arkt dic varfugbaren Geld..ittel cine

nicht zu unterschatzcnae Bedcutung fur Cie .Oglichkeit des

Rauschmittelkonsums besitzen. Dieses Fal:tu.i ist so nanc-

liegend, uan cs in vielen Untersuctiungen zu uiescia Proilcrp-

kreis unberucksicatigt gleiwt.

Zusaamenfassend zeigt sich eine Da.linalm sozialer .otive

und lituativer Faktoren. Persenlicilkeitavariablen (wenn

man von der Variable Gaselligkeit absient) spielen eine

weitaus geringere Rolle ala zur,eist in der einschlegigen

Literatur und Diskussion angenommen wiri.

Blickan wir auf cie Variable Generationsproblet'atik, die

2 2 der Varianz deckt, dann ist Rauschmittelkonsuw uber-

dies noch bestimmt durch den junsch des Konsusenten, mo-

dern, aufgeschlossen usf. zu sein. br kann auf diese Wei-

se dokumentieren, daB er die VerhaltensmaBstaoe der alte-

ren Generation nicht zu a]:zeptieren geneigt ist. Ahnliches

zeigte sich u. a. schon bei uer Analyse der Polarit.ten-

profile; die multiple Regression weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, daB etliche dieser von der Gesellschaft

bereitgestellten Stereotypen tatsachlich verhaltenspragen-
den Charakter haben. Allerdinga ist dieses Verhalten nur

mdglich, wenn die erforderlichen Mittel (Geld) zur Verfugung

stehen. Da Berufschuler im allgemeinen menr eigenes, fur

pers6nlichen Bedarf verwendbares Geld besitzen als Schuler

allgemeinbildender Schulen, durfte sich hieraus zu einen

geringen Tell auch der starkere Rauschmittelkonsum von Be-

rufsch(ilern erklaren. So gesehen kannte es also durchaus

sein, das es unter den Oberschalern eine grOBere Zahl poten-

tieller Rauschmittelkonsumenten gibt, fur die das Fehlen zu-

reichender Geldmittel den Zugang zu Rauschmitteln blockiert.

Da  Persanlichkeitsvariablen in dieser Untersuchung einen

derart geringen Stellenwert im Erklarungszusammenhang des

Rauschmittelkonsums der zugrundegelegten Stichprobe haben,

welcht von vielen gangigen Lrwartungen ab und stimmt ntcht

(therein mit manchen Annahmen einschlagiger Literatut  ·
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Diese Abweichung durfte bedingt sein durch den Charakter

uer Stichprobe. In den bisherigen Untersuchungen wurden

iumeist Populationen befragt, die in verschiedener hin-

sicht homogen waren und damit die Varians der unabhangi-

gen Variablen erheblica einschrankten. Insofern ist es

nicht verwunderlich, daa bel Konstanthalten einer erheb-

lichen Zahl zozialer unQ situativer Faktoren Persanlich-

keitsvariablen ins Spiel kommen. Dieser Zusammenhang

iwischen der Auswatil der Befragungspersonen und dem Stel-

lenwert von Lrklarungen mit Personlichkeitivariablen wird

jedoch durchweg nicht reflektiert.

Die Stichprobe dieser Untersuchung unter,cheidet sich von

dieser Vorgehensweise erheblich. Zwar konnte eine volle

Reprasentativitat der Stichprobe fer eine Grundgesamtheit

von Jugendlichen in den GroBstadten nicht erretcht werdeni

aber die Auswahl der Befragten erfolgt nicht nach einem

bestimmtun Merkmal. Die Variablitat aller unabhangigen

Variablen lit dam-it in dieser Untersuchung tatedchlich ge-

geben.

Damit kann jidoch nicht auggeschlossen werden, daB Persan-

lichkeitivariablen unter ganz bestimmten Umstanden deter-

minierend sein kennen far den Konsum von Rauschmitteln.

Auch um diesen maglichen zusammenhang genauer nachgehen zu

kennen, ware es - was allain *chon aus Zeitgritndin hier nicht

mt glich ist - notwindig, weitere, sehr differinzierte Vari-

anzanalymen mit dom vorhandenen Material durchzufuhren und

dartiber hinaus eine grOBer' Stic probe zu *rheben, um die

10glichkeit signifikanter Ergebnisse in Toilgruppon su habin.
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V. SchluBbemerkung

Die Ergebnisse dieser Untersuchung milssen verstanden werden

als eine erate explorative Stufe. Diese Voruntersuchung war

inibe•ondere deshalb not:wendig, well di, vorgefundenen An-

•atie zur Erforichung des Rauschmittelproblem• (insbesondere

in der BRD) ungenagend waren bzw. mehr hypothetischen Cha-

rakter haben. Wichtig bet dieser Vorstudie war die Erprobung

des methodischen Instrumentariums, das zur Erfassung gerade

dieses Problemkreises tauglich ist.

Aus dieser Studie lassen sich Schwerpunkte fur eine weitere

Rauschmittelforschung ablesen. Grundsatzlich gilt es, die

hier erprobten Methoden und Fragenkomplexe zu erweitern und

reprasentativ abzusichern sowie zusatzliche Untersuchungen

von Einzelproblemen durchzufuhren. Ziel einer Gesamtunter-

suchung ware es, ein system von empirisch nachprufbaren

Aussagen uber das Phanomen -Jugendliche und Rauschmittel-

zu gewinnen, sowle darauf aufbauend einen Katalog von Emp-

fehlungen zu erarbeiten, der adaquate sozialpolitische Mae-

nahmen zur Ibsung des Problems ermoglicht.

Die in dieser Untersuchung aufgeworfenen Fragen lassen stch,

so ergab die Untersuchung, nur interdisziplinar 16sen. Weder

der soziologische noch der psychologische Ansatz allein -

beide Ansatze wurden in dieser Untersuchung unternommen -

erwiesen sich ala ausreichend, das Rauschmittelproblem in

seiner Komplexitat zu erfassen. Es gilt die Tatsache zu

berackstchtigen, daa gesellschaftliche Mechanismen die

Motivationsstruktur des Einzelnen beeinflussen (zum Beispiel
Einflua des Sozialisationsprozesses vor der Pubertat).
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Das beinhaltet, daB der bet der Befragung der Dealer ge-

fundene Katalog von Motivationen zum Rauschmittelkonium

der Untersuchungiergebnisse aus Tell III dieser Unter,uchung

bodarf, um die aus den genannten Motiven resultierenden

Verhaltensweisen hinsichtlich threr Normen-Konformitat bzw.

Nichtkonformitat (Rauschmittelkonsum) erklaren zu kannen.

Die Begriffe, die in diesem Motivationskatalog auftauchten,

(wii Neugier, Lustgewinn, Gruppenkontakte, Proteit und Eman-

zipation) sind gesellschaftlich vorgeprMgt. Ste treffen

spwohl fur Konsumenten von Rau,chmitteln zu als auch fur

die Nichtkonsumenten. Gibt lin Rauschmittelkonsument diese

Motive an, io treffen sie insofern zo, ali sie allgemeine

Motive Jugendlicher sind und jegliches Verhalten Jugend-

licher erklaren. Die Grande far den EntlchluB Jugendlicher

Eum abweichenden Verhalten des Rauschmittilkoniums kennen

ag nicht erklart werden. Ein Jugendlicher zum Beispiel, der

als wesentliches Motiv for *ein Verhalten die Suche nach

intensiven Gruppenbindungen anglbt, kennte von dieser Dis-

position her mich sowohl einer Pfadfindergruppe ali auch

einer Gruppe innerhalb der gegenvartlgen Subkultur anlchlies-

sen.

Die Oberlegungen zur Methode in Teil II dieser Arbeit imie

das Aufzeigen eines theorettichen Bezugirahmens fur die

Analyse des *unehmenden Rauschmittelkonsums bei Jugendlichin,

•ri6glichen eino voritch ige Diagnoitizierung dis Problem-

krities - insbeiondere im Hinblick auf die notwendigi Azbeit

des Auftraggibiri (Bundessintrale fur goiundh*itliche Auf-

klarung). Dabei soll im wesentlichen einim lerntheoretischen

Ansatz der Vorsug gegeben werden. DaB aber eine u"fassende,

dai gesamte Datenmaterial ausichopfinde Interpretation

(im Rahmen einer nur sechimonatigen, finanziell eng bo-

grensten Studio) nicht geletitet werden kann, ist selbst-

veritindlich. Die folgendin Dimirkungen *ellen aufsoigin,

inwleweit der theoretische Bisagirahmen fer eine Inter-

pretation und damit fer eine Aufklarung von Jugindlichen

hin*ichtlich dem Rauichilttelproble,ar auf Gr.:nd dir gl-

wonnenen Informationen fruc tbar sein kinn.
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Grundsatzlich kann gesagt werden, daB im Gegensatz zur

affentlichen Meinung die Gruppe der Rauschmittelkonsumenten

keineswegs homogen ist.

Das gesellschaftliche Stereotyp von den -Hagchern' und

'Fixern' (als oberflachlich, faul, asozial) konnte bet der

Befragung der Schiller insofern widerlegt werden, als dlese

(d.h. 33 I der Befragten, die zulaben, RM zu konsumieren)

noch weiter thre Ausbildunggitatten (Schule, Lehre) be-

suchten. Zusatelich sei die Bemerkung erlaubt, daB der im

Laufe der Befragungsaktion versuchte RuckschluB von ver-

schiedenen "auffalligen- Verhaltensweisen (wie lange Haare,

Hippie-Kleidung, verwahrlostes AuBeres) der befragten Schu-

ler auf den RM-Konsum weit unter den Erwartungen bzw. dem

tatsachlichen PM-Konsurr blieb. So wurde z.B. in einer

Schule von dem Interview-Leiter auf Grund auBerer Erschel-

nungsbilder versucht, auf die Anzahl der Rauschmittel-

Konsumenten zu schlieaen. Nach Schatzung des Interviewers

hatten es ca. 3 9 der befragten Schuler sein k8nnen, in

Wirklichkeit gaben aber 24 % dieser Schuler an, gelegentlich

bis haufig Rauschmittel zu konsumieren (Probier-Konsumenten

sind hierbet nicht beracksichtigt) .

Diese Oberlegungen legen also nahe, daB es eine verhaltnism*iBig

groBe Gruppe von Jugendlichen gibt, die in das bestehende

System integriert sind, normkonformes Verhalten an den Tag

legen und dennoch Rauschmittel gebrauchen, d.h. sich ab-

weichend verhalten.

Wesentlich erscheint noch der Hinweis, daB unter 274 Schalern,

die angaben, keine RM konsumiert zu haben, 96 Schiller (35 %)

mit positiver Einstellung eum RM-Konsum erfaat werden konnten.

Das k6nnte bedeuten, daB diese Jugendlichen, sobald sich

eine Gelegenheit oder ein entsprechender AnlaB bietet, zu

Rauschmitteln greifen.
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Vereinfachend ausgedruckt, laBt mich eine Tendenz dahin-

gehend vermuten, daB 233 (56 4) von den insgesamt 411 (100 0)

befragten Schelern die legenwartlge jugindliche Subkultur

mit RM-Konium zumindest teilweise ali Bezugsgruppe gewahlt

haben. Dieser Sachverhalt laat slch insofern aus der vor-

liegenden Studie erharten, als die Einitellungen dieser Ju-

gendlichen hinsichtlich der institutionalisierten Bezugs-

gruppen (wil Familie, Schule) negativ sind.

Daa mithin bei ca. 56 4 der hier befragten Jugendlichen ein

gewisses Mas an Identifikation mit der Gruppe der 'Rausch-
1)

mittel-Konsumenten- ru registrieren ist, kann bedeuten, dae

diese Jugendlichen slch *unehmend an den Normen, Werten,

Verhalten/weisen dieser "out-groups" orientleren und auf

der anderen Seite stch von den Orientierungen an ihren gegen-

wartigen Mitgliedsgruppen zunehmend dietansieren. Je starker

dann diese "antizipatorische Soilalisierung* (Lernprozes).2)

z.B. durch Imitation von Verhaltensformen solcher out-groups,

voranschreitet, desto schneller wird dilier ProloB der Neu-

Orientierung vor sich gehen. Dae derartige Oberlegungen auch

eine Relevanz far die "Umstelge-These" belition, •ei hier
3)

nur am Rande angemerkt.

1) Identifikation ali Lernprosea

2) R.M. Merton, Social Theory and social structure, Glencoe,
1957, S. 265

3) Eine grundiatzliche Hypothise fur nachfolgendi Onteriu-

chungen ware: jo eher Jugendliche unter 'Subkultur  die

Gruppe dir exzessiven RM-Koniumenten (und damit all Di-

•ugsgruppe) veritehen, disto eher sind ate geneigt, eben-
falle exzeisiv RM Eu koniumierin.
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Das AusmaB der Identifikation Jugendlicher mit der "Rausch-

mittelszenerie- ist einerseits wohl auch als Funktion der

'Attraktivitat' dieses Beretches, andererseits in erster

Linie als elne Funktion des Bedarfnisses Jugendlicher nach

4)'sozialer Realitat" zu verstehen, also nach eindeutigen

Verhaltens- und Orientierungsweisen.
5)6)

In diosim Ge•amtzuia,minhang und unter Berackitchtigung der

empirischen Befunde dieser Arbeit ist die Theorie der Sub-

kultur von A. Cohen von groBer Bedeutung  . Ixtztlich be-

sagt diese Theorie, daB die Norman, Werte und damit die

Verhaltensmuster der Subkulturen in Prozessen kommunikativer

Interaktion zwischen den betroffenen Jugendlichen erlernt

werden. Gerade dieser spezifische LernprozeB muBte genau-

estens erforscht werden, da nur auf diesem Wege das soziale

System (die Gesellschaft) die Chance zu wahren vermag, seinen

Standpunkt glaubwurdig zu vertreten. Ebenso wie abweichende,

inzwischen als kriminell definierte Verhaltensmuster wie

Rauschmittel-Konsum von Jugendlichen erlernt werden, kannen

diese Lernprozesse reversibel gemacht und die Jugendlichen

wieder auf normkonforme Verhaltensmuster zuruckgefuhrt werden.

Dies aber nur, wenn die allgemein gultigen kulturellen Werte

und Norman mit der gesamtgesellschaftlichen Realitat uber-

einstimmen. Sofern sich die Identifikationen von Rauschmittel-

Konsumenten auf andere Subkulturen oder Personengruppen mit

normkonformen Verhaltensrepertoirs verlagern lassen, in deren

Rahmen Probleme auf normkonforme Art gel6st werden kdnnen,

ist far den jugendlichen Rauschmittel-Xonsumenten die Mag-

lichkeit gegeben, die abwetchenden Verhaltensmuster zu ver-

lassen.

4) F.J. Stendenbach, Soziale Interaktion und Lernprozesse,
a.a.0., S. 256

5) Dieser Problemberetch muBte dringend (unter Beracksichti-
gung der konventionellen Llsungsangebote seitens der Ge-

sellachaft) in eiher Untersuchung geklart werden.

6) Siehe hierzu insbesondere Kapitel III, Befragung der Dealer

7) Eine spesiell auf die BRD ausgerichtete Erforschung der
Subkultur ist unabdingbar.
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AbriB des Interviewer-Leitfadens

I. Fragen z,ir Person und zue"sozialen background 

der Befragten:
Alter

schullacher und beruflicher Dild,ingsgang

(berufliche) Tatigkeit des Defragten

Wohnlituation des Befralten
Vaterberuf des Befregten

3eziehungen des Jefragtet, *um Elternhaus und

Elternhaus-tilicu

II. Fraacn iiber uie per:o. Iici.en ..Ausc.: ittcler:·:.:r·1: _ep

u:·.6 -gci·o,ir.,1-itcn (les .efr: teit

III. Fraget: itber oic ;r in·;e ,:11£ Urs:,chen /ir ·,iJ Oc:lcrt :ti.-

keit ung oen .:r,uschi·ittel.:onsui. ics
'

el'r le.:

IV. Frage,1 zuu i'roblcr: der lausc:i:iittel.·otive.tion

bei Jugendlidien

V. Fragen liber Art, Wirkung und Verbrcitung von

Hausc;loitteln

VI. Fragen uber Vertriebsorganication und Vertriebs-

methoden im Rcuschaittelhandel

VII. Fragen uber Gas Problem der "Unsteige-Theoe"



Institut fur Sozialforschung
und GeseUscliaftspolitik

( niGht ausfaller>
Lrd. Nr.()()()()

12 34

Wir machten Sie heute bitten, uns einige Probleme zu beantworten, die Jugendliche
im allgemeinen bewegen. thre Antworten sollen unter anderem auch daruber Auf-

schlun geben, wie Ste und andere Jugendliche dem GenuB von Rauschmitteln (im
folgenden als RM abgekurzt) gegentlberstehen. Daruber hinaus interessieren uns

aber auch andere Fragen. die nicht im Zusammenhang mit RM stehen.

Seien Sie bitte bei der Beantwortung der Fragen ganz ehrlich, Da die Befragung
anonym, also ohne Namensnennung durchgefuhrt wird, erfahrt niemand, was Sie

geantwortet haben.

Bitte, fullen Sie den Fragebogen schnell und ohne langes Nachdenken aus. Ihre In-

telligenz und Ihr Wissen werden nicht gepraft, wir wollen lediglich Ihre ganz per-
sbnliche Meinung zu den angesprochenen Problemen kennenlernen.

Kreuze n Sie im folgenden bitte jeweils daa Zutreffende an I

mannlich (31 weiblich < )2

Alter in Jahren: .............

Welche Schule besuchen Sie jetzt?

Hauptschule...
..

...()1

Realschule
.- ..( 3 2

Aufbaugymnasium ....................... ( )3

Gymnasium ...... .... ( )4

Berufsschule
. .... ( )5

Handeleschule.
.-

... ()6

Hehere Handelsschule
.. ................. ( )7

Fachschule.. .. ( )8
Universit*it ..( )9

sonstige . C )0

Spalte

6

78

9
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Wo wolmen Sie? Spalte

bei Ihren Eltern ..

bei einem Verwandten .. ...............

in einem Helm

eigene Wohnung (mabl. Zimmer) .......

Wohngemeinachaft/Kommune..........

sonstigel ....

Sind Ihre Eltern

verheiratet .....

geschieden.

getrennt
Vater verstorben ....................

Mutter verstorben ...................

beide verstorben ..

nicht verheiratet
..

1.-1/2. 1-2/3. 3.5/4 - 6-10/5. 10-

() 1

()2

()3

()4

()5

()6

() 1

()2 seit ..........

() 3 seit.. ........

( ) 4 seit ..........

() 5 seit ......

()6 seit....... .

C) 7

(Falls nicht verstorben) wie alt sind Ihre Eltern?

Vater: ...... 3ahre Mutter: ...... Jahre

Wieviele Geschwister haben Sie?

alter als Sie ( ) junger als Sie ( )

Wieviel Geld kannen Sie im Monat ungefahr ausgeben (durchschnituich)?

bia 20 DM
. ... ()1

20 - 40 DM
....... ... () 2

40 - 60 DM () 3

60 - 80 DM .()4
80 - 100 DM

. () 5

too - 150 DM
...., ... () 6

150 - 200 DM ...(17

mehr als 200 DM
................... ()8

13-16

17-18

1o

11

12

19
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W ie hoch ist das gesamte monatliche Netto-Einkommen (also ohne

fteuern, Abzage uswl des Haushalts, in dem Ste leben?

(z. B. Einkommen des Vaters + evtl. Einkommen der Mutter.
+ der Geschwister, + eigenes Einkommen)

bis 500 DM ()1

500 - 1000 DM . ()2
1000 - 1500 DM ()3
1500 - 2000 DM, ()4
2000 - 2500 DM . .()5

2500 - 3000 DM, ()6

3000 - 5000 DM
. () 7

mehr ali 5000 DM () 8

Welchen Schulabschluft haben Ihre Eltern?

Volksschule ohne Abschlut  ...........

Volkischule Init Abschlue ............

Realschule (Mittlere Reife) .... ......

Oberschule (Abitur) .................

Fachechule (z. B. Ingenieurschule) ....

Hochachule  'Universitat ..............

Vater ()1 Mutter ()1

Vater ( ) 2 Mutter ( ) 2

()3 () 3

()4 ()4

()5 () 5

()6 ()6

Welchen Beruf Obt der Vater aus bzw. hat er zuletzt ausgeabt?
(bitte genaue Berufabezetchnung angeben)

Und die Mutter?

()()
23 24

()()
25 26

20

21 22

..



Spalte

Im Verlauf der Entwicklung kommt der Mensch ja mit verschiedenen

Personen zusammen. Bitte, kreuzen Sie in der folgenden Liste die

zivei Personen an, die den positivsten Einfluf3 auf Sie hatten (bzw.
die am meisten ein Vorbild far Sie waren).

01 ( ) Lehrer/Meister

02 ( ) Geschwister

03 ( ) Plarrer

04 C ) Vater

05 ( ) Mutter

06 C ) Freund/Freundin
07 ( ) Onkel

08 ( ) Tante

09 C ) Klassenkamerad/Kollege

10 ( ) Groilvater

11 ( ) GroBmutter

12() Nachb'ar

C ) sonstige ..................

Sie finden im folgenden einige Meinungen uber den Rauschmittel (RM) .

Konsum, wie man sie haufig zu haren bekommt. Entscheiden Sie bitte
bei jeder Auderung, ob Sie sie fur richtig oder falech halten und setzen

Sie ein Kreuz (x) in die entsprechende Klammer.

Denken Sie nicht lange nach, sondern geben Sie die Antwort. die Ihnen

unmittelbar in den Sinn kommt. Natilrlich kannen Sie nicht auf Anhieb

alles berucksichtigen, was eine solch klirze Auoerung alles beinhaltet.
Vieneight glauben Ste auch bei einigen, dae Ste nicht genugend Kenntnis

haben, um Stellung nehmen zu karmen. Es kommt aber nicht auf Ihr

Wissen an, sondern nur auf Ihre Metnung. Kreuzen Sie also immer eine

Antwort an, und zwar die, welche noch am ehesten fur Sie zutrifft.
12

1) RM-Konsum bedeutet Flucht vor perian-
lichen Problemen

2) Wer sich auf RM einlint, riskiert in jedem
Fall sachtig zu werden ..................

3) RM-Konsumentensollten ebenso hart be-

straft werden wie RM-Handler
.......'...

halte ich fur halte ich fur

richtig fat*ch

()

()

()

()

()

()

()()
27 28

()()
29 30

-4-

1

.........

31

33
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4) Fur mich kommt RM-nehmen nicht in

Frage

5) Im Rauschzustand Icann man vollkommen
abschalten und sich entspannen ........

6) MaBvoller RM-Genua steigert die Willena-
kraft und das VerantwortungsbewuBtsein

7) Bet den RM ist es wie beim Alkohol:
wenn man scine Grenzen kennt. riskiert

man nichts.. '....

8) RM-Konsumenten sind sehr ehrgetzig ....

halte ich fur

richtig

()

()

()

()

()

9) Es fat ein VerstoB gegen den freien Wett-
bewerb, wenn durch Verbote und Strafen
die RM-Preise kilnstlich hochgetrieben
werden

.... ()

10) Went, ich das Bedarfnis danach hatte, wurde

ich ohne Bedenken zu einem starkeren RM

wie Opium oder Heroin greifen ........... ()

11) Nach dem Genue von Haschisch oder Mari-
huana wurde ich mich wahrscheintich uber-

geben.. ()

12) RM-Konsumenten sind haufig scholische oder

berufliche Versager.- ................. ()

13) Die Gefahrlichkeit von RM wird gewahnlich
uberschatzt . ()

14) Durch RM -Einnahme kann man seinen Mut

beweisen .... ..()

15) Gegen den RM-Konsum kann gar nicht hart

genug vorgegangen werden ............... ()

16) Wenn ich ertuhre, daa mein Freund/Freun-
din RM nimmt, ware das fur mich ein Grund
zur Trennung

17) Nach dem Rausch kommt immer ein groBer
Kater

, ...

18) Es gibt Rauschmittel, die anregen und die

Leistung steigern .....

19) Ich kann mir vorstellen, daB der steigende
RM-Konsum zu Erbschaden (z. B. MiObil-

dungen bet Neugeborenen fithrt)

()

()

()

halte ich fur

falsch

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

1 2

34

() () 49
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20) Wenn man bereit ist, auch einmal

Haschisch zu rauchen, findet man eher
*

einen passenden Freundeskreis, ala wenn

man RM grundeatzlich ablehnt

21) RM sonten frei verkauflich sein, wenn

thre Ungefihrlichkeit erwiesen lit

halte ich fur halte ich fur

richtig falsch

22) Im Rauichzuitand deht man farbenprich-
tige Bilder md mit, erlebt traumhaft *chane
Visionen

23)RM werden bevorzugt vo, solchen Lluten ge.
nommen, die nichts mit sich anzufangen
wissen....... ...

24) Ich wurde mir zutrauen, RM ao zu nehmen,
daB ich nicht suchtig werde..............

25) RM-Konsurnenten sind "AuBenseiter der

Gesellschaft"
..... .....................

26) Der RM.Konsum stellt eine Offentliche Ge-

fahr dar...............................

27) Ich kann mir gut vorstellen; daB ich regel-
mABig ein RM nahme

....................

28) Im Rauschzustand erscheint elnem die ganze
Welt unkompliziert und problemlos ........

()

()

()

()

()

()

29) Die Eindrucke und Gedanken, die einem beim

RM-Genue kommen, find eine wertvolle Er -

weiterung der eigenen Erfahrung .........
()

30) RM-Konsumenten neigen starker zur Krimi-

nalitat ... . ............................. ()

31) Ich bin grundiatzlich gegen ein Verbot von

Rauschmitteln
. ....... ()

32) Ich mKhte gerne einmal an einer Party teil.

nehmen, wo Haschiech geraucht wird...... ( )

33) Im Rauschzustand erlebt man schreckliche

Dinge und man glaubt, wahn,innig zu werden ( )

34) Auch schwache RM stellen eine Ge fahr fur

die Gesundheit dar .()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

() () 5O

() ()

() ()

64
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35) Im allgemeinen wird man gar nicht far

voll genommen, wenn man nicht schop
einmal Haschisch geraucht hat.....,

36) Leute, die RM nehmen, sind Schwach-
kopfe a

halte ich fur halte ich fur

richtig falach

Nun folgt ein Liste von Eigenschaftspaaren.
Versuchen Sie bitte. durch Ankreuzen der verschiedenen Kreise mit

diesen Eigenschaften den "t ischen Haschischraucher" zu beschrei-

ben, der mehr oder weniger zum Haschisch greift.

Beispiel: Das erste Eigenschaftspaar heijt

fre undlich 0 00000 unfreundlich

Sind Sie nun der Ansicht, der typische Haschischraucher sei sehr

freundlich, kreuzen Sie den Kreis an, der am weitesten links liegt;
meinen Sie aber, er sei sehr unfreundlich, kreuzen Ste den am wei.

testem rechts liegenden Kreis an; entsprechend kreuzen Sie einen der

anderen Kreise an, wenn Sie meinen, der Haschischraucher sei etwas

freundlich oder etwas unfreundlich usw. Es ist klar, daO bei jedem
Eigenschaftspaar nur ein Kreuz geinacht werden kann.

freundlich

unzuverlassig

aufdringlich

fleilig

ruckstchtsvoll

unruhig

groazugig

langweilig

modern

locker

verschlossen

grundlich

schwungvoll

dumm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,
0 unfreundlich

0 zuverlassig

0 zuruckhaltend

0 faul

0 rucksichtslos

0 ruhig

0 kleinlich

0 interessant

0 altmodisch

0 verkrampft

0 aufgeschlossen

0 oberflachlich

0 schwunglos

0 intelligent

65

66

K
67

80
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Wie schatzen Sie bei den folgenden Mitteln die Maglichkeit ein,
abhangig ("sitchtig") zu werden?

(bitte, ieweils pro Mittel nur ein Kreuz setzen)

eher eher sehr
sehr hoch hoch hoch niedrig niedrig niedrig

Haschisch 0

Nikotin 0

(normale Zigarette)

Opium 0

LSD 0

Alkohol 0

Heroin 0

Schmerztabletten 0

Hier ist noch einmal die Liste mit den Eigenschaftspairen.
Kreuzen Sie jetzt jeweils die Eigenschaften an. die Ihrer Meinung
nach typisch fur ein Alkoholiker ist.

freundlich

unzuverlassig

aufdringlich

fleiaig

rucksichtsvoll

unruhig

groazagig

langweilig
modern

locker

verschlossen

grundlich

schwungvoll
dumm

)
0 0 unfreundlich

0 0 zuverlassig

0 0 zuruckhaltend

0 0 faul

0 0 rucksichtslos

0 0 ruhig

0 0 kleinlich

0 0 interessant

0 0 altmodisch

0 0 verkrampit

0 0 aufgeschloggen

0 0 oberflachlich

0 0 schwunglos

0 0 intelligent

K 2

1-4

0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12

4
0 0 0 0 67

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 80
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Es folgt nun eine Reihe von Aussagen Ober bestimmte Verhaltenaweisen,
Einstellungen und Interessen. Sie kannen jede entweder mit "stimmt"
oder mit "stimmt nicht" beantworten. Setzen Sie bitte ein Kreuz (x)
in das dafur vorgesehene Feld, Es gibt keine richtigen Antworten, weil

jeder Mensch das Recht zu eigenen Meinungen hat. Antworten Sie bitte

so. wie es far Sie zutrifft.

Oberlegen Sie nicht lange, entscheiden Sie sich bitte in jedem Fall £Or

eine Antwort.

1. Mit meinen Schulleistungen bin ich zufrieden.

2. Mir wird leicht schwindelig und schwarz vor

Augen, wenn ich mich aus liegender Stellung
platzlich aufrichte.

3. Dber meinen weiteren Lebensweg habe ich mir

noch keine groaen Gedanken gernacht.

4. Es macht mir offen gestanden manchmal SpaB.
andere zu qualen.

5. Mit meinen Eltern habe ich fast jede Woche
Streit.

6. Ich habe vieles falsch gemacht im Leben.

7. Ich habe Schwierigkeiten, eine(n) Freund(in)
zu finden.

8. Zch bin immer guter Laune.

9. Ich verliere schnell metne Beherrachung, aber

i ch fasse mich auch schnell wieder.

10. In der Schule lernt man nicht sehr vieles furs

Leben.

11. Ich kann in eine ziernlich langweilige Gesellachaft
schnell Leben bringen.

12. Ich wilnschte, ich kennte 90 Jahre alt werden.

13. Wenn ich Zuflucht zu karperlicher Gewalt netmen

nehmen mua, um meine Rechte zu verteidigen,
so tue ich es.

14.
Ich werde ziemlich letcht verlegen.

15. Meine Eltern haben mich viel zu etreng erzogen.

16. Ich sage nicht immer die Wahrheit.

12
stimmt stimmt

nicht

()

()

()

()

()

()

()

C )

()

()

( 1

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

1 )

()

()

()

()

()

()

()

()

27

33

42
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1 2

stimmt stimmt

nicht

17. Ich habe schon mit 14 Jahren gewuat, was icl

werde m wollte. () () 43

18. Ich habe manchmal das Gefithl, nicht genugend
Luft zu bekommen, das Gefuhl erstickender Enge
in der Brust. () ()

19. In der Ktaise nehme ich eine Aunenietterrolle ein. C ) C )

20. Ich babe manchmal nur zum Spaa etwas Gefahr-

lichei getan () ()

21. An die frahe Kindheit (Zeit vor der Einschulung)
erinnere ich mich gerne. () ()

22. Ich tue vieles, was ich hinterher bereue. () ()

23. In meiner Freizeit wein ich oft nicht was ich

machen soll. () ()

24. Ich bin leicht aus der Ruhe gebracht, wenn ich

angegriffen werde. () ()

25. Leute, die alter ala 50 Jahre sind. soUten nicht

mehr in der Regierung sein. () ()

26. Ich bin ziemlich lebhaft. () ()

27. Wenn ich einmal hetrate  machte ich mit meiner

Frau genauso zusammen leben, wie meine Eltern

es tun oder getanhaben. () ()

28. Wenn mir einmal etwas schiefgeht, regt mich das

nicht weiter auf. () ()

29. Es gibt nur sehr wenige gute Lehrer. () ()

30. Einen Menschen, der mich basartig verlassen hat,
wansche ich eine geeakene Strafe. () ()

31. Ich habe kaum Chancen beim anderen Geechlecht. () ()

32. Ich bin im Grunde eher ein ingsticher Mensch. () ()

33. Ich werde es spater im Beruf bestimmt sehr weit

bringen. () ()

34.
Ich lache oft aber einen schmutzigen Witz. () () 60



-11- #Filte

35. Meine Kinder wurde ich genauso erziehen, wie

ich erzogen worden bin.

36. Ich bin haufiger abgespannt, matt und erschopft.

37. Ich teite mit meine Zeit immer genau ein.

38. Ich habe - offen gestanden - schon Tiere gequalt.

39. Fur die Ansichten tilterer Leute habe ich kein

Verstandnis.

40. Ich werde oft durch unninze Gedanken bellistigt,
die mir immer wicder durch den Kopf gehen.

41. Mit rneinen Ansichten stehe ich bei den Klassen-

kameraden oft alleine da.

42. Mir rutschen oft Bernerkungen heraus, die ich

besser hinunter geschluckt hatte.

43. Ich worde in meinem Beruf lieber etwas weniger
arbeiten als mich kaputt zu machen. auch wenn

ich dann weniger verdienen wurde.

44. Ich wurde mich selbst als eher gesprachig be-

zeichnen.

45. Wenn ich noch einmal die Wahl hatte, wurde ich

eine andere Schule besuchen.

46. Ich gehare zu den Menschen, die die Dinge im

allgemeinen leicht nehmen.

47. Familienfeiern kann ich nicht ausstehen.

48. Lieber jemanden die Nase einschlagen, ala

feige sein.

49. Fur politische Fragen interessiere ich mich

kaum.

50. In Gegenwart von bedeutenden Menschen oder

Vorgesetzten werde ich leicht verlegen.

51. Meine Eltern erkennen (tberhaupt nicht die

Probleme, die ich habe,

12

Stimmt stirnrnt

nicht

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

C )

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

() ()

52. Ab und zu erzahle ich auch mal eine Luge. () ( ) 78

61



- 12 - Spalte

1 2
Stimmt stimmt

nicht

53. Ich finde daw Leben schan. () () 79

beginne
54. Ich bet Schreck oder Aufregung zu zittern und

bekomme letcht "weiche Kniee". () () 8o

55. Ich mochte es im Bet'uf weiterbringen ale mein K 3

Vater. () () 1.5

e
56. Manchmal macht 01 mir Freuude, Menschen su

verletzen, die ich liebe. () () 7

57. Ich   aube, dam dauernde Angespanntiein im

Berufaleben werde ich auf die Dauer nicht durch-

halten k8nnen. () ()

58. Ich grable viel uber rein bisheriges Leben nach. ( ) C )

59. Ein Schiller sollte genau soviele Freiheiten haben

wie ein Lehrer. () ()

60. Ich kann oft mei nen Arger und meine Wut nicht
beherrechen. () ()

61. Meine Eltern haben sich uber meine Erziehung
oft gestritten. () ()

62. Ich habe fast immer eig schlagferti/Antwort
bereit. () ()

63. Leute uber 30 verstehen schon gar nicht rnehr,
was wir Jugendlichen wollen. () C )

64. Meistens blicke kh voller Zuversi c ht in die

Zukunft. () ()

65. Im Grunde genommen ist die Schulzeit eine

schane Zeit. () ()

66. Ein Hund, der nicht gehorcht, verdient Schlige. () ()

67. Mit meinen Eltern verstehe ich mich prima. () ()

68. Bei wichtigen Entacheidungen fahle ich mich auch

nach lanier Bedenkzeit noch unsicher. () ()

<in
_

geellichaft anderer Jugedlicher finde ich
I. •:rnn'11 Kontakt. () () 2o



.13 - Spalte

70. Ich zucke leicht zusammen, wenn sich etwas

schnell bewegt oder wenn ich ganz unvermutet

von jemanden angesprochen werde.

71. Altere Menschen konnen aufgrund ihrer Lebens -

erfahrung richtigere Entscheidungen treffen als

jungere.

72. Manchmal sehne ich mich richtig nach einer

Aufregung.

73. Ich f(thle oft, daB ich nicht den richtigen Lebens-

wandel fuhre.

74. Oft rege ich mich zu rasch uber jemanden auf.

75. ich bin unternehmungslustiger als die meisten

meiner Bekannten.

76. Uber Enttiuachungen komme ich ziemlich leicht

hinweg.

77. Ich male mir manchmal aus, wie ubel es denen

eigentlich ergehen muBte, die mir Unrecht tun.

78. Es fallt mir schwer, einem Bekannten gegenuber
eine abweichende Ansicht zu vertreten.

12

stimmt stimrnt
nicht

()

C )

()

()

( 1

()

()

()

Hier sind wieder die Eigenschaftspaare, mit denen Sie bereits den

Haschisch-Raucher beurteilt haben, Kreuzen Sie diemal jeweils die

Eigenschaften an, die Ihrer Meinung nach typisch far einen Fixer

ist, also far jemanden, der sich regelrnaBig Rauschmittel spritzt.

<
freundlich 0

unzuverlassig 0

aufdringlich 0

fleisig o

ruckstchtsvoll 0

unruhig 0

groazagig 0

>
00 0 unfreundlich

00 0 zuverlassig

00 0 zuruckhaltend

00 0 faul

00 0 rucksichtslos

00 0 ruhig

0 0 0 kleinlich

()

()

()

()

()

()

()

()

() () 21

I

29

0 0 3o
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 36



- 14 - Spalte

langweilig

modern

locker

verschlossen

grundlich

schwungvoll

dumm

'

0 0 interessant

0 0 altmodisch

0 0 verkrampft

0 0 aufgeschlossen

0 0 oberflachlich

0 0 schwunglos

0 0 intelligent

Es folgen nun Fragen, die Ihr ganz pers8nhches Verhaltnis an Rausch-
mitteln betreffen. Deshalb m6chten wir Sie noch ei nmal darauf hinweisen,
daB diese Untersuchung wirklich geheim bleibt, daa also niemard erfahrt,
wie Sie die folgenden Fragen beantwortet haben.

Welche Rauschmittel haben Sie uberhaupt schon einmal genommen?

Schreiben Sie bitte die Namen der Mittel untereinander in die 1. Spalte
("RM"). Geben Sie dann jeweils mit einem Kreuz in der Spalte "Haufig-
keit" an, wie oft Sie das Mittel nehmen bzw. genornmen haben, und

kreuzen Sie in der Spalte "Einnahmeart" noch an, wie Sie das Mittel

vorwiegend nehmen bzw. genommen haben.

Hautigkeit Einnahmeart

RM 1x selten haufig
' schlucken spritzenrauchen

oder

schnuffeln

Welches war das erste RM, das Sie genommen haben?

Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal ein RM nahmen?

54 - 55

()()

56 - 57

(}().
Jahre

<

0 0 0 0 37

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 43

1.

44 - 53
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Wie aind Sie damals an den Stoff draniekommen?

durch einen Freund. ......

durch einen Dealer. . . . . . .

es ergab sich 90 in einer Gruppe.

. . .( ) 1

...()2

. .( ) 3

Welches Gefuhl hatten Sie, nachdem Sie das erste Mal

ein RM genommen hatten?

Mir war ausgesprochen schlecht. . .

Es war eigentlich nichts besonderes.

Es war achan, aber nicht tiberwaltigend.
Es war ein phantastisches Erlebnis

.( ) 1

.()2

.£)3

()4

58

59

VL. ... ..60-71



Wr. 30110 1

..114: 111

.;esci :le c. t al'solut ii:

Ilintili clt 566 74,>

weiblica luu 543

k.A. 5 1,-

insgesa...t 411 190,l,

Tabelle 2

Aliza:il

Alter absolut i Il

13 9 2,2

14 25 6,1

15 46 11,2

16 09 16,3

17 106 2 5,1

18 72 17,5

19 37 9,0

20 2u 0,5

21 12 2,9

k.A. 9 2,2

insgesamt 411 100,0



T -':.1.13

..,lz,1/.1

Jr.:ul:,ir

.. c l-:: .530,·Ulo

1.:.:.Colisc.itile

FaC:ISC,mle

Lauptedmle

.loalsagule

d,ufbaugy:al:asiu:1

Uy:inesiu:.1

insgesal:It

Tabelle 4

Vohnung

bel den Eltorn

in einem Ecim

eigene./ohnung
('izw.nabl.Ziw,ter)

Wolinger.einsolift
(bzw,Ko,;:mune)

Sonetiges

k.A.

ins esamt

Choll,t if,

238

5

5

1

3

6

39

15

5/,9

1,2

.
1*R

0,i

1,5

9,5

29,0

411 100,0

Anzahl

absolut in %

365

19

20

88,8

4,6

4,9

2 0,5

1 0,3

411 100,0

Schitlergruppe 2

SchUlergruppe 1

4 0,9



Ta>01.le 5

Sltern

vrriteiratct

geschieden

getrennt

Vater verstorben

..utter varstorben

beiue verstor  en

nicht verncirotct

k.d.

ins:esaint

al·solut in .,

34; ./t
. t

21 5,1

U,5

23 5,0

10 2,4

3 0,7

1 0,5

, 0,5

411 140,0

.·.'tzah 1



Tabelle 6

1. C,I

Haechisch

LSD

Rohopium

Opium-Derivate

Heakalin

Tabletten (Amphe-
tamine u. Tran-
quilizer)

Raucherstabchen

Wundbenzin

rauchen/sobnuffeln

1 x selten haufl 

30 38 62

schlucl:en s;ritzeri

1 x selten haufi  1x selten hfufiR Gesa··it

131

1 49

. 22

7 19 19 3

8 6 2 4

2 1 3 i 7

4 5 5 1 1 16

5 8 8 2 23

2 1 3

1 1



Tabelle 7

Haschisch

tx rauchen

tx spritze,1

selten rauchen

haufig rmicken

kein *'.onsum

Tabelle 8

Haschisch

kein Konsum

1x rauchen

tx spritzen

inagesamt

Alizalll

in„lich 3.eiblick
cbsolut in :J absolut in ,

N=306 -=100

34

52

197

22 7,2

0,3

11,1

17,0

64,4

Alter

13/14 15/16 17/18 19/20 21

2' 40 80

int; 95,2 69,6
OP 1 9

in f. 2,4 7,8

Dp

in 6

BP 12
selten rauchen

in V 10,4

BP 1 14
haufig rauchen

in ,2 2,4 12,2
..

42
8 115

in 50 10,2 28,0

118 33

Ub,3 52,4
11 3

6,2 12,7

1

1,6

613

10,1

31

17,4

9,5

15

23,8

9

09,2

1

15,4

1

7,1

178 63 13 = 411

43,3 15,3 3,2 100;u

8

4 4

10 10

7S 73

7,7

2



T·,1:cl '0 9

lir.sc.h i•4ch

:. 11/ „'/· '1-

1:· r:„,c!:en

1:< n·,ritz.pit

Jelf..4,3"ti. .r:,·irten

hii:i rig ratichen

in.Jes;„:t

T;,belle. 10

Itoh-cipi,im

ix rn,/chen

melten ratic!,en

selten spritzcn

hmirig rn,lci,eli

h turig spritzen

So':iilcrgrit,,pcq

Gri,prie 2

n
' nbeolut

160

1-

1

21

'18

Schillergruppen

in '1
N=249

Gruppe 1 Gruppe 2

ahsolvt in C Phsolut in ':
N=163 N=248

154

6

1

1

1

235

2

1
5

Grit 190 1

al,sol·tt i .5
7.163

12" 73 65

t 2 7 7

17 11 8

14 9 20

163 100 248 100

1.c 1 11 .'onsum 94 94

4 1

j 2 i. 4,7

2



Tabelle 11

Roh-Opinm

Alter (A'.izn'11 ,·bsoli'.t)

13/14 15/16 17/18 19/20 21 Gosa.lt

koin 1.onsum 42

1x rauct.en

selten rauchen

*elten spritzen

haufig rauchen

haufig spritzen

inagesamt

Tabelle 12

Opium-Derivate

kein Konaurt

1x spritzen

selten spritzen

haufig spritzen

haufig schlucken

111 164

2 4

4

13

0

to 399

23

16

4

Schulergruppen (absolute Z.)

Gruppe 1 Gruppe 2 (weibl.)

161

i

243

1

2

6i

1

.

1 1 .

4 14 1 3 411

(1)

1

2 (1)



Gru.,901
.1.Solut

1:z sc. lucken

Scltcn schluckci. 3

celton · iritze.1

4)1, sublucken

,·-i# 9.Kitzei

ins,osr„.it

Tabelle 14

17 scilluc, ell

selten scelucken

selter. spritzeli

haurig scalucken

haufig spritzen

kein Konsum

insgasant

Schiilergruptien

in ..

-=103

13 94'u 2Ji,

.

1,3 lu

,

dru.'.ie 2 .C';r ,t iii 1 .

1,sol·it i,1 ') alsolut 3-411
.=:349

362

2,8 7

6,4 19

1,2 3

4,3 19

1 .,4 1

88,1

1,8

4,6

0,7

4,6

0,2

163 100,) 949 100,0 411 100,0

u& nnlich

17

1

265

Anzahl absolut

i.·eiblich

T.nelle 13

Lib

3.*m,N . O,11:u 1 1

' 4,2 12

ILS,)

7

15 4

1 2

2

92

306 100



Tabelle 15

 lter (ubsolute Zablen)

13/14 15/16 17/18 19/20 21

1x schlucken

selten schlucken

selten spritzen

haufig anritzon

haufig schlucken

kein I.onsu,a 42

Tabelle 16

Meskalin

16

3 11

12

1

3 10

107 149

Alter (absoli te Zablen)

15/16 17/18 19/20

ix schlucken 2

tx spritzen 1

aelten schlucken 1 4

haufig schlucken 3 2

hanfig spritzen 1

kein Konium 111 168

LSD

5

5 1

53 12

0

61



T,·.."lle 17

•Schul·31·3rt, ipen

Megkclin

kein -onsu:.1

1x oral

12: spritzcn

selten oral

haufi  oral

V."i·i . spritzen

Tabelle 18

Psychotonica

:ru:.ie 1 ;; ru_Plie 2

r..:.01:it i.1 4, alsolut in ';
as 163 n. 248

160

1

,2 235

3

1
,8

5

3

1

Alter (absolute Zahlen)

15/16 17/18 19/20

1x schlucken 1

selten schlucken 4

hRulig schlucken 3

haufig sl ritzen

kein Konsum 107

3

2

167

94,898

1
5,2

2

3 1

3 1

2

59



Psycho).onica

,211274,1 C.· 1501'It.

n.....,lic. ·'Ci ,lic,1

tx sctilucl:en j

selte,1 sc.,luckm, 6

haufig scalucko.1 5

hautis spritzon 2

keili ..onsunt 23J

insgesp..:t

Tabelle 90

Psycaotonica

Scullorgruplen

Gru,pe 1 Grunle 2

absolut in .0 absolut in ,,

::=103 -=243

keiti Yonsun 156

tx selilticker 2

seltell schluckca 1

hN.ufid schlucke,1 3

haufig spritzen 1

Taballe 16

.

3

95

300 100

°32
-'

3

7
4,2 I 0,4

3

1



T:t .De. 1-'.c '.-1

..nzahl

./:-orst.· ·lis a'il,olut in,

...137

<.:is Cal :: C.' 1 ·l' i CJ,0

LDJ ·. 4 3,0

1'3·'011(•toiliC.·. 4 3,0

1,5

SONS ti_o 1,5

19 .... 6 5,0

Ta;,clle ::2

Anzahl

Gefithl Dair.1 Erst-Konsuz absolut in,4
N=137

··.ir fir.r ai,quesproc!ton sculec;:t 17 12

23 wv viseutlicti nichts be- 56 42
SondereS

Es war sc.idn, aber niclit 46 34
tiben,illtigend

Es war ein phantantlsoiles Erlee- 16 11
nia

k.A. 2 1



Tabelle 23

.-rizi'"11

Zugang Z Url *C: absolut in 9
N=137

durch einen Freund 69 51

durcj eineu Dealer 7 5

es ergab sioh ao 59 43
in einer Grulpe

k.A. 2 1



It & 4

'Fur mich Kommt Ki·i-,id,14*an nicut in Frage'

I tiu.1 10

",linn ica uas acadrfnis danach natte, wurdo
ich onne .,euenken zu elnera starkirun RM wie

U2 iwn odar weroin greifen'

Item 16

"denn icn er£dnre, dad mein Freuna/Fraundin
Al nimwt, ware Gas ein Grunct zur Wrennung*

itain 27

Icti Kann mir gut vorstellen, daa icn regel-

maaig ein RM nanme"

Item 32

"Ick mdcnte gern einmal an einer Party tell-
nehmen, wo Haschisch geraucnt wird*

Item 36

'Ibute, die R:·t nehmen, sind Scnwacnkapfe'

1 ce::t--, alaxorrelation far 'Jistanz"

0,74

0,33

O,58

0,65

0,76

0,48



Tabellc 24, II

Item-Skalakorrelation "Airkung"

Item 5

Im Rauschzustand kann man vollkommen

abschalten und sich entspannen 0,61

Item 11

Nacn aem Genua von haschisch oder Marinuana
wurde ich mich wahrscneinlich iioergeben 0,52

Item 17

Nach dem Rausch kommt immer ein groBer Kater 0,53

Item 22

Im Rauschzustand sient man farbenprachtige
Bilder und man erlebt trawnhaft sch6ne Visionen 0,48

Item28

Im Rauschzustand scheint einem aie ganze Welt

unkompliziert und problemlos 0,52

Item 33

Im Rauschzustana erlebt man schreckliche Dinge
und man glaubt, wahnsinnig zu werden 0,43



ita.„--,w:alaxornlation fUr •:crJunlic,ikeit 

Itd.t 1

.-b.0113 um i.,u.Hutat Flucnt vor parsonlicnen
groole n

Item 6

..anvoller .<.1-Georauc.i staigart uie dillens-

Kraft una cad verantwortungsbowuotsein

Iteu 16

*.-donsumantan sind naufig scnuliscaw ouer

ueruflicie Versager

Itei.1 18

21 gibt Rauschaittel, die anregen und die

Leistung steigern

Item 23

RM weruen bevorzugt von solchen Leuten ge-
nommen, die nicatf mit sich anzufangen wissen

Item 20

Die Zindritcke und Gecianken, die einem beim RM-

Genud Kommen, sind eine wertvolle Erweiterung

der eigenen Erfanrung.

Tr'ellc 24, !13

0.46

0,44

0,57

0,55

0,65

0,64



Tabelle 24, IV

Item-Skalakorrelation ftir 'Gefanr"

Item 2

Wer sic,1 auf R..1 einlaBt, riskiert in
jedem Fall suchtig zu weraen

Item 7

Bel dem RH ist es wie oeim Alkonol:
Wenn man seine Grenzen kennt, riskiert
man nicats

Item 13

Die Gefahrlicnxeit von Rit wird gewonnlicn
uberschatzt

Item 19 *

Ich kann mir vorstellen, daB der steigende
RM-Konsum zu Eroscndden (z.3. MiBbilaungen
bet Neugenorenen) fiihrt

Item 24

Icn wurde mir zutrauen, RM so zu nehmen, aaB

ich nicht suchtig werde

Item 34

Auch schwache RM stellen eine Gefanr fur aie

Gesundneit dar

0,64

0,65

0,52

0,46

O,69

0,64



...:/'·el  i.
'

i.

Iten-S:ala,orrelation 'Soziale .iotive"

item 3

Al-Xonsumenten sina senr anrgcizig O,10

Item 14

*iurc.i i,-ii-Linnaame Kann man seinen ,lut De-

weisen 0,17

Item 20

uenn man oereit lat, aucn einmal nasc.lisch

zu rauctien, tinclat man ener einen passenden-

Freunoeikrels, als wann t,tan RA grundsatilich
ablennt. 0,50

Item 22

R.1-Konsulnenten sind 'AuBenseiter der Gesell-
schaft"

0,62

Item 30

RM-Konsumenten neigen starker zur Kriminall-

tat 0,57

Item 35

Im allgemetnen wird man gar nicht fur voll

genommen, wenn man nicht schon einmal Haschisch

geraucht hat 0,30



Tabelle 24, VI

Item-Skalakorrelation "uffentliche Sanktionierung"

Item 3

RM-Konsumenten sollten ebenso nart De-

straft werden wie R.4-Handler 0,54

Item 9

Es ist eln VerstoB gegen den frelen,Vett-
bewert), wenn durch Varoote und btrafen die

RA-Preise kunstlich nocagetrieben weraen 0,47

Item 15

Gegen den kM-Konsum kann gar nicnt hart

genug vorgegangen werden 0,72

Item 21

M solltenfrel verkauflicn sein, wenn ihre
Ungefahrlichkeit erwiesen ist O,59

Item 26

Der RM-Konsum stellt eine 6ffentlicne Gefahr

dar O,69

Item 31

Ich Din grundsatzlich gegen ein Verbot von

Rauachmitteln O,39



72#,elle n,1, /¥1

itum-Sxalakorrelation 'dinstellung zur bcnule'

Ited 95

Alt meinen Scnulleistungen oin ich zu-

frieaen O,50

Item 74

In der Scriule lernt man nicnt senr vieles

furs Leten 0,58

Item 93

h.3 gigt nur senr wenige gute Lenrer 0,45

Item 123

Ein ochuler sollte genauso viele Freiheiten
naben wle ein Lenrer 0,48

Item 129

Im Grunde genommen ist die Schulzeit eine

schane Zeit 0,44



Tabelle 24, VIII

Item 67

Item-Skalakorrelation fur "Lebensplan'

uber meinen welteren Lebensweg habe ich mir

noch keina groaen Gedanken gemacht

Item 81

Ich habe *chon mit 14 Jahren gewuat, was ich
werden wollte

Item 87

In melner Freizeit weia ich oft nicnt, was

ich machen soll

Item 97

Ich werde es sphter im Beruf bestimmt sehr

weit bringen

Item 101

Ich teile meine Zeit immer genau ein

Item 107

Ich witrae in meinem Beruf lieber etwas

weniger arbeiten als mich kaputt zu

machen, auch wenn ich dann weniger ver-

dienen wurde

Item 109

Wenn ich noch elI· mal die Wahl hatte, wilrde

ich eine andere Schule Desuchen

Item113

Fur politische Fragen interessiere icn micn
kaum 0,33

0,51

0,30

O,49

0,36

O,39

0,47

0,21



Tkiliplic 94, TX

Itw:,-bxalaxorrelation *Soziale Jaziet,ungen"

Itein 71

Ich nwe acnwierigkeiten, eine (n) Freund (in)
zu fin<len 0,72

Item 83

In der Klasse nehme icn eine Ausenseiterrolle
ein 0,73

Item 95

Ich naue kaum Chancen belm anderen Geschlecht 0,72

£tem 105

ntt meinen Ansichten stene ich bel den Klassen-

kameraaen oft alleine aa 0,52

Item 133

In Gesellsonaft anderer Jugendlicner finde ich
Se r sct·Inell Kontakt 0,55



Tabelle 24, X

Item-Swalaxorrelation "tinstellung zur.: oltermiaus-

Item 69

Mit meinen Eltern haoe ica fast jeae doche
Streit 0,62

Item 79

Maine Eltern haben mich viel zu streng er-

zogen 0,34

Item 85

An die frinere Kindheit (Zeit vor der oin-

schulung) erinnere ich micn gerne 0,56

Item 111

Familienfeiern kann icn nicnt ausstehen 0,57

Item 115

Meine Eltern erkennen liberhaupt night die

Probleme, die ich nabe 0,48

Item 119

Ich machte es im Beruf weiterbringen als

mein Vater 0,64

Item 125

blaine Eltern haben sich tiber meine Erziehung
oft gestritten 0,43

Item 131

Mit meinen Eltern verstene ich mich prima O,02



Itw,-.,r.alsorgelation  Gen rations ire.,lur,''

i L-:..: 70

iu.1 w.insu;ite, icit a.unnte 90 Ja.,re alt

W#ru,3Il

Itu-; 31

*,eutt, uie alter ala 50 Jaare alita,
sullten nic,lt I.unr tri Ger legierung sein

Ite;.. lul

Fur Ansighten .ilterer Leute dwe icil Adin

Verst.inanis

Itew 127

i,eute duer 30 versteilen sciwn gar night muhr,
was wir Jugenalicnan wollen

Item 135

.ltere t·,unscaen konnen aufgrund threr

Leuenserfanrung richtigere .ntackeictun-

gen truffen ala jungere

0,52

Ta'in.llc ·:'1, .:I

0,47

0,59

0,52

O,31



Tabelle 25

Alter

Skalen Gesamt bis14J. 15/16J. 17/18J. 19/2OJ. u. 20J.
N =411 n = 42 n =115 n -178 n . 63 n = 13

Distanz M 2.81 2.12 2.76 2.97 2.94 2.85

Ablehnung(0) -Zustimmung(6) V 2.31 1.38 2,36 2.38 2.29 2.64

Wirkung M 3.64 3.38 3.52 3.90 3.33 3.39

unangenehm(0)-angenehm(6) V 2.27 1.61 2.25 2.20 2.55 2.92

Persanlichkelt M 2.77 2.17 2.73 2.83 3.06 2.77

labil(0)-stabil(6) V 2.35 2.14 1.82 2.69 2.03 2.69

Gefahrlichkeit Ai 2.61 1.83 2.87 2.65 2.64 9.15

gefmirli eh(0) -harmlos(6) V 3.21 2.92 3.29 3.25 2.66 3.64

Soziale Motive M 2.55 2.26 2.74 2.50 2.51 2.69

Auoenseiter(0)-Prestigegewinn(6) V 0.92 0.98 1.11 0.83 0.74 0.73

Sanktionierung 1'i 3.56 3.02 3.56 3.76 3.35 3.46

verboten(0)-erlaubt(6) V 2.59 2.85 2.65 2.54 2.20 2.94



,·· 11„

iesc:,3 c c.,t

··..rl. ·cibl.
n,Jv;, n.100

*

ki'.t.:,
- .. 2.59

„·ti :,.(6) 7 g.17 <.73

.i... 1.47

: ,(61 7 ·1. LY, 2.33

:crsjnlic'..:it 2.03 .41

1·,•i:(0)-stri,il(u) 7 2·38 2.18

.91.:,12'1 i.9 .
.eit 2.78 2.04

cef hrIici'(4)-u·r,lox(u) V 3.22 2.·19

Soziale .
otivc 2.u3 2.25

 9,#.iseiter(0)-. resti-e..,e··inn(6) V 0.·.,7 O.96

32:mtionicr·:n, 5.71 3.01

Ver.otui.(0.,-url:.Ii,it (6) 4  .37 2.38

* = .:ittelwert

V
* . 7..ria iz



Tahelle 27

il H.i :-:iver::

Ges:.:it nic·.ri  :,oc..
Skalen :,411 n=:11 nii/.;

*

Distanz

Ablelinung(0)-Su,;ti=Uu,16(6 ) V
*

7.31 2.58 1.59

Wirkang i: 3.64 3.u2 3.37

unalgenehu,(0)-angenetii·,( 6) 7 2.27 i..).

Persanlic.ikcit

labil(0)-Staiil(u; ./. ...1 .-

Gefaarlic:lkeit 2.Ul 2.u2 2.19

geflihrlich(0)-,tar...los (6) 7 3.21 3.15 3.31
--

Soziale..otivc a 2.55 ..1 4) 2.48

Aunenseiter(0)-Prestigegc··in:1(6) V 0.92 0.45 0.36

Sanktionierung 3 3.56 3.51 3.,)2

verboten(0)-erlnubt(6) V 2.59 2.ul 2.56

M
* i rittelwert

V
*. Varianz



Tabelle 28

Skalen
..e:W. t

 i, 411

Einstellun6 zur Schule :1 2.16

nea: tiv<O)-Positiv(5) V' 1.19

Lebensplan

vage (0 )-.;01,kret ( 10)

Soziale Beziehunden

gestort(0)-gnt(5 )

1 4.20

.22

1, 3.96

Zinstellung z.ilternhaus H 3.42

negati¥(0)-gositiv(10) V 3.52

Generationsproblew

ja(0)-nein(5)

-
1- 0 :1 3 u .1 (reili)

.'.,12.:.1. L.Lt.
. ic..t':ons. . ic.thons.

n-128 n.76

4.76

4.19

2.90

3 1.50

0 1.10

4.56

3.03

4.14

1.40

3.16

3.50

I Oils. . .0 1£ . ..0.1:..
einmal Delten haufig

n=t···/ n-4.,L, n=. u

4.41 4.11

2.:4 3.io 3.41

4.04

3.-:

2.26

.11 4.27

2.19 2.40

2.00

2.29 2.17 2.04 1,55

1.14 1.11 1.27 1.52 1.15

3...1

2.56

3.62 4

V 1.69 2.03 1.35 1.29 1.L4

2.55 2.1'

2.33

bi 1.S. 1.91 Z.43

V 1.5 1.39 1.43 2.15

*
li • Kittelwert

V* s Varianz



Tabelle 29

RM-Monsum(Teil II)

Ge S ai.it ableli,3. Zust. 1.ons. KOUS. 1:ons.
iliclitkons. Nichtkods. alnmal

Skalen
selten haufig

N=411 n. 1 18 n=96 n,27 n.80 n-30

*

Nervositat A 2.11 1.91 2.18 2.22 2.20 2.73
*

V 2.03 2.07 1.64 2.33 1.99 2.41

Aggressivitat 6 1.50 1.12 1*73 1.59 1.CO 2.17

V 1.65 1.28 1.57 0.87 1.6S 2.10

Geselligkeit LI 2.83 2.36 3.00 2.89 3.56 3.03

V 2.77 2.94 2.63 2.56 1.72 2.65

Gelassenheit ,
I 2.71 2.61 2.74 2.63 3.10 2.23

V 2.2u 2.10 2.07 1.70 3.32 !2..3
----

Dowinallasti·eben :. 1.47 1.40 1.62 1.37 1.26 1.77

V 1.50 1.32 1.61 1.09 1.56 2.,9
--

*

11 = Uitteli:ert

*

V = Vari..nz



Tah elle 30

Skalen

Gehemmtheit

RM-Konium (Tell III)

Gesalit 1.bleim.
.,ic.it..on.3.

M. 411 n-178

1.96

V* 2.54

Depressivitat M

Erreabarkeit

2.76

V 2.56

Wahrhaftigkcit d

M = Mittelwert

V = Varianz

2.14

2.93

85 2.67

V 0.75 0.87

Zust. 10:ls.

..ictst:zons. linmal
nm96 n- 27

2.00

2.15

2.69

2.81

2.98

2.28

0.69

2.65

.0115 I

selten

n. 90

1.94

93 2.57

15 2.70

13 2.97

41 2.46

71 0.40

1.Oils.
haufig
n=30

2.43

O.46

*

11 1.96 1.58 1.83

2.70

2.43 3.19 2.t'V 3.33

2.40 2.44 2. 2.51

1
U 2.87 2.93 3. 2.90

V 2. 3. 3.13

2.21 1.98 r
..

0.



Tabelle 31

Skalen

Wirki nG
uiiang.<0)-
angenelm(6)

Pers UnIici.keit
labil (0)-
stabil (6)

Gefhlirliclikeit

geflilirlicli (0)-
bar:.ilos (6)

Sozinle Hotive 1

Aullenseiter (0)-
Prestigegew. (6) V

Sanktionierung
verboten (0)-
erlaubt (6)

*

E . Wittelwert

*

V = Varianz

Gesnint

N=411

3.56

RM-Konsuw

ablelin, ZliSt. Eons. Mons.
Nlatkons. Niclitkons. ainmal melton
n=173 n=96 n.·27 n=AO

3.70

2.90

93 4.39

lon.; ,

haufig
n=30

81 Mi
.
20

84 4.10

,9 2.09

50 3.(39

0.54

4.43

0.56

5.*,0

*

H 364 3.07 3. 4.53
*

V 2.27 2.35 1.56 2.23 1,73 1,43

11 2.77 1.98 2.H6 2.82 3.

V 2.35 1.78 1.70 1.46 1.72 1.75

2 2.61 1.59 3.00 3.

V 3.21 2.0(, 3.04 2.1 1.40

t 2.55 2.19 2.73 2... 2.57

0.92 (). 99 0.75 0.87

Bi 2.64 3.94 4.07

V 2.54 2.17 2.04 R.15 1.34 0.'..1



Tabelle 32

Korrelationskoeffizienten der Skala lei-bonsun unt, der gitistelluticasknlo:i

Eli-Konsum

Distanz

Wirkung

Persaullchkelt

Gefahr

Soziale Motive

Sanktion

Rli-Konsum Distanz ;;irk,ing Per·fanlictik. Gefn'ir

.73 .36 .51 •52

.47 .5./ ·53

·33 •39

- .34

:307.' ntive San'·tion

.30 4,!

.3(,

.26 .t 1

.35 .'.

.3 2

.39



Tabelle

Multiple Regression

Variable

Einstellung gegentiber Eltern

Geselligkeit
Geldwittel

Generationeproblem

IAigenskala

Erregbarkeit
Alter der lutter

Ultere Geschwlster

Lebensplan

ALgressivitat
Gehemethelt

Nervositat

jungere Geschwister

Alter

soziale Beziehungen

Schulbildung der Mutter

Familieneinkou ien

Depressivitut
Dominanzstreben

Selbstvertraueil

Schulbildung des Vaters

Alter des Vaters

Einstellung zur Schule

multibler
Korrelations-
koeffizient r

0.37404

0.44091

0.47568

0.49797

0.51335

0.52784

0.53732

0.54474

0.55120

0.55667

0.55980

0.56489

0.56827

0.57117

0.57274

0.57388

0.57498

0.57587

0.57037

u.57088

0.5/710

0.57724

0.57735

0 Zunah e
r von r

0.13990

0.19440

0.22627

0.24797

0.26352

0.27861

0.20872

0.29674

0.30382

0.509R:
0.31337

0.31910

0.32293

0.32623

0.32804

0.329' 7
0.33060

0.53163

0.53221

0.332/9

0. 2 -3305

0.3.320

u.33335

0.13990

0.05450

0.03187

0.02170

0.01555

0.01518

0.01011

0.00802

0·00708

0.00606

0.00349

0.00573

0.00383

O.00331

0.00180

O.u0123

o.u0133

0.60103

O.UOUSS

U.Ou056

O.UOUED

U.Ucul)

0. 0:,U13

einfaoher
Korrelationl-
koeffizient

-0.37404

0.23615

0.24517
0.30300

0.22495

-0.02975

-0.03168
0.07317

-0.17263

0.24521

-0.11622

0.13644

-0.04408

0.06618

0.04603

-0.03675

-0.15983

0.17510

-0.u09/u

0.64303

-v.03142

-u.G4)8·,

-0.11,15

partieller
Regressions-
koeffizient

-0.23613

0.14876

0.16163

0.11472

0.11407

-0.15137

-0.17371

0.09949

44%956

0. 9719

-0.uN>DS

-C.u6009

-0.02009

0.05,36

0.05995

0.62620

-0.03/10

0.03860

-v.03004

-0.020.,4

U.ul-;u/

O.D-)41

-u. ul:::-5

33



varlablc Zr. ;.lko.toli,-er ,·'ixer

43/37/149

47/61/153

46/60/152

49/63/555

43/19/151

37/51/143

44/58/150

50/64/156

40/54/146

41/55/141

42/56/148

33/52/144

43/62/154

59/53/145

2.58

3.34

3.88

4.02

4.04

4.12

4.29

4.38

4.67

4.80

4.83

5.91

5.04

5.11

4.39

3.24

4.07

3.91

4.29

2.65

3.64

3.86

3.56

4.64

4.12

4.57

4.75

4.94

3.28

La·.cher

2.50

3.35

3.08

3.78

2.26

2.66

3.13

3.07

4.Rl

3.56

3.96

4.12

4.62

3.01

6 3.38

i'Bbelle 54

3.9



Fixer-Profil

Vari  l. Ge amt
'i

143 3.64

144 2.25

145 3.72

146 4.64

147 4.12

148 2.43

149 3.24

150 3.14

151 2.65

152 3.91

153 2.93

154 4.74

155 4.29

156 3.44

w m.

3.61 3.14

2.25 2.27

3.70 3.80

4.64 4.65

4.07 4.26

2.42 2.48

3.32 3.00

3.23 2.89

2.74 2.37

4.02 3.56

2.86 3.12

4.77 4.66

4.41 3.95

3.50 3.26

Geschlecht Alter

13/14 15/16 17/18 19/20 21

4.02 3.55

2.24 2.43

3.57 3.59

4.83 4.42

4.34 4.01

2.81 3.44

3.21 3.19

2.88 3.38

3.14 2.39

4.48 3.28

2.88 3.18

5.05 4.59

4.62 3.39

3.01 3.35

3.64

2.18

3.86

4.76

4.15

2.36

3.36

3.07

2.58

4.13

2.85

4.79

4.42

3.57

3.40 3.50

2.18 2.75

3.78 3.33

4.63 4.42

4.07 3.83

2.45 2.17

3.00 3.17

3.23 2.67

2.95 3.08

4.07 3.75

2.90 2.75

4.76 4.33

4.35 4.17

3.47 3.58

Schule Konsumenten

berufsb. allgem. nlin ja Fixer

3.44

2.37

365

4.55

4.05

2.40

3.28

3.28

2.51

3.66

3.10

4.71

4.14

3.45

3.82

2.09

3.87

4.83

4.22

2.50

3.22

2.99

2.84

4.29

2.70

4.85

4.64

3.40

3.75

2.30

3.57

4.66

4.22

2.53

3.22

2.89

2.74

3.97

2.85

4.80

4.29

3.24

3.38

2.24

4.03

4.61

3.89

2.27

3.25

3.73

2,43

3.77

3.06

4.60

4.30

3.88

3.10

2.00

3.90

4.70

4.00

2.20

3.50

2.90

3.40

4.00

4.10

5.00

4.10

3.20

Tabelle 35



Hascher-Profil

Geschlecht Alter
Variabl.

Ges.mt w. m. 13/14 15/16 17/18 19/20 21
Schule

Nr. berufsb.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

2.66

2.88

3.99

4.21

3.56

3.04

2.50

3.87

2.26

3.08

3.65

4.62

3.78

3.93

2.70 2.55 3.14 2.58

3.02 2.44 2.71 2.80

4.01 3.94 3.50 4.05

4.10 4.54 4.55 4.24

3.39 4.09 3.98. 3.63

3.10 2.85 2.76 3.00

2.50 2.50 2.79 2.57

3.89 3.79 3.36 3.91

2.30 2.17 2.50 2.01

3.06 3.12 3.64 2.89

3.64 3.70 3.31 3.76

4.59 4.74 4.98 4.70

3.76 3.83 4.24 3.41

3.98 3.80 3.48 3.73

2.60 2.58

2.99 2.87

4.06 4.00

4.17 4.00

3.48 3.44

3.12 3.18

2.45 2.33

4.02 3.87

2.28 2.40

2.97 3.14

3.75 3.44

4.49 4.71

3.75 4.00

4.11 4.05

2.62 2.52

2.77 2.92

4.15 3.91

3.85 4.17

2.85 3.59

2.62 3.OI

2.23 2.47

3.62 4.08

2.39 2.13

3.31 2.81

3.77 3.80

4.15 4.65

4.15 3.57

4.54 3.96

Konsumenten

allgem. nein ja Fixer

2.85

2.82

4.12

4.23

3.48

3.00

2.53

3.59

2.43

3.44

3.45

4.57

4.04

3.92

2.90

2.56

3.83

4.40

3.86

2.86

2.62

3.50

2.39

3.40

3.44

4.96

4.06

3.64

2.18

3.48

4.29

3.78

2.95

3.39

2.25

4.64

1.96

2.43

4.07

3.98

3.16

4.52

2.00

4.22

4.78

3.75

2.44

3.55

2.11

4.78

2.22

1.78

4.33

3.56

3.11

4.78

Taliellc 16



Tabelle 37

Alkoholiker-Profil

Geschlecht Alter

Variabl. Konsumenten Schule
Ge§.amt w. ..

Nr.
13/14 15/16 17/18 19/20 21

nein ja Fixer berufsb. allgem.
X

51 4.12 4.06 4.31 4.05 4.00 4.20 4.33 3.39 3.96 4.41 5.00 4.19 3.87

52 1.99 2.03 1.85 2.02 1.86 2.04 2.00 2.23 1.96 2.06 2.00 1.97 1.96

53 1.89 1.92 1.78 2.10 1.93 1.74 2.03 2.31 2.02 1.62 2.00 1.85 1.86

54 4.67 4.60 4.91 4.85 4.61 4.79 4.43 4.08 4.66 4.71 4.40 4.65 4.83

55 4.80 4.73 5.00 4.85 4.76 4.88 4.75 4.31 4.73 4.98 4.80 4.86 4.75

56 2.17 2.24 1.98 2.26 2.20 2.15 2.07 2.23 2.21 2.07 2.10 2.11 2.29

57 2.58 2.63 2.42 2.70 2.41 2.48 3.08 2.54 2.51 2.61 3.20 2.59 2.49

58 2.71 2.82 2.34 2.93 2.75 2.52 2.85 3,62 2.73 2.70 2.20 2.60 2.72

59 4.04 4.15 3.73 4.08 8.08 4.03 4.13 3.95 3.91 4.34 4.20 4.06 4.04

60 3.88 4.04 3.39 3.98 3.36 4.02 4.44 3.54 3.80 4.06 4.22 3.82 3.92

61 3.66 3.54 4.02 3.85 3.68 3.66 3.50 3.77 3.58 3.79 4.11 3.75 3.52

62 5.04 5.01 5.13 5.25 4.98 5.11 4.90 4.46 5.02 5.11 4.44 5.04 5.16

63 4.02 4.08 3.83 3.60 3.90 4.15 4.18 3,85 4.02 4.05 3.78 3.98 4.07

64 2.62 2.67 2.48 2.45 2.56 2.54 2.84 3.77 2.70 2.45 2.60 2.El 2.68



Tnholle ,.

Nicht-Konsumenten

Gegner Befurworter

Variable Nr. Ha. Alk. Fix. Ha. Alk. Fix.

37/51/143

38/52/144

39/53/145

40/54/146
41/65/147

42/56/148

43/57/149

44/58/150

45/59/151

46/60/152

47/61/153

48/62/154

49/63/155

50/64/156

3.01 4.01

2.32 1.96

3.60 2.05

4.61 4.68

4.11 4.77

2.75 2.18

2.73 2.55

3.20 2.77

2.50 3.90

3.45 3.75

3.41 3.65

5.15 5.09

4.31 4.D5

3.42 2.62

3.92

2.18

3.42

4.72

4.33

2.59

3.28

2.75

2.80

3.87

2.84

4.88

4.43

3.15

2.68

3.01

4.26

4.00

3.39

3.05

2.43

4.07

2.18

3.32

3.50

4.61

3.62

4.06

3.86

1.95

1.95

4.62

4.63

2.27

2.44

2.67

3.92

3.88

3.45

4.90

3.96

2.85

3.42

2.51

3.86

4.54

4.00

2.41

3.10

3.14

2.63

4.15

2.87

4.66

4.02

3.41

Dinmal

Ha. Alk.

2.22 4.19

3.42 2.12

4.00 1.58

4.00 4.72

3.27 4.76

3.19 2.12

2.27 2.84

3.92 2.72

2.04 4.17

2.44 4.08

3.93 3.50

4.22 5.20

3.26 4.12

4.11 2.64

RM-Konsumenten

selten (gelegentl.) haufig

Pix. Ha. Alk. Fix. Ha. Alk. Fix.

3.46

2.58

3.81

4.31

4.00

2.62

3.19

3.46

2.64

3.68

2.69

4.50

4.31

3.73

2.15 4.18

3.54 2.01

4.29 1.62

3.74 4.81

2.95 5.08

3.50 2.03

2.21 2.60

4.88 2.73

2.01 4.57

2.48 4.10

4.13 3.89

4.15 5.20

3.03 4.17

4.65 2.41

3.37

2.14

4.06

4.63

3.87

2.221

3.24

3.60

2.39

3.67

3.14

4.70

4.35

3.86

2.17 5.13

3.63 2.10

4.71 1.77

3.71 4.33

2.48 4.83

3.32 2.17

2.29 2.90

4.68 2.43

1.82 3.79

2.07 3.97

4.14 3.86

3.17 4.59

3.43 3.59

4.61 2.43

3.23

2.10

4.10

4.83

3.87

2.13

3.40

4.03

2.69

4.20

3.50

4.57

4.11

3.83
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Haschisch

Nikotin

Opium

LSD

Alkohol

Heroin

Schmerztabl.

Haschisch

Nikotin

Opium

LSD

Alkohol

Heroin

Schmerztabl.

Suchtqefahr

ge•imt m

4.04

3.54

1.69

2.03

3.22

1.52

3.34

N.-Konium.

Gigner

3.33

3.58

1.51

1.82

3.23

1.52

3.43

4.15

3.47

1.74

2.10

3.29

1.53

3.39

3.70

3.75

1.55

1.82

3.00

1.50

3.21

N.-Konium.

Befurwort.

4.28

3.97

1.74

2.03

3.46

1.49

3.37

13/14

3.83

3.83

1.64

1.88

3.78

1.76

3.52

15/16

4.12

3.93

1.81

1.86

3.26

1.65

3.36

einmal

4.12

3.26

1.59

1.78

3.15

1.54

3.23

17/18

4.07

3.44

1.64

2.10

3.15

1.41

3.38

19/20

4.03

2.'I

1.60

2.30

2.92

1.41

3.03

berufl-
bildinde

21 Schulen

4.08

3.46

1.85

2.15

3.69

1.77

3.15

4.00

3.53

1.68

2.09

3.06

1.56

3.33

aelten

(901090ntlich) h"n•4 -r

4.91

3.28

1.88

2.43

3.18

1.56

3.26

5.17

2.93

2.17

2.62

2.70

1.50

2.82

allgem.
bild.
Schul.

4.13

3.56

1.70

1.96

3.49

1.46

3.32

W

1


