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Der Bericht "Rauschmittelkonsum und Familie  versteht sich

ala Weiterfuhrung des mit der Studie "Jugendliche und Rausch-

mittel" (1970/71) am Kalner Institut fur Sozialforschung und

Gesellschaftspolitik in Angriff genommenen Programms zur Er-

1)forschung des Drogenphanomens. Beide Untersuchungen wurden

durchgefuhrt im Auftrage der dem Bundesministerium fur Ju-

gend, Familie und Gesundheit nachgeordneten Bundeszentrale

fur gesundheitliche Aufklarung.

Gleich der vorangegangenen tragt auch die vorliegende Arbeit

explorativen Charakter. Sie unterscheidet sich jedoch grund-

legend hinsichtlich der verwendeten Forschungsstrategie, die

auf dem Wege einer analytischen Kontrastierung der Soziali-

sationsverlaufe bei jugendlichen Rauschmittelkonsumenten

und altersgleichen Nichtkonsumenten quantitative wie qualita-

tive Informationen gleichgewichtig zu verarbeiten sucht.

Die Entscheidung fur diesen methodischen Ansatz beruht auf

der Erkenntnis, daB bisher geleistete Untersuchungen zum

Drogenproblem - einschliealich unserer eigenen - zwar rela-

tiv verlaBliche Aussagen uber Art und Verbreitung von

Rauschmitteln sowie die Konsumgewohnheiten der betroffenen

Jugendlichen erbringen kounten, die motivationalen Hinter-

grunde des Problems jedoch nur vordergrundig zu erfassen in

der Lage waren.

4) Die programmatischen Grundzuge solcher Untersuchungen u

ri B Staatssekretar Westphal vom Bundesministerium fur Ju-

 end, Familie und Gesundheit bereits 1969 wie folgt:
... gesetzliche und kriminalpolitische MaBnahmen kannen nur

zu einem geringen Teil den uberwiegend sozialpsychologisch
begrundeten Komplex der Suchtgefahren erfassen ... Wir hal-

ten es ... fur notwendig, einen Forschungsauitrag, der die

Motivationen aufdecken soll, die zu gewohnheitsmNSiger An-

wendung von Suchtstoffen fithren, zu erteilen und sind be-

maht, dazu die Voraussetzungen zu schaffen." (Deutsche Eun-

destag, 6. Wahlperiode, 10. Sitzung am 12.11.1969; in Beant

wortung der Anfrage 35.)

Vorbemerkung
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Dieser Tatbestand gab den AnstoB zur intensiveren Erhellung

jener Motivationsbereiche, von denen zu erwarten stand, daB

Ahnen im motivationsgenetischen Zusammenhang des Rauschmit-

telgebrauchs wesentliche Bedeutung zukommt. Ziel dieser

Studie ist es demnach, zu ergrunden, auf welche Weise sich

im Verlaufe der Sozialisation, insbesondere der pri:maren

Sozialisation durch das Elternhaus, jene Verhaltensmuster

(habituelle Motivationsstrukturen) herausgebildet haben,

die eine Pradisposition fur spateren Konsum von Rauschmit-

tel,n begtinski.gen-,6·gw, schaffen k6nnen.

Zahlreiche Personen haben direkt cder indirekt zum Entstehen
'

dieser Arbeit beigetragen. Gedankt sei an dieser Stelle vor

allem Rainer Wetz, der durch scine Mitarbeit maegeblichen

EinfluB hatte auf die Wahl der zugrundegelegten Forschungs- ·

.

konzeption.

Unser Dank gilt weiterhin den Mitarbeitern Hartmut Miesgeld,

Roland Eckhardt, Walter D5rken und Michael Bauer fur ihre

tatkraftige Hilfe bei der Durchfuhrung der Interviews wie

bei der Skalierung und statistischen Auswertung der ange-

sprochenen Variablenkomplexe.

SchlieBlich machten wir danken fur die verstandnisvolle Far-

derung durch den Vertreter des Auftraggebers, Manfred Lehmann

dessen stete Bereitschaft zur Diskussion und Kritik der hier

vertretenen Thesen wesentlich zum Gelingen der Arbeit beige-

tragen hat.

Prof. Dr. Otto Blume

Gerhhrd Paulsmeier

.
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1. Problem und Methede

1.1 Fragestellung der Untersuchung

Ziel dieser Arbeit ist es, Unterschiede wie Gemeinsamkei-

1)
ten zwischen jugendlichen Rauschmittelkonsumenten und

Nichtkonsumenten bezuglich einer Reihe von sozialen und

psychologischen Merkmalen, Verhaltensweisen und Einstel-

lungen zu ermitteln, wn auf diese Weise einen differen-

zierteren Oberblick uber die motivationalen Zusammenhange

zu gewinnen, die das Verhalten von RM-konsumierenden Ju-

gendlichen bestimmen.

Es geht demnach im wesentlichen um die explorative Auf-

schlusselung von bislang nur renig oder nur recht global

bekannten EinfluBgrdBen und Wirkungsrelationen. Die Studie

„23.
"Rauschmittel und Jugendliche natte gezeist, daB uber die

Motive und Antriebe, die dem Konsura von Rauschmitteln zu-

grunde liegen, auf unmittelbarem Wege keine befriedigenden

Aufschlusse zu erhalten sind und da£ intervenierende Pro-

zesse zur Erklarung der entsprechenden Bedurfnisdispositio-

nen .herangezogen werden mussen. Denn im Gagensatz zu den

Einstellungen der konsumierenden wie nichtkonsumierenden

Jugendlichen zur RM-Problematik selbst - die sich als weit-

gehend eruierbar erwiesen - wurdan die dahinter liegenden,

das manifeste Verhalten eigentlich bestimmenden Motivati-

onsstrukturen der Betreffenden nur ansatzweise, das hei Bt,

nur in einigen eher peripheren motivationalen Bezuge erkenn-

bar. Dieser Tatbestand wird in beiden Teilen der Studie I,

der Dealer- wie der Schulerbefragung, nachdrticklich re-

gistriert, haufig mit einem Verweis auf die methodologisch

bedingten Beschrankungen durch die Untersuchungsanlage oder

auch auf den zwangslaufig sehr vordergrundig angelegten Be-

1) Rauschmittel im folgenden abgekurzt zu RM

21
Wetz, R., et al., 1971 (Im folgenden anch ali "Studie I"

bezeichnet).

1
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fragungsleitfaden:

" Die Versuche der Befragenden, im Laufe der Interviews von

den Befragten AufschluB uber die Ursachen und Gr(inde...
ihres Rauschmittelkansums zu erhalten, erwiesen sich nur

sehr bedingt als ergiebig. Diese Tatsache ist wohl weniger
darauf zuruckzufithren, daB die Befragten dazu keine Anga-
ben machen wollten. .Vielmehr entstand bei den beiden Inter-
viewern der Eindruck, daB die meisten der Befragten zu ei-

ner solchen Analyse in der Befragungssituation effektiv
nicht in der Lage waren. Und daB deshalb aus dem gesamten
Kontext der Gesprachsinhalte auf die Motivationen zuriick-

geschlossen werden muste." 1)

Die Offenkundige Komplexitat von Motivationen, Verhaltens-

zielen und Verhaltensweisen im Hinblick auf den RM-Konsum

wird in einer resumierenden .Zwischenbemerkung wie folgt

angedeutet:

"... (es) kann vermutet werden, daB zumindest ffir die Phase
des ersten Kennenlernens. insbesondere der weni.ger harten

Drogen wie Haschisch, auch bei den befragten Dealern insge-
samt gesehen, ein Spektrum von Motiven varlag, das sich von

den aus anderen Untersuchungen zumeist bekannten 'Motiven'

der ubrigen kauschmittelkonsumenten nicht wesentlich zu un-

terscheiden scheint. Neugierde, Suche nach Lustgewinn, Re-
nomiersucht, Protesthaltung, Mitmachenwollen um jeden Preis
und ahnliche recht vordergrandig erscheinende Motive klan-

gen auch aus den Gesprachern mit den Dealern her·aus." 2)

Angesichts einer derart durch zahlreiche noch ungenugend be

antwortete Fragen gekennzeichneten Problemsituation ist es

verstandlich, wenn der Forschungsbericht mehrfach auf die

Notwendigkeit gesonderter, intensivierter Motivaticnsana-

lysen verweist:

"Der Versuch, uber diesen Fragenkomplex nahere Aufschlusse

zu gewinnen, hatte vermutlich eine graaere Anzahl umfas- 1

sender Einzelfallstudien und tiefenpsychologischer Inter-
views erforderlich gemacht. Dafur waren in der vorliegenden
Untersuchungsphase keine entsprechenden Voraussetzungen ge-
geben. * 3)

1)
Wetz, R. et al. 1971, S. 66.

2) dies·, S. 28.

3) dies., S. 24.

E
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Soweit eine Auslese bezeichnender AuBerungen uber die

Schwierigkeiten, die mit dem ersten Versuch verbunden wa-

ren, den tatsachlichen Beweggrunden deszunehmenden Dro-

genbedurfnisses bei Jugendlichen auf die Spur zu kommen.

Welche Konsequenzen wir fur den nachsten Schritt unserer

RM-Forschungen aus diesen Erfahrungen gezogen, wie diese

Einsichten methodisch umgesetzt und in operationale Zu-

sammenhange ubersetzt wurden, zeigen die folgenden Ab-

schnitte.

1.2 Forschungskonzeption

Beim Versuch der Bestimmung und Isolierung der wahrschein-

lichen Determinanten des Rauschmittelkonsums findet man

sich generell vor die Entscheidung zwischen zwei Forschungs-

ansatzen gestellt.

Die erstere dieser Forschungsstrategien stellt darauf ab,

m8glichst vielfaltige Determinanten ·- soziologische und

kulturelle, individual- und sozialpsychologische, u.u. auch

konstitutionelle - gleichzeitig zu erfassen. Der Alternativ-

ansatz hingegen versucht, so viele Faktoren wie erforder-

lich unter Kontrolle bzw. konstant zu halten, mit der Ab-

sicht, sich so auf eine begrenzte, in einem theoretisch re-

lativ geschlossenen Rahmen stehende Klasse von Variablen zu

beschranken und diese sozusagen in reinster Erscheinungs-

form und Wirkungsweise - el.ngehend zu untersuchen.

Wahrend der erste Ansatz im weiteren Sinne dem Vorgehen der

Schulerbefragung in Studie I entspricht, haben wir uns bei
1)

dem Projekt "Selbstbiographien" fur.den zweiten Weg ent-

schieden. Dies deshalb, weil wir dem lebensgeschichtlichen

Aspekt unberer Untersuchung am ehesten dadurch gerecht werden

zu kannen glaubten, daB wir uns schwerpunktmasig auf die

1) Arbeitstitel der varliegenden Studie "PM-Konsum und
Familie"

'"4*>, .

-3-
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Variablen der Sozialisation in der Familie konzentrierten -

ohne dabei jedoch die Sozialisierung durch Schule und Ge-

meinschaft der Gleichaltrigen (peer-group) ganzlich zu ver-

1)
nachlassigen. Schlie81ich werden durch die Lernvorgange

der Pri¤ Arsozialisation, in Kindheit und frifher Jugerrd also,

jene reaktiven und motivationalen Matrizes vorgeformt, die

fur die spateren Verhaltensweisen des Individuums entschei-

dend sind. "Ohne zu behaupten, daB der Mensch nicht auch

spater noch formenden Einflussen unterliegt", schreibt Kd-

nig, "muB doch gesagt werden, daB hier der Grund seiner so-

zial-kulturellen Pers6nlichkeit gelegi wird, der zumeist

"2)auch fur abweichendes Verhalten verantwortlich ist.

Ausschlaggebend fur die Selektion der zu untersuchenden Va-

riablen waren auf der einen Seite die Befunde der deutschen

wie internationalen Rauschmittelforschung, zum anderen aber

verschiedene Arbeiten uber hbwelchendes Verhalten und Ju-

genddelinquenz, in denen die Analyse der familialen Soviali-

sationsbeziehungen eine zentrale Stellung einnimmt. Es han-

delt sich hier in-erater Linie um jene bekannten, wahrend

der 50iger frahen. 60iger Jahre in den-WSA.ent,standgnen Ver-

gleichsgruppen-Untersuchungen fiber den Zusammenhang von ab-

weichendem oder..anti.sozial€m Verhalten mit Familienstruktur,

Sozialisationspraktiken .und,.Passanii¢hkeitsentwicklung, die

auf den Nachweis von Unterschieden zwisohen. delingfenten

und nichtdelinquenten Jugendlichen in deren Sozialisations-
31

bedingungen zielen. Da es uns gleichfalls darum ging, die-

ses Verhaltnis aufzuhellen und den Nachweis gruppentypi-

scher Differenzen zu fuhren: konnten wir in methodischer

wie teilweise auch theoretischer Hinsicht auf diese UnteI-

suchungen zuruckgreifen und von einem ahnlichen Forschungs-

ansatz ausgehen.

1) In einer so konzipierten Untersuchung zer Motivationsge-
nese des RM-Konsums ist die Analyse primar sozialisie-
render Prozesse swangslaufig pravalent.

2 
Kanig, R., 1958, S. 23.

3)
Glueck, S. u. E., 1950, 1962; McCord, W. u.J., 1959;
Bandura, A. u. R.H. Walters 1959; sowie Nye, I.F., 1958;
Gcld, M., 1963.

1--
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1.2.1 Allgemeine theoretische Uberlegungen

Aufgrund dieser methodologischen Orientierung wurden neben

dem Alter der Probanden vor allem die Variablen der sozialen

Schichtzugehdrigkeit kontrolliert, deren EinfluB im Kon-

text abweiclienden bzw. delinquenten Verhaltens zwar immer

wieder als konditional nachgewiesen, jedoch von der bishe-

rigen Drogenforschung nirgends verbindlich belegt - noch in

keiner empirischen Untersuchung zur RM-Problematik unter

Kontrolle gehalten worden ist. 1 GewiB ist es denkbar und

   naheliegend, daB soziologische Faktoren wie mangelnde Frei-

zeit- und Erholungsangebote, unzureichende Wohnverhaltnisse

oder niedriger Lebensstandard, Bedingungen schaffen, unter

denen die psychologischen Faktoren einer I, glichen Rausch-

mittel-Motivation sich spontanter im Verhalten aktualisieren

und der Griff zur Droge leichter fallt, weil die milieube-

dingte Einengung der Sozialchancen ein starkeres BedBrfnis

nach Vergessen, Verdrangen und Ersatzzielen erzeugt;/Doch
wie gesagt, laBt eine solche Vermutung sich durch keine der

greifbaren Arbeiten hinreichend abstutzen: Der bewuBt

schichineutrale Ansatz (im fortgeschrittaneran Stadium der

Delinquenzforschung heute nicht ltinger halt.bar) liefert

deshalb beim gegenwkirtigen Standi der RM-Forschung ej.nen

notwendigen und klarenden Beitrag zum Aufbau des Hypothesen-

gerustes, aus dem weiterfuhrende Untersuchungen sich ent-

wickeln lassen. Auch die'lligr und da ge:auBerten vorsichti-

gen MutmaBungen uber eine Schichtspezifitdt des Konsumver-

1)
So bemerkt J. Mattke: "Die Alters- und Geschlechtsver-

teilung wie Verteilung auf soziodkonomische Schichten
ist von einer zur anderen Untersuchung unterschiedlich
bzw. nicht angegeben, kdine der Untersuchungen ist bis-
her als reprasentativ far die Gesamtbevalkerung der BRD
anzusehen. Die meisten Untersuchungen wurden fur Alters-
klassen bis 30 Jahren und bei Schillern, Oberschulern
und Studenten unternommen. Hier schwanken die Prozent-
satze der Rauschmitteleinnahme von 14 % (Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung 1971) bis 51 %
(Schmidt und Sigusch, Hamburg 1971).." (1972, S. a-2).

1
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haltens-zie.len nicht auf den genannten Zusammenhang; diese

Eypothesen beziehen sich in erster Linie auf die Art der

konsumierten ..Jghstanzen-: so beispielsweise auf die aus-

.gepragtere Amphetaminneigung bei Real- und Obers_ghtilern

einerseits verglichen mit der Opiatpraferenz bei Lehrlingen

und Jungarbeitern andererseits, nicht aber auf die absolute

Konsumhaufigkeit oder die Starke des RM-Bedurfnisses bzw.

der RM-Abhangigkeit bei den Jugendlichen der einzelnen so-

zialen Straten.

Im ubrigen wird die Kontrolle des sozio-6konomischen Status

auch rein formal durch die analytische Anlage dieser Arbeit

nahegelegt, da uber die Schichtverteilung des untersuchten

Phanomens nur auf reprasentativer Ebene Aussagen maglich

sind.

Damit liegt der Schwerpunkt unserer Ergebnisse zwangslaufig

auf den verhaltenspragenden Sozialisationsdifferenzen bei

RM-Konsumenten und Nichtkonsumenten, die sozial.strukturell

unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind.

Die zwischen Soziologie und Psychologie sich bewegende

methcdisch-theoretische Ausrichtung der vorliegenden Studie

resultiert weiterhin aus der Einsicht, daB Theorien, die

bei der Diagnose abwcichender Verhaltensformen ausschlieB-

lich auf sozialstrukturelle Gegebenheiten rekurrieren (so

auf 6kologische Faktoren, auf Berufssituation, Mobilitat,

Sozialstatus oder "broken home") mit diesem allzu groben

kategotialen Raster die eigentumliche Dynamik der Lernpro-

zesse, die zur Internalisierung sozial unerwanschter Werte
'

fithren, nicht erfassen kannen. Die Wirksamkeit psychologisch

begrandeter Faktoren gest6rter Pers5nlichkeitsfunktionen,

die aus unzureichender oder widerspruchlicher Sozialisation

in der Familic ableitbar sind, ist im Rahmen rein soziolo-

gischer Begriffssysteme kaum zu orten und nicht mit der not-

wendigen Prazision beschreibbar. Denn jenen Verhaltensweisen:

denen erst im Moment des Auffalligwerdens von seiten gesell-

I
-6- \
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schaftlicher Institutionen das Pradikat " abweichend" oder

 delinquent" aufgepragt wird, sind in der Regel Entfal-

tungs- und Deformationsprozesse lebensgeschichtlicher Art

vorausgegangen, die meBbare psychische Folgen hinterlassen

haben und deren Erforschung ein differenzierteres theore-
1)tisches wie meBtechnisches Instrumentarium verlangt.

 Diese etwas subtilere Behandlung von Fragen, die nach bis-

L/herigen Erkenntnissen im RM-Kontext von Bedeutung sind,

wird an folgender Uberlegung deutlich. Die Rolle der so-

zialen Umwelt, des,Milieusr wird als einer der wesentlich-

sten Kausal faktoren im.Erklarungszusammenhang abweichender

Verhaltensweisen her/orgehoben: Man erklart damit jedoch

nicbt, warum: nur.. bestimmte Jugendliche aus gestorten Fa-

milienverhaltniasen oder sozial schwachen Miliens abwei-

chendes Verhalten zeigen,,andere, die unter im soziologi-

schen Interpretationsschema gleichen Bedingungen aufwachsen,

hingegen nicht. Oder warum irgendein Kind, das einer sol-

chen zerbrochenen oder unterprivilegigrten Fonilie ent-

stammt, aus den bestehenden normativen Bindungen fallt,

beispielsweise zum exzessiven RM-Konsumenten wird, nicht

aber seine Geschwister. Und ebensowenig vermag de·r sozio-

logische Ansatz eine hinreichende Erklarung zu liefern fur

das Auftreten abwelchender Verhaltensweisen durch PM-Konsum

bei Jugendlichen, die unter stabilen, "gutsituierten' Um-

standen, in gehobenerem sozialem Milieu groDgeworden sind

1 2,
und keinerlei sozialstrukturellen Depravationen ausgesetzt

waren.

1)
vgl.: Moser, R., 1970, S. 103-179

2) Um an dieser Stelle nochmals maglichen Miaverstand-
nissen vorzubeugen: soziologische Variablen bleiben
keinesfalls unberucksichtigt, denn soziologische Sach-
verhalte sind in allen unseren .Fragestellungen, teils

implizite, prNsent.

4% ;

-7-
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1.2.2 Forschungstheoretische Konsequenzen

Eine im AnschluB an bezeichnende Aussagen aus verschiedenen

RM-Untersuchungen vorgenommene Durchmusterung einschlagiger

Arbeiten zur Sozialisation und Pers6nlichkeitsbildung

machte gleichfalls deutlich, daB die Losung dieser Fragen

eine intensivere Erforschung der psychologischen Entwick-

lung des Kindes und Jugendlichen innerhalb des komplexen

Beziehungsgeflechts der Sozialisation verlangt.

Die generelle theoretische Aasgangsposition einer derarti-

gen Untersuchung bestimmt sich an dem allen verhaltenswis-

senschaftlichen Disziplinen verbindlichen Axiom, daB so-

Ziale Lernprozesse, insbesondere die der Kindheit, als ent-

scheidende Vermittler der Normen und Werte fungieren, die

fur StabilitNt wie Aufrechterhaltung des sozialen Systcms

konstitutiv sind, indem sie sich bei den Angehorigen des

Systems in Form eines gemeinsamen Repertoires funktionaler

Rollen und systemintegrierender Verhaltensmuster nieder-

schlagen, Was W. Reich in die etwas distanziertere Fest-

stellung faSt,  daB jedes gesellschaftliche System sich

bewuBt oder unbewuBt der Beeinflussung der Kinder jeder Ge-

neration in seinem Sinne bedient, um sich in der Struktur

1)der Menschen zu verankern". Denn die uberdauernde Sta-

bilitat eines Sozialsystems ist normalerweise "nur dann

gewahrleistet, wenn die affektiven, evaluativen und kogni-

tiven Motivationsorientierungen den dazugehdrigen Werten
.2)/des Sozialsystems entsprechen".   Im dem Augenblick, wo

gr68ere gesellschaftliche Subsysteme wie die Sub- oder

Teilkultur des RM-konsumierenden oder nicht konsumierenden

"Underground" eigene Motivationsstrukturen entwickeln, die

mit den allgemeingultigen Motivationsstruk turen nicht mehr

vereinbar sind, wird die Kontinuitat und Stabilitat des

sozialen Systems von einem nicht unerheblichen Teil seiner

1)
Reich, W., 1966, S. 291.

2)
Stendebach, F.J., 1963, S. 145.

/



Mitglieder prinzipiell in Frage gestellt, und es zeichnet

sich die Mdglichkdit.eines sczialen Wandels ab.

  Der gesellschaftliche Einubungsprozess der Sozialisation

steht mithin diese analytiathe Trennung sei nur der Deut-

lichkeit halber hier benutzt - in einem engen. Intekdependenz·-

verhaltnis· *u dem auf 'individualler Ebene ablaufenden Vor-

gang der Personalisation, jenem ProzeB der Seibststeuerung

und Selbs€formang, durch den "das Individuum auf die Fakto-
1)

ren Gesellschaft und Kultur zurackwirkt. Wobei die "Per-

sonalisation" zu verstehen ist:

- einerseits als ProzeB der Verinnerlichung von Werten und

Orientierungsweisen, die dabei dine persunlichkeitsty-

pische Auspragung erfahren - bedingt durch Variationen

innerhalb der jeweiligen Lernumvelten - und sich scI:ij.t

in mehr oder minder von einander abweibhenden Bedfirinis-

oder Motivationsstrukturen manifastieren,

- andererseits als ProzeS der Indentifikation mit sozialen

Rollenschemata, die den institutionalisierten Wertorien-

tierungen in mehr oder minder starkem MaBe entsprechen

und Ausdruck der in einem sy tem sozialen Handelns vor-

handenen nor·mativen Erwartungen sind.
-.

tf/"nser spezifisches Untersudiungslateresse gilt danach also

den Vcrgangen, die 2wj.s<:hen sczialem und personal.em bzw.

psychls-chem System intervenieren und vermitteln. Vorgangen,
--

die zur Ausbildung von U*er=Ich.,oder moralischem BewuBtsein

(Piaget) ffihren und an der. Entwicklung von Ich-Identitat,

Ich-Ideal und Selbstbild beim Heranwachsenden grdaten An-

teil haben. In diesem Unkreis beabsicht.igen wir, Lerner-

fahrungen bal Er•rK-ornetml -€En aufzudecken, die eine soziale

Anpassing-- im Sinne einer ausreichenden Internalisierung

herrschender Kulturmuster - erschweren, da sie den Aufbau

von Motivationsstrukturen begunstigen, die den allgemeinen

an definierte soziale Rollen geknupften Verhaltenserwar-

1)
Wurzbacher, G., 1963, S. 14.

·- .
I .r
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tuneen -nicht..ode.r_nur teilweise entsprechen, und deren

Realislerung bzw. Aktualicierung im Konsum von RM den ge-

C  sell.schaftlich lizensierten Befriedigungsspielraum notwen-

digerweise uberschreitet.

1.3 Methode

Wie oben angedeutet (Abschnitt 1.2; S.4) , haben wir Qns bei

dieser Untersuchung fur ein Vergleichsgruppen-Design ent-

Schieden: RM-konsumierende sollen mit RM-abstinenten Jugend-

lichen verglichen werden; methodologische Voraussetzung

ihrer Vergleichbarkeit ist die Ubereinstimmung der beiden

Probandengruppen im Hinblick auf gewisse Merkmale oder

Merkmalskomplexe, deren Auswahl wesentlich durch die spe-

zifische Zielsetzung der Untersuchung bestimmt wird. So

stammen C.B. die Daten, auf denen unsere Studie beruht, aus

1)
Tonband-Interviews mit mannlichen Adoleszenten im Alter

zwischen 15 und 18 Jahren, anteilig zusammengesetzt aus

unterschiedlich konsurierfahrenen Drogenbenutzern, denen

zum Zwecke des Vergleichs eine geschiechts-, alters-, aus-

bildungs- und schichtspezifische Kontrollgrappe nichtkon-

sumierender Jugendlicher gegenubergestellt wurde. Dem cx-

plorativen Charakter der Studie gemaB handelt es sich bei

der Untersuchungspopulation um eine analytische Auswahl,

die auch keine regionale Reprasentativitat beanspruchen

kann - wenngleich beide Teilgruppen fast ausnahmslos aus

voneinander unabhangigen und Dber das gesamte Stadtgebiet

von Kaln streuenden Quellen rekrutiert worder sind.

1) Fur die Beschrankung dieser Cntersuchung auf mannliche
Adoleszente waren in erster Linie theoretische Gesichts-
punkte ausschlaggebend. Da die Sozialisation des heran-
wachsenden Madchens nach anderen Mechanismen der Norm-

internalisierung und Rollenidentifikation verlauft als
bei Jungen, hatten Adasagen uber die Motivationen des
RM-Konsums bei weiblichen JugendJ ichen die Einbeziehung
einer zahlenmasig gleichstarken Madchenpopulation erfor-
dert, was jedoch mit den zur VerfOgung stehenden Mitteln
nicht maglich war.

t
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Bevor wir naher auf die Modi der Befragten-Selektion wie

auf die Selektionskriterien selbst eingehen, wollen wir

uns kurz dem Problem der Reprasentativitat zuwenden, da

eine Klarung dieser Frage nicht nur zur Legitimation des

zugrunde gelegten Designs beitragt - z.B., was die Be-

schrankung auf eine relativ kleine Untersuchungsgesamt-

heit angeht - sondern uberdies fur das Verstandnis der im

AnschluB zu beschreibenden Verfahrensschritte wichtig ist.

Aus der weitgehenden Unerforschtheit des RM-Phanomens

ergeben sich einige methodische Schwierigkeiten, die insbe-

sondere den Versuch der Herstellung einer maximalen Zu-

fallsstreuung beim Sampling von Drogenbenutzern betreffen.

Denn im Gegensatz z.B, zur Delinquenzforschung gibt es

kaum Kriterien (wie Karteieintrag oder institutionelle

Unterlagen) fur eine reprAsentative Auswahl von PM-Konsu-

menten; €ine Zufallsauswahl entfallt also insofern, alr, es

kein abgrenzbares Universum gibt, aus dem sie gezogen wer-

den k6nnte.

Zwar waren durchgangig verbindliche, reprasentative Aus-

wahlkriterien fur die Gruppe der Konsumenten nicht ganz-

lich unm6glich und mit erheblichem Aufwand auch anwendbar -

etwa entsprechend dem Vorgehen der 'Schulerbefragung" in

Studie I. Jedoch war in Verbindung mit unserer auf einer

relativ kleinen Population fuBenden Versucheplanung eine

Festlegung solcher Kriterien nicht erforderlich. Wie Such-

man nachgewlesen hat, tangiert die Nichtreprasentativi-
1)

tat eines Samples nur unter bestimmten, angebbaren Umstan-

den die Richtung korrelativer Zusammenhange; dies iibcr-

rascht, da man sich daran gew6hnt hat, die Reprasentati-

vitat eines Samples als Eckstein der Aussagefahigkeit sol-

cher Zusammenhange zu betrachten. Suchman beweist, daB diese

Sicht besonders dann uberholungsbedurftig ist, wenn es, wie

hier, darum geht, ein Verhaltensphanomen intensiv zu er-

forschen, nicht aber dessen Verteilung in einer Gesamt-

1)
Suchman, E.A., 1962, S. 102-110. Vgl. auch: Koller, S.,
1969.

A
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population festzustellen. Mithin kann in bestimmten Fallen

gerade der bewuBte *bias" fehlender Reprasentativitat die

Kraft der Analyse erh8hen. Denn, so Suchman, "...there are

many kinds of biased samples which would permit the use of

critical nonrepresentative, perhaps even
' artificar , sub-

groups of the total population in order to study prenomena
'el)

in a more controlled fashion.

Hinsichtlich der Starke korrelativer Zusammenhange ist

fernerhin festzuhalten, daB bei der grundsatzlichen Schwie-

rigkeit der Quantifizierung qualitativer Variablen Aussagen

uber die Starke einer Beziehung eher metaphorischen denn

metrischen Wert haben. Diese Problematik betrifft die em-

pirische Sozialforschung generell und ist auch in unserem

quasi-experimentellen Design nicht aufgehoben. Sinnvolle

Aussagen sind jedoch dann gewahrleistet, wenn wie in

dieser Untersuchung - die namlichen qualitativen Variablen

sowohl fur Kontroll- wie Untersuchungsgruppe derselben

Quantifizierungsmethode unterworfen und die Ergebnisse ver-

glichen werden.

Uberdies konnten wir die Exaktheit unserer Analyse dadurch

verscharfen, daB wir die beiden Gruppen bezuglich der ein-

gangs genannten Merkmale nicht nur die gleiche Haufigkeits-

verteilung aufweisen lieBen, sondern zudem jeden Konsumen-

ten nach dem sog. Paarbildungsverfahren einer Kontroll-

person mit denselben Merkmalen zuordneten. Dadurch wird

erreicht, daB immer zwei Personen Trager bestimmter glei-

cher Merkmale sind und sich nur in der An- bzw. Abwesen-

heit des zu untersuchenden Faktors - hier dem RM-Konsum

unterscheiden. Je mehr Faktoren auf diese Weise konstant

gehalten bzw. kontrolliert warden kdnnen, umso weniger in-

tervenierende Variablen mussen zur Erklarung eines beob-

achteten Unterschiedes zwischen den Gruppen herangezogen

werden.

1) In freier Ubersetzung: Es gibt zahlreiche m8gliche For-

men "verzerrter" Erhebungsauswahlen, die die Verwcndung
nicht-reprasentativer, u.u. sogar "kunstlich" zusammenge-
stellter Teilpopulationen einer Gesamtpopulation legiti-
mieren zum Zwecke der kontrollierteren bzw. kontrollier-
bareren Erforschung eines Verhaltensphanomens.

*.....
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1.3.1 Vorgehen bei der Befragung

1.3.1.1 Selektion der Befragten und KOntaktaufnahme

Nahezu 90 Prozent der untersuchten Jugendlichen wurden,

nach Absprache mit Vertrauenslehrern oder Direktoren, vor

allem jedoch mit den Schulersprechern, aus Real- und Be-

rufsschulen rekrutiert. Die genannten Kontaktpersonen in-

formierten in Frage kommende Klassen schulintern und ba-

ten Interessenten, sich zur Verfugung zu stellen. Diese

wurden im Hinblick auf die - mit dem steten Anwachsen der

Probandenpopulation sich standig weiter konkretisierenden -

Erfordernisse der Paarbildungs-Prozedur gepruft und ent-

weder in den Schulen selbst befragt oder aber in die Raume

des Instituts fur Sozialforschung und Gesellschaftspolitik

eingeladen und dort interviewt. Eine weitere Gruppe konnte,

mit Unterstatzung der jeweiligen Heimleiter, auf ahnliche

Weise in Freizeitheimen und Heimen der Offenen Tur ausge-

sucht werden. Die ubrigen Befragten wurden teils Ober per-

sunliche Kontakte zur RM-Szenerle, teils durch Verbindungen

zu Jugendverbanden (Gewerkschaftsjugend, Falken, konfes-

1)
sionelle Jugendorganisaticnen) gewonnen.

1) Die Rollenstrukturierung wahrend der Gesprachssituation
brachte entgegen anfanglichen Befurchtungen keine Pro-

bleme mit sich. Ein affektiv entiastetes Gesprachskli-
ma war auBerst leicht herzustellen; Abwehr- und Ver-

meidungsreaktionen traten nur selten auf. Vielmehr war

eine erstaunlich starke Motivation zu Mitteilung und
Mitarbeit worhanden, die offensichtlich, wie auch

Thomae bestatigt, auf den biographischen Charakter des

Interviews zuritckgeht. Derin "im Gegensatz zu vielen

Themen der Sozialforschung, aber auch der ' Motivfor-

schung' ist das Wecken dieses Interesses fur persan-
lichkeitspsychologisch relevante Fragen oft ohne gr6s-
sere Vorbereitungen zu erzielen (Whyte, 1955; Bain,
1960). Man kann Jugendliche durchaus dazu gewinnen,
uber die 'wahren' Hintergrunde ihrer Konflikte mit der
alteren Generation zu sprechen und von hier aus zu ein€r
Darstellung des bisherigen Lebens ablaufs zu bewegen" .

(Thomae 1968, S. 113).

... -77

13

A



Es lieB sich dabei naturlich nicht vermeiden, daB die Frei-

willigkeit der Teilnahme eine gewisse Selbstselektion durch

die Befragten mit sich brachte, die - wie Rosnow und Rosen-

thal belegen in der Regel durch bestimmte Verhaltens-
1)

dispositionen und Pers6nlichkeitsmerkmale charakterisiert

sind. Was im Rahmen unserer Untersuchung jedoch insofern

etwas vernachlassigt werden konnte, als nach der Logik der

Versuchsanordnung derartige Charakteristika sich uber bei-

de Gruppen gleich verteilen musten.

Wir haben bei der Kontaktaufnahme, insbesondere in den Schu-

len, nicht ausdrucklich darauf hingewiesen, daB es sich um

eine Rauschmittel-Studie handelt. Als Ziel der Untersuchung

wurde die ERforschung jugendlicher Orientierungs- und An-

passungsprobleme genannt und erst in zweiter Linie der in

diesen Kontext fallende RM-Konsum erwahnt.

Um ein ausreichendes Vertrauensverhaltnis zu den Befra-

gungspersonen herzustellen, wurde betont, daB absolute

Anonymitat gewahrt bleibe, daB jedes Interview nur durch

eine Code-Nummer zu identifizieren sei und daB an schuli-

sche oder sonstige Institutionen keinerlei Informationen

weitergegeben wurden, die geeignet w ren, Nachteile fur die

Betroffenen mit sich zu bringen.

1.3.1.2 Form der Interviews

Wie eingangs gesagt, bedingt der Versuch, den genetischen

Schwerlinien und motivationalen Zus ammenhangen des RM-

Konsums nachzugehen, eine derartige Elastizitat bei der

Datenbeschaffung, wie sie nur mit Hilfe relativ unstruk-

turierter Befragungstechniken erreicht werden kann. Dement-

sprechend wurde ein Interviewschema erarbeitet, in dem die

Mehrzahl der Fragefolgen zwar standardisiert, die Fragen

selbst jedoch offen waren, so daB die Probanden sich in

J

14
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ihrem pers6nlichsten Sprachstil und uberdies so detailliert

wie es ihnen beliebte bzw. moglich war, augern konnten. Der

Fragenkatalog war so konzipiert, daB spezifische Einstel-

lungen und Verhaltensweisen in den bereits aufgefithrten
1)

Prablembereichen erfaBt werden k6nnten. Vor jedem Ge-

sprach war ein kurzer Fragebogen zu beantworten, der sich

2)auf Art und Frequenz des RM-Konsums bezog. Um eine m6g-

lichst lockere Gesprachsfuhrung zu erzielen und gleichzei-

tig den hohen Informationsverlust zu vermeiden, der erfah-

rungsgema B sowohl bei Gedachtnisaufzeichnungen wie auch

bei unmittelbarem Mitschreiben aufzutreten pflegt, wurden

die Interviews mit Zustimmung der Befragten auf Tonband

aufgenommen. Als Interviewer waren vier geschulte Mitar-

beiter des Instituts eingesetzt.

1.3.2 Vorgehen bei der Paarbildung

Da ein genauer Oberblick uber Moglichkeiten der Paarbil- ,

dung sich erst im Verlauf der Untersuchung ergab, blieb es

unvermeidbar, daB eine Reihe von Interviews aus dem Anfangs-

stadium der Erhebung spater nicht v·erwertet werden konnten.

Z.B. aufgrund der Tatsache, daB fur einzelne Vpn. in der

einen keine merkmalskongruenten Partner in der anderen Grup-

pe zur Verf(igung standen oder daB bestimmte Konsumenten-

typen (definiert nach Haufigkeit und Art der benutzten

Drogen; Naheres dazu im Abschnitt 1.3.3.1) tiberreprasen-

tiert waren. Durch Eliminierung solcher Falle reduzierte

sich unsere ursprunglich aus 40 Konsumenten und 32 Nicht-

konsumenten bestehende Untersuchungsauswahl schlieBlich

auf 52 Personen bzw. 26 .·e, bei denen dann einem jeden

RM-Konsumenten ein Nicht, ument mit den gleichen Merk-

malen "Geschlecht", "Alt: "Schul- bzw. Berufsausbildung",

"soziale Schichtzugehdrig. .:it* und "Wchnort Kaln" entsprach.

1)
+

2) Siehe Fragebdgen im Anhang I.

:'
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Zu erganzen ist, daB die Stringenz der angelegten Selek-

tionskriterien auch den Verzicht auf Probanden bedingte,

die in broken-home-Situationen aufgewachsen waren oder bis

zu ihrem 16. Lebensj ahr nicht in vollstandigen, durch bei-

1)
de Elternteile reprasentierten Familien lebten. Bis auf

das Probandenpaar Code-Nr. 41 (Eltern 1959 geschieden) und

Nr. 42 (uneheliches Kind) ist diese Pramisse bei allen Be-

fragten erfullt (vgl. Tab. 1-1, S. 19).

Angesichts der beschleunigten Entwicklung in der Adoles-

zenz solite jeder Konsument eine Kontrollperson erhalten,

von der er sich um h6chstens sechs Monate unterschied. Die

Schwierigkeiten bei der Ermittlung geeigneter Probanden lies-

sen es jedoch nicht zu, diesem Kriterium in allen Fallen zu

genugen: bei vier Befragtenpaaren m,18te eine Alterscbwei-

chung von jeweils einem Jahr in Kauf genommen werden. W,ann

die tabellarische Gegenaberstellung der Gruppen (Tab. 1·-1)

jedoch fur seths Paare einen Altersunterschied von einem

Jahr verzeichnet, dann ist dies darauf zuruckzufghren, das

zweimal eine Differenz von fiber sechs (bis zu elf) Monaten

auftritt, die aus der Tabelle nicht hervorgeht, da wir uns

aus Grunden der Ubersichtlichkeit auf die Altersangabe in

auf- bzw. abgerundeten Lebensjahren beschrankt haben.

1)
Der Extremfall (Tod, Scheidung, Trennung) kann abwei-
chende Verhaltensdispositionen u.u. ui mittelbar f6rdern.
Jene symptomatischen, "von auBen" schwer erkennbaren
Kommunikationsdefizite aber, die aus der eher historisch

bedingten sozialstrukturellen Verfassung der Reproduk-
tionsinstanz der sog. Kernfamilie erwachsen, sind

nur an deren "modalen" Auspragungen verzerrungsfrei re-

gistrierbar. Hierzu u.a. J. Mattke: "Der Zerfall.der
Familie gehart sicherlich zum Motivationshintergrund fur

Drogenkonsum; das sogenannte 'broken home' , die Familic,
wo es zur Trennung kommt, ist allerdings ein sehr ober-

flachlich-deskriptives Merkmal. Die ewigen Auseinander-

setzungen oder das ewige Schweigen, krampfhafte Bemuhan-

gen, die Fassade noch azfrechtzuerhalten, sind belasten-
der und durch Fragebdgen nicht erfaBbar. Indizien fur
solche Zusammenhange sind u.a. der Drogenkonsum der
Eltern." (1972, S. A-4) .

---
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Als weiteres Paarbildungskriterium galt der sozio-6kono-

mische Status der elterlichen Familie, klassifiziert nach

Vaterberuf und vaterlicher Ausbildung. Waren auf dieser

Grundlage mehrere Paarungen m6glich, entschied die Schul-

bildung der Probanden uber die Zuordnung.

Die soziale Schichtzugeh6rigkeit wurde - in Anlehnung an

Oevermann - zun8chst nach der Ausbildung des Vaters be-1)

stimmt, wobei folgende Schichtgrenzen galten:

obere Mittelschicht (Hochschule mit/ohne AbschluB),

- mittlere Mittelschicht (hahere Fachschule mit AbschluB

und Abitur ohne Hochschule)

- untere Mittelschicht (mittlere Reife und h€,here Fachschu-

le ohne AbschluB)

- Unterschicht (weniger als mittlere Reife).

Diese Einteilung bewirkt, dae bei der anschliegenden Ein-

stufung nach dem Berufsprestige nur eine Verschiebung zu-

gunsten h6herer Schichtgruppen eintreten kann. Der Berufs-

zuordnung wurde fclgende Glied3rung zugrunde gelegt:·

- obere Mittelschicht (akadamische freie Berufe, sonstige

freie Berufe, graBere Selbstandige, leitende Angestellte,

hahere Beamte)

- mittlere Mittelschicht (mittlere Selbstandige, mittlere

und gehobene Angestellte, mittlere und gehobene Beamte)

- untere Mittelschicht (kleinere Selbstandige, einfache

Angestellte und einfache Beamte)

- obere Unterschicht (Facharbeiter, einfache Angestellte

und Beamte mit eindeutig manueler Tatigkeit)

- untere Unterschicht (Landarbeiter, um- und angelexnte

Arbeiter).

....

1)
Oevermann, U., 1970, S. 60.

i

.

1
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Waten Zuordnungen problematisch, konnten die relativ de-

tailierten Interviewinformationen ill)er die sozialen Le-

bensverhaltnisse der Familien zu Rate gezogen werden. Das

dritte, normalerweise in den Index der Sozialschichtzuge-
"1)harigkeit eingehende Merkmal "Einkommen des Haupternahrers

wurde licht verwendet, da uns diesbezugliche Angaben zu we-

nig gesichert erschienen: ErfahrungsgemaB treten beim Ab-

schatzen dieser Variablen durch jugendliche Probanden die

starksten Verzerrungen auf - was besonders fur die Alters-

klasse der 15- bis 16jahrigen zu erwarten stand.

Tabelle 1-1 gibt einen Uberblick uber die 26 Paarungen,

einschlieBlich der Kontrollvariablen Alter, Schulbildung

und soziale Herkunft, letztere durch folgende Kennziffern

bezeichnet:

1 = obere Mittelschicht,

2 = m:Ittlere Mittelschicht,

3 = untere Mittelschicht,

4 = obere Unterschicht,

5 = untere Unterschicht.

Unter den die Konsumenten betreffenden Angaben ist in einer

zusatzlichen Spalte der Konsumindex eingefugt (vgl. Tab.

1-4; Abschnitt 1.3.3.1). Weiterhin finden sich - jeweils in

der ersten Spalte - die Code-Nummern der Befragten: da

samtliche Hinweise auf bestimmte Probanden, insbesondere

aber die im i

Code-Nummern

Leser stets .

uber Alter, bL

dargebotenen Interview-Auszuge, diesen

.prechend gekennzeichnet sind, kann der

diese Tabelle zuruckgreifen, sollte er sich

,ground oder die sonstigen Daten des betref-

fenden Jugend T.ichen informieren wollen.

1)
vgl.: Scheuch, E.K 1961, S. 65-103...
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Tab. 1-1: Paarweise Gegentiberstellung der Probanden aus Konsumenten-
und Kontrollgruppe

Code-
Nr.

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

19.

21.

23.

25.

27.

29.

31.

33.

35.

37.

39.

41.

43.

45.

47.

49.

51.

KONSUMENTENGRUPPE

Alter Konsum Schul-

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

Index bildg.

IG

IR

IV V/L

IR

IR

II R

II R

III R

III R

IV R

IR

II R

IV AG

II R

II R

II R

IV' V/L

IV V/L

III V/L

II R

III V/L

III IF/W

IV V/L

III V/L

III 7/L

IV V/L

G = Gymnasium
AG= Aufbaugymnasium
R = Realschule
W = Werkschule
V = Volksschule
L = Lehre

Sozial-

status
Code-
Nr.

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

22.

24.

26.

28.

30.

32.

34.

36.

38.

40.

42.

44.

46.

48.

50.

52.

KONTROLLGRUPPE

Alter

15

15

16

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

16

17

17

18

17

18

18

Schul- Sozial-
bildg. Status

R

R

V/L

V/L

R

R

R

R

R

R

R

R

k

R

R

R

V/L

V/L

V/L

R

V/L

V/L

R/L

V/L

V/L

V/L

/ ,
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1 2

2 2

5 5

4 5

3 4

5 5

3 3

2 2

1 1

2 2

2 2

4 4

3 3

4 4

5 5

3 3

5 5

4 3

4 4

3 2

5 5

2 2

3 3

4 4

5 5

3 3
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1.3.3 Die Untersuchungspersonen

1.3.3.1 Konsumentengruppe

Von den jugendlichen Konsumenten unserer Auswahl wohnten

vier zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr bei ihren El-

tern, zwei hatten das Elternhaus bereits vor einem bzw.

zwei Jahren verlassen; alle vier hatten sich Wohngemein-

schaften angeschlossen, lebten also nicht alleine. Samt-

liche Befragten waren unverheiratet.

Hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft lassen sich die Unter-

suchungspersonen - wie Tab. 1-1 bestatigt - zum graBten

Teil zwischen der mittleren Unterschicht und mittleren Mit-

telschicht lokalisieren. Bis auf sechs handelt es sich bei

den Konsumentenvatern um Facharbeiter und einfache Ange-

stellte mit Volksschulbildung. In zehn Fallen bedeutet

dies, daB die Kinder - Realschuler - ihren Vatern bildungs-

EctaBig uberlegen sind.

Um eine verierrende Homogsnitat zu vermeiden, wurde die

Gruppe der Konsumenten im Zuge der Befragung so zusammen-

gestellt, daB sie hinsichtlich ihrer Konsumgewohnheiten,

d.h. hinsichtlich Konsumhaufigkeit, konsumierter Substanz

und Art der Einnahme, die Variabilitat der RM-Szenerie in

etwa widerspiegelte. (Das "Wie" dieses Gruppierungsverfah-

rens ist bereits in den vorangegangenen Abschnitten be-

schrieben worden.) Mit den bis zum Zeitpunkt des Interviews

konsumierten Substanzen beginnendl), entfallen auf die ein-

zelnen RM-Arten nachstehende Nennungen (Tab. 1-2) :

1)
Ehemalige Konsumenten werden dabei - theoretisch legi-
tim - der Gruppe der RM-Konsumenten zugerechnet.

- 20 -
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Tab. 1-2: Art der eingenommenen psychotropen Substanzen

Haschisch, Marlhuana (Cannabis)

Rohopium
Opiumderivate (Morphium etc.)

LSD

Meskalin

Amphetamine

Tranquilizer

Wundbenzin, Pattex u.8.

Mehrfachnennungen

26

10

10

15

2

15

2

2

Haschisch-Erfahrungen besaBen also alle 26 Befragten; 19

davon konsumierten neben Haschisch auch noch andere RM:

(Heroinkonsum trat in unserer Population nicht auf.) Unter

den 7 reinen Cannabis-Usern finden sich die 5 einmaligen

Konsunmnten (Probierer) p die in die Erhebungsauswahl ein-

bezogen wurden, sowie 2 zur Teilgruppe der - insgesamt 7 -

gelegen·Llichen bis rege]sanigen Konsumenten zahlenden ver-

1 suchspersonenq/Es fallt auf: daB Probanden, die nur ein

bestimmtes RM benutzen, ausschliealich Cannabis gebrauchen.

Alle ubrigen (19) Respondenten nehmen RM in Kombination mit

*7 mindestens einer weiteren Droge Diese (polyvalenten) Kon-

sumenten werden in der Matrix-Tabelle 1-3 dargestellt nach

der Kombination der von ihnen benutzten RM und der persan-

lichen Praferenz fur einen spezifischen Drogentyp. Vpn.,

die Erfahrungen mit mehreren der aufgefuhrten RM besitzen,

k6nnen rein formal in jeder entsprechenden Reihe bzw. Spal-

te der Tab. 1-3 erscheinen. Sie sind jedoch, ausgehend von

der vertikalen Substanzliste, in diejenige Tabellenreihe

eingetragen, die durch das von ihnen favorisierte RM be-

zeichnet wird. Es zeigt sich, daB Cannabis mit 7 Praferenz-

und 20 Kombinationsnennungen am meisten bevorzugt wird; es

folgen LSD mit 6 Primar- und 19 Kombinationsilennungen,

Amphetamine mit 4:11 und Opiumderivate mit 2:6 Nennungen.

A



9

RM-Konsum

bevorzug- Canna-
tes RM bis

Cannabis  
Rohopium

0-Derivate 2

LSD 6

Meskalin -

Ampheta-
mine
Tranquili-
zer

Schnuffel-

stoffe

Sa.

,Roh-

oplum

®

0-Deri
vate

®

LSD

®

Meska-
lin

®

Ampheta- Tranqui- Schnuffel- Vpn.
mine lizer stoffe

®

®
e

Tab. 1-3: Kombination benutzter RM unter Berucksichtigung jeweiliger RM-Praferenzen

4 4 5 1 5 1 7

1 2 1 2

 : 3 2 1 5 1 1 6

4 2 2 2 1 - 4

19 10 1o 15 2 15 2 2 19
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Das bislang noch unber[lcksichtigte Moment der Konsumfre-

quenz wurde in An&ehnung an die erwahnte Studie "Rausch-

1)
mittel und Jugendliche" bestimmt. Nach der dort getrof-

fenen Klassifikation zerfallen RM-Konsumenten generell in

drei wesentliche Gruppen:

- die der einmaligen Konsumenten (Probierer),

- die der selten (bis regelmaBig) Konsumierenden,

- die der haufig (bis exzessiv) Konsumierenden.

Aufbauend auf diesen drei Haufigkeitskategorien haben wir

einen Konsumindex erstellt, der neben der Haufigkeit auch

die Art derbenutzten RM und die Art der Einnahme einzube-

ziehen versucht. Danach verteilen sich die befragten Kon-

sumenten wie folgt:

Tab. 1-4: Konsumindex

indexziffer

I einmaliger oraler Konsum eines RM

(Probierer)

Anzahl der Vpn.

II gelegentlicher bis regelmaBiger oraler
Konsum eines oder mehrerer RM

III haufiger bis exzessiver oraler Konsum
mehrerer RM

IV haufiger bis exzessiver oraler Konsum
mehrerer und einmaliger bi5 haufiger
intravenBser KonE in (fixen ) eines
oder mehrerer RM

Dieser Konsumindex wird in der Gesamtilbersicht der Tabelle

1-1 (S. 19) f(ir jede Befragungsperson individuell ausgewier

sen.
-

1)
Zur Frage der schwerpunktmSBigen Klassifizierung. der Kon-

sumhaufigkeit heiet es in dieser Studie sinngemEB:
Solange ein Konsument nicht mehr als einmal pro Woche
RM konsumiert, soll er zu den gelegentlichen (bis regel-
maaigen) Konsumierenden gerechnet werden; wer mehr als
einmal pro Woche konsumiert, geh5rt zu den haufig Kon-
sumierenden. (Wetz, R., et al., 1971, S. 81).

2} In der Regel intravenas, seltener subkutan.

3)
Intraven6ser Konsum ohne vorangegangenen haufigen bis
exzessiven oralen Konsum kam in unserer Population nicht
vor.

- 23 -
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1.3.3.2 Kontrollgruppe

Wie bereits beschrieben, sind Konsumenten- und Kontroll-

gruppe hinsichtlich aller untersuchungsrelevanten Merkmale

vergleichbar strukturiert. Unterschiede, allerdings keine,

die das Versuchsdesign ber(thren und dadurch die Aussage-

kraft der Resultate schwachen k5nnten, bestehen nur inso-

weit, als in der Gruppe der Nichtkonsumenten dreizehn Pro-

banden (gegenuber zehn auf Seiten der Konsumenten) ein h8-

heres Bildungsniveau aufweisen als ihre Vater, das Durch-

schnittsalter um 3,5 Monate unter dem der Konsumentengruppe

liegt und uberdies samtliche Jugendliche noch mit ihren El-

tern zusammanleben.

1.3.4 Auswertung der Interviews

Durch die mechanische Aufzeichnung der Interviews wird zwar

der Haupteinwand gegen nichtstandardisierte Befragungsver-

fahren, namlich der mangelnder Vergleichbarkeit, waitgehend

hinfalligl), ali Nachteil erweist sich jedoch der wesent-

lich hdhere, MuBerst zeitraubcnde Aufwand bei der Aufberei-

tung und Systematisierung des reichhaltigen Datenmaterials.

Denn da eine rein qualitative und somit zu sehr auf den Ein-

zelfall ausgerichtete Prasentation der Tonbandprotokolle

durch ihre mangelnde Uberschaubarkeit den Nachweis gruppen-

typischer oder signifikant haufig auftretender Verhaltens-

zage erschwert hatte, wurden die Interviews einer Post-hoc-

Skalierung unterzogen und auf diese Weise quantifizierbar

gemacht. Dies geschah im wesentlichen dadurch, daB die wich-

tigsten der erfragten Variablenkomplexe beim nachtraglichen
Anh8ren der Gesprache auf sechzig verschiedenen, zumeist

uber funf Punkte laufenden Skalen eingestuft bzw. bewertet

2)oder - wie es die Fachsprache nennt - "geratet" wurden.

1)
Anger, H., 1969, S. 567-617.

2) siehe Skalen im Anhang II.
.-.



Die Skalen wurden weitgehend in Anlehnung an die von

Bandura und Walters benutzten Instrumentarien zusammen-

gestellt. 1  Sinn dieser Rating-Skalen ist es, spezifische

Verhaltensmuster und Einstellungen wie auch die Intensitat

und Oualitat von Gefithlen oder Gegenseitigkeitsbeziehungen

zu messen. Mit einigen Ausnahmen, in denen uber das gesamte

Interview verstreute Informationen beim Rating zu beruck-

sichtigen waren, beziehen sich die einzelnen Skalen jeweils

auf eindeutige Fragen oder klar definierte Fragenkomplexe

in den verschiedenen thematischen Teilbereichen des Inter-

views, wobel jeder Skalenpunkt wiederum durch Bezug auf

eine weitgehend abgrenzbare Klasse von Verhaltensweisen

definiert ist. Skala 4-5, die entwickelt wurde, um das Aus-

maB des Rat- und Hilfesuchens bei der Gruppe der Gleich-

altrigen (peers) zu erfassen bzw. zu messen, mag als Bei-

spiel fur den verwendeten Skalentypus dienen:

1. Erbittet niemals Rat, Hilfe oder Gefalligkeiten von

Freunden.

2. Erfragi selten Rat, Hilfe oder Gefalligkeiten von Freun-
den.

3. Bittet Freunde haufiger, aber nur um konventionelle und

wenig privatbezogene Gefalligkeiten und Ratschlage
(z.B. auf schulischem Sektor u.a.).

4. Sucht mit den meisten seiner Probleme Rat und Hilfe hei
Freunden. Halt nur sehr wenige Dinge aus der Freundbe-

ratung heraus.

5. Wendet sich mit allen seinen Problemen an Freunde. Be-

tont Bereitschaft, absolut alles vorbehaltlos mit ihnen

durchzusprechen und zu beratschlagen.

Alle Interviews wurden durch zwei Experten ( eingeubte Mit-

arbeiter des Instituts) unabhangig voneinander bewertet

bzw. geratet und die jeweils vorgenommenen Punktzuteilungen

far die statistische Analyse der Daten addiert, so dan die

1)
Bandura, A. und Walters, R.H., 1959, S. 396-407. In diesem

Zusammenhang sei noch einmal nachdrucklich darauf hinge-
wiesen, daB unsere Versuchsplanung sich - auch in theore-
tischer Hinsicht - stark auf die von Bandura und Walters
verwendete bzw. entwickelte Untersuchungskonzeption stGtzt,

1
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meisten MeBwerte auf einem tiber 9 Punkte laufenden Konti-

nuum zwischen den Rangen 2 und 10 variieren; abgesehen von

einigen wenigen 3- und 4- Punkte Skalen, wo sich die MaBbe-

stimmungen zwischen den Rangen 2 und 6 bzw. 2 und 8 bewegen.

Sehr wesentlich ist, daB die Rater keine Kenntnis von fheo-

retischer Konzeption wie genereller Hypothesenstruktur der

Untersuchung besaBen, so daB ihre Einschatzungen relativ

unbeeinfluBt von maglichen Verzerrungen durch erwartete

oder vermutete Zusammenhange zwischen den erhobenen Soziali-

sationsvariablen sind.

1.3.5 Mathematisch-statistische Methoden der Datenanalyse

Zur Berechnung der Reliabilitat der Interview-Ratings wurde

der Pearson' sche Produkt-Moment Korrelationskoeffizient ver-

wandt; die Reliabilitat der Skalierungen schwankt zwischen

den Extremwerten 0.76 und 0.93 bei einer mittleren Reliabi-

litat von O.91.

Die Signifikanz der Unterschiede zwischen den durchschnitt-

lichen Punktwerten (Skalen-Mitte].werten) der Gruppen wurde

mit Hilfe des t-Tests fur unverbundene Stichproben berech-

net. Angesichts der noch behtehenden UngewiSheit uber ein

derart komplexes Phanomen wie den RM-Konsum haben wir auf

die vom theoretischen Grundri B her durchaus realisierbare -

Bildnng spezifischer Hypothesen bezuglich der Gestalt wise-

rer Grundgesamtheiten sowie der Richtung maglicher Gr62en-

unterschiede verzichtet und uns beim Vergleich der Gruppen-
mittel fur eine zweiseitige Fragestellung entschieden.

Die Interkorrelationen zwischen den einzelnen Skalen be-

ruhen, gleich den ReliabilitatsmaB.en auf dem Pearson'-

schen Korrelationsverfahren. Sie wurden jedoch nur in den

Fallen berechnet, wo sich mit Hilfe der Korrelationen zu-

satzliche oder klarende Informationen zu den im Rahmen der

Gruppenvergletche bzw. Differenzpritfungen ableitbaren Aus-

sagen bereitstellen lieBen.

1
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Unter dem Eindruck der einigermaaen ausgedehnten Darle-

gungen zur Methode sei abschlieBend noch einmal betont,

daB der analytidch-explorative Ansatz in dieser Studio

pravaliert, daB mithin das qualitative Moment, wie es in

deh Selbstzeugnissen der Probanden erscheint, den Vorrang

beansprucht. Die quantitative Verarbeitung und Darstell ung

;.in Form von Positions- oder Korrelationsmannahmen ist haupt-

psachlich unter dem Aspekt eines eingrenzenden Ordnungs-

rasters und Systematisierungsprinzips fur die ansonsten

kaum zu bewdltigende Datenfulle zu betrachten.

2. Motivationen des RM-Konsums

1)

 2.1
Zur Begriffsbestimmung der Motivation

Es wurde berei ts darauf hingewiesen, dan die Entstehur.g

neuer Verhaltensgewohnheiten, wie sie sich im Konsum von

Rauschmittel.n niederschlagen, als sozialor Lernprozen be-

greifbar ist, der auf grundlegenden, in der primaren Sozi.a-

/1 lisation erworbenen, Handlungsstrukturen und Motivkonstel-

lationen aufhant.

Bei der Analyze kdnnen solulle Lernprozesse sowohi als ab-

hangige wie such als unabhingige Variable ins Auge gefaSt

werden. Im ers toren Falle waren sie im Hinbl.ick auf die

spezifischen Inhalte, die sie vermitteln, wie darcufhin zu

untersuchen, welche bestimmten sozialen Strukturen und Be-

dingungen sie beganstigen bzw. erschweren - diesem Gesichts-

punkt gilt das Hauptinteresse unserer Arbeit. Im zweitan

Fall lassen Lernprozesse sich als unabhangige Variable und

damit unter dem Aspekt der allgemeinen Lernprinzipien und

Lerngesetze nach denen sie ablaufen, betrachten. Letzteres

soll nun anhand der von den PM-Konsumenten fur ihren Ko SUm

genannten Motive etwas ausfuhrlicher geschehen,was den Vor-

teil hat, dan damit zugleich die theoretischen Grundlagen

geklart werden, die fiir das in Teil 3 dieser Arbeit behandelt.

Sozialisaticnslernen gleichfalls qul tig sind.

1) Der hier izarissene, sehr vcreinf..-,chend dargistellte,·
Motivationsnegriff rekurriert weitgehend auf die ein-

schl igigen Arbeiten von C.L. Hull und K.W. Spencpr.

27
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Generell stellt jedes soziale Verhalten eine Vermittlung dar

zwischen Situationen, in denen ein bestimmtes Motiv oder Be-

durfnis vorliegt und solchen, in denen dieses Motiv entlastet

wird; soziales Verhalten wird somit im lerntheoretischen Mo-

dell von Reiz-Reaktionsverbindungen faBbar. Denn alles Ver-

halten ist gelernt, wobei unter Lernen, gleich ob intentional

oder unbewuBt, ein ProzeB zu verstehen ist, bei dem in Reak-

tionen auf bestimmte Reize Reaktionsmuster oder Verhaltens-

gewohnheiten geschaffen bzw. verandert werden. Ohne im einzel-

nen naher auf die in einer solchen komplexen Verbindung auf-

tretenden Faktoren einzugehen, ist die Rolle der Motivation

darin dadurch definiert, daB die Starke einer jeden Verbal-

tensreaktion abhangt von der Intensitat der zugrundeliegenden

Motivationsenergie. Motivationen entstehen, indem bestimmte

auBere Bedingungen im Organismus Bedurfnisse schaffen, die

sowohl bei der Ausbildung von Verhaltensdispositionen wie

1)
bei daren spMtorer Aktivierung mitwirken. Als Motivation

A
  laBt sich vorerst einnal ganz allgemein die Aktivierung

2)
gelernter oder habitueller Vetbaltensweisen bezeichnen.

1-

Diese erlernten (sekundaren) Verhaltensreaktionen entsprincen
..

aus besti.note.n, durch· verinnerlichte Verhaltensncrmen ausge-

16sten· emotionalen Zustdnden (inneren Reakticnen) , die ange-

nehmer oder unangenehmer Art sein kdnnen (z.B. Angst, emo-

tionale Zu- und Abwendung) und die sich im Laufe der Ent-

wicklung des Individu.ums in Form persdnlichkeitseigener Be-

d rfnisspannungen bzw. Bedarfslagen herausgebildet haben:

Das Motiv als Anregung ist damit zwar die Ursache des Handelns

aber um dazu zu werden, muB es selbst geformt werden.

Das wird begreiflich aus der einfachen Uberlegung, daB eine

ganze Reihe recht verschiedener Reaktionen auf identische

Bedurfnisspannungen denkbar sind; so lasscn Spannungen sich

16sen, indem man

1) Motivationen k6nnen sekundarer (d.h. erworbeiier bzw. er-

lernter) oder primarer Art sein; zu den letzteren bei-

spielsweise zahlen Hunger, Durst, Geschlechtstrieb.

2) vgl. Stendenbach, F.J., a.a.0., S. 71 ff.
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- besondere Krafte einsetzt,

sein Ziel auf Umwegen erreicht,
- ein Ersatzziel akzeptiert,

sich in Phantasien zuruckzieht.

Zum Beispiel: Eine aus Status und Orientierungsunsicherheit

resultierende Spannungssituation, wie sie gerade in den nor-

mativen Krisen der Adoleszenz sehr haufig auftritt, kann

fur die Einen zum Aktivierungsmoment werden, das samtliche

Krafte mobilisiert oder aber - im Falle der Umwegreaktion -

durch zeitweiligen Aufschub des ursprunglichen Bedurfnisses

und Einschaltung von Zwischenmotiven schrittweise zum ange-

strebten Ziel fuhrt. Bei Anderen dagegen ruft dieselbe Situa-

tion eine Desintegration des Verhaltens hervor, die sich in

resignatorischen Riickzugsreaktionen oder in Ausweicbreaktionen

- z.B. in Form exzessiver RM-finnahme -  ugert.

Welche dieser Reaktic,nstendenzen jemand jedoch angesichts

einer bsitimmton Situat.ion aktiviert, hangt davon ah:

wie oft sie bei ahn.lichen Situationen in der Vergangebheit

zu einem he·friedigendem Zogtand gefiihrt hat, das hei Bt, wie

cft sie schon mit einer Verstiirkerwirkung (Reinforcement)

in Verbindunq gebracht und auf diese Weise verfestigt werden

konnte. DiE individnellc Bewertung einer Reaktion und damit

die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens ist eine Funktion

fruherer Lernerfahrungen, sie g.aht allein hervor aus der

Betrachtung zurOckliegender lebensgeschichtlicher Faktoren,

die stark auf die gegenwartigen Lebensumst3nde einwirken

und in denen Cs·idli-  e subjektiven Motivhierarchien und

Wertpraferenzen widerspiegeln.

  Dieser Tatbestand erlaubt zwei Folgerungen. Er verweist

 / einerseits darauf, daB jedes Lernen sich auf dem Hinter-

grund und in Anlehnung an bereits Gelerntes vollzieht, und

zwar indem entweder eine bestimmte Verhaltensweise auf eine

ganze .Zone ahnlicher Situationen ubertragen wird .(Reiz-Gene-

ralisierang) oder ahnliche Klassen von Anreizen in ansonsten

v6llig verschiedenen Situationen und Zusammenhangen mit den

21
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gleichen Verhaltensweisen beantwortet werden (Reaktigns-

1)
Generalisierung).

Die zweite Folgerung liegt in der Erkenntnis, daB der Mo-

tivationsbegriff bzw. die Motivation unter zweierlei As-

pekten gesehen werden muB, je nachdem, ob es sich um die

aktualisierten, in eine wahrnehmbare, zielgerichtete Hand-

lung eingegangenen Faktoren der Motivation handelt, oder

ob es um relativ uberdauernde Motivationsfaktoren im Sinne

personaler Orientierungsmodi bzw. einer latenten Bereit-

schaft zur Motivaktivierung geht. Wir miissen also Aktual-
- - -.

motivation (aktuelle Motivierung) und habituelle Motivation

(Motivationsstruktur) unterscheiden. Die Aktualmotivation

stellt ein Gefuge von aktuellen Motiven dar, das in einer

bestimmhen Situation durch KuBere und innere Reize ent-

steht und das sich nur in Einheit und Wechselwirkung mit

einer habituellen Motivation oder Motivationsstruktur ver-

2)
stehen und erklaren laBt. Beide Aspekne zusammen bilden

das Motivationssystem.

Da sich mit dieser Differenzierung des Motivationsbegriffes

lebensgeschichtliche wie aktualisierte oder Geschehnisas-

pekte der Motivation erfassen und in ihrer wechselseitigen

Bedingtheit sichtbar machen lassen, soll im kommenden Ab-

schnitt erst einmal auf die Aktualmotivation des 631-Kon-

sums eingegangen werden. Unter die Rubriken aktueller 140-

tivierung fallen vor allem die gesprachsweise vorgebrach-

ten Begrundungen der Konsumenten fur den eigenen Drogenkon-

sum. Eingangs der Arbeit hie2 es (iber diese verbalisierten

Motive, da6 sie als solc ·le vordergriindig und nur wenig aus-

sagekr ftig seien. Betrachtet man sie jcdoch in Verbindung

1) Reaktionsgeneralisierung liegt z.B. dann vor, wenn er-

ziehungsbedingte Frus trationen zu Aggressionstendenzen
fuhren, die aber aus Angst vor Destrafung nicht als di-

rekte Reaktionen gegen die Eltern gerichtet, sondern auf

Lehrer, Gleichaltrige oder sogar auf sexuelle Partnerbe-

ziehungen verschoben werden,

2) vgl. LEwe, 1971, S. 44

..
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mit den habituellen Motivationen bzw. Motivationsstruk-

turen, dann treten die motivationalen Bezugssys teme, die

fiir den RM-Konsum relevant sind, augenfallig in Erschei ·-

nung.

2.2 Aktualmotivationen des RM-Konsums

In Studie I wurden die Aktualmotivationen in Ausl6semo-

tive und Motive fur einen uber den erstmaligen Konsum hi-·

nausgehenden weiteren RM-Gebrauch klassifiziert: Es erga-

ben sich dort die folgenden Motivgruppen:

  - Neugier
- Redonismus

- Gruppenzuwenduna
·- Resignation
- Selbstanalyse 
- Protest.

Mit einigen Vorbehalten haben wir diese Motivklassifikaticn

auf die Aussagen der hier befragten Konsumenten ubertragen.

Als Ausl8semotiv ist vielfach nur die Neugierreaktion ein-

deutig identifizierbar; aus diesem Grunde war eine klare

Scheidung in ausl6sende und Motive fur eine Fortsetzung des

Konsums im Rahmen des gegebenen Kategorienschemas nur selten

m5glich. Da abgesehen davon in den meisten Kosur:entendule-

rungen mehrere der aufgelisteten Motive anklingen, war es

n8tig, den relativen Stellenwert jedes einzelnen Motivs in

der Erfahrungswelt eines Probanden zu bestimmen.Wir haben

versucht, der jeweiligen Gewichtung eines Motivs mit Hilfe

von 4-Punkte-Skalen gerecht zu werden: jeder Skalenpunkt

bezeichnet das quantitative Hervortreten eines Motivs in

Relation zu anderen angesprochenen Motivkategorien. Dement-

sprechend sind die Skalenpunkte definiert:

fr':m..F,v< 7 l.

N !
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1. Kein Nachweis, keine Nennung im Interview.

2. Andeutungsweise und/oder neben anderen Motiven erwahnt.

3. Als wesentliche Begrundung geauBert.

4. Als Hauptmotiv genannt.

Aufgrund der Doppeltatings (s. Abschnitt 1.3.4) k6nnen die

MeBwerte zwischen 2 und 8 Punkten variieren. Damit kommen

die Angaben unserer Probanden in den folgenden Mittelwer-

ten (x) und Standardabweichungen (s) zum Ausdruck:

Tab. 2-1: Gewichtung der Aktualmotivationen

Motivgruppen X

Neugier

Gruppenzuwendung

Hedonismus

Resignation

Selbstanalyse

Protest

5.73

5.04

4.73

3.42

3.31

2.92

2.16

1.37

2.01

1.52

1.56

1.21

Da die aufgefuhrten Positionsma Be allein wenig aussage-

kraftig sind (zumal hier der Gruppenvergleich entfallt),

wird in Tab, 2-2 als erganzende und Detailinformation ei 
Uberblick uber die HKufigkeitsverteilung der Rohwerte·bzw.

Rat.ingpunkte (2 bis 8) in den sechs Motivgruppen gegeben.

Tab. 2-2: Haufigkeitsverteilung der Ratingwerte

Motivgruppen

Neugier

Gruppenzuwendung

Hedonismus

Resignation

Nelbstanalyse
Protest

Ratingpunkte

234 567

3

4

6

11

13

14

9 149

3 131

2 123

89

86

76

l1
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3 152 3

23 65 3

25 1 6 4

44 42 1

33 42 1

53 3 1
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Neugier steht als motivierende Antriebskraft an erster Stel-

le, gefolgt von den nur geringfugig differierenden Bewer-

tungen der Gratifikationen, die aus der Orientierung an RM-

konsumierenden bzw. subkulturellen Gruppen gezcgen werden,

und denen die vom entspannenden Erlebnis- und Lustgewinn

des "High-Seins" efwartet werden. Protestmotive hingegen

sind am niedrigsten besetzt, werden nur selten genannt und

besitzen durchaus nicht die ihnen oft unterstellte "ent-
'01)scheidende Bedeutung . -Im  brigen.-entspright die Gewich-

tung der Motive weitgehend den Vertei-lungen, die auch in
2)anderen RM-Untersuchungen festgestellt worden sind.

Wenn die befragten Konsumenten in d€r Hauptsache (jedoch
nicht ausschlieBlich) "Neugier" angeben, so kannen wir zu-

nachst - d.h. ohne Berilcksichtigung habitueller Motivations-

mcmente - divon ausgehen, daB hier eine sekundare Motivati-

on zum Vorschein kammt, die mehr oder ·minder auagepragt int r

le nachdem, wie stark die ira Rahman sozialer Intei-aktions-

zusammenhange erfolgte Beruhrung mit der "Droge" uild der um

sie herum sich zentrierenden "scene" oder 'Subkultur" bis-
6

lang gewesen ist. Wir werden jetzt - vor allem auch, um das

im Gegensatz zor Jugenddelinquenz noch relativ unbekannte

Untersuchungsobjekt plastischer hervortreten zu lassen -

einige .dieser fur den Konsum ;pon RM genannten Grunde wieder-

geten.

I. Wie bist du eigentlich dazu gakommen, RM zu nehmen7

V. (Fall Ur. 19) Ich habe frither unheimlich dadruber ge-

lesen ither Rauschgift und uber pot undsoweiter, und ich

fand das gut, weinte, ich wuBte auch unheimlich schon

Bescheid dadruber.

1)-
Scheuch, E.K., 1970, S. 8.

2  Keeler, M.H., 19682 Bschorr, F. et al. 1970; Schwarz, J.,
1970; Wanke, K., 1971; Jasinsky, M., 1971.
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I. Wo hast du das gelesen, weiBt du das noch?

V. Ja, so diese Zeitungsartikel, Spiegel und Bucher dadru-

ber; dann hab' ich Leute kennengelernt, die hatten pot

und hab' mich mit denen intensiv unterhalten, und dann

- wie das so ist wollt' ich das einfach wissen, ob-

wohl ich ein biBchen Angst hatte, das erste Mal. Aber

die Neugier, die Neugier weiBte, die war da, so un-

heimlich stark. Auch daB ich Captagon genommen hab', da

wollt' ich immer sehen, wie das ist. Und ein biBchen 'ne

Angeberei, glaube ich, lag auch drin... um so in der

Gruppe mitzumachen.

I. Wie bist du dazu gekommen, RM zu nehmen?

4, 7 '

V. (Nr. 41) Das war im ersten Lehrjahr, durch meinen Gesel-

6-i c len. Der hat mir damals den Wink gegeben, daB man mit die-

sem Klebstoff, Pattex, einen gewissen Rausch erzielt, wenn

man ihn in ein Plastiktatchen 'reinschuttet und dann inha-

licrt. Das hab' ich spater drangegeben, als mit ein Klas-

senkamerad sagte, daB er Captagon beschaffen kdnnte. Da

hab' i. ch mi.r gesagt, warum nicht, versuch's mal. Dann hab'

ich 'ne Zeitlang Captagon genommen, bin aber bald dahin-

tergekommen, daB das praktisch nur ein Aufputschmittel

ist. Durch denselben Typ bin ich dann auch an Shit gekom-

men. Ich hatte damals so eine Aufklarungsschrift gclesen

uber Haschisch und so weiter, auch allerhand von Bekannten

davon geh6rt und war naturlich ziemlich neugierig. Dann

hab' ich das versucht und zuerst iiberhaupt keine Wirkung
.

festgestellt; ich kann mich nur erinnern, daB ich unheim-

lich mude wurde. Erst beim drittenmal hatt' ich wirklich

'ne Wirkung. Das war bei Leuten, die hatten schon langer

Erfahrung als ich. Da haben wir so ein Pfeifchen pur

durchgezogen, sind dann durch die Stadt gezogen, haben un-

heimlich ' rumgebludelt und uber jeden Mist gelacht und da

kam mir zum ersten Mal zum BewuBtsein, daB da doch 'ne

Verbindung ist zu diesem Shit, daB da doch irgendwas hin-

tersteckt, daB man sich sagt, Moment, wenn du Shit ge-

raucht hast, bist du doch ein biachen aufgelaster. Und da

hab' ich angefangen, regelmliBig Shit zu rauchen, weil ich

dachte,damit so'ne gewisse Hem,r,ungslosigkeit zu fir,den .

-9
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V. (Nr. 7) Ja manchmal da hab' ich so richtig die Wut; hatt'

ich irgendwie Krach gekriegt mit irgendwem, mit irgend-

was, hatt' ich mich aufgeregt, dann hab' ich dann so'n

Ding geraucht.

I. Hat es denn was genutzt?

V. Nee, hat es nicht, denn es ging nachher... da hab' ich

denn rumgehockt, zwei bis drei Stunden... dann war die

Sache wieder vorbei.

I. Und dann war das Problem immer noch da?

V. Ja, ja sicher ...

I. Wie bist du dazu gekommen, RM zu nehmen7

V. (Nr. 43) Ja, das war mehr so in einer Gruppe in meinem

<1 Bekanntenkreis. Da hat nicht einer irgendwas gesagt oder

   einer die ga.nze Gruppe beeinfluBt, die Beeinflussung

ist auch von aunen gekommen. Jeder sah, daB da in irgend-

welchen Lokalen geraucht wurde oder auch bei Bekannten.

Z.B. Lokalee wo wir damals standig hingingen, da hat man

schon geraucht und so, und die Schiiler haben das bei tms

in der Schule genommen und Bekannte von mir in K6ln auch,

und da haben wir uns gesagt, versuchen wir es doch auch

mal. Das ist reine Neugierde gewesen, Und dann bin ich

dann zu einem Bekannten hingegangen, der damals schon

verkauft hat hier in K6ln und hab' mir was besorgt und

bin dann nach ....bach hingefahren, wo , ich damals in

der Schule war und dann haben wir da zu vier oder funf

Mann geraucht... Ja, und mit LSD war's am Anfang wahr-

scheinlich auch nur Neugierde. Jae weil es ja auch hieS,

daB LSD 'ne ganz andere, starkere Wirkung hat, aber in

einer ganz anderen Art irgenwie, Und da hab' ich das

auch 'mal ausprobiert, das war am Anfang auch nur Neu-

gierde.

I. Und als du das genommen hattest, was hattest du danach

fur Grunde, immer mal wieder einen zu schmeiBen7

-1
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V. Ja ich weiB nicht, ich glaub', wenn ich ziemlich sauer

war, da hab' ich mir gesagt, ja komm, nimmst mal 'nen

Trip.

I. Was ist sauer bei dir fur eine Situation?

V. Ja, SchluB mit einer Frau vielleicht, die ich noch gut

fand, oder wenn ich in der Schule vielleicht Arger ge-

habt hatte.

I. Wie bist du dazu gekommen, RM zu nehmen7

V. (Nr. 37) Ja, ich war auf der..... Schule und bin durch

4 einen Freund an einen Turken gekommen, und der Turke

hatte Haschisch dabei; der Turke war ungefahr Mitte 20,

und ich wuBte gar nicht, was das fur ein Zeug war; er

sagte, kannst ja mal rauchen. Ja, ich hab's geraucht,

fand die Sache schBn und hab' es daraufhin haufiger ge-

nommen... Ich wurde sagen, die erste Zeit war ich neu-

gierig, nachher hat mir die Sache gefallen, und dann ist

eben alles so in Trott gekonmen.

V. (Nr. 51) Also ich bin vor 2 Jahren zum ersten Mal mit

einem Joint in Beruhrung gekommen und da war ich rest-

los enttauscht von, also ich hab's uberhaupt nicht ge-

merkt und hab' mich dann erst mal soweit von den Sachen

distanziert. Weil ich noch nicht das Richtige gefunden

hatte und der Joint hat also, also iiberhaupt nichts hat

er gebracht. Und dann hatte ich so einige Leute kennenge-

lernt, ja, die haben geschossen und das hat mich dann

ein biBchen mehr interessiert. Und dann hat sich das er-

geben, daB ich auf einer Party war, und da waren nur Leu-

te da, die eben geschossen haben , und die haben mir dann

auch was angeboten, und nach langem Drangen hab' ich denn

gesagt, ja, also ich wurde es auch mal probieren. Und

dann haben sie mir, ja also Opiat war das, also Betau-

bungsmittel, das haben sie mir dann injiziert und ich

war, ja das war was ganz Neues, ja ich war begeistert,

I.
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es war was ganz Neues.

9. /

..Lf,/

I. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, RM zu nehmen?

V. (Nr. 39) Das war Zufall, das war auf einer Privatfete, das

war eigentlich nur Mitmachen. Aber die Wirkung, das war

A
. alles so unheimlich neu, wir haben unheimlich gelacht und

uns noch wochenlang druber unterhalten, uber jede Einzel-

heit, die wir da erlebt haben. Ich hab' fruher ziemlich

viel gesoffen, und du kannst sagen, entweder man sauft

oder man kifft; aber ich finde, es gibt keinen Ersatz ffir

Haschisch. Wenn du s8ufst, dann bist du eben besoffen, die

Wirkung kennt ja wohl jeder, aber wenn du kiffst, dann

has t du ein gehobenes Gefuhl, das kanntest du damals noch

nicht, das kennst du auch heute irgendwie noch nicht, das

j.st ein total ungewohntes Gefuhl. Schwebt man praktisch
sc. Das ist ein Gefuhl, sicher da kannst du von abhanglg
werden, das ist ein Gefuhl, das du immer wieder haben

m6chtest, irgendwann, wenn du mal aussphnnen mbchtest

oder - da gibt's 100 Grunde.

  SchoM diese Beispiele machen deutlich, daB der Konsum von

  ·- 229 gr durch Zu.fall oder durch den verstarkten Cha-

rakter des an andereii beobachteten Verhaltens nahegelegt

warden sein - dann beibehalten und weitergefuhrt wird, wenn

man ihn auf irgendeine Weise als belohnend empfindet. Die

zum Konsum fuhrende Reaktion wird also gestarkt, wenn ihr

ein befriedigender Zustand folgt, wahrend sie im Falle eines

st6renden oder unangenehmen Zustandes eine Schwachung er-

fahrt, wie dies die Haschischerfahrungen - im Gegensatz zu

dem Opiaterlebnis - bei der Versuchsperson Nr. 51 anschau-

lich belegen.

Es ist demnach nicht nur der Konsum als eine besondere Tech-

nik zu erlernen, sondern auch die Wahrnehmung der spezifi-

sthen Wirkungswei.se eines RM, die daruberhinaus, sei es

positiv, sei es negativ, in die Pers nlichkeitsstruktur

des Konsumi erenden eingebaut werden muS. Ein solcher Lern-

l



prozeS findet, wie H.S. Becker fur Marihuana-Konsumenten

nachweist, "typischerweise in der Interaktion mit den erfah-

renen Konsumenten statt, die dem Neuling.auf verschiedene Art

und Weise beibringen, die erst so angsterregenden Empfindun-

gen als angenehm und lustvoll zu empfinden. Sie versichern

ihm den nur vorubergehenden und deshalb auch nicht besonders

ernstzunehmenden Charakter unangenehmer Empfindungen und ver-

suchen gleichzeitig, seine Aufmerksawkeit auf die angenehmen
„1)

Aspekte zu lenken. Alle Lernschritte mussen, so Becker,

durchlaufen werden, bevor ein Nicht]consument zum Haschis ch-

raucher wird.

Wie aus den vorangegangenen Interviews ersichtlich, enthalt

jede Begrundung fur die Aufnahme des RM-Konsums generell auch

Hinweise auf die Motivationen fur die Baibehaltung dieses Ver

haltens. In den einzelnen Aussagen laBi sich ei.ne von Konsu-

ment zu Konsument unterscheidbare T6nung der venneinten ILL-

Motivierung ausmachen, die darauf zuruckzufuhren i st, daa un-

terschiedliche habituelle Motivationsstrukturen vorliegen,die

dem Konsviverhalten eine bestimmte persdnlichkeitstypische

Ausrichtung ge.ben. So zei.gt sich im Fall der Vpn.7 und 43

eine Beziehung zwischen Konsum und Frustrationserfahrungen,

wahrend bei dein Konsumenten Fall Nr. 51 in der Drogenwirkung

ein aus einer noch undifferenzierten persdnlichen Bedarfslage

resultierendes Gratifikationserlebnis erkennbar ist.Dies deu-

tet nachdrucklich darauf hin, daB die aufgezahlten Motivkate-

gorien (Hedonismus, Protest, Resignation usw.) einen wesent-

lichen Aspekt der RM-Motivation vernachlassigen. Sie sind

eigentlich nur dann anwendbar, wenn subjektive Bedarfslage

und innere emotionale Reaktionsdisposition erganzende Berack-

sichtigung finden.Das laBt sich aus an den einigermaBen exem-

plarischen Zitaten zu diesen Motiv-Gruppen ablesen, die im

folgenden das variantenreiche Bild der Aktualmotivation ver-

vollstandigen.

Angesic des Motivs der Gruppen-Zuwendung (Mitmachen-

Wollen, ,,-Sein) fallt die Atiziehungskraft auf, die das

in RM-ko sumierenden Gruppen geubte, sozial nicht gebil-

ligte Verhalten fur einen groBen Teil der Jugendlichen
besitzt. Nun stellt bekanntlich die Adoleszenz den Jugend-

1) Becker, H.S., 1963, S. 54 f.

38

¢
/

t

1



lichen in eine Situation, die als Ubergangsperiode durch

Wertinstabilitat und Verhaltensunsicherheit gekennzeichnet

ist. Diesur Mangel an Eindeutigkeit und Richtung bringt

Konfliktspannungen mit sich, denen ein starkes Bedurfnis

entspringt; das Unbekannte auf irgendeine Weise zu struk-

  turieren Ein solchen Bedtirfnis nach sozialer Realitat,
nach Orientierungs- und VerhaltensmaBst ben in unstruktu-

rierten Situationen scheint fur Lewin "einer der tieferen

Grunde der Bereitschaft der Jugendlichen zu sein, jedem
„1)

zu folgen, der ein bestigntes System von Werten anbietet.

Die Wahracheinlichkeit, daB jemand die ihm fehlende soziale

Wirklichkeit durah abweichende Identifikationen mit der

RM-Subkultur arsetzt, durfte dabei umso gr5aer sein, je
D

geringer die Gratifikationen sind, die aus der Konformitat

mit sozial erwunschten Werten gewonnen werden k6nnen. Ge ..,

messen an der Anziehungs.kraft der RM-Szenerie scheint al-

so der Schlue berechtigt, dag die gegenwRrtige Gesellschaft

dem neranwacheendon keira adMquate Stimulierung bietet, d.h.

fur sefre sperifische Redurfnissituation nicht genugend

attraktive LGsunysangebote bereithalt. Dem ware allerdings

ninzuzufugen, da·13 Individuen sich die in unstrukturierten

Situationen notwendigen Ori·entierungen und Einstellung€n auf

der Basis zuvor internalisierter kognitiver und evaluativer

S tar.dards, und zwar durch Uber€ragung bzw. Generalisierung

von fruheren Situationen her, zu verschaffen suchen. Wobqi

sich dann naturlich die (hier noch offen bleibende) Frage

stellt, wie gut fundiert der frfher internalisierte Bezugs-
t.*-

i   rahmen von Werten uberhaupt ist, den 'ein Jugendlicher in die
I'

Adoleszenz mitbrinat.

Die partielle Abl;3sung von den gesellschaftlichen Nor·men

und die Anpassung an subkulturelle Standards beginnt for-

mal gesehen damit, daB ein auf ganz spezifische Situationen

bearenztes Imitationslernen stattfindet, bei dem sich das

  eiaene Verhalten am Modell einer RM-erfahrenen Bezugsper-

1) Lewin, K., 1S63, S. 178

) i

i b

39



son ausrichtet:-

I. Wie bist du dazu gekommen, RM zu nehmen?

V. (Fall Nr. 13) Ich weiB auch nicht, die hatten so da-

von gesprochen, das ware doch mal Klasse, das zu

nehmen und dann kam mein Freund drauf, "h6r mal zu,

ich kann das besorgen". Gut, kaufen wir mal; wir hatten

da einen in der Klasse, der hat groB damit angegeben,
"ich hab' das schon mal gemacht", und der hat mir zu-

geredet, "wir zwei rauchen, du kannst auch mal pro-

bieren". Er hat nachher jemand gefunden, der uns was

kauft und das war damals, als es noch sauber war, beste

Qualitdt und zu billigem Preis. So hatten wir uns das

a].so gekauft, wir hatten 'nen guten Handler erwischt

- audi gut und billig - und wir haben das dann aus -

probiert und dabei blieb es auch... ich meine, ich bin

nicht drauf gekommen wegen Schwierigkeiten mit meinen

Eltern oder so, die wuBten auch davan nichts.

V. (Nr. 23) Ich glaube, der haupts chliche Grund war

- hab' ich mir aber yeiter nicht genau uberlegt -

daB ich damals aus der Masse irgendwie nicht auf-

fallen wollte, weil ich der einzige bin. Hs war viel-

leicht, daB man gesagt hatte, irgendwie bist du nicht

modern oder irgendwie sowas... So war das ungefdhr,

daB ich eben nicht auffallen wollte.

machten mit denen ich zusammen war und ich dazu geh6ren

,.' V. (Nr. 19) ... aber einfach, weil die ganzen Leute das

wollte, machte ich das eben mit; weil das nicht weiter

war, als eben nur diese Ubalkeit und dieses BetNubt-

sein. Nach einiger Zeit fand ich das ganz lustig, 'nen

I ..Tr. :...1
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Flash zu haben, auf den ich mich vorher iiberhaupt

nicht richtig eingerichtet hatte, weil ich eben da

nicht mit gerechnet hatte, und ich wuBte was es war,

und das fand ich eben ganz lustig, wenn so'ne Ge-

faBverengung stattfand und das durch den ganzen

K6rper ging, und es war nachher auch ein ganz ange-

nehmes Gefuhl.

DaB sich die Strukturen der Drogen-Subkultur in verschie-

denen grundlegenden Zugen nicht wesentlich von denen der

als unbefriedigend empfundenen gesellschaftlichen Umwelt

unterscheiden, weil sie den Gruppenmitgliedern ahnliche

Verhaltenszwange auferlegen, zeigt die kritische Beobach-

tung des Konsumenten 39:

V. (Nr. 39) Diese Leute, die bauen praktisch selbst diese

Konsumgesellschaft schon wieder auf. Die haben ihre

eigenen Normen, ihre eigenen Regeln, also jetzt mal

ganz spitz gesagt, also was heiBt spitz, im Gegenteil,

also auf die Masse bezogen, fur uns sind eben lange

Haare und die und die Kleidung ist "in". Die und die

Platten mussen mir gefallen, die mussen wir naturlich

auch kaufen, in die und die Diskothek geht man und

dieser Typ von Madchen ist zur Zeit gefragt. Wenn man

es nicht macht, bist du sofort wieder raus, als Out-

sider wirst du es schwer haben; vor allen Dingen, die

wenigsten I,eute habcn die Kraft dazu, sich zu sich

selbst zu bekennen, und ich werd' dir sagen, ich hab'

wahnsinnige Schwierigkeiten hier, mit mir selbst ein-

fach. WeiBt du, man wird laufend von der Massc mani-

puliert, und von der Schule, das ist 'ne stetige Mani-

pulation, die da z.B. ganz persdnlich auf mich zu-

trifft, da heiBt es, du kiffst nicht, ja du bist ein

doofer Hund, kiffen ist doch toll. Und jetzt m6chte man

naturlich nicht mitmachen, ich mach's nicht mit, aber

man m5chte auch ·nicht zuviel Zeit drauf verschwenden,
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Jugendliche, die "diese Konsumgesellschaft schon' wieder

auf (bauen) ", generalisieren let;z.tlich nur erlernte VAr-

haltensweisen auf eine noue Situation und begeben slch

damit der M6glichkeit einer echten Alternativorientierrag.

Denn inzwischen ist "auch ein Haschischraucher ein Kon-

sument (geworden), nur konsumier t er andere Waren als die

gangigen. In gewisser Weise kann er sogar a].s 'Kohsum·-

pionier' bezeichnet werden: er schafft einen neuen Mar·kt

durch Bedurfnisse, die die Freizcitindustrie dankbar auf-

greift. Und damit ist auch der Haschischraucher·, der ein-

stige 'drop-out', in die groBs Gesellschaft der Konsumen-

ten zuruckgeholt worden. Das hat zur Konsequenz: daBir
1 )

hedonistische und resignatorische Motivationstendenzen

im Konsumverhalten uberwiegen, wahrend selbstanalytische

und Protest-Motive zurucktreten - wie es sich aech ir:. der

Gewich.tung der Mot·.ivgruppen (vgl. Tab. 2-1) nieder·sc''·;ingt.

Suchen wir unter den Kosumentenavisagen nach der expli·-

ziten Formulierung eines Protestmotivs, dann findet

sich eigentlich nur dj.e sehr pers6nliche Auflehnungs-

reaktion des eben zitierten Probanden 39.

V. (Nr. 39) ... Mit 13 - 14 Jahren, da kam eben die Zeit,

wo Inpine Mutter mir sehr viel Spielraum lieB, und ich

war den Spielraum eben nicht gewohnt, da ich von mei-

pew Vater also wirklich wie mit dem Hammer auf den

Kopf erzogpn wurde. Da kam zwangslaufig so'ne Situa-

tion, wo ich praktisch durch die Welt lief und dachte,

ich bin unwahrscheinlich frei und dachte mir, aber

1) Lusch, H., et al., 1971, S. 48.

sich dagegen zu wehren.



jetzt gibst du es ihnen, und kam dann so zu Kreisen,

in denen man das macht. Du kannst dir vorstellen,

wie das war, da war das eben so, da war das unwahr-

scheinlich exklusiv, sowas zu nehmen und da hatte

ich dann auch uber langere Zeit hin das genommen, ja,

eben damals aus reinem Trotz und Protest, also ich

wollte unbedingt anders sein.

Bemerkenswert ist, daB diese VP. den Beginn ihres Konsums

als Protest gegen die gesellschaftliche Anpassungserwar-

tungen versteht, und sich mit der Beendigung ihres Konsums

gegen den Anpassungszwang innerhalb der RM-konsumierenden

Gruppe wendet. Etwas haufiger als eine kosurbagrundende

Ablehnung· von Autorit ten dagegen finden sich Ve.,-2,··e:i.se

auf selbstanalytische Intentionen in den Interviews.

I. Was war deine Meinung nach der Hauptgrund dafijr,

daB du damals weiteraemachi hast, RM zu nehmen?
.,

V. (Nr. 33) Ja das war der Versuch, irgendwie doch 'nen...

Sinn oder sowas herauszubekoremen, den das I,eben hat,

also mit den sogenannten bewuBtseinserweiternden Dro-

gen, Halluzinogenen...

V. (Nr. 17) ... ja und dann zur BewuBtseinserweiterung

wurde ich sagen.

I. Was verstehst du darunter, konkret?

V. Ja, daB man unheimlich viel erkennt... so, wenn man

z.B. auf der StraBe geht und wenn einem sonst so etwas

uberhaupt nicht auffallt... aber, daS also so abends

- 43 -
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auf den Ringen diese Leutchen da so anmarschiert kom-

men, so ganz im Galadress und dann so ein Gastarbeiter

da an der Ecke steht und Eis verkauft, das fallt einem

dann unheimlich auf diese Gegensatze.

In diesen beiden Fallen ist das Bedurfnis nach Struktu-

rierung eines uneinsehbaren bzw. nicht ausreichend ein-

sehbaren sozialen Umfeldes wesentliche Antriebskomponente

des Kcnsumverhaltens. Der folgende Proband hingegen be-

nutzt die Droge, um sich eine rein Ich-zentrierte Erleb-

nissphare zu schaffen:

V. (Nr. 25) Also 'ne Zeitlang habe ich Trips geworfen,

war rein geistig nur noch baaahmm, mind or body,

hieB die Frage, entweder dein ganzar Geh6rsinn

geht verloren, und du entwickelst deinen Geist

dafur mehr, oder du entscheidest dich fur den Kdr-

per, und da hal)' ich Inich zuerst fur den Geist ent-

schieden, bin dann auf den K6rper zurdckgefallen, hab'

also meinen Geist mit Schussen dann aus dem Kopf ge-

schcssen, weiBt du, sagen wir mal, da ist 'ne Kugel,

dann schieBt dein Geist ins Weltall, ... du jagst

ihn fort, ne, dann stehst du da und guckst dich um,

und es ist wahnsinnig sch8n, die Sterne und alles,

im Weltall ist das feeling, und dann pldtzlich, ahhh,

hier kennst du schon alles, sssmmrn, und dann jagst

du weiter, aber da das Weltall unendlich ist, kannst

du unendlich weiterjagen, solang' bis du, ssst, zu

Ende bist.

Die einseitige Ausrichtung auf Steigerung und Intensi-
- .--„.-.-.... I.=-'..,-=. I .='...$..... ..I--,-- --.."-':-..

vierung von Erlebnisqualitaten ohne gesellschaftlichen
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Bezug entspricht weitgehend dem erwahnten unreflektierten

Kosumverhalten in der Drogerscene wie in der Gesamtgesoll-

schaft. Dieses Verhalten kennzeichnet den wohl uberwie-

genden Teil der RM-Konsumenten und fallt unter die Mo-

tivkategorie des Hedonismus. Hedonistische Motive wer-
/3........mili-

den hier verstanden im engeren Sinne des Wohlbefindens,

d.h. einerseits des Lustgewinns durch eine 9ewisse Sensi-

bilisierung in Bezug auf Umweltreize (etwa beim Musikht-

ren), wie andererseits aber auch der Genuesteigerung um

1) /
ihrer selbst wj. 1].cn, yAuBerdem ist festzuhalten, daB die

hedonistische Orientierung mehr oder weniger stark rezep-

tiven Charakter trEgt, was auch verschiedene der diesbe-

zuolichen Motivierungen anschaulich machen:

V. (Nr. 45) Ja, also besonders Raschisch macht ebe:) ganz

friedlich und relaxcd. Und es ist halt ganz sch5nr wenn

man mit Leuten zusammen ist, so mit vier, funf Leuten,

man raucht 'nen Joint, das ist eben so ein biechen Uto-

pie: lauft alles ohne Aggressionen ab, 'ne dufte Kom-

munikation, wenn auch nicht verbal unbedingt.

I. Ja, eine averbale, wie lauft·die ab 7

V. Gemcinschaftliches Musikharen, zum Beispiel.

I. Was denkst du, warum du dann weitergemacht hast, RM zu

nehmen?

].) Lustgewinn als Spannungsreduktion im weiteren Sinne ge-
wahrt die Befriedigung eines jeden der in den fiinf Mo-

tivgruppen erscheinenden Bedurfnisses. Auch die Ent-

lastung z.B. resignatorischer Motive ist belohnend und

wirkt damit als positiver Verstarker fur einen weiteren

Konsum.

i--I
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V. (Nr. 37) Ja, ich sag ja, die ersten zwei Minuten, die

waren fur mich wunderbar. Und das wollte ich nochmal

haben, und da mir die Sache gefiel, ja, da hab ich es

weitergemacht.

I. Diese zwei MInuten waren so sensationell 2

V. Das war fur mich ein vollkommen neues Gefuhl. Es war eine

Loslasung von einer Dimension, also eine totale Sensibi-

lisierung.

I. Was war deiner Meinung nach der Hauptgrund dafur, daB du

weitergemacht hast, RM ·zu nehmen ?

V. (Nr. 43) Also erst mal, also ich persanlich, ich meine,

ich red' jetzt erst mal von fraher ja, da war es wegen

der Musik. Also man konnte viel bessor Musik huren, da

nahm man das viel besser auf, da konnte man sich auch

viel bassar auf irgendein Musikthema konzentrieren. War

ja viel besser, als normal Musik haren. Und dann war ich

ja auf der ...Schulel  und hab da am Anfan  unheimlich

viel geraucht; ich dadhte, dann bringst du ganz tolle

Sachen, kannst du gute,Sachen malen, hast du bessera Ein-

f lle. Das ist aher toller Quatsch. Ich habe einfach
-ir,lmer versucht, irgendwelche bacasn zu malen, die am an-

deren Tag, wenn ich wieder nuchtern war, so konfus waren,

, so ohne Sinn dahingemalt. Also, ich seh' da keine wesent-

liche Erweiteruna.

Hier wird deutlich, di B zwar die Droge wegen ihrer *Sensi-

bilisierung" geschatzt wird, da.3 jedoch die Uberfithrung das

rein rezeptj. ven Erl.ebnisgehaltes in eine "attive" allget,·,ein-
%.

verbindliche Aussage nicht m5glich ist. Von einer gewi.ssen

Funktionalitat der Drcge im kfinstlerischen Verhaltensbereich

Kann,.wie verschiedentlich berichtet, offensichtlich nur

dann die Rede sein, wenn das zunachst passiv erfahrene Er--

lebnis anschliefiend aktiv verarbeitet und umgosetzt wird.

1) Kunstschule
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Das gelingt oder geschieht im Falle der Vp. 43 nicht; und

daB es diesem Konsumenten bei seinem Konsum in erster Li-

nie gar nicht um eine gezielt gesuchte Erfahrung geht, be-

kunden die folgenden - wie iibrigens schon die im Zusammen-

hang mit dem Neugier-Motiv zitierten - AuBerungen.

I. Worin liegen deiner Meinung nach die Ursachen fur die

scgenannte Rauschgiftwelle, oder besser, fur den zuneh-

menden RM-Gebrauch von Jugendlichen in der jungsten Zeit 7

V. (Nr. 43) Ja sicher irgendwie ein Abenteuer ... es ist ir-

gendwie ein Abenteuer, vielleicht weil's heute den Men-

schen so langweilig ist. Ja, ja sicher, man hangt Wochen

dann hier rum... und dann ist es so wahnsinnj g langwei-

lig und dann muB man irgendwas erleben, dann sauft man

entweder oder man raucht Hasch, das interessiert dann

nicht mehr so stark, und na ja, dann wird eben ein Trip

genommen. Wenn man nichts zu tun hatte... dann saBen wir

mi.ttags zusammen und dann hieB es, was wollen wir machen?

Sollte irgendeiner 'nen Vorschlag machen, keiner wu£te

' nen Vorschlag, nach einer Stunde wurde das unheimlicd

langweilig, da sagte einer irgendwie, ach korrm, holen

wir uns was pot. Dann sind wir zum (Ort in Kdln) gefah-

ren, da wo was verkauft wird, und dann haben wir uns. pot  
geholt, ja, und dann hatten wir was zu tun. Wir hatLen

alles uber, wir hatten keine Lust ins Schwimmbad zu gehen,

oder was hatten wir damals; Rad fahren, so rausfahren oder

in 'ne Pinte gehen oder so; hatten wir einfach kein In-

teresse mehr dran, war alles langweilig, was wir damals ge-

macht hatten.

Weiter gefaBt, laBt sich das }A auch hi.er als ein Mittel zur

Baseitigung von Symptomen ansprecher, die wir z.T. auf einen

gravierenden Madgel an sozialer Realit t zuruckgefilhrt haben.

Das Eigentumliche nicht nur der hedonistisch motivierten, son·

dern der meisten dargestellten .Ronsumentenreaktionen i.st je-

1
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doch, daB diesem Mangel nur selten durch aktiv verandern-

des Eingreifen abgeholfen wird - oder abgeholfen werden

kann, wie man wohl vorsichtiger formulieren sollte. Fest-

zuhalten iat jedenfalls, daB "rezeptive" Verhaltensmuster,

die nicht in aktive Teilnabme und funktionale Einbeziehung

der durch RM vermittelten Erfahrungen in das Alitagsleben

umschlagen, eincr Konsumhaltung Vorschub leisten r in der

sich das RM verselbststandigt hat.

Diese Gefahr liegt besonders dann nahe, wenn das RM zur Be-

seitigung von Problemen eingesetzt wird, die als helastend

empfunden werien - die aber durchaus nicht immer klar per-

zipiert zu werden brauchen und sich oftmals hinter anderen

Motiven verbercren oder sich mit ihnen uberschneiden. Auf

eine In glicne Piohlemlasungs-Motivation des RM-Konsums ma-

chen ctie Vpn. ]. und 7 (Probierer) aufmerksam:

1. Worin siehst du die Urs 2.che filr den zunehmenden RM-Yonsum

von Jugendlichen in der jungsten Zeit 7

V. (Nr. 7) Ja, ich glaub, ja also, die meisten fangen 2'war

aus Neugier an, aber viele fangen dann doch an, weil sie

unheimlich down sind, wie man so sagt, und mit ihren Pro·-

blemen nicht fertig werden., die Jugendlichen. Und dann

greift man eben zum Rauschgift.

V. (Nr. 1) Ja, vielleicht erstens mal Probleme mit der Ge-

sellschaft in Deutschland, und daB die Loute, daB die

einzelnen Jugendlichen, nicht von der Gesellschaft ak-

zeptiert werden; dann ziehen die Leute sich in sich zu-

ruck und wollen alleine sein. Und das meine ich, bietet

das Hasch eben.

Was der "Joint" den Beobachtungen der Vp. 1 zufolge dem

Konsumierenden bietet, hat nichts mehr mit qualitativer

-·f
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BewuBtseinsveranderung, starkerer Sensibilisierung gegen-

uber gesellschaftlichen Konflikten oder echter Hilfe bei

der L6sung psychosozialer Problemspannungen zu tun. Hier

wird der Anspruch auf aktive Veranderung bedruckender

Verhaltnisse aufgegebed zugunsten resignatorischer Ten-

denzen, die letztlich ein Sichabfinden mit dem scheinbar

Unveranderlicnen bedeuten.

Das Erlebnis der Dysfunktionalitat der Droge auch bei der

Problenbewaltigung (Dis auf seltene Ausnahmen mit LSD durfte
1)

dies aberwiegend und mit allen Substansen der Fall sein)

gcht aus dan Berichten der Ex-Konsumenten Nr. 23 und Nr. 47

horvor. Jadoch kon::te hier eine Verse].bsthi;digung des RM, in

der dieses wn seiner selbst willen erstrebt wird und nicht

menr als Mittel zu ej. nem bestimm·ten Zweck dient, noch weit-

gehend vermicden bzw. uberwunden werden.

I. Warum hast du acfgehurt, RM zu nehmen ?

V. (Er. 23) Erst mal sind da die Griinde. die .:ich bel an-

daren gesehan habe. daB prattisch einer sich cia.nn sell·,st

aufgib·3, irgendwie, wenn irgendweleho Problert,a auftat'.chen.

DaB sich derjenigo dann niche mchr mit den Problemen be-

schaftigt, sondern einfach versucht, mit Rauschmittein ir-

gendwie irgendeinen Answeg zu finden. Und das ist dann

nur Selbsttauschung, da luge ich mich selber Init an. Al-

so ich sehe das so: anundfursich haben diese Leute auch

recht, irgendwic fiihrt Iiaschisch jedentalls zur BewuBt-

seinserweiterung, da wird man sich uber manche Dinge

besser im klaren driiber. Ich wei B auch nicht wie das kommt,

aber ich meine, manchmal wird man sich uber eine Sache

besser im klaren. Zum Beispiel ist es bei mir so, daa es

dahin gefuhrt hat, daB ich ruhiger wurde und mich nicht

so schnell erhitzte oder aufregte oder anfing zu brullen,

wie das after vorkoatmt in verschiedenen Situationen. So

-

war,aas Del mir, aber ich meinc, man kinn das eigentlich

1) vgl. u.a.: Weech, A.A. & R.E.Bibb
, 1970

,
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nicht unterteilen, das ist praktisch ein Weg. Die

meisten die sagen, ja einmal muBt du es probieren,

das Haschisch; dadurch, daB sie es einmal probieren,

geraten sie in 'ne Clique rein, die es wahrscheinlich

schon afters nehmen und die wollen meistens ist das

so: die, die Haschisch nehmen, die wollen nicht auf-

fallen bei den anderen, dadurch, daB sie allein dann

sagen, ich nehm' auch Haschisch - oder ich nehm' kein

Haschisch. Ich meine, es gibt,am Anfang nimmt vielleicht

keiner Haschisch, um irgendwie vor Problemen zu fluchten.

Am Anfang ist es, nimmt man das nur aus SpaS oder aus

Jux oder so, und man schlittert irgendwie da rein. Und

wahrscheinlich kommen dann auch, auf dem Weg kommen dann

auch Sachen zur Diskussion, die eben mit der BewuBtseins-

erweiterung etwas zu tun haben. Aber ich meine dann nach-

her, also das ist, wenn man das jetzt uber einen lingeren
Zeitraum betrachtet, nachher versuchen die Leute dann,

wenn irgendwelche Probleme auftauchen, Haschisch zu neh-

men, damit sie die nicht mehr sehen die Probleme und Gich

ebon einfach nur noch ein leichtes Leben machen. Wie ich

eben sagte, daB man uber solche Kleinigkeiten, daB man

sich nicht so schnell erregt, daB ·man nicht anfangt zu

schreien oder so. Da kommt man denn irgendwie, ich weiB

auch nicht woran das liegt, aber dann kommt man irgend-

wie - mit der Zeit bin ich darauf gekoromen, daB ich viel

mehr erreiche, wenn ich vdlli  ruhig bleibe, und das ist

jetzt bei mir in der letzten Zeit auch so geblieben. Ich

will jetzt nicht, wenn ich zu Hause ein Problem habe oder

sowas, daB ich dann denke, ja, jetzt rauch ich 'ne Hasch-

ischpfeife und dann ist das erledigt. Ich will mich da-

mit auseinandersetzen, und darin sehe ich einon Unterschiei

Aber ich kenn keinen anderen, der das so gemacht hat. Ich

hab eigentlich immer geteilt wenn ich Hasch geraucht hab,

das war immer irgendwie in der Freizeit, hatte irgendwie

schon so was ahnliches wie mit Hobby zu tun. Ich hab cben

i' ..3.77
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getrennt zwischen dem, was sein muB, Schule und El-

ternhaus, und dem, was sonst war; aber es gibt un-

heimlich viele, die das irgendwie verbinden.

Interessant ist die Multiplizitat der aufscheinenden Mo-

tivationen in dieser ebenso wie in der Aussage des ehema-

ligen Konsumenten Nr. 47, bei dem selbstanalytische und

Motive der Autotherapie von Verhaltensstarungen mit dem

Bedurfnis nach Gruppenkontakten und Gruppensolidaritat

verknupft sind. Diesem Probanden, dessen Kommunikations-

starungen frither mit Sprachhemmung und Neigung zum Stottern

einhergingen, scheint nicht zuletzt auch durch das nach-

haltige Erlebnis temporarer psychotischer Reaktionen unter

LSD-EinfluB eine positive Verhaltensverschiebung gelungen

zu seinl er durchlauft zur Zeit eine Sozialarbeiter-lula-

bildung) . Wobei naturlich die relativ unbelasteten Sozial.i-

sationserfahrungen dieser Vp. nicht iibersehen werden dur-

fen. Wir werden an spaterer Stelle darauf zuruckkommen.

I . Was war deiner Meinung nach der Hauptgrund dafur, da B

du damals weitergemacht hast mit RM ?

V. (Nr. 47) Ja, ich hatte sagenhafte Kontaktst6rungen zeit-

weise, daB ich meine Freizeit alleine verhrachte, um die-

sen Dingen aus dem Wege zu gehen, ich hatte immer Schwie-

rigkeiten und konnte einfach nicht den Kreis finden, wo

ich mich mit unterhalten konnte. Und da hatte ich eine

Basis gefunden, ander€n Leuten naher zu kommen. Naturlich

ware mir das lieber gewesen, mit anderen Leuten Kontakt

zu haben aus Freundschaft. Ja, und ich nehm es auch des-

halb an, daB ich damals nicht die Pers6nlichkeit auf-

brachte, eben far mich alleine zu stchen, weil ich irrmer

einen haben mu8te, der mir zustimete, oder meine Meinung

vertrat ja; mittlerweile ist das sowcit gefestigt, daB

man es auch alleine vertreten kann. Darauf beruht meines

,
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Erachtens, daB ich den Mut finde, irgendwohin rauszu-

gehen und grade hierher, wo hier das mit Rauschmittel-

konsum....

I. Warum hast du aufgehart RM zu nehmen ?

V. Ja ich hatte einmal in einem Trip, LSD Trip gesehen,

ich ware verriickt. Ich merkte das auch, wahrend ich

mit anderen Leuten sprach, die das nicht gesehen haben,

was ich gesehen hatte, ja. Ich hab manchmal erreicht,

daB ich fast durch alles durchgeblickt habe und das

hat mich nachher sagenhaft belastet.

I. Inwiefern belastet ?

V. Ja einfach, weil ich Leute durchschauen konnte, ich

wei B nicht woher die Verbindung kam . .. ich hab mich

dann zuruckgezogen und hab uber das was mir nicht ge-

fiel an diesen Leuten nachgedacht und hab dabei diese

Leute praktisch ausgehahlt, und wenns dann zu Gespra-

chen kam, dann merkte ich, wie diese Leute praktisch

Angst vcr mir hatten. Ich wei B nicht, also wenn ich

uber die Straae ging, ich hatte 'nen sagenhaften Bart

und 'ne dufte Matte, und wenn ich uber die Strane ging,

dann guckten die Leute weg, also ich hatte immer das

Gefuhl, die haben Angst vor dir. Da kam es dann so weit

daB ich mir die Haare schneiden lassen wollte und so,

und das belastete mich wahnsinnig, das war komisch,

ich wei8 nicht wie der Gesichtsausdruck zu Stande ge-

kommen ist, sobald ich in die StraBenbahn reinkam,

guckten mich die Leute an, ja und wenn ich dann den

Blick erwiderte, dann guckten die gleich weg, aber das

machte mir nachher Angst, irgendwie. Und dann hab ich

rd.ch vollkornmen zuriickgezogen und hab trotzdem Raus ch-

gift (LSD) genommen und dann ist eben der Punkt ge-

kommen, wo ich mich auf einmal nicht mehr produzieren

konnte, weil ich dann still da in der Ecke saB und

konnte nichts mehr sagen, hab ich mich einfach einge-
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schlossen. Dann kam's eben soweit, daB ich dachte ich

ware verruckt. Weil das alles was ich sah, konnte ich

nicht irgendwie ausnutzen, ja. Ich war praktisch nur

so ein Ich, ja, nur mit mir selbst. Jede Konfrontation

mit anderen Dingen, ja, sobald ich jetzt rausging, be-

schaftigte mich, weil alles anders war als vorher. Viel-

leicht hatte ich mich da in eine Rolle hineingesteigert,

und die sah ich selbst gar nicht mehr, sondern bewegte

mich einfach nur in dieser Rolle. Und dann bin ich in

Urlaub gefahren, da hatte ich erst mal Abstand von die-

sen Dingen fur einige Zeit. Ja, und dann bin ich wieder

zuruckgekommen und hab mich dann wieder, hab ich var-

sucht, mich wieder fur Arbeit zu interessieren und so,

und dann hatte ich da auch Erfolge, ich hab da 'nan

Streik mitgemacht und das hat mir praktisch gefehlt, und

das hat mich unwahrscheinlich aufgeregt in mir selbst.

Ich hab mit den Leuten gestreikt und hab dann diesen Er-

folg gesehen, da hab ich mich wahnsinnig aufgeregt und

da gings dann praktisch wieder zuruck. Das war 'ne Be- 
statigung fur mich, diese Leute, diese Solidaritat, und

da hab ich mich auch wieder versucht zu untsrhalten und

konnte mich auch wieder unterhalten und da ging's dann

wieder vollkommen zuruck.

Mit den letzterwahnten Probanden kamen exemplarische Falle

zur Sprache, die von daher eine gewisse Ausfuhrlichkeit

rechtfertigen. In beiden Beispielen entwickelte sich aus

der initialen Ruckzugsreaktion zum Ersatzziel Droge das

Zwischenziel einer Umwegreaktion. Der RM-Konsum kann hier

als substitutive Reaktion im Laufe eines endgultig (Vp. 47)

und teilweise ( Vp. 23 ) zur Realisierung und somit zur Re-

duktion gelangenden Motivationsprozesses beschrieben werden.

Doch sind derartige Verhaltenssequenzen keineswegs die Regel,

In vielen Fallen uproblemfunktionaler" RM-Verwendung ist ei-

ne Verselbstandigung der Droge kaum vermeidbar: der Unr eg

-
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Droge" bleibt sozusagen in der Droge stecken. Denn dadurch,

daB die affektiven Beziehungen des Konsumenten zur Umwelt

sich durch das RM verandern, wird es diesem unmuglich, seine

eigenen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit seiner Umwelt zu

1)
sehen und rational zu meistern. Die entscheidende daraus

abzuleitende Frage lautet folglich, bis zu welchen Grad ein

Konsument seine wie auch immer gearteten Strebungen mit dem

RM-Gebrauch assoziiert, so daB ihm dieser schlieBlich als die

einzige Muglichkeit erscheint, die in seiner persunlichen Si-

tuation erwunschten Gratifikationen beziehen zu k6nnen. Ist

dies der Fall, dann findet eine Verschiebung im Konsumverhal-

ten statt, dessen Motivierung sich dabei vom instrumentellen

auf den inharenten Belohnungswert der Droge verlagert. Das RM

selbst wird so zur Zielreaktion,das Konsummotiv wird funktio-

nal autonom, was zunNchst psychische und im Extremfall k6r-

perliche Abhangigkeit bedeuten kann. Entsprechende Verhal-

tensreaktionen liegen hNufig dem polyvalent-exzessiven Kon-

srm' zu.grunde; sie sind bisher verschiedentlich sichtbar ge-

worden und sind, wie bereits angedeutet, vor allem fur die

resignatorische RM-Motivation charakteristisch.

I. Was war doj.ner Meinung nach der Hauptgrund daftir, daB du

weitirgemacht hast, RM zu nehmen?

V. (Nr. 35) Ganz einfach, ich finde diese Welt beschissen und

sehe iwmex weniger ein, was es einem iiberhaupt einbringt

in dieser Staategewalt, wo man nach diesen Leistungsnormen

Gesellschaftsnormen arbeiten muB, und das ist so bei allen

die ich kenne. Da war zuerst mal was mit den Eltern, dann

haben viele auch Probleme in der Schule, weil sie eben von

den Eltern gedrangt werden, eine Leistung zu erbringen,

die sie nicht erbringen kdnnen. Und wenn sie, weil sie in

der Schule eben schlecht stehen, und sich irgendwie Luft

verschaffen wollen, indem sie sich an den Lehrer wenden,

aber in der falschen Weise, nicht arschkriecherischen Wei-
I

se, ilberall als Rabauken oder Versager 'gebrandmarkt wer-

den, zuruckgestoBen werden, dann gibt's eben b108 noch

diesen einen Weg. So alle meine Bekannten, also so ziem-

lich jeder oder sagen wir, jeder zweite, der schon mal

damit in Beruhrung gekommen ist.:,

ich, H. et al., 1971, S. 18
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V. (Nr. 5) Dies Kiffen, das war langsam fur mich uninte-

ressant geworden und ich wollte mal was anderes haben,

darum bin ich auf Captas und Trips umgestiegen. Ich

hatte dann ungefahr vier Wochen lang jeden zweiten Tag

Trips geschmissen und das artete dann schlieBlich je-

desmal in einen Horrortrip aus und hat mich so fertig

gemacht, daB ich praktisch nicht mehr Herr meiner

selbst war. Da hab' ich gedacht, nimmst mal M und das

hat bei mir eine totale Beruhigung gebracht; ich war

immer ruhig. aber sobald die Wirkung von M aufhdrte,

da war SchluB, da war ich nervas, da muBte ich irgend-

etwas haben.

V. (Nr. 25) Jar ganz einfach, guck dir die Lemminge an:

weiSte, also die Alten sind froh, wenn sie krepieren,

wenn sie endlich das Arbeiten und alles los sind,

weiBte. Zuerst bist du kraftvoll, jugendlich, var-

stehste, und dann fangt's an, arbeitest du, halist

dich am Leben, weiSte, durch diese ScheiBarbeit, die-

sen- ScheiB, ne, haltst dich nur noch knapp am Leben,

weiBte, kaufst dir irgendwelche Sachen damit du befrie-

digt bist, so Ersatzsachen, ne, Frauen kannste dir

nicht kaufen und die Nutten sind ScheiSe, und dann die

Jugend sieht die Sache eben ganz kraB, ne, die kommt

an die Probleme, sieht das alles, sagt "No", weinte,

das ist wie die Lemminge, vernichten sich lieber sel-

ber als die ScheiBe mitzumachen, verstehste, vernich-

ten sich lieber selber, eh' das zuviel wird, eh' das

schlimmer wird, und dann vernichten sie auch noch,

weil's so schdn dabei ist, ne, daB sie sch6n sterben,

aber nicht gut, weiBte, das ist die einzige Sache,

die das SchieBen gefahrlich macht, SchieBen ist eine

Sache, die sch6n ist, aber nicht gut, ne, das ist ein

ungeheurer Hammer, alle Sachen, die gut sind, sind

 -*'R

55



auch schan, ne, aber das ist 'ne Sache, die schun ist,

wirklich k6rperlich sch6n ist, aber nicht gut, das

ist ungeheuer.

Gans allgemein kann an dieser Stella uter den Lernvorgang

des Koisums von RM rekapituliert werden, daa in den mei-

sten Fallen vor Konsumbeginn eine habituelle Bedurfnislage

bosteht, der noch keine zielgerichtete, d.h. in einem be-

stimmten Verhalten sich konkretisierende, Bedurfnisener-

gie entspricht. Mit dem Er].ebnis der Droge aber imd dem

dutch ihre als belohnend empfundene Wirkung ausgel6sten

Verst irkereffekt, wird das zuvor imgerichtete Bed,:irfnis

fest an die Droge gebunden und al.s erlernte (sekundare)

Moti vatien verhaltenswirksam, .Die nun allein auf die Dro-

ge gorichteto. Firkenc.·serwartung substituit]rt das ursprtina-

liche Zedi:rfnis lind c.·ewinnt als verselbstiindigte sek,m-

dare 3isti.vatj.on funktionale Autooomie. tiherdies beeinfluBt

sie rfickwi rkend das gesamte habituelle Motivationssystem

und sd).9.·Eft (·:ine Bedarfslane (FrioRrinotivation), der ein

sqharf umristenes F,edGrfnis cugwordnet ist, das in einem

sich fortlaufend salbst verstarkendem Verhalten Befriedi -

gung findet.

Eine solche Autonomie der Drogenreaktion zeigt auch das

abschlieSsnde Eeispiel des polyvalenten Konsumenten Nr.33,

der seinen Halluzinogen-Konsum im Rahmen der selbstanaly-

tischen Motivation mit der Suche nach "Sinn" begrundet , der

dann aber seine Probleme mit Hilfe der "Fixe" aufschob. Be-

merkenswert sind hier vor allem die Tendenzen zur Ver-

drangung der fehlgelaufenen , bzw. gegenuber der ursprung-

lichen Konsummotivation vallig veranderten RM-Funktion,

die sich darin auBern, daS die Vp. nicht ir der Laga ist,

ihre gegenwartige Situation vor diesem Hintergrund zu re-
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I. Worin liegen deiner Meinung nach die Ursachen fur die

sog. Rauschgiftwelle, oder besser, fur den zunehmenden
RM-Gebrauch von Jugendlichen in der jungsten Zeit ?

V. (Nr. 33) Die meisten Leute werden wahrscheinlich nicht

mit ihren Problemen fertig und versuchen mit irgend-

einer Art von Rauschgift, ja, diese Probleme zu be-

waltigen oder ne Zeitlang vor sich herzuschieben, bis

sie sie bewaltigen kdnnen, ne, und dann eben dieses Er-

lebnis ....

I. Wie bist du dazu gekommen, RM zu nehmen ?

V. Sagen wir mal, anfangs pure Neugierde und dann eben we-

gen Problemen. Und heute, sagen.wir mal eben mohr, na

wie soll ich sagen (lacht unsicher) ... ja, daa es nei

mir zur Mode geworden ist, kann ich eigentlich nicht sa-

gen...

2.3 SchluBfolgerungen

Die letzte Aussage unterstreicht noch einmal einleuchtend,

wie die 'urspriinglich auf keinen spezifischen Aktualisie-

rungssektor zielenden Motivationen (Neugier, Problemspan-

nung etc.) sich nach Drogenkontakt auf den eingeengten hand-

lungsbereich regressiver RM-Reaktionen fixieren und dabei

auch die kritische Selbstreflektion diesem Verhaltenszwang

unterwerien kannen.

In Erweiterung des eben Resumierten laSt sich noch einmal

zusammenfassend an die einleitende lerntheoretische Dar-

legung anknupfen: Von der an die Droge gekoppelten beloh-

nenden Reizsituation·.geht nicht nur eine positive Verstar-

kung hinsichtlich dor auslasenden sekundaren Reaktion/ aus,

sondern gleichfalls eine verstarkende Wirkung auf die ur-

flektieren und mitzuteilen.



sprungliche innere Befindlichkeit, auf das innere Reaktions-

muster also, das aus Zufall, Neugier oder bewuater Ent-

spannungserwartung - ein erstes Zusammentreffen mit der

Droge erfahren oder motiviert hat. Durch dieses belohnende

"feed back" auf den inneren emotionalen Spannungszustand

gewinnt der Drogenreiz den Charakter eines primaren Rein-

forcements, das die organische Bedarfslage und damit das

gesamte Motivationssystem ausrichtet (bzw. darauf ruckwir-

1)kend generalisiert wird) . Mit anderen Worten, es ent-

wickelt sich eine drogentypische Verhaltensdisposition und/

oder Einstellung, die manche fruhere - u.U. auch drogen-

feindliche - Einstellung kraft ihrer intensiveren emotiona-

len Verankerung verdrangt bzw. auslascht und Verhaltens-

formen aktualisiert, die dem Individuum trotz negativer

sozialer Wertung als erstrebenswert gelten.

Von aueen betrachtet erscheint dieser Vorgang haufig in der

Form, daB die Unrichtigkeit oder Gefdhrlichkeit des RM-Kon-

sums zwar eingexehen wird, jedoch ohne Konsequenzen fur das

eigene Verhalten bleibt, da man die Einsicht entweder vor

diesem Punkt abblockt, oder aber die entstandene kognitive
Dissonanz durch Rationalisierungen zu reduzieren versucht

(vgl. dazu auch die Beobachtungen von R. Leick auf S. 177

dieser Studie). Wenn Umwelt und Motive im Widerspruch stehen

so stellt bekanntlich das Verhalten zuerst darauf ab, die

reale Welt in Ubereinstimmung mit den Motiven zu bringen.

Ist dies jedoch, wie beim RM-Konsum, der ein negativ sanktio

niertes Verhalten darstellt, nicht m6glich, dann muB die

entstehende Dissonanz durch entsprechende Anderungen in der

Wahrnehmung der Realitat ver ndert werden. Was in der Regel

durch Techniken der F .htfertigung und Rationalisierung ge-

schieht (im Extrem v :.obanden · 3 am Beispiel der Lemminge

demonstriert; s.S. 5 did Sykes und Matza als."Neutra-
2)

lisierungstechniken" ,. seichnen.

1) Zwischen den spezitischen Wirkungsweisen der einzelnen

Drogen wurde hier insofern nicht differenziert, als phy-
sische wie psychische Abhangiqkeit von Bedurfnisbefriedi-

gung durch RM sich formal lernthecretisch auf gleiche Wei
se entwickeln. Wobei allerdings diese drogentypischen Be-
durfnisstrukturen sich in ihrer Stdrke wie Komplexitat
durchaus untarscheiden. (Ganz abgeschen von bestimeten
- insbesondere fruhkindlichen - Sozialisationserfahruncen

:#

die gur spezifische Drogenpraferenzen pradestinieren kon-

nen.1

r
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Mit ihrer Hilfe versucht der RM-Konsument sich gegen zu star-

ke innere seelische Spannungen zu schutzen, die sonst aus

einem Konflikt unvereinbarer internalisierter Grundnormen re-

sultieren wurden.

Allein aus diesen Griinden wurde es sich verbieten, die von

den Konsumenten genannten Begrundungen als gultigo Motiva-

tionen far den RM- Konsum zu akzeptieren. Auch stimmen die

Ziele und Motive, die aus dem Verhalten des Konsuntierenden

abgeleitet werden k6nnen , nicht immer mit deh Zielen und Mo-

tiver uberein, die von dem jeweils Handelnden subjektiv cr-

fahren oder herichtet werden, und diese Diskrepanz geht nicht

notwandigerweise auf Falschaussagen zurfick. Die hotive einos

RM-Konsumenten k6nnen vallig anderhalb des BewuBtseins lie-

gen und sick ausdrucken. Was getan, gedacht oder gefuhlt
wird, steht zwar inner in Beziehung zueinander, aber ni.cht

inimar i i einer einfachen, gradlini' en vid bewuoten: 'Neil

direkte Befriedigung nicht impier mbglich ist, sind 'Losuigen'

fur intra- und interpersonale Probleme haufig durch abwegi-

ge und tamplexe Verknupfungen Twiachen zugrundeliegenden ho-

tiven, hewuBten Feststellungen und cffenem Verhalten gekeiin-

zeichnet. t,
1 )

Auch in einem anderen Zusammenhang wird dcutlich, dae die

subjektiv vermeinten, oft ers·t ad hoc reflektierten BegrU.n-

dungen keine ausreichende Erklhrungskraft fur das Konsumver-

halten besitzen. Denn dan Verhalten in einer gegebenen Si-

tuation wird einerseits bestium·,t durch frohere Ler·nprozess9

und andererseits durch die gegenwartige Situation, wie mia

sich fiir die handelnde Person darstellt; die fruheren Identi-

fikationen und Aneignungen jedoch entscheiden (iber die Rich-

tung, in der die Reinforcements fur 'das ·eiaene aktuelle Ver-

2)
halten gesucht werden. Diese Lernprozesse k6nnan zwar in

1) Berelson, B., und G.A. Steiner, 1969, S. 177

2) vgl. Stendenbach, F.J., 1963, S. 290 ff.

./. im- 149 
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der Erlernung abweichenden Verhaitens durch RM-Konsum re-

sultieren: die Wunsche und Motivationen aber, die derarti-

gen Verha].tensorientierungen zugrunde liegen, sind genau

dieselben, wie im Falle des normkonformen Verhaltens, nam-

lich Statusgewinn, Anerkennung, Freundschaft, Wohlbefinden

und andere. Der Unterschied liegt vorwiegend auf der Ebene

des Ve.rhaltens, nicht.des "Wollens" bzw. der aktualmotivi.erten

Intentionalitat. Motive wie Neugier, Gesellungsstreben, Pro-

test etc., m6gen sie zun chst auch noch so bezeichnend fur

den RM-Konsum scheinen, sind folglich in ihrer Realisierung

wie ihrer verhaltensbegrundenden Valenz durchaus nicht an

RM gebunden, da sich in ihnen allgemein akzeptierte Badurf-

1)
nisse artikulieren.

Es geht also um das Kernproblemr warum bei G].eic e.Lt ver-

haltensrelevsnter Grundmotivaticnen trotzdem in vielen Fal- '

len derart zintenschioiliche L/ sungsmi glichkeiten fur be-

stehende Problems oder Bedurfnissoannung·en gew hlt werde:* -
./

wie etwa, point.iert ausgedruckt, die Mitgliedschaft in einer

Pfadfindergruppe al,2 der einen und die Zugeharigkeit zur

RM-Subkultur auf d·ir enderen Seite. In diesem Kontext sei

zundchst daran erinnert, daB frEhere Identifikationen und

gelernte Verbal tensweisen,. die bereits zu angenehm,911 Erfah-

rungen f<thrten, beibel,al·tan werden, sofern sle wei Ler reali-

sierbar und weiterhin won Gratifika.tionen begleitet sind;

daB aber 2.nnaitendc Frustrationen nach neuen Ldsengsmdg-

lichkeiten verlangen und das Erlernen netier Verbaltensweisen

veranlissen Konnen. Wonn aber eine solche langerfristige

Blockierung normkonformer L6snigsin8glich]ceiten ·Eur Bed<ir·f-

nisspannungen zum RN-Konsum und damit zi abweichendem Ver-

halten fuhrt, stellt sich die Frago, wic denn im einzelne.n

'ie Voraussetzvnuen boschaffen sein mRseen, die iemanden
--

zw:n RM grcifen lassen. Denn nicht jade frustration fuhrt

zum RM-Konsum - sie kann ebellso Fermell der logressivitdt

nach sich ziehen, wie sie beispielsweise in Rocker-Gruppen

geabt werden, sie kann aber auch in Resignaticnen und Ag-

gressionen mUnde'o . die nicht als abweichend aelten und im

Rahmen guitigar Norman varbleiben.

1) Vir heziehan uns

bach, F.J., 1963,
hier wie auch im folgenden auf Ste:,den-
S. 225ff.

4*1*-3 V
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Im Zusamnenhang m5glicher Antworten auf diese Fragen sei hier

nur kurz auf einen der friihesten Erklarungsans :ze verwie-

1)
sen, der 1936 von Healy und Bronner konzipiert und in vie-

1 len nachfolgenden Arbeiten zum abweichenden Verhalt en auf-

gegriffen wurde. Auch diese beiden Autoren gehen davon aus,

daB abweichendes Verhalten der Ausdruck von Motiven und

Grundbedurfnissen (Sicherheit, Selbstandigkeit, Anerkennung)
-i i-

ist, die auf andere Weise keine Befriedigung erfa iren kannen.

Ihre Untersuchung umfaBte zahlreiche Geschwisterpaare, von

denen ein Teil sich abweichend verhielt, d.h. als delinquent

auffallig gcworden war, der andere hingegen nicht. Es stellts

sich heraus, daB alle Delinquenten st rkere emotioncle S·t6·-

rungen in ihrer Kindheit erlebt hatten als ihre Geschwister.

Err.otionale Probleme im Sinne unbefriedigter Bedurfnisse

scheinen demnach - neben anderem - eine entscheldende Rolle

bel. Internalisierung abweichender Verhalianserwart.or:gon z,1

spielen. Wobei derjenige am anfalligster- gegen<iber *,bwei·-

chenden Verhaltensformen ist, dem andere Lusungsn,C·gliclikeiten

erschwert oder unzug:inglich sind. Wer sich z.B. in konventt D-

nellen sozialen Beziehungen unbehaglicli, z·a wenig geachte:

oder sonstwie unbefriedigt fuhlt, kann sich in einer RM-kon-

sumierenden Gruppe akzeptiert un ernst genommen fiihlen.

Er wird diese folclich als positive Bezugagruppe betrachten

und Verhaltensmuster wie Rollenrepertoire der Cruppe adap-

tieren. Je st ir·]:er die mit der Ubernahme der Roll.,311 verbur,·-

dene Befr·iedigung, desto gr6Ber die Wahrscheinlichkeit, dna

die anfangli che Imitation all.Inahlich den Charaktsr einer

(sekundliren) Identifikation mit den subkulturellen Verhal-·

tonsstanderds annimmt.

f Was diese Art der sekundaren Identifikation von der print-

 ·ren frahkindlichen unterschaidet, auf die wil· t. 3.eich zu suc-:

chen konei·en, ist die Tatsache, daE sie n.-uht ic:,-·.1 ist:, daB

trotz unzulanglicher Familienbindurg manc.he 1 ,2.<scen bereits

bis z,1 einem gewissen Grade internalisiert worden sind

l) Healy, W. und A.F. Bronner, 1936

e -..*$ .
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und nur abgelehnt bzw. unterdruckt werden, da sie sich

mit den eigenen Bedurfnissen nicht in Einklang bringen

lassen. Dieser Aspekt - das nur am Rande vermerkt - ist

vor allem fur die Therapie und Rehabilitation von Dro-

genabhangigen bedeutsam. Denn die L6sung kosumzentrierter

Verhaltensgewohnheiten stellt einen ProzeB des Umlernens

dar, der auf der Basis fruher internalisierter Rollener-

wartungen erheblicli leichter f llt bzw. uberhaupt erst

maglich ist.

Da wir uns mit dem Problem der emotionalen Beziehung

und emotionalen Identifikation im weiteren Verlauf der Ar-

beit eingehender befassen, magen diese vorlanfigeD Hinweise

genugen. Auf den motivationsthcoretischen Ansatz dieses

Kapitels bezogen, sehen wir uns jedenfa13.s immer w'eder

zurtickverwiesen au·f die einleitend getroffene Fest.stall.ung,

daB es nicht genugt, zur Erklarung des RM-Konsums den dort-

hin filhrenden Lernprozt. 13 als unal,hangige Variablc za be-

trachten. Dieser ProzeS ist vieimehr in Verknapfung zu

bringen mit den habituellan Motivationsstrukturen., deren

Grundraster sich wdbrend der Sozialisation gebildet haben.

Es wird daher im nachsten Untersuchungsschritt notwendi g

sein, die Analyse des Lernens von M.ctivationen und Verbal-

tensdispositionen, die zum RM-Konsum in Beziehung s tehen,

auf Faktoren der primaren Sozialisation. zu konzentrieren.

  , Damit wenden wir uns•zugleich von den Momenten der aktuel-

  < len RM-Motivierung mit ihren eher symptomatischen Charakter

hin zu eini.gen der atiologisch relevanten Variablen, die

den Mci:ivationen des RM·-Konsums zugrunde liegen.
.>

T ......P-,
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3.0.1 Befunde bisheriger RM-Forschungen

Fur die oft genug betonte Relevanz des Sozialisationsvor-

gangs bei der Entstehung abweichender Verhaltensweisen,

wie sie sich im RM-Konsuln widerspiegeln, sprechen verschie-

dene Ergebnisse, die von der bisherigen RM-Forschung in

der BRD erbracht wurden.

So findet sich in einer vorlaufigen Zusammenfassung der

wescntlichsten Resultate, die Jasinsky an 4797 EamburiKer

Schillern allgemein- wie berufsbildender Schulen *arhob,

in Beaug auf die subjektiv vermeinte RM-Motivation der Be-

franten folgende Anmerkung: Dj.ese Motive Find aber nur vor-
"

dergrundig. Aus dem Zusammenheuig der Untersuchung ergibt

sicn, d.·16 vielmehr Komiminikationsst6rungen im 'sozialcn

Nahbereich', zum Beispiel innerhalb der Familie und in der

   chule, der Grund fur den Griff z·om RM waren."1  Bei Jasinsky
L./

stanmen 28% der Korsumenten im Gegensatz zu 18,3% der Nicbt-

Kons Lu'ier,ten aus UnvollstFindigen Familien (broken···1101·ce) , wRh-

rand 25,5% der Eonsumenten, im Vergleich zu 9,3% der Ilen-

User, ihr Fami lienleben als "gespannt", "un.ertr·Mglich" und

"1111erfreulich" bezeichnen.

Vergicichbare Proportionen berichtet Schwarz autgrund einer

Umfrage unter 46-/6 Oberschtlern in Schleswig -Ko].stein:

broken-home hai nur 13,6% der Koqsumenten und 9,3% der

Nicht-Kouslimen·ten, unerfreuliches Familienleben aber bei

23,5% der kons u,ni erenden und 8,1% der abstinenten Schuler.

Schwarz weist daranf hin, daf, bei RM-Kons,amenten "nach den

weiteren Ergebnissen, cffensichtlich das Verhaltnis zu den

11

3. Genese der Motivationsstrukturen (habituelle Motivationen)

1) Jasinsky, M., 1971, S. 7.
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Eltern und hier wiederum in besonders starkem MaBe das zum

„ 1) 2)
Vater gestart (ist) .

DaB unter den Schwerpunkten fur eine weiterfuhrende Inten-

siv-Analyse der RM-Problematik die Familiensituation des

Drogen-Konsumenten eine zentrale Stellung einnimmt, geht

ebenfalls aus Studie I hervor. Um nur einen der zahlreichen

Hinweise aufzugreifen: Bei der multiplen Regression zeigte

die Variable "Einstellung zum Elternhaus" das starkste Ge-

wicht im Erklarungszusammenhang des RM-Konsums einer Stich-

probe von 411 K6lner Schulern - Berufs- wie Oberschulern ;

(14% erklarter Varianz gegenuber 33% der durch samtliche

23 in die Regressionsgleichung eingegangenen Variablen

gedeckter Varianz). Von der Variable "Geselligkeitsbedurf-
nis · (5% erklarter Varianz) abgesehen, lieB Studie I

"3)

auBerdem eine klare Dominanz sozial-situativ vermittelter

Faktoren erkennen; den ubrigen erfaBten Pers6nlichkeits--

variablen konnte nicht der EinfluS auf die Bereitschaft,

RM zu konsumieren, nachgewiesen werden, den die einscnia-

gige Literatur haufig behauptet.

Far diese Ergebnisse, die sich durch jene der internationa-

len RM-Forschung noch wei.ter vermehren lieSen, sprechen

auch Arbeiten von Bschor et al., in denen es uber die

Entwicklungs- und Anpassungsschwierigkeiten der untersuch-

ten Probanden u.a. heiBtq/"Es sind vielmehr sehr vielfal-

tige, schwer zu uberblickende Bedingungen, unter denen

individuelle Sturungen eine groBe Rolle spielen, St6rungen,

die sich aus einer problematischen Kindheit mit Eltern-

Kind-Konflikten, aus,Diskrepanzen 2wischen Erwartungen in

Ausbildung und Beruf und der realen Situation in der Schule

oder an der Arbeitsstelle (ergeben) . Dazu korfunt der weit

verbreitete Unwille, sich den uberall gestellten Leistungs-

1) Schwarz, J., et al., 1971, S. 6.

2) Der in Abschnitt 1.3.2 begrundete Verzicht auf broken-
home Probanden zugunsten von Jugendlichen aus auBerlich
intakten Familien erhRit durch die zitierten Untersuchun-

gen eine weitere, sich indirekt auf empirische Daten be-

ziehende, Stutzung.
3) Wetz, R., et al., 1971, S. 128 ff; Persunlichkeitsdimen-

sionen gemessen nach FPI von J. Pahrenberg und H. Selg,

Gdttingen 1970.
.



anspruchen in der gewunschten unkritischen Weise zu unter-

werfen, schlieBlich eine ambivalente Einstellung zur 'Kon-

„1)
sumhaltung' der heutigen Gesellschaft.

Wir wollen nun inedrangter]Form die wesentlichsten Kompo-

nenten des Sozialisierungsvorganges erdrtern.

2)
3.0.2 Zentrale Aspekte der Sozialisation

J Sczialisierung versteht sich als LernprozeB, der im Rahmen

sozialer Interaktions- und Kommunikationszusammenhange statt-

findet und in dessen Verlauf das Kind auf den verschiedenen

  Entwicklungsstufen die Grundwerte seiner Kultur (Verhal tens-

6/ dispositionen) sowie ein System reziprcker Verhaltensweisen

(soziele Rollenerwartungen) erwirbt.

Die fruheste Phase der Soxialisierung dient zugletch der

biologischen wie "emotionaien" Erhaltung cler Lebensfahil-

keit; sic legt bei ausreichender externer S timulierung,

1) Eschor, ct al., 1970, S. 42.
25 Das Erkenntnisinteresse der Arbeit bedingt eine methodo-

logische Orientierung an Ordnungsprinzipien heterogener
theoretischer Provinienz: Lern- bzw. verhaltenstheoretic:he

Ans&itze, die sich z.T. der Psychoanalyse verpflichtet fiih·-
len und deren kategoriales Repertoire zu operationalisieres
versuchen (so Bandura & Walters, gestutit auf Sears, Millei
& Dollard, u.a.) , verbinden sich mit rollentheoretischen

Konzeptionen, die hier - aufgrund disziplinM.rer wie metho-

discher Divergenzen - unterschieden werden nach struktur-

analytischer Kcnzeption (Parsons, Bales) und nach kommu-

nikationsanalytischer Konzeptiou (im Sinne der neueren,

psychodynamisch ausgerichteten Schizophrenieforschung der

Bateaon, Lydz, Wynne, Haley u.a.). Soviel zv den theoreti-
schen Grundlagen des vcrwendeten Sozialisa tionsbegri ffs.

Es sei jedoch darauf hihgewiesen, daB die rollentheoreti-
schen Modellc in der vorliegenden Studie kauni meh£ als die,
Funktion theoretischer Verweise erfullen; der notweadige
empirische Bzug, wie er z.B. durch die Fragefolgen 84) a,b,
im Verein mit 28), 85), 86), 93), 94) und diverse andere
Variablen konstituiert wird, bleibt der Auswertung und

Interpretation durch eine spatere Bearbeitung vorbehalten.

Ir -
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d.h bei genugender Intensitat und affektiver Warme der

Eltern-Kind-Beziehungen das Fundament, auf dem die Spiel-

  · regeln und Kommunikationsmodi des Sc:zialsystems angeeignet

werden kennen. Diese priaare Aneignung grundlegender Regeln

und Orientierungen geschieht vorwiegend uber den Mechanis-

mus der Identifikation mit einem Elternteil. Identifikation

setzt eine umfassende emotionale Beziehung zu einer Bezugs-
1)

perscn voraus , die dabei als Modell fur die Ubernahme

generalisierter Grundhaltungen und Orientierungsweisen

dient.

Fur die Internalisierung der instrumentalen Werte west-

licher, industrialisierter Kulturen ist die Identifikation

mit dem Vater ma8gebend im Sozialisierungsprozes, wahrend

die expressiven Wertorientierungen durch Identifikation

mit der Mutter gelernt werden. Beide Wertbereiche konsti-

tuieren zugleich die Grundelemente der Geschlechtsrollen,

wobei die des heranwachsenden Jungen eher mit Orientierungen

des zweckrationalen, des wettbawerbs- und leistungsgerich-

teren Handelns, die des heranwachsenden MKdchsns eher mit

Orientierungen des kcrma·unikativen und gefuhlshaft-in·tegra-

tiven Handeln besetzt ist.

Eine zweite primdre Rolle, die durch Identifikat.icn erwor-

ben wird, ist die Generationsrolle: Die Unterscheidung der

Generationen, der "mdchtigen" Eltern und der "abhangigen"

Kinder, steht im Vordergrund der Verinnerlichung der eli.er-

lichen Autoritat. Diese Rollendimension hangt zusammen mit

dem Begreifen der Kategorien Macht, Prestige, etc. und ist

nicht ohne Belang fur den Aufbau eincs moralischon Bewuat-

seins.

1) Prinzipiell kunnen primare Bezugspersonan auch andere

als die Eltern, z.0. Pflogepersonen in Kinder- ·und

Sauglingsheimen, sein. MaBgebend allein ist eine (am
"idealfamilialen" Kriterium gemessen) addcuate erzie-·
herische Atmosphare, ist eine affektiv ausbalanciorte
"Gesamtsi tuation" - was jedoch, wie hinlar,glich be-

kannt , in derartigen Institutionen (unzureichende
personelle Ausstattung und Qualifikation; institutionell-

organisatorisch fixierte Rollen- und Interaitionsmuster)
nur sehr selten realisiert ist.

- 66 -

1



Spezifischere, situationstypische Rollenerwartungen und

Orientierungen werden erst wahrend der sekundaren Soziali-

sierung durch Schule, Beruf, wie allgemeine Lebensumstande

erworben.Dann allerdinqs nur teilweise iiber Identifitation,

sondern eher durch Imitationsvorgange, da emotionale Bin-

dungen an Personen spater nicht mehr die Rolle spielen, wie

beim Kleinkind, das noch nicht uber die natigen instrumen-

tell-kognitiven Mittel zur Aneignung sozialer Objekte ver-

fugt und daher in erster Linie seine emotionalen Objektbin-
1)

dungen in den LernprozeB einschalten muB.

Der Spi.elraum, in dem die Assimilierung von Rollen vor sich

geht, wird gesetzt durch die kulturell definierten Techniken

dor Erziehung und Disziplinierung. Erziehungspralt.iken bu

ruhen zr Achst auf der Reduktion der prim ren Be.f.Erfprsse

des Kindes und rehinen im Zuge der weiteren Ent, icklu·.c de.n

Charakter sekundarer Belo nung an. Ein Kind im Alter van

vier Wochon etwa wird sein Gehrull beended, wenn es von Eer

Mutter aufgenommen wird, wahrend es mit vier Monaten beroits

dann aufhart, wenn es die Mutter nur den Raum betreten niett.

Mit fortgeschrittener Reife kann schlieSlich allein durch

damonstrativ gezeigte 1-).w. vorenthaltene Zurieigung ein Ver-

halten verstarkt werds.n, das erv:insclit ist und vom Kind re-

produziert werden sol,1. Die Sozialisierung wird.durch den

Aufbau solcher sekunddren Belchaungen, die vom Kind allmdj-·

lich antizipiert werden, erheblich gefCrdert. WE·.tei jed¢,·:i·: dj

Effizicnz solcher Belohnungen abhangig ist von Qualitat Wie

Intensita·:· der El I-.ern-Kind-Beziehungen; das Sozialisations-

lernen mit Hilfe sekundarer Belohnungen geht dann. um vieles

leichter vonstatten, wann starke emotionale Bindungen an die

Eltern vorhanden sind.

Das heranwachsende Kind entwickelt auf diesem Wage also aine

sekutidare Motivation, die sict·i als Bedliz·t'nis nach Liebe und

Zuneigung kund tut. Ihr entspricht ein Bedlirfnis, Si.tuatio-·

nen zu meiden, die Zuneigungssinderung zur Polge hY.tten. Die·-

ses Sekund imotiv der E'urcht ··· auf Antizipation angsterreg·Rn··

13 Vgl. Stendenbach, F.J., 1963, S. 154.
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der, d.h. schmerzhafter Zustande begrundet - ist notwendig

und kaum vermeidbar im Rahmen allgemein iiblicher Erziehungs-

verfahren. Also dort, wo man Frustrationen durch Entzug von

Belohnung oder durch gezielte Bestrafung bewust initiiert,

um Verhalten zu regulieren und wo die Strafangst dann meist

mit Schuldgefiihlen verknupft ist. Angstreaktionen k6nnen

andererscits aber auch daraus entstehen, daB ein Kind haufig

Trennung und Zuruckweisungen von Seiten der Mutter oder son-

stiger wichtiger Erziehungspersonen erlebt hat. Kier Eller-

dings dann mit der Konsequenz, daa die Antizipation derart

pr gender Frustrationserlebnisse zu Aggressivitat und zur

Herausbildung aggressiver Verlialtensgewohriheiten 3.41513

geben kann.

 Fur die Wirksamkeit der Soziallsier·.11·,9 sind also best.1.mal:ze

  Mindestbedingungen erforderlich. Erste Be·dingung ist ei.''e

Motivation zur emotionalen Bindung an dia Eltern, aufg.':·.did

derer das Kind erlernt, Aufr,·.crksmsikeit, Interesse ord An-·

erkennung andercr zu suchen. Diess sekundiiren Bel·D}.inungen

1.annen dann dic Voraussetz·cuic, daftir bieten, dae· ein Kind

sich den Anforderung·en und Fir,bten seiner El ta.:.rie der

Gesellschaft gegenuter konform verh;ilt. Lnotionaic F.in·-

dungen und Interaktionsbeziehungen allein sind darai·c zwar

eine notwendige, jed<,ch keinG allsrei.chende Beding,ing ful

die Sozialisierung. Sozialisationrzwlinge in Fos m von Re-

strikt.-1.orien und En·ziehungsa:·:forderu:trien incissen gleichfo].is
.,

hinzutre.ten, Elterliche Senkti.one·n fungieren so als Mecha-

nismen der sozialen Kontrolle, die ira Laufe der Entrickl.ung

verinner].icht und als internalisierte Steuerungsinstar:zen

verhaltenswirksam werden.

Um diese beiden Aspekte, Entwicklung emotionaler Beziehunien

und elterli.che Er·ziehungshaltungen 12·1. drogenkonsUrnierenden
wie abstinenten Jungen, geht es in (len unnittelbar fol genden

Abschnitten 3.1 und 3.2 . Beide Aspekte zusaw.nen entscheiden

uber die Internalisierung von Wertorientierungen - die luk·-

kenlos oder fragmentarisch ausfallen kann, je nach Beschaf-

fenheit der Rollen- und Intaraktionssiruktur ciner Familien-

gruppc. Eine Integration dieser Aspekte bzw. Basismust··2·.c

ZF L.
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des Sozialisationslernens - soweit sie aus den Biographien

unserer Probanden erschlieBbar sind - soll im dritten Ab-

schnitt (iber Identifikation (3.3) versucht werden.

Naturlich konnten die zu erfassenden Familienvariablen nur

indirekt aus den Antworten der Jungen erschlossen werden.

Der Idealfall einer Beobachtung von Familiengruppen war

aufgrund auftragsbedingter Beschrankungen von vornherein aus

allen PlanungserwMgungen ausgeklammert. Man mag nun den

Einwand erheben, daB unser Vorgehen Verzerrungseffekte ein-

schlieBt: Angefangen damit, daB Selbstbewertungen und -beob--

achtungen oft positiv gefarbt und im Sinne gesellschaft-

licher Erwartungen auszufallen pflegen, bis hin zu der Tat-

sache, daB elterliche Haltungen ihrer affektiven Besetzung

weger, ven den Kindern oft zum Positiven oder Negativen ten···

dierend wahrgenommen werden. Der Gefahr von Response-Sets

und bewuB·ten Verzerrungen in Richtling "sozialer Erwtins clit-

heit" versuchten wir dadurch zu begegnen, daB die Maglich-

keit gezielter Nachfragen planmaaig genutzt wurde. Dies

und das Auftauchen theoretisch eng verwobener Variablen an

verschieder.en Stellen des Interviews erlaubten es, den Er-

gebenissen wine iiber abfragbar bewuBte Einstellungen hinaus-

gehende Indikatorfunktion fur tieferliegende Vorgange zuzu-

billigen. In fast allen Fallen war der Zusammenhang zwischen

dem Erfragten und dessen lebensgeschichtlicher Einbindung

klar erkennbar und muhelos zu kodieren.

3.1 Emotionale Beziehungen

Die Sozialisierung in der auf die Kindheit folgenden Ju-

gendphase besteht im wesentlichen darin, die spezifischen

Abh ngigkeitsbeziehungen der Kindheit abzubauen, um dadurch

die M6glichkeit einer emotionalen wie sozialen Ldsung von

den Eltern vorzubereiten. Trotz dieses Abl6sungsprozesses,

der gesellschaftlich gesehen no twendig und Vorbedingung

fur Selbstandigkeit und Verantwortlichkeit des herangerei f-
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ten Individuums ist, behalt die Sozialisierungsinstanz

Familie auch in dieser Entwicklungsphase einen bedeutsamen

  Einflu  Der Jugendliche, der in seiner Kindheit stdrungs -

c/ freie, tiefe emotionale Beziehungen zu seinen Eltern auf-

bauen konnte, wird die im Emanzipationsgeschehen der Adoles-

zenz zwangslaufig auftauchenden Konflikte wesentlich leichter

zu lasen in der Lage sein. Denn auch das Erlernen und die

erfolgreiche Ausiibung nicht abhangigen Verhaltens setzt die

Verstarkung durch sekundare Belohnungen und damit ein war-

mei Eltern-Kind-Verhaltnis voraus. In dem Mage, wie man ein

Kind zur Selbst ndigkeit ermutigt und motiviert, wird es

Abhangigkeit abbauen. Was allerdings nicht der Fall ist,

wenn abhEngiges Verhalten bestraft oder iiber die fruhkind-

lichen Phasen hinaus ge fOrdert wird., in denen Dependenz
1)

positiv und notwendig ist. Im ersteren Falle fuhren die ent-

stehenden, subjektiv erfahrenan Frustrationen zu Angst und

zur Unterdruckung des Bedurfnisses nach emotionaler Bindung,

was nicht selten Aggressivitat, fast immer aber ein Vermeiden

echter affektiver Beziehungen im sp3iteren Leben zur Folge

hat. Im zweiten Falle - dem der oberabhangigkeit durch uber-

s·tarke Behutung - schafft die "objektive" Versaguna eines

notwcndigen Entwick].ungsschrittes eine general.isierende Ver-

haltenstendenz, die sich in Stdrungen des sozialen Rollen-

spiels, d.h. in Unzullinglichkeitsangst und sttindj.ger 'Suche"

nach "beschutzenden" emotionalen Abhangigkeitsbeziehungen
2)

HuBert. In der Suche nach Beziehungen also, deren Scheitern

1) Psychoanalytisch vcr allem in der oralen Phase

2) U. Ehebald formuliert diese beiden frustrationserzellgen·-
den erzieherischen Positionen in einer Kurzbetrachiung
[iber die "Psychische und soziale Motivation Zum Drogen-
konsum" folgendermaBen: "Besonders in der friihen Kindheit

liegt die eigentliche Kunst der Zrziehung im Wechsel-

spiel zwischen j.chgcrechtem, das heiBt reifungsfdrderndem
Gewahren und Versagen. So wenig gesund ein Kind sich ent-

wickeln kann, dem zu wenig gewahrt wird, so krank maS ein

Kin·.1 werden, dem alles gewahrt und nichts versagt wird."

(1972, S. (33).- Wir durfen den schon hier hinzuf gen, dar
"exzessives" elterliches Gewfhrenlassen nach unseren Beob-

achtungen fur die Sozialisation der konsumierenden Vpn. we-

njger typisch zu sein scheint (nicht zuletzt deshilb, weil
diese Er·z.iehungshaltung aggressives, zum ungehepin·:taieher
Ausagieren von Spannungen tendierendes Verhalten besthritt),
Wesentlich thufiger beobacht- bTw. orschlisEhar war ein ir-
konsistenter, dem Kinde: unzureichend eing..chtig werdend···r
Wechsel vcn Gew hrung und varsagung.
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fast schon vorprogrammiert ist dadurch, dal eine partner-

schaftsbezogene individuelle Eigenstandigkeit nie richtig

erlernt werden konnte, daB die daraus zwangslaufig sich er-

gebende Verkurzung der identitatserhaltenden Distanz zu

Rolle, Rollenspiel und daran geknupfte normative Verhal-

tenserwartungen eine drastische Verengung der sozialen
1)

Interaktionsbasis bedeutet. Auf dieser Basis kann eine

dauerhafte Stabilisierung affektiver Beziehungen schwerlich

gelingen; die nur selten wirklich befriedigenden - trotz

zahlreicher (anfanglicher ) "Erfolge" meist mit resignie-

rendem Unterton geschilderten - heterosexuellen Aktivit ten

eines GroBteils der befragten RM-Konsumenten kdnnen datur

als ein Indiz gelten. Es wurde nach alledem kaum noch

uberraschen, wenn die untersuchten konsumierenden Jugend-

lichen nachweislich haufiger Formen uberprotektiver Er-

ziehungshal tungen ausges_etzt waren als ihre abstinenten
-

Kontrol.lpersc·nen. Wir werden im Abschnitt 3.1.1 und 3.2.1

darauf zuruckkommen.

/9C
Bei der operationalen Umsetzung der angesprochenen Scziali-

sationsvariablen konnte man also mit Recht davon ausgehen,

daB die Erfahrungen der Vergangenheit nachwirken im Per-

sdnlichkeitsganzen zum Zeitpunkt der Gegenwart. So war anzu-

nehmen, daB eine affektive Bindung an die Eltern, soweit

sie iiberhaupt je erworben wurde - und durch konsequente,

wedar Uberabhdngigkeit noch Abhangigkeitsangst verstarkende

Erziehungshandlungen kanallsiert Coder auch nicht kanalisiert

werden konnte - sich in der Intcraktion des heranwachsenden

Jugendlichen mit Eltern wie Gleichaltrigen manifestieren

muB.Die Intensitat der emotionalen Baziehung eines Probanden

1) Die wichtigsten beiden Ich-Lei.stungen is Rollenspiel sind
Distanz und Engagement. Doch erst die Dis tanz ermuglicht
dem Individuum, sich seiner selbst *16 Person gewahr zu

werden (= Identitatsabgrenzung) und die persdnlichkeits-
eigent:imlichen Orientierungen f·jr sein Engagement Un

sozialen Rollenspiel festzulegen.

-'.

- 71



zu anderen Personen wurde dabei erfaBt iiber die Haufigkeit

von Verhaltensweisen, die eindeutig darauf abzielen, affektiv

positive Reaktionen dieser Personen hervorzurufen. Als unter-

suchungsrelevante Verhaltenskategorien betrachteten wir das

Verlangen nach Lob und Anerkennung, das Bedurfnis nach Ge-

selligkeit, die Suche nach Hilfe, Rat und Information von

anderen, sowie die guneigung und Warme, die der Betreffende

selbst dem anderen entgegenzubringen bereit oder in der Lage

ist.

Im thecretischen Zusammenhang mit dieser Motivation zur emo-

tionalen Bindung bzw. Beziehung wurde weiterhin versucht, die

Starke aggressiver Reaktionstendenzen bei den Probanden zu

ermitteln. K6rperliche und andere Formen des aggress iveii

Ausagierans sind zwar erfragt, aber aus mehrfach genannten

Grunden nicht skaliert worden; ebenso wurde nicht nach di-

rektem bzw. indirektam Aggressionsverhalten unterschieden.

Wir beschrankien uns darauf, das allgemeine Aggressions-

potential einer Vp. in Bezng auf famili.ale Interaktionen

zu j····stimmen (uud darnberhinaus auch noch den Grad der

Feindseligkeit gegentiber schulischen Instan2en festzustel-

len). Zwar zieht d.Le Frustration affektiv-emotionaler Be-

durfnisse (insbesondere der A],bruch oder die Verringerung

emotionaler Eltern=Kind·-Rontakte in frulien Reifungsphasen)

in der Regel eine generalieierte Aggressionshaltrng nach

sich, doch wurde sehr bald offenkundig, daB diese Art der

Reaktion auf Spantitings,zustbinde in unserer Konsilmenten-Popu-

lation nicht die Rolls spielte (erlernt war), wie beispiels-

weise bei delinquenten (antisozia]-aggressiven) Jugendlichen.

Um zu uberprufen, ob dic Internalisierung entsprechender
.

Normen bei den RM-Konsumenten scweit geleistct woraen 1St,

daB aggressives Verhaluen von Schuldgefuhlen begleitet wird

- was bei relativ sturlingsfreier Soziallsi.erung normaler-

weise der Fall ist (vgl. Abschnitt 3.0.2) - haben wir den

Grad der Schuldaefuhle wegen aggressiver Renktionen zu ska-

lieren versucht. Insofern Aggressivit&t - wie verschiedent-

lich angedeutet - auf ablehnendss und zuruckweisendes Vcr-

halten der Bezugspersonen zurUckgaBjhrt warden kann, wurden

derartige Empfindungen der Ablehnung und Zuruckweisting zu-·

satzlich erfast.
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Da ein affektiv ausgelastetes Eltern-Kind-Verhaltnis das

instensive Streben des letzteren nach den emotionalen aw*4
fikationen, auf denen ein solchen Verhaltnis beruht, ein-

schlieBt, wollen wir zunachst auf diesbezugliche Motivatio-

nen unserer Probanden eingehen.

Tab. 3-1: Versuche, Anerkennung und Beitall der Eltern zu

gewinnen

RM-Konsumenten

X

4.23

S

2.17

Kontrollgruppe

X

5.42

S

1.62

t P

-2.24 0.05

Obgleich diese Ver·haltenskategorie nicht nach Vater und Mui-

ter gatrennt bewertet wurde und folglich in, theoretiscien

Bezagsrahmen von Identifikation und Rollenubernahme keine

Auss·.7.gekratt hinsichtl.ich der Internalisierung von Ge-

schlechisrollen hat, halten wir diese Skala fur aufschluS-

reich. Denn sie zeigt inwaerhin, daB die Suche nach sekundaren

Belohnunge·o in der Interaktion mit den Eltem ftir RM-Konsu-

menten wesentlich geringere Bedeutung besitzt als fur die

Jungen der Kontrollgruppe. Gleichwohl laBt die Mehrzahl der

Kons ument n-Interviews doch eine bemerkenswerte Ungleichge-

wichtigkeit jn bezug auf die jeweils gemeinten Elternteile

erkennen. Bezeichnend dafur sind die folgenden zwei Konsu-

mentenzitate, auf die wiz uns hier, neben der Aussage eines

Nicht-Nonsumenten, beschranken wollen.

I. Wie muBtest du dich verhalten, um deiner Mutter zu ge-

fallen? Was muBtest du tun, :un ihren Beifall und ihre

Anerkennung zu finden?

V. (Fall Nr. 37) Ja, · eigentlich sind das wohl gute Leistun-

gen in der Schuler darijber freut sie sich jedenfalls,

mmh..., ich wei B aber, dan sie. sich eben ganz besonders

-

freut, wei-*n ich sie einrecn in den Arm nehme. Wei.at du,

Cr
\
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meine Mutter ist schwer nierenkrank, chronisch, und

sie malocht wirklich wenn man so sagen darf - fur die

ganze Familie und ist manchmal von einer ruhrenden Art,

daB ich praktisch nicht mehr anders kann, meine Mutter

dann einfach umarme, ist effektiv auch nicht anderes

drin..., ist eine rein emotionale Sache. Aber ich weiB,

daB sie sich dann unwahrscheinlich freut.

I. Wie oft kommt sowas vor?

V. Das kommt ..., ja, eigentlich nicht sehr oft.

I. Und wie ist das mit deinem Vater? Versuchs t du schon

mal, dich um dessen Anerkennung zu bemuten?

V. Nee, nee, da lauft uberhaupt nichts .

V. (Nr. 43) Am schansten war das mit der Frau, viellciclit,

wenn mir mal irgendwas gelungen war, ein Bild galungen

war - und d inn: "hast du sch8n gemacht, Jung" und so.

Heute ist das Varhaltnis ganz anders.

I. Und wie oft sind solche Dinge vorgekommen7

V. Ja, wie ich schon gesagt habe, frdher 8fters mal.

I. Wie war das in dieser Beziehung mit deinem Vater7

V. Niemals, hatt' ich niemals - um Gottes Willen. Das konnte

gar nicht vorkommen. Mein Vater hat sich um die Familie

eben nicht gekitrrmart. Wenn bei wis keiner, nicht grade

einer von der Schule geflogen war oder sowas, ist bei

uns ja zweimal vorgekonmen, oder daB einer vielleicht

'ne Fensterscheibe eingeworfen hat cder irgendwas ande-

res .....

r /4

- 74 -



I. Wie muBtest du dich verhalten, um deiner Mutter zu

gefallen7 Was muBtest du tun, um ihre Anerkennung und

ihren Beifall zu finden7

V. (Nr. 16) Ach, weiBt du ich sagte eben schon, daB

ich immer sage, wohin ich gehe und was ich mit meiner

Gruppe mache. Sonst ... na ja, die wollen eben, daB

ich Sonntags in die Kirche gehe.... Also eigentlich,
ich will eigentlich mehr erreichen als meine Eltern

und wenn ich das sage, ich bin jetzt ja gut in der

Schule, also dann freuen sie sich. 4·

I. Beidel Auch dein Vater?

V. Also der fast noch mehr, fast am meisten.

Was diese Zitate u.a. z urrt Ausdruck bringen, wird durch

die meisten Interviews bes tati.gi: daB naralich RM-Konsu-

menten, soweit sie uberhaupt. auf Lob und Anerkerinung

ihrer Eltern Wert legen, dies eher auf der Ebene hirekter

kommun·lkativer Kontakte zu realifieren trachien, whhi·-end

Nicht-Konsumenten elterl.iche Anerkennung dorch -ein Ver-

halten erstreben, das haufiger indirekte mid langeriri-

stige Dezuge impliziert - beispielsweise durch Verbesse-

rung ·von Schulnoton, hausliche Hilfeleistungen (oft gegen

Taschengeld, zusNtzliche Freiheit, usw.).

Der Aufbau emotionaler Bindungen htngt weitgehend auch

davcn ab, wieviel Zeit die E]tern auf eine kindzentrierte

Interaktj on wit ihren Sabren vertiandt haben. Wurde eine

intensive Interaktion ohne ernsthaf·te Unterbrechungen von

Kindheit an fortgesetzt,dann hat sich eine sekundare Mo-

tivation entwickelt, die dahingehend wirkt, dan di.e im

Reifungsverlauf gewandelten Beziehungen zu den El tern

auch spater noch belohnenden Charakter tragen. Wobei

es sich von selbst versteht, daB die Gelegcnheit zur

p %.
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ausgedehnteren Interaktion gleichzeitig Vorbedingung

dafur ist, daB ein Kind sich mit seinen Problemen an

seine Eltern wenden und diese um Hilfe oder Rat bitten

kann. Beide Gesichtspunkte sind in die nachstehenden

Skalen eingegangen.

Tab. 3-2: Zeit, die in Gesellschaft des Vaters/der Mutter
verbracht wird

Vater

Mutter

RM-Konsumenten

X

3.48

4.42

2.02

1.98

Kontrollgruppe

X

4.56

4.65

S

1.69

i.77

-2.04

-0.44

P

O.10

NS

Tab. 3-3: Aus}naB des Suchens nach Hilfe, Rat und InforIna-
tion bei Vater/Mutter

Vater

Mutter

RM·-Kor, sumenten

X S

3.88 2.05

5.19 2.35

Kontrollgruppe

X S

5.40 1.96

5.46 1.37

-2,68

-0.50

c.02

NS

Wahrend nach den Angaben unserer Probanden die Hil.fe der

Mutter von Konsumenten wie Nicht-Konsumenten in gleichem

MaBe in Anspruch gencmmen.wird und das AusmaB der in ihrer

Gesellschaft verbrachten Zeit ebenfalls nicht zwischen den

Gruppen differiert, haben wir ein markant abweichendes

Bild, was den Vater angeh t. Aus den rel ativ niedrigen Mit-

telwerten der beiden Skalen geht hervor, daB zwischen den

RM-Kons· .enten und ihren Vatern kaum persanliche Kontakte

besteh3n. Zwar ist auch die Zeit, die von Nicht-Konsumenten

fur den Umgang mit dem Vater angegeberi wird, keineswegs

das, was vom allgemein propagierten Ideal intakter Fami-

lienverhdltnisse her zu erwarten wAre, dennoch bleibt

fiir sie der Vater eis·,e Instanz, bei der zumindest tail-

weise noch Hilfe unl Rat gesucht wird.

, ./
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Diese qualitativen Unterschiede in der Vater-Sohn Beziehung,

die aus den Ratings allein nicht ersichtlich werden k6nnen,

werden in den anschlieBenden Stellungnahmen der konsumieren-

den wie nichtkonsumierenden Jungen deutlich beleuchtet.

I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater uber persan-

liche Angelegenheiten?

V. (Nr. 33) Nicht daB ich wuBte.

I. Und mit deiner Mutter?

V. Nur selten.

I. Hast du dich mit deiner Mutter schon mal uber Freunde

oder Freundinnen unterhalten?

V. Nee, dadruber eigentlich nie.

I. Bist du schon mal mit deinen Eltern zusammen in Ferion

gefahren?

V. Also wirklich zusammen in Urlaub gefahren bin ich mit

denen nie. Wir haben so zwischendurch, Samstag-Sonniag,

so Ausfluge gemacht, solange ich noch zu Hause war.

I. Und sonst, wenn du zu Hause warst, habt ihr dann schon

mal etwas gemeinsam unternommen?

V. Ja. Gesellschaftsspiele, Gemeinschaftsspiele. Aber ganz

sclten, als ich noch kleiner war.

I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater uber deine pri-

vaten Angelegenheiten?

V. (Nr. 31) Nee.

I. Und mit deiner Mutter? Kannst du mit ihr deine Ange-

legenheiten besprechen?

V. Ja.

F
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I. Sprichst du mit deiner Mutter uber deine Freunde und

Freundinnen 7 -

V. Ja, ja sicher.

I. Manche Jugendliche unternehmen allerhand gemeinsam mit
ihren Eltern, z.B. Reisen, Kinobesuche. Andere allerdings
haben nicht viel dafur iibrig. Wie ist das mit dir ?

V. Ja, ich mach' lieber alles unter Jugendlichen.

I. Wie ist das zu Hause, gibt es da schon mal etwas, was du
mit deinen Eltern gemeinsam tust ?

V. Ja, mit meiner Mutter. Praktisch, ja, angenommen, die

Freunde von mir kommen zu mir nach Hause, dann unter-

halten die sich so mit meiner Mutter dann, so 'ne viertel

Stunde.

I. Mit wem verbringst du gewdhnlich deine Ferien ?

V. Ja also
, wenn ich wegfahren will, muB ich mir selber ai:.f

der eincn Seite praktisch das Geld verdienen, und im Au-

genblick bin ich noch zu faul, um zu arbeiten. Also, wenn

wir jeczt Ferien machen, in den Ferien hab' ich keine Lust

arbeiten zu gehen - Ja, venn ich dann wegfahren wiirde:, ent

weder alleine oder mit mcinen Freunden oder mit meiner

Mutter. Aber mit meinen Freunden, das kame im Grunde zu-

erst in Frage.

I. Hast du mit deinem Vater oder deiner Mutter schon mal
uber deine privaten Angelegenheiten gesprochen ?

V. (Nr. 51) Mehr oder weniger mit meinem Vater. Da ist aber

nie was bei rausgekommen, er hat mich nicht akzeptiert
und ich ihn nicht.

I. Uber was hast du mit ihm gesprochen ?

V, Ja sagen wir mal, aber hausliche Sachen, ja, daB wir 'ne

gr6Bere Wohnung nehmen sollen, daB ich mal meln eigenes

Zimmer kriegen soll, und sagen wir mal, uber finanzielle

Probleme von mir, und mehr oder weniger dann noch ein

7
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paar Kleinigkeiten.

I. Und mit deiner Mutter ? Redest du mit ihr uber private
Angelegenheiten ?

V. Als ich meine Mutter das letzte Mal gesehen hab', war ich

so, da gab es fur mich eigentlich noch nicht viele Pro-

bleme, und jetzt ist uberhaupt nichts mehr.

I. Und mit deiner Stiefmutter 7

V. Ja, anfangs, zwei drei Monate, ging die Sache gut, tja und

dann wollte sie sich so in die Rolle einer Mutter von mir

reinspielen, mich total bevormunden, was ich tun soil, was

nicht; hab' ich ater nicht akzeptiert.

I. Hast du mit deinen Eltern schon mal etwas gemeinsam unter-

nommen, z.B. Reisen oder Kinobesuche ?

V. Ja, wir haben Wochenendfahrten gemacht oder sind mal ge-

meinsen ins Ki.no gegangen.

I. Wie oft ?

V. Kam schon mal vor, aber

ne der Beiden ab.

selten. Das hing grad' von der Lau-

Gemeinschaftlich verbrachte Familienfreizeit, durch die Fa-

milienmitglieder enger aufein. .-:der bezogen warden und sich

die Rolle des Vaters von der Autoritat als Erzieher verschie-

ben k6nnte zu einer mehr kameradschaftlichen als Vorbild und

Anleiter, sind in den Konsumenten-Farp.ilien selten bzw. nur- in

frOheren Jal:ren ablich gewesen. Die Daten zej. gen 22:laem, d:UP,

mit der vater eniveder uberhaupt nicht odcr sur Ober minder

wichtige Angelegenhaiten gesprochen wird. Der Mutter bringt

man im allgemeinen mehr Vertrauen entgcgen, wenngleich auch

dieses Vertrauen vielfach bestimmte Toleranzbereiche nicht

uberschreitet. Ein ahnliches Bild geben die Berichte der bei-

den konsumierenden VPn. 37 und 43, deren ambivalence Eltern-

orientierung schon aus den ·Illustrationen zur Skala 3-1 her-

vorging.

F r

- 79 -

.-



I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater uber deine pri-
vaten Angelegenheiten ?

V. (Nr. 37) Nein, ich liebe es, meine privaten Angelegenhei-

ten selbst zu erledigen und habe in der Beziehung einen

Dickschadel. Mit meinen Freunden schon eher, aber nicht

mit meinem Vater; also ich metne, meine Freunde sind ja

praktisch glelch alt und haben dieselben Probleme.

I, Und wenn du in irgendeiner Klemme steckst oder beunruhigt
bist, hast du es dann jemals getan ?

V. Nein.

I. Warum nicht ?

V. .

'Ich we18 es nicht, also mein Vater ist,.. ja, ich hab's

schon mal vcrs:ucht, aber da fing mein Vater an, E,j.ch ir-

gendwie nicht fur voll zu nehmen. Das mag auch Ium Teil

daran liegon: daa es hieB, fruher hatte man diese Pro-

bleme nicht, frdher duritest du das nicht, durftest du

diescs nicht, ja. Mein Vater steckt zzlm Teil tioch da drin

und ich kans in MaGent - ich meine, das sind Ear mich

ernste Prob,teme, aber mein Vater will sic nicht wahr

ne.hmen; umd in dem Moment, sobald dann jamand anfangt,

sich ].ustiq aber mich zu machen, rea,gier' ich sauer
.

I. Wie ist das mit deiner Mutter ? Redest du mit ihr ?

V. Mit meiner Mutter schon eher .

I. Uber w·as unterhaltet ihr euch dar uber was fur Ange-
legonheiten 2

V. Ja zum Beispiel, was meine Freundin anbetrifft. Ich hab

maine Mutter sogar scdon dazu uberredet, daB meine da-

malige Freundin, die hat bei uns iibernachtet, daB die in

mein Bett konnte. Soweit hab' ich es schon geschafft.

I. Manche Jur.ven und  Hidchen unternehmen allenhand gemein-
sam mit ip :n Eltern, z,B. Relson, Kinobesuche. Andere

allerding· ·ben gar nichts dafur ubrig. Wie stehst du

dazu ?
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V. Ja also, mit meinen Eltern verreisen oder Theaterbesuche

oder sowas, das mach' ich grunds3tzlich nicht. Ich geh'

6fter abends, das mach' ich fast jeden Abend, spazieren.

Wenn mein Bruder bei seiner Freundin ist oder wenn ich

sonst niemand auftreiben kann, dann geh' ich mit meinen

Eltern spazieren.

I. Wenn ihr mal zusammen zu Hause seid, gibt es da etwas, was

ihr gemeinsam tut 7

V. Fernsehgucken, daB heiSt, meine Eltern gucken Fernsehn, wid

ich hocke oben auf meiner Bude und mach' meine Arbeit.

I. Bist du mal mit deinen Eltern, deinem Vater oder deiner
Mutter, in Ferien gefahren 7

V. Nein.

I. Auch fruher nicht ? Oder als 10, 11, 12-jahriger ?

V. Was heiBt Ferienfahren. Mal hier ein biBchen, mal da ein

bi Bchen hingefahren, aber so direkte Reisen nicht.

I. Mit wem verbringst du gewuhnlich deine Ferien oder gehst
du auf Reisen ?

V. Entweder mit maincm Brudei oder mit Leuten aus meiner

Clique oder mit meiner Freundin.

I. Wann bist du das erste Mal mit Freunden oder deinem Bruder
in Ferien gefahren ?

V. Das war ungefahr vor funf Jahren.

I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater iiber deine priva-
ten Angelegenheiten ?

V. (Nr. 43) Noch nie.

I. Auch niGht, wenn du uber irgendetwas beunruhigt bist oder
in einer Klemme steckst ?

V. Noch nie.

I. Und wie ist das mit dciner Mutter ? Redest du mit ihr uber

private Angelegenhelten 7

'7'
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V. Auch eigentlich nie, nee

I. Auch nicht, wenn dich irgendetwas beunruhigt ?

V. Banale Dinge, wenn ich vielleicht krank bin, oder ich fuhle

mich krank. Oder ich erzahl' ihr manchmal, daB ich irgend-

wie Krach bekommen hab' mit nem guten Bekannten von mir, den

ich jetzt schon seit dem ersten Schuljahr kenne und mit dem

ich heute auch noch zusammen bin. Aber das sind einfach ba-

nale Sachen, aber, aber wirklich so hab' ich mich mit denen

nie unterhalten... Sicher, wenn sie irgendwie das Thema an-

geregt hat, sicher, dann gab ich da auch meinen Kommentar zu.

Von mir selbst aus eigentlich nie oder ganz selten nur. Und

wenn, dann nur drei, vier Satze vielleicht und dann hat sich

das Thema erubrigt. Das war nicht so, daB man sich da langer

unterhalten hat, das war nie.

I. Sprichst du mit deiner Mutter schon mal uber deine Freunde
odor Freundinnen ?

V. Von meinen Freundinnen auf gar keinen Fall und von meinen

Freunden auch nie.

I. Manche Jungen odcr MEdchen unternehmen allerhand gemeins am

mit ihren Eltern, z.B. Reisen oder Kinobesuche. Wie war das
bei dir ?

V. Also ganz frither, in meiner frilhesten Kindheit, sind wir oft

spazieren gegangen und mein Vater - damals hat der·, glaub'

ich, noch in Dusseldorf oder im Raum Kaln bei der REWE ge-

arbeitet - da war er auf jeden Fall da. WeiB ich noch, daR

er damals nicht nur j cde Woche einmal da war, sondern stan-·

dig da war. Und dann wurde viel spazieren qegangen, mehr

nicht. Nie Klno oder so, ich bin nur einmal mit meinen El-

terii weggefahren, sonst nie, das war nur einmal, fiir vier

Wochen.

I. Und wenn ihr zu Hause seid, gibt es da irgendetwas, was ihr
gemeinsam tut ?

V. Nee wir essen noch nicht mal gemeinsam.

I. Mit wem verbringst du gewahnlich deine Ferien 7

r
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V. In letzter Zeit nur mit Bekannten, also nur mit Leuten

aus meinem Freundeskreis.

I. Haben deine Eltern dich da immer so ohne weiteres fahren
lassen ?

V. Das ist es eben. Ich muBte das immer so giinstig abstecken,

wenn ich Entscheidungen treffen will; wenn ich irgendwas

selbstandig machen wollte, muete ich das immer so in die

Woche verlegen, wo er nicht da war; und meine Mutter hat

mir nie irgendetwas in der Beziehung verboten. Mein Vater

hatte mir das wahrscheinlich verboten.

Verglichen mit den Einstellungen der konsumierenden Jugend-

lichen sind viele der Nicht-Konsumenten wesentlich eher da-

zu bereit, sich die Erfahrungen ihrer Eltern - in gewissen

Grenzen - nutzbar zu machen. Wirklich fest etablierte und bis

zur echten Offenheit geliende konsultative Beziehungcn sind j e-

doch e . ch hier nur selten zu beobachten. So etwa im Falle der

Vp. 44, die zugl.eich mit ihren Vorbehalten gcgenuber gelegent-

lichen vaterlichen Unbeherrschtheiten auch deren Verstandnis

bekundet.

I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater uber deine privaten
Angelegen'ieiten ?

V. (Nr. 44) Ja.

I. Was fur Dinge besprichst du mit ihm ?

V. Uberhaupt uber Probleme, die ich in der Schule habe, im Be-

trieb; auch sexuelle Probleme, wenn ich sic habe, oder Dinge,

die da in mciner Beziehubg zu raeiner Freundin auftreten. ..

I. Wie oft kommen solche Gesprache vor ?

V. Das ist eigentlich - nicht so sehr oft.

I. Und mit deiner Mutter ?

V. Ist genau das gleiche, also.

I. Auch uber delne sexuellen Probleme ?

r B.
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V. Nein, dariiber hab' ich mit ihr noch nie gesprochen. Meist

nur iiber schulische und berufliche Sachen und sonstige

Fragen.

I. Sprichst du mit deinem Vater auch uber deine Freunde ?

V. Ja.

I. Und mit deiner Mutter ?

V. Ja - eigentlich red' ich mit ihr weniger, nicht so sehr...

I. Warum ?

V. Ich weiB nicht. Es ist jedenfalls - ich versteh' mich mit

meinem Vater jetzt wieder besser, auch mit meiner Mutter.

..In der letzten Zeit ist nicht mehr so yiel Arger; ungefahr

vor
'
nem halben Jahr sah das noch anders aus.

I. Worum ging es denn da ?

V. Ja, daB, daB ich mich unmaglich manchmal benehmen wiirde,

daB ich ein Dickschadel war', daB ich in meinen Leistungen

besser scin kunnte; icl) soll doch den Eltern etwas mehr

Rcspekt entgegenbringen - das kommt bei fast jeder Ausein-

aildersetzung, kommt das.

I. Trotzdem wendest du dich an deinen Vater mit deinen Proble-
men ?

V. Ja,das ist eigentlich ziemlich komisch. Ich kann mit ihm

uber Probleve sprechen, aber manchmal kommt das, ist das so

'ne komische Atmosphare zu Hause, wenn er namlich einmal wa-

tend ist, so richtig, dann kann man mit dem uber nichts mehr

reden, dann fallt dem alles mdgliche auf: daB ich schon zu

lange Haare habe sonst hat er nishts mit den langen Haaren

dann kann ich mal wieder zum Friseur gehen, dann kommt alles

m6gliche zusammen. Wenn er wutend ist. Und dann gibts Tage,

da ist er so friedlich, da kann man mit ihm uber alles re-

den.

I. Und er geht dann auf dich ein ? Versteht er echt, was du

sagst 2
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sagen wie ich will, das klappt manchmal nicht. Er miB-

versteht mich manchmal. Ja, leider, ich weiB nicht wie

es kommt, mag an mir liegen aber ...*.

I. Mit wem fahrst du gewahnlich in Ferien ?

V. Also,wenn ich nicht mit meinen Eltern reise - Ja, ich

fahr' alleine in Urlaub, das letzte Mal bin ich alleine

in Urlaub gefahren.

I. Schon mal mit Freunden zusammen ?

V. Nein.

Diese Vp. gibt (nicht nur in diesem Kontext) das Beispiel

einer weitgehend geleisteten Identifikation mit den primaren

Rollenvorbildern. Gleichwohl bleibt die kommunikative Be-

ziehung zum Vater trotz ungew6hnlicher Aufgeschlossenheit,

den Grad an Komplementaritat schuldig, den der Sohn far wiin·-

schanswert hdlt. Es scheint, als Sei dieser Vater - was andere

Gesfrachs-Ausschnitte noch bestatigen - nicht fahig, auf das

Autoritatsgefalle der Generationsrollen zu verzicliten und

seinem 17-ja.brigen Sohn auf partnerschaft.licher Er,ene zu bc-

gegnen. Ein ahnlich positives Bild vermittelt auch dieses In-

terview:

I. Redest du mit deinem Vater, wenn du uber irgendwas beun-

ruhigt bist, oder in einer Klemme steckst ?

V. (Er. 36) Ja, abor auch mit meiner Mutter.

I. Sprichst du mit deiner Mutter uber deine Freunde und Freun-
dinnen ?

V. Ja wenn das Gesprach darauf kommt, ja.

I. Und mit deinem Vater auch ?

V. Mit dem Vater auch.

I. Einige Jungen und Madchen unternehmen allerhand gemeinsam
mit ihren Eltern, wie ist das bei dir ? Reisen, Kinobesu-
che 7

r
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I. Und wenn beide Eltern zu Hause sind, gibt es dann schon
mal etwas, was ihr gemeinsam macht ?

V. Ja wir fahren zusammen raus, und spielen zusammen, also

wie es dann zu Hause so ublich vorgeht.

I. Wie verbringst du gew6hnlich deine Ferien ? Mit den Eltern
zusammen oder alleine ?

V. Ja meistens mit den Eltern zusammen, da das billiger ist.

I. Wann bist du das erste Mal alleine in Urlaub gefahren odel

mit Freunden ?

V. Alleine eigentlich noch nie, h8chstens dann mit Jugend-

gruppen oder mit Schulen.

I. Bist du schon mal mit Freunden zusammen gefahren, ohnc
deine Eltern ?

V. Wenn, bin ich auch ohne Freunde gefahren, well mich die

Fraunde dann auch nicht interessieren.

Das letzte in diesem Zusammenhang einzufugende Interview liat

einen Nicht-ZOnsumenten zur Sprache kommen, der eigentlich

nur wegen seine·< Haltung in Problem-Situationen von Interesic

ist. Zusammen mit der dezit·lierten  wehr elterlicher Hilfc·-

leistungest zeigt daa folgende Exzerpt Verhaltens·tendenzen,die

normalerweise als "aggressiv" zu kennzeichnen waren.

I. Sprichst du schon mal mit deinem Vater iiber deine privater
Angelegenheiten ?

V. (Nr. 18) Nee, nie,

I. Und mit deiner Mutter ?

V. Manchmal.

I. Eher als mit dem Vater ?

V. Ja.

I. Redest du mit deinem Vater, wenn du iiber irgendetwas be-

unruhigt bist oder in einer Klemme steckst ?

V. Nee.

I. Wie ist das mit deiner Mutter, redest du mit ihr in sol-
chen Fallen 2
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V. Nee.

I. An wen wendest du dich dann, wenn du Probleme hast?

V. An gar keinen. Mit uberhaupt keinem. Ich mach' das selbst

aus. Nee, solche Sachen mach' ich mit mir selbst aus.

Allerhachstens rede ich mal mit meinen Freunden daruber.

Auffallig ist, daB eine Reihe der Nicht-Konsumenten, die sich

in Prcblem-Situationen nicht an ihre Vater wenden, ebensowe-

nig oder nur bis zu einem gewissen Grade bereit sind, die Bil-

fe der rreunde in Anspruch zu nehmen. Fast die Halfte dieser

Probanden zieht es vor, Probleme muglichst aus eigener Kraft

zu hew ltigen·. Im Gegensatz dazu ist die Orientierung der

Konsumenten in wesentlich starkerem MaBe auf die peers ge-

richtet, denen gegenfiber auch weniger Anlas zu Vcrbehalten

gesehan wird, als dies bei Nicht-Konsumenten der Fall ist;

obschon Vorbehalte von beiden Gruppen nicht sehr haufig

geaugert werden. Wir flechten die entsprechenden Skalen an

dioser Stelle ein, ohne sie jedoch durch Interview-Schnitte

zu belegen.

/
Tab. 4-5: Ausmal) des Rat- und Hilfesuchens be j. peers

RM-Konsumenten Kontrollaruppe

X

7.54

S

1.91

X

5.85

S

1.32

t

3.73

Tab. 4-··3: Vorbehalte hinsichtlich Vertrauen auf peers

RM-Konsumenten Kontrollgry,€p.9

X

'1.'16

S

1.93

X

4.65

S

2.18

P

O.001

t P

-0.87 NS

Die bisheriger Beobachtungen lassen sich sich wohl am tref-

fendsten dahingeherd resumie:-en, da.8 die Mchrzahl der befrag-

ten Konsumenten beim Versuch, e.'noti,-:,#a).e Bediii-£nisse il,er Ee-

zienungen zum Vater zu befriedigen,keum auf positive Reak tio-

ner, ciest:0885 ist.P·.'s .scheint,daf, die Konsumentzn-Vater si.ch n,·,

... r ·:XE---
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wenig mit ihren SOhnen beschaftigt und nur selten zu affek-

tiven Interaktionen bereit gefunden haben. Theoretisch wa-

re daraus zu folgern, daB die Beeintrachtigung des Vater-

Sohn-Verhaltnisses schon in der friihen Kindheit begonnen ha-

ben muB. Doch sind solche Annahmen (iber das erste Auftre-

ten der in der Adoleszenz registrierten St6rungen letztlich

nur durch die Eefragung der Eltern selbst zu klaren; eini-

ge schlaglichtartige Hinweise .lassen sich jedoch in den fru-

hesten Erinnerungen der konsumierenden Jungen finden.

I. Wenn ich dich jetzt nach einer deiner fruhesten Erinne-

rungen frage, was fallt dir dabei ein?

V. (Nr. 51) Ja also, zuriickerinnern kann ich mich vielleicht

so bis vierr fiinf Jahre. Nichts Gutes - und solange wie

ich mich  berhaupt zuruckerinnern kann, als ich in Man-

gers dorf gewohnt habc, war jeden Tag Krach. Maine Mutter

hat jeden Ta.g Priigel. bekommen, er ist zwischendurch mal

fremd gegangon, ja, und die finanzielle Lage zu Hause war

eigentlich fur die damaligen Verhlil·trisse in Ordnung.

V. (Er. 45) Die friheste Erinnerung aus meiner Kindheit -

I

ja richtig, und zwar dic erste Erinnerung, die i. ch ha.b;,

ist ein Streit zwischen meinen Eltern, da war ich so drei

Jahie alt. Und zwar ist mein Vater mit seiner Angestell-

ten, mit der er zusamlrion war, mal mit nach Hause gegangen

und 'ne Nacht dageblioben. Ich hab' den Streit zwischen

meinen Eltern mitgekriegt, wie mej.n Vater am nMchsten Tag

nach Hause kam. Ja, und zwar hat meina Mutter W&sche auf-

gehangen im Garten und main Vater kam nach Hause und sie

hat das hemerkt. Ich saS daneben beim Wasche-Aufhangen.

Ich weiB nicht mehr genau die Einzelheiten, judenfails

mein Vater hing im FenstEr und meine Mutter hing die Wa-

sche auf und war am Hculen. Sie hat furchterlich geschrien

und mein Alter hatte, glaube ich, ei.n schlechtes Cewis-

ser*. Da kann ich mich deshalb dran erinnern, weil er noch

after solche Sachen gemacht hat und ist auch mal nach Hau-
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se gekommen und hat geheult. So zur Schau.

I. Was glaubst du, warum er fremd gegangen ist 7

V. Wissen tu' tch's nicht, aber ich kann's mir vorstellen.

Und zwar ist meine Mutter eben frigide, ziemlich ge-

fuhlskalt, nee, gefahlskalt ist sie nicht, aber frigi-

de. Hat ziemlich viel Gefuhl fur mich aufgebracht. Aber

ansonsten ist sie ' ne ziemlich langweilige Person, hat

'nen Putzfimmel und viel reden kann man nicht mit ihr.

V. (Nr. 41) Tja, kommt drauf an, was man darunter versteht,

die guten oder die schlechten Seiten. Die Erinnerung,

die ich im Moment hab', die ware teils gut, tells

schlecht. Das war damals, da war ich ungel-Rhr vior Jal·.,rc

alt, da hatte ich zu Weihnachten von meiner Tunte so ne

Cowooy-.1·;·,Brestrng geschenkt bekommen, Cowboygurtel und

'ne ristole,  ne Plastikpistole - auf jeden Fall hab'

ich mich riesig drilher gefreut. Und mein Vater war dann

Heilig' Abend wieder mal ni. cht zu Hause, war in der Pin-

te sanfon - dadurch ist auch die Ehe aus'cinandergegangei,

und wir lagen schon im Butt. Ich war schon am Schlafcn

und als ich wach wurde, stand mein Vater im Zimmer und

hatte die Pi.stole in der Hand. Ich hatte vorher schon

so schwach mitbekonmen, daS er uber irgendetwas sci\impf-

te, tja, und dann sah ich grade noch, wie er die Pistcle

zerknackte, in der Hand. Ich hatte erst gedacht, das

war' - ich wurde ja wach durch dieses Geknister - ich

dachte im ersten Moment, das war' so 'ne leere Packung

Zigaretten. Nachher sah ich naturlich, daB das meine Pi-·

stole war.

I. Hatte er einen Has auf Waffen, oder warum ?

V. Ich nehme es an. Ich nehme cs an, weil er praktisch zu

lange damit in Verbindung war. Und ich meirie, heute ver-

steh' ich das ja, seine Argument·-, denn das hab' ich cla ·

mals noch mitbekommen, daB Waften zu Weihn=chucn kein

1, 1.-
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Geschenk waren. Heute warde ich es verstehen, ja. - Das

w8re im Moment die einzige Erinnerung, teils gut, teils

schlecht. Im Endeffekt schlecht fiir mich selbst.

V. (Nr. 43) Du fragtest eben, ja das fallt mir jetzt erst ein,

du sagtest eben das mit den Kindheitserinnerungen. Das ist

auch damals gewesen, mein Bruder hatte irgendwas angestellt

und da sagte main Vater . da gab's doch diese Legosteine -

da sagte er, wenn du mit den ganzen Steinen einen Turm bis

oben hin baust,

nicht schaffst,

dann kriegst du keine Prugel, und wenn du da:

dann kriegst du Prugel. Ja, dann hat mein

Bruder naturlich unter Tranen da versucht, den Turm aufzu-

bauen und ich bin - und seitdem hatte ich 'nen ziemlichen Haf

auf den Mann.

Eine fr:there, nicht d€rart engravierte Erinnerung der Vp. 45

tancht hei.lautig im idant.i fikatj.onsrelevanten Fragenzusaltlmen-

hang des Kap. 3.3 auf; dort (S.146) zeign sich, de,B dem hier go-

schilderten Ercignis doch zahlroiche positive Vater-Kind-Inter

aktionen vorousgegangc.i se*n mussen.

Trotz der unverkennbaren Eintrabung im Vat.cr-Solu·t-Varhaltnis

auch der nicht-konsumierende·.1 Jungen sind die emotionalen Resie·

aungen zwischen den RM-Konsumenten und ihren Varcrn generell

schwacher und von geringerer Affektivitat. Wenn uberdies die

Signifikanx der Einstellungsunterschiede gagenuber der Mutter

in der folgenden Skala (3-4) darauf deutet, daB Konsumenten-Mut·

ter zuruckhaltender und ablehnonder sind bzw. perzipiert warden

als die Mutter der Kontrollgruppe, scheint doch das (im Ver-

1)
gleicn zum Voter) relative Mehr an Wdrme den 56hnen jene Gra-

tifikationen geboten zu haben, die fur den Aufbau einer genera-

lisierton Motivation zur emotj, ·,ialen Bindung notwendig waren.

Der niedrige Mittelwert unterstrcicht diese Feststellung.

Tab. 3-4:

Vater

Matter

Epipfindungen der Zurackweisting und Ablehnung
seitens Vater/Mutter

PM-Kons·,ir·en:.en

X

5.76

3.04

2.97

Kontrollgruppe

X S

3.48 1 , 95 D

2.77

t P

3.25 O.001

2.77 CIoi).

1) vgl. dazu aucl· die Skilen im Abschnitt 3.3, S. 143

..14 1.. ..¥F

9O

S
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Diese Skala gibt noch einmal klar zu erkennen Mie relativ ne
- -

gativ- 66·e-ILataZZQ,11.a_ta-22 ialisationsprozs8 der PM- Konsu-

menten besetz£ ist. Da die zugeharigen Interview-Bereiche

sich weitgehend mit denen der weiter unten diskutierten

Ratings aggressiver Verhaltensweisen decken, wollen wir zu-

naclist eine kurze diesbez gliche ijberlegung ans(·hlie6en. Es

wurde bereits gesagi, daS ein erheblicher Teil des auf

affektive Zuwendung gerichteten Kind-Verhaltens darch die

Antizipation liebevoller Reaktionen seitens der Eltern 80-

tiviert ist. Wenn nun aber ein Elternteil sich stats zurich

weisend wid abl.ehnend zeigt, statt mit Liebe und Warme zu

antworten, wird das Verhalten Oos Kinded sozumagen gestraft„

sein Zilliei.j,uilsber](ir.Eni.s wird frustriert. Das kamp ,·u Al,gst-

rea;.tior.on .aihren, die ein Ve ny,eiden anlehneader und w·n Su-

nej.·g· 11·tg te ,-:Unt:*r Verhaltens·weis.en mit sich bringin und -jecu

Moticarion zur amoticnalen hindung an andare unterdrE<Lan

irunc un =tvck, Prn.trationen afriktiver Konl 7 -,Ar-915 "-

sz, ·i :e·Irt,-: wesontlictia Vortedinqung fur Zi,y,Aressives Verlial -

·.4,1. 03.ese Bedingimgon waren offenkundig im Soui.alisier·o_:,gs

v#.r.tauf Gir unte.rsuchten Kcnsecenten nur teilweise, vor al-

lei.t in Bczug auf den Vater, gagcben. Denn die Ps.reitschalr,

sich auf Freunde zu verlassen usd die eigene IliJ.fsbedi·'tri·-

tigkeit e:.nyagestchen, laht darauf schliegen, di·:B diese

Jun<fout eine . i.lctivation zur Anknupfu:,CT emotionaler Beziehun-

gen entwic,-u. n koz,nren. Die beitien Ciup·pen unter.scheiden F,icl'

nicnt vesentlich .1.)3 Hinblick auf de.;s AUsmaf: a..,·c,re.ssiver Ver

haltens:iuberungen wic auf die Starke der Schuldgefuhle we-

-C.'., dicsui Verhaltens.jl.-

Tab. 3-59 Grad der Aggressivitat ae<

RM-Yonsumenten

X S

Vaze: 5.36 3.08

Mur.ter 4.19 2.25

3) Allordinns beziebt
n: r (Nt e . '&.7 5* ,r

de.r Rezle .1 ·
, ·· . .i

in he iden C·, · --.-t ,

re ensiarte -cn:211

rek.· .

slch #19
2.9 f  r · ·,: 1 j
(1,-,• , . ..'.....

.:..=, des 1

:en*Bier Vater/Nuttux

1.55 RS

A. NO

,/,r.1.7,1 LrY
I I 'll, :.

, Ve.:-118 .. ·

, t i 3 I i16 i , ·

-'.'.......

:3012-3 und Yarsi¢ht
ek· 528.

r
. '.:.9.,/:.

i. rch-

Ifon r .11 yr:.:,r g
----.----1.1.r...=e-

.: 3 t D

4.2 2.17

3.54 1.69

:le

f.



Tab. 3-6: Grad der Aggressivitat gegenuber Lehrern

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

xsxst

4.76 2.57 3.96 2.44 1.16

P

NS

Tab. 3-7: Schuldgefuhle wegen Aggressionen gegen Vater/Mutter

RM-Konsumenten K9ntKgllgruppe

Vater

Mutter

X

3.12

2.92

2.37

1.97

X

3.72

3.73

S

2.68

2.58

t

-0.84

-1.26

P

NS

NS

Wir iassen nun einiqe Aussagen, zuerst der konsumierenden

Probanden, folgen, die unsure bisherigen Ergebnisse anacnau-

licher machen sollen.

Gefahle der Zur ckweisung durch die Eltern sind schwer 31

greifen wid oft nur i ::direkt erschlie.8bar; beispieisweise

in Au::·sagen Oher die Revorzuguna va:·,· Geschwistern.

I. Bai Spannungen in d.9 c Familie, bei Auseinanders tzurgon,
wer ergriff dort in der Ragel far wen Partei ?

V. (Tr. 33) Ja, meistens haben meine Eltern probiert, imer

jrget'. 41.qen von uns auf ihre Seite zu ziehen, und wir wusten

damals Cherhaupt nicht wie wir uns verhalten sollten. Wenn

irgendwas mit mir war, dann wurdcn normalerweise meine

iwei Brader gegen mich aufgehetzt.

I. Ist die Zu.xeigung deiner Eltern auf djch und deine Ge-

scliwister gleichmEBig vertej lt gewesen, oder gal es Re-

vorzugungen 7

V. Ach das ken auf die Situation an, das Jemand bevorz:gt

wurde, auf jeden Fall.

I. Meinst du das du,im Genensatz zu dainen Geschwistern weni-

ger Auf irksarkeit erfatren hast ?

V. Des MUchte 1¢n nicht bagen, as war bai allen gleich weni:

.':



I. Ist die Zuneigung deiner Eltern auf dich und deine Ge-
schwister gleichmEEig verteilt oder gibt es Bevorzu-

gungen 7

V. (Nr. 51) Ja, als ich noch junger war, hat sich meine

Mutter mehr um meine beiden Geschwister gekummert als

um mich. Und dann hat mein Vater dann sozusagen die

Rolle meiner Mutter fur mich ubernommen. Das war nicht

irgendwie gleichmaBig verteilt. Elternliebe eigentlich

sehr wenig.

I. Meinst du, daB deine Eltern sich zuviel oder zuwenig um

dich gekummert haben ?

V. Viel zu wenig.

I. Beide ?

V. Ja, ich warde sagen, meine Mutter hat total keine Ahnung

von Erziehung und mein Vater sehr wenig, oder wenn er wel-

che hatte, dann hat er sie nicht angebracht irgendwic.

Zwar zeigen die PM-Konsumenten im allgemeinen etwas mehr

Feindielickeit und Aggressivitat gegenuber ihren Vatern, doch

werden derar:.lge Verhaltensformen in erstsr Linie van den

exzessiven Konsumenten und hier meist sehr offen und ohne

Schuldempfindungen geauBert.

I. Was argert dich an deinem Vater besonders ?

V. (Nr. 33) Seine Einstellung uberhaupt zum Leben. So uber-

haupt das fehlende GemeinschaftsbewuBtsein.

I. Hast du deinen Vater schon mal geschlagen ?

V. Nein.

I. Angebrullt ?

V. Kann ich mich nicht dran erinnern.

I. Oder hast du Turen geknallt, bist aus dem Haus gelaufen ?

V. Nein das hatte ich mir nie erlauten kannen.

- 93 -
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I. Was macht dich an deiner Mutter besonders erbost ?

V. Ja ihre negative Einstellung zu meinem Privatleben
,

das

sie immer kritisiert hat.

I. Und wenn du Streit gehabt hast mit deiner Mutter, hast
du sie schon mal angebrullt oder geschlagen ?

V. Ja angebriillt schon, geschlagen nicht.

I. Sachen im Haus rumgeschmissen ?

V. Kaum.

I. Aus dem Haus rausgelaufen 7

V. Nein.

I. Nach irgendeinsm Streit, hast du dich dann schon mpl be-
schamt gefuhlt oder versucht die Sache wieder in Oronung
zu bringen, oder laBt du die Dinge laufan wie sie gelau-
fen sind ?

V. In den meisten L 13.en.

I . Hast du deinen Vater schoii mal geschlagen ?

V. (Nr. 43) Nee, nie.

I. Deine Mutter ?

V. Auch nicht.

I. Angeflucht 7

V. Joh, vielleicht, aber angeflucht in dem Sinne vielleicht

nicht , nee.

I. Wen Vater oder Mutter ?

V. Vater niemals, hatte ich niemels, um Gottes Willen. Meine

Mutter ja, meinen Vater nie, das konnte gar nicht vorkom-

men.

I. Hast du mal Dinge im Haus rumgeschmissen ?

V. Ja, ja, ja.

I. Bist du schon mal aus dem hause qelaufen ?

V. Ja.

94 -

./



I. Turen geknallt, ahnliches getan ?

V. Auch, ja.

I. Was sonst noch ?

V. Also in Wut, was hab ich noch gemacht, ich hab mich mit

meinem Bruder verpriigelt.

I. Um das wieder abzureagieren ?

V. Ja, zum Beispiel.

I. Und wenn sowas angefallen ist, fuhlst du dich dann schon
mal beschamt und versuchst die Sache wieder in Ordnung
zu bringen ? Oder hast du die Dinge laufen lassen, wie
sie gelaufen sind ?

V. Laufen lassen, wie sie gelaufen sind.

I. Hast du deinen Vater oder deine Mutter schon einmal ge-
schlagen ?

V. (Nr. 37) Meineh Vater einmal.

I. Bei welcher Gelegenheit f
'-,

V. Der kricgte da wieder einen Anfall da wollte er vieder auf

mich los und hatte m:: ': eine, mein Vater ist in dem Momerit

blind vor Wut und wollte mich schlagen, und da ich zwei

Jahre lang Karate gemacht hab, muB ich dazu sagen- mein

Vater hat mich in eine Ecke getrieben und wollte auf mich

losschlagen und da hab ich ihm mit der rechten Verse eins

vor den Solarplexus gesetzt, daS er sich fast auf's Ra-

dio gesetzt hat und nach Luft . eschiappt hat. Seit der Zeit

hat er mich nicht mehr angefaBt, weil er genau weiB, falls

er mich noch mal anfa :sen sollte, kann er damit rechnen,

daB er
'
nen Rundflug durch die Wohnung macht.

I. Magst du deinen Vater nicht ?

V. Doch schon, aber in diesem Augerblick.

I. Hast du deitle Eltern schon mal angeflucht cder angebrdllt

V. Ja.

95
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I. Beide?

V. Ja, auch schon vorgekommen. Vater fluchen, Mutter weni-

ger fluchen. Also Mutter wurde ich nicht sagen, aber an-

gebrullt schon.

I. Hast du schon mal Dinge im Haus 'rumgeschmissen7 Vor Wut?

V. Ja, die Tiir zugeknallt, daB der Kalk von der Decke gekom-

men ist.

I.-Wenn sowas vorgefallen ist, fuhlst du dich dann schon mal

beschamt und versuchst, die Dinge wieder in Ordnung zu

bringen oder laat du sie laufen, wie sie gelaufen sind?

V. Nein, ich lasse sie laufen, wie sie sind.

Die Jungen der Kon trol].gruppe gaben nur sehr wenige Hinweiso

auf irgendwelche Empfindungen elterlicher Ablehnung und Zu,·

ruckweisung in ihren Antworten. Zwar i.st die Aggressivitat

gogen den Vater auch hier zicmlich verbreitet, sic tritt je -

doch, bis auf zwei Ausnahmen, von denen wir eine zitieren,

eher in minder direkter Form zu Tage. Auff llig ist, daB die

Entwicklung von Schuldgefuhlen oft davon abhdngt, ob man sich

im Recht wahnt oder nicht. Zwei Beispiele fur diese Reaktion

finden sich unter den anschlieBenden vier Berichten von

Nicht-Konsumenten.

I. Hast du schon mal deinen Vater oder deine Mutter geschla-

gen7

V. (Nr. 8) Nee.

I. Hast du sie schon mal angebrullt?

V. Ja.

I. Oft?

V. Nee, selten.

I. Wie reagieren sie, wenn du brullst und sie anschimpfit?



V. Werden sie naturlich sauer und 'ne Woche lang sprechen

wir dann nicht mehr zusammen. Ja ungefahr.

I. Wenn so etwas vorgefallen ist, sch mst du dich dann

hinterher?

V. Nee.

I. Versuchst du dann, die Sache wieder ins Reine zu bringen

V. Ja das kommt drauf an, wenn ich mich im Recht fiihle, dann  

naturlich nicht.

I. Meinst du
, daB du 8fter im Recht bist ?

V. Ja.

I. Hast du deinen Vater schon mal geschlagen ?

V. (Nr. 36) Ja,

I. Angebrullt , angeflucht 7

V. Ja angebrullt schon 6fters.

I. Und deine Muttcr, hast du die schon mal geschlagen ?

V. Nei.n.

I. Angebriillt ?

V. Ja.

I. Wenn sowas vorgefallen ist, fahlst du dich dann schon
mal bes chamt und versuc  s t die Sache wi eder in Ordli·-ung
zu nringen, oder laSt du die Dinge so laufen wie sie ge-
laufen sind ?

V. Meistens wird das dann sofort erledigt.

I. Hast du deinen Vater schon mal angebrullt ?

V. (Nr. 30) Ja.

I. Hast du ihn schon mal geschlagcn ?

V. Nein.

I. Bist du aus dem Haus gelaufen und hast die Tur zuge-
knallt ?

: '. -::r %
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I. Wenn du z.B. deinan Vater angebrallt hast, fuhlst du
dich dann schon mal beschamt und versuchst die Sache
wieder in Ordnung zu bringen 7

V. Das kommt drauf an, wenn ich das schuld bin, dann ja.

Wenn er das schuld ist, nein.

I. Dann laBt du es so laufen ?

V. Ja.

I. Hast du deinen Vater bzw. deine Mutter schon einmal ge-
schlagen 7

V. Nein. (Nr. 44)

I. Keinen von beiden ?

V. Nein, dann warde ich jetzt hier nicht sitzen. Ree, das

hatt' ich nicht gemacht.

I. Angeflucht ?

V. Nee, angeflucht auch nicht,

I. Angebrallt ?

V. Das ist schon geschehn, ja.

I. Wen 7

V. Meinen Vater, ja, nicht direkt angebrullt,aber ich hatic

schlechte Laune und dann spricht man ja anders. Und das

ist dann so das Respektlose, was er meint.

I. Und deine Mutter ?

V. Nein, nie.

I. Hast du schon mal Dinge im Haus rumgoschmissen vor Wut

und Zorn ?

V. Ja das hab ich, ja.

I. Aus dem Haus gelaufen und die Tur geknallt ?

V. Nein.

I. Und wenn sowas vorgefallen ist, f hist du dich dann sc',on
mal beschamt oder tra:irig, und versuch:··,t, die Sacha wie-
der ins Lot zu bringen, oaer last du die Dinge laufou,
wie sie gelaufen sind ?
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V. Ich versuche, es wieder ins Lot zu bringen. Ich kann

hauslichen Unfrieden nicht ausstehen, da geb' ich lie-

ber nach, damit keine MiBstimmung ist.

Die nahere empirische Ausdifferenzierung der hier aufgawor-

fenen Fragen hatte einer zusatzlichen Skalierung verschie-

dener Variablen (wie Direktheit-Indirektheit der Aggressio-

nen, auch fur Interaktionsbeziehungen in den Verhaltensbe-

reichen peer-group und Schule) bedurft, die den Rahmen die-

ser Studie uberschritten hatte. - So kannte man z.B. ange-

sichts der offenbar. haheren latenten Aggressivitat vieler

RM-Konsumenten erwarten, daB die zu Hause haufig unterdruck-

ten Aggressiongn auf auBerhalb stehende Personen ubertragen
werden. Eine solche Verschiebung findet jedoch nicht statt,

da die Zuwendung zur peer-group bei den konsumierenden Ju-

gendlichen vesantlich starker ausgepragt ist (vgl. dazu aucn

Skala 4-4 auf S.129) und auch die Starke der Aggressivit t

gegenuber dem Lehrer - als derjewigen Bezugsperson, die der

vaterlichen Autoritat am ehesten ahnelt - nicht zwischen den

Gruppen unterscheidet. Es stunde also zu veixaten, daa der

Drouenkuns,tri, in diesem Zusammenhan,r eine gewisse Verschie-

bungsfunktion besitzt und zur Ableitung von Aggressionen

dienz.. Eine Ve:.·niutung, deren genauere Uberpr:ifung eine weite-
li

re Aufschlusselung des vorliegenden Materials verlangt.

3.1.1 Sexualverhalten

  Durch die sexuellen Verhaltensweisen, die den Aussagen ux-

v serer. Drobanden zu entnehmen waren, wird zundchst elnmal

bestatigt, wus sich als Essenz der voranstehenden Ausftih-

rangen ergab: eine Motivation zur Aufnahme affektiver le-

ziehungen ist in beiden Gruppen vorhanden. Friihore Unter-
.- -- -I

*..Ill i....I---Il-0-

suchungen an delinquenton bzx. antisozial-aggressiven Ju-

2)
gendlichen hahen gezeigt , daB dort das Fehlen einer sol-

1) F#r W.Schridhe.uer und J.vom Scheid sch:-:i' t di.es z.B. bei

Cannabis der Fell, "von dem immer wieder LchauptEt wird,
es dampfe die Aggressivitat (Angst 1970)". Nach Meinung
der Autoren spricht "vieles fur die veripztunc, daE die Ag-
gressivitat hierbei keines...,egs verschwindat condern viel-
mehr 'nach innen' gelebt wird" psychoanalftisch ze Ver-

stehen ala "Ahspalteng der aggressiven Anteile Cur Per-

sdnlichkeit" (1971, S.1971.
2) White, R.4., 1955; Bandura, A.,und R.H. Walters, 1959
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chen Motivation und die damit verbundene Angst vor emotio-

naler Abhangigkeit das Zustandekormen dauerhafter komple-

mentarer Partnerschaftsbeziehungen verhindern. In der Re-

gel haben diese Jugendlichen mehr sexuelle Erfahrungen

und weniger Angstgefiihle hinsichtlich sexueller Dinge als

ihre nichtdelinquenten Kontrollpersonen, doch zeigen ihre

heterosexuellen Aktivitaten haufig aggressive Verhaltens -,

momente nicht selten in Form einer Bestatigung der eige-

nen Mannlichkeit durch reine Akkumulation sexueller Be-

ziehungen ohne affektive Bindung. Dies ist bei den hier

befragten Probanden nicht der Fall, obgleich die RM-Kon-

sumenten den Nichtkonsumenten in AusmaB wie Variationsbreite

ihrer hetereosexuellen Erfahrungen bei weitem iiberlegen sind.

Die Gruppen unterscheiden sich jedach nicht in der Starks

diesbezuglicher Angstgefiihle. Eine ben:erkenswerte Diffe-

renz allerilings besteht im Hinblick auf den er]ebten Druck

durch scxuelle Probleme, der von den konsumier·enden wasent-

lich nachhaltigor gespurt wird als von den nichtkonsumie-

renden VPn. Es liegt nahe, diesen starken Druck z.T. aucll

Tab. 3-3: Ausma13 heterosexuel]er Erfohr'ingen

RM-Konsurenten Kontrollgruppe

XS

7.88 1,87

X

5.23

S

2.47

t

4.37

P

0.00.1.

Tab. 3-9: Angstcmpfindunger, 1·insichtlich sexueller Dinge

RM-Konsumenten Kontrol] gE'1229

F,

4.03

S

2.59

X

3.5 2.54

t

0.75

Tab.3-lv: Ausman des erlsbten Drucks durch sexuelle Probleme

RM- Konsumenten KontrollgruL, e

X S

4.92 2.84

X S

3.04 2.02

P

6 0,012.7

j

S P

NS

+
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darauf zuruckzufithren, daB eine Dependenz-Motivation zwar

erworben wurde, daB aber aufgrund einer verspatet oder

nur bedingt erfolgten Abl6sung primarer Abhangigkeitsbezie-

hungen die Mechanismen des Identifikations-Transfers von

den primaren auf andere Bezugspersonen nur unvollkommen

erlernt worden sind. Woraus sich dann auch verschiedene

der Ambivalenzen im partnerschaftlichen Rollenspiel erklaren

lieBen, von denen bereits die Rede war. Wir schlieBen nun

einige Illustrationen zu den drei Skalen an; zunachst

Nichtkonsumenten:

I. Hast du eine feste Freundin7

V. (Nr. 4) Ja, seit fitnf Monaten ungefahr.

I. Hast du ver dieser Preundschaft schon andere Madchen

gehabt?

V. Ja, da hab ' ich dier s:-:'.,.lechte Erfahrungen gemEcht. Mei -

ne fruhere Freundin, ja, charaktarlich Wvr sie nicht Go

einwaaci:.rei, alsc, ja wahrachainlich wollte sie aucu

irger,dwie mit mir sclilafen oder sewas und 1 sh weiB i·'.ickt,

das kann ich mir jetzt ainfach noch nicht erlauben; ich

geh' ja noch zur Schule und wenn dann irgendwas - ein

Kind oder so - dann der Arger da zu Heuse und bei mir

zu Hause..

I. Hast du scl-ion mal den Wunsch gehabt, mehr sexuelle

Erfahrungon zu besitzen, als du bisher hast sammeln

kor.„.,2n7

V. (Nr. 16) Ja.

I. Wie sehen deine bisherigen sexuellen Erfahrungan aus?

V. Da hab' ich keine.

I. Sprichst du schon mal mit d€inen Freundez. Uber diese

Probleme?
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V. Nein, das madh' ich mit mir selbst ab. Man wird ja

immer b16d angeguckt, wenn man keine Freundin hat,

das ist auch bei uns in der Klasse so. Ja, und ich bin

also jetzt zu dem EntschluS gekommen, daB das ganz egal

sein muBte. Ich hab' die Zeit nicht, bin auch fast nie

zu Hause; entweder bin ich im Westerwald und hier in

K6ln bin ich immer auf Tour durch den Verein

I. Hast du dir jemals Selbstvorwurfe wegen des Onanierens

gemacht?

V. Ja, ich mach's regelmaBig und fahle mich deshalb irgend-

wie als Schwachling; weil ich das eben nicht sein las-

sen kann, mich so meinen Trieben hinzugeben, ich weiB

nicht, Selbstbeherrschung ...

I. Wi.E sehr machan dir soxuelle Probleme zu schaffen?

V. (Nr. 20) Sehr... Ja, ich hutte garn eine Freundin und

ich hab' das auch probiert, aber ich bin irgendwie da

zu schuchtern.

I. Hast du schon mal ein 1dngerdauerndes Verhil tni s mit

einem M dchen g, 'ht oder eine langerfristige Bezie-

hung?

V. (Nr. 36) Ja, icl. 6chte sagen, jedes MAdchen bisher.

wam ich kennengalernt habe, hab' ich versucht zu halten

und bin mit denen dann gut ausgekommen u' i auch lange-

re Zeit zusammengewesen. Das waren bisher drei Stuck.

I. Hast du schon mal den Wunsch gehabt, mehr sexuelle

Erfahrungen zu besitzen, als du bisher hast sammeln

k6nnon7

.........
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V. Eigentlich nicht.

I. Wie sehen deine bisherigen sexuellen Erfahrungen aus7

V. Sozusagen alles, was mit den Madchen zusammenhlingt.

... Ja, also geschlafen mit einem M dchen habe ich

nicht, wenn Sie das meinen.

I. Hast du schon mal ein l ngerdauerndes Verhdltnis mit

einem Madchen gchabt oder eine iangerfristige Bezie-

hung?

V. (Nr. 48) Ja, zwei Mal.

I. Wie ist es eigentlich dazu, zur letzten, gckommen?

V. Icl-i heb' sie durch eine Freundin kerinengelernt. Wir

sind dann ins KinD gegangen und dann hab' ich sie m l

zu mir nach Hauss eingeladen und hab' sie gefragt,

ob sic mit mir ,_chen will.

I. East du schon wal den Wunsch gehabt: Ipahr sexualle

Erfahrungen zu hesitzen, als du bisher *-,as t sE.irmqln
kOnnen?

V. Nee.

I. Wie sehen deine bisherigen Erfahrungen aus?

V. Ja, Knutschereien, Petting - abar mit einem Madchen

geschlafen noch nic.ht. Will ich auch nicht mxchen,

weil ich noc· zu jung bin.

I. Sprichst du mit delnen Freunden oder Freurdin6cn

uber diese Dinge?

Ja - aber icll hal) ' manchR·,al He:.r:i,Inge:· , so 11,it melner

Freundin und so. So bei Diskuss ionen.

-- --

........



Diese Auswahl an Zitaten besagt naturlich nicht, daB gar

keine heterosexuellen Erfahrungen auf Seiten der Nicht-

Konsumenten zu verzeichnen sind. Sie ist allerdings

typisch fur die sehr eng an den gangigen Tabus (z.B.

"zu jung", "Selbstbeherrschung", Konzeptionsgefahr, usw.)

orientierte Haltung, die aus den meisten Interviews

dieser Jugendlichen spricht. Uneinheitlich motiviert da-

gegen und bestenfalls fur eine starkere Rollenunsicherheit

kenrzeichnend sind die folgenden Konsumenten-Aussagen.

I. Ja, und in dem anderen Kreis, was macht ihr da haupt-

sachlich gemeinsam?

V. (Nr. 15) Ja, in dem anderen Kreis, wo j.ch noch drin

bin, dem nichtpolitischen, da ist das meistens immer

so: Kif fen oder· so .i.n dieser Art, Trips schmeiBen oder

ein biBchen bumsen oder scnstwas. In letzter Zeit

vielleicht auch weniger, denn dadurch, daB ich poli-

i·isch aktiv geworden bin, hab' ich niclit mehr so den

Kontakt zu diesen Louten.

I. Wie sehr machen dir sexualle Probleme zu schaffen?

V. Ja, in letzter Zeit wieder ziemlich, dadurch, daB ich

in einer politischen Gruppe bin... Es gibt ja so ge-

wisse Norman, wie man M dchen anspricht, ja, und das

war fruher irc:ur,er sehr einfach: Diskothek, man tanzte

und dann so weiter, das kennt man ja. Die Tour, die

kotst mich jetzt unwahrscheinlich an. Und wenn man ein

Madchen direkt fragt oder so - mit der Zeit wird man

dann unwahrscheinlich frustriert.

I. Wie sehr machen dir sexuelle Probleme zu schaffen?

V. (Nr. 47) Zie...lich stark.

104 -
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I. Kannst du mir das etwas naher beschreiben?

V. Also ich habe bis jetzt mit drei, nein vier, Mddchen

uberhaupt geschlafen. Da entsteht dann irgendwie ein

Zustand, der ist unwahrscheinlich gespannt. Vielleicht

ist es auch einfach so also ich hab' mich fur un-

fahig gehalten manchmal, diese Kontakte einzugehen, also

nicht eigentlich einzugehen, sondern sich weiter einzu-

lassen. Vielleicht, weil ich Angst hatte, ich wurde

versagen oder sonst so was, ich weiS es nicht. Oder

weil ich Angst hatte, wenn ich mit denen zusammen bin,

daB die dann auch was Bestimmtes erleben wollen und

ich das nicht bringen wurde.

I. Ist unter deinen Dekannten jemand, der uberhaupt keine

Probleme mit bgdchen hat?

V. Nee, also Probleme haben sie alle.

I. Hast du schon mal ein langerdauerndes VerhMlinis ge-

habt?

V. Nein, inrafer nur ein paar Monate.

I. Drei, vier mal hast du mit einem Madchen geschlafen,

sagtest du eben. Welches waren deine Gefuhle dabei?

V. Bestatigende Gefuhle, daB ich es doch konnte · nd das

waren jetzt in letzter Zeit sehr wichtige Gefithle;

also keine pers8nlichen Gefuhle, sondern einfach Ge-

fahle, die einen wieder hochbrachten.
--

I. Hast du schon mal den W nsch gehabt, mehr sexuelle

Erfahrungen zu besitzen, als du bisher hast s ammeln

kdnnen?

V. (Nr. 25) Ja finde ich, weil ich noch nicht genugend

habe. Ich hab' ja erst hachstens sechs, sieb,:.n mal

mit 'ncr Frau geschlafen und ich hab' elne starke

Sexual itat ... WeiBte, man kann so viele Frauen ken-



nenlernen - egal, ob man mit ihnen pennen wurde oder

ob man mit ihnen reden wurde, das ist nicht so wichtig.

Aber ich hab' an sich noch keine Frau kennengelernt, die

'ne gute Frau ist und mit der man zusammenleben kdnnte.

PaB auf: Viele Leute, die schieBen, aber 'ne gute Frau

kdnnte dich vom SchieBen 'runterbringen, weiBte, aber

'ne gute Frau ist wahnsinnig schwer zu haben erstmal...

Ich kenne so viele Leute, die fixen sich zu Tode , das

weiB ich genau, die schieBen sich kaputt. Ich hab' denen

das auch gesagi und so, ne, und wir wissen das auch heide;

aber, aber das weiS ich ganz genau, 'ne gute Frau und

dann wiirden die, wir, nicht mehr schieSen.
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3.2. Erziehungsanforderungen, Restriktionen und

Disziplinierungstechniken

Bei der Erfassung der elterlichen Erziehungsanforderungen

und Erziehungspraktiken interessierte uns vor allem, wel-

chen Einflu,3 die in den einzalnen Familien geubten unter-

schiedlichen Techniken der Erziehung, besonders der Be-

lohnung, auf Lernen und Verhalten habe.n. Es ka.;in hier schon

fest<shalten werdenr daB die Betrachtung der overcan elter-

lichen SanktionsmaBnohmen zwar interessant aber thecretisch

gesehen nicht sehr ailfschluBreich war und daher nur kuzz

behandelt Weiden soll·.

DiE c·cner,21:9 tnnahme, die der Er·fors('hung der Disziplinie-

rungspra.i·tike,·i za.crur:Ge.lie,·ir, geht dehin, 368 6,* ·-· Soziali-

slerrngsy,3 :.'2, -2 die Entwicklus.0 ron Eellstkon troller, durch

.Tpt'·'.--:1. .3- -T-,7 der elterlichen Worte und Rollcnvcroilder

,liziert. Dieso Ve.cir··\.erlicli„r.9 ist \,·ir.St.bllbar als Di-

2..·.-ncio.·1 id t den Endpur.krer. "1·':Archt" ."M f 0'ar s i )ie,.· ::f·'i+A :'nd

"·sch:ild" au£ der andercn S:.i ts. Ist dj e. 5.,ormve'.ri.':Deillehizii::

schwack; dann c:esc.1,ieht die Vsrhalten.skontrolle derch Furcht

ve_· 2.u·Scr,·'1 2,-:s:rnfri,g; ist di e Intern,·.,1.E sierung starr, d .r..rt.

wird. dis Verhal ten C·.'rch Schuldgefulile kantrolliest.

Die untaischiedlichpn Erziehunaste :hniken lassen sid: im all-
.,
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liebeorientierte Techniken das Kind zeitweilig frustrieren

mussen, wird dennoch die emotionale Beziehung zwischen El-

tern und Kind nicht nachhaltig gest5rt. Nicht-liebeorien-

tierte Techniken dagegen, wie physische Bestrafung und Pri-

vilegienentzug, k6nnen im Kinde den Erwerb von Angstreak-

tionen f6rdern und die Identifizierung mi,t den Eltern ein-

schranken oder verhindern - zumal wenn bei der Bestrafung

nicht ausdrucklich auf das erwunschte und unerwiinschte

Verhalten Bezug genommen wird. Bestrafung, aber auch Be-,

lohnung und Lob, haben fdrderliche, verhaltensandernde Wir-

kung nur dann, wenn sie mit hinreichenden Erklarungen ver-

  bunden sind, die es dem Kind erm6glichen, MaBstabe fur die
i 1

  Konsequenzen seines Verhaltens auszubilden, wodurch Angst

-- und Unsicherheit reduziert werden.

In Erganzung der Skalierungen, die sich. auf unterschiedliche

Aspexte dor Diszipl.inierung beziehen, haben wir Can Grad

der Konsistenz des elterlichen Erziehungsverhaltens sowie

das AusmaE der elterlichen Uber:instimmeng in bezng auf Er-

ziehungsfragen gemessen. Werm Vater und Mutter j.lir Kind

unterschiedlich behandeln, kann dicse Inkensistenz zur Ent-

stehung von Konflikten fiihren,. insbcsondere dann, wenn das-

selbe Verhalten von dem einen Elternteil belohnt und von

dem anderen bestraft wird.

Gehen wir zunachst auf eine spezifiscne Enziehungsel.wartunt-i

\J ein, so finaen sicli in bezug auf schulische Loistungsanfer-

darungen seitens der Eltern keine Unterschicle zwischen den

Gruppen. Trotz des im allgerreinen niedrigen schzlischen Lai-

stungs-:·,iveaus des RM-Nons,ams.nten (r·,ind 80% stuften sich im

mittleren LGistra, sdr 2 tie], mit ahderen Vorten der unteren

Le st-ingshalft· -

:er Schulklasse cin, gegenuhar nor 50%

del ..._cilt-·honsi- elterliche Druck auf die.*7 ) war der

Schulriotivatiot·1 nic:L wesent:3.i ch stAirker als bei den Nicht-

Kinsumenten.

Tab. 3-11: 22:sck des Vatcrs/der Matter auf Sch„lieistungen

Vater

'./. Mutter

RM-Ko .sua:enten

2.81
2.73

Kontro 7 1 'irripa
-.... -#-4- - . ....-1.--*.........-

:C

5.84 2.87
2.42

- ES.
33
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Auch die Restriktionen, die den Jugendlichen von ihren El-
I--

tern auferlegt werden, diskriminieren nicht zwischen den

Gruppen. Schwache Unterschiede dagegen zeigen sich in dem

Verhalten, mit dem man den Restriktionen begegenet. RM-

 _1
Konsumenten tendieren eher dazu, die elterlichen Restrik-

tionen abzulehnen als die Jungen der Kontrollgruppe.

Tab. 3-12: Starke der elterlichen Restriktionen

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

X

5,12

S

2.69

X

5.81

S

2.73

t P

-0.92 NS

Tab. 3-13: Reaktionon auf (Verst613e gegen) Restriktiorten

PM-Kons,nenten Kontro.j·1_gruppe

X

3.35

Die Hanfigkait, mit der die

rungstechniken verwenden bz

folgend n Tabellen hervor,

'alid Vorgleichbarkeit halu,··:

X

2.69

S

1.17

t

1.70

P

0.10

Eltern bestj.,ante Disziplinie-

w. verwandt habeo beht aus den
/ 7

die wir der besseren Ubersicht

im Zusammenhang bringen:

Tab. 3-·14: Verwendur.g ratio
als Diszip  .nier

RM-Kons umenten

r, 0 --

, a ,-u:.c

itter

X

4.]6

4.92·

2.77

2.79

naler Er8rterung uni Diskussion

ungstechnik des Vaters/der Mutter·

Ken:.rollaruppe
--.. ....#..I-' -------

X

6.44

6-·. 15 ·.·

S

2.19

2.33·

tp·

-3.23 0.005

-L.71· ·'0.10

1) Es handelt sich hier pza cine Drei-runtte-Skala

1)

.'

1.59

S



..:..

Tab. 3-15: Karperliche Bestrafung durch Vater/Mutter

 M-Konsumenten Kontrollgruppe

Vater

Mutter

X

5.24

4.01

2.82

2.18

X

4.28

3.15

S

1.61

1.26

t

1.491

1.79

Tab. 3-16: L cherlichmachen vor anderen als Disziplinie-
rungstechnik - seitens Vater/Mutter

Vater

Mutter

RM-Konsunienten

X

3.4

2.62

S

1.57

1.18

Kontro-ljgruive

X

2.48

2.15

S

0.25

0.36

t

2.57

1.91

Tab. 3-17: Entzug von Privilegien durch Vater/Mutter

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

Vater

Muttr: r

X

5.6

5.15

2.56

2,33

X

5.52

4.58 2.04

t

0.12

O.94

Tab. 3-18: Ndrgelei und Schimpfen als Disziplinierungs-
technik - seitens Vater/Mutter

RM-Konsumenten Kontrollqru -.f

Vater

Mutter

X

5.44

4.92

S

2.04

2.02

X

5.36

4.39

Tab. 3-19: Gebrauch positiver

RM-Kons,,iry.Enten

Vater

Mutter

X

3.56

4.El

S

1.79

2.04

2.17

2.19

t

0.1.3

O.92

P

NS

O.lc

P

  Ir 

P

US

NS

P

NS

NS

Sanktionen seitens Vater/Mutter

Kc.., ·yq.1.223-rupp-9

X

4.72

5.31

S

1.4

1.49

t

-2.55

-1.01

P

0.0,

NS .
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1 Wahrend in den Angaben uber Hdufigkeit und Art der miitter-
CJ

lichen Erziehungsmethoden keine signifikanten Differenzen zu

Tage treten, sondern lediglich Trends sichtbar werden, zei-

gen sich einige entscheidende Abweichungen im Hinblick auf

das vaterliche Erziehungsverhalten. Die Vater der RM-Konsu-

menten sind weit seltener bereit zur rationalen Er6rterung

und Diskussion, greifen weniger mit positiven Sanktionen in

den ErziehungsprozeB ein und bedienen sich haufiger der Tech-

niken des Lacherl] chmachens ihrer S6hne.

Aus den Berichten der folgenden drei Konsumenten geht neben

dem Lacherlichmachen im Falle der Vp. 33 noch eine besondere

m Technik hervor, namlich Privilegienentzug durch Isolation

des Kindes.

I. Gibt es feste Regeln zu Hause, die ei gehalten woraan

mfissen? Wie ist das bei dir zu Hause - fur welche Lirge

gibt es verbindliche Regeln?

V. (Nr. 33) Jar z.B. Sauberkeit und Ordnung, Verbal tensmaS·-

regaln und so, Benimm und so, ....

I. Hat dein Vater dich jemals geohrfeigt oder dir eine

Tracht PrEcel verabreicht?,

V. Ja, sowsit ich mich erinnern kann, oft genug-

I. Una hat er dir etwas weggenommen, dir verboter: etwas zu

tun, was du gerne getan hattest?

V. Ja.

I. Und bist du vor anderen mal 'runtergeputzt worden oder

lacherlich gew.. ht worden?

V. Ja, das auch, selbst auBerhalb der Fa::ilie.

I. Von beiden Elternteilen?

V. Ja.

I. Bist du von deiner Mutter auch schon mal geprugalt worden?

V. Ja.

I. Fist du von deinan Eltern zur S'.r·fe manchmal ignoriert
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worden, ubersehen worden 7

V. Ja, eine besonders schwere Strafe hat es von der Sorte

gegeben. Und zwar muBte ich da erst einmal vier Wochen

in einem Paum sitzen. Immer wenn ich von der Schule kam,

da rein, den ganzen Tag dadrin gesessen, Essen bekam ich

reingestellt, und den Teller durfte ich dann an die Tur

stellen, durfte mich den ganzen Tag nicht mit meinem Bru-

Wr unterhalten und auch nachts nicht. Und dann spater

noch mal zwei Wochen, wobei ich nicht wuBte, warum ich

da drin saB.

I. Ist dir gesagt worden, daB du undankbar bist, daB du
nicht genug Achtung hast y Ist dir mal aufgezahit wor·

den, was man alles fur dich getan hat 7

V. Ja.

I. Hat man dir gesagt, dar man ni. chts mehr mit dir zu tun

haben will, bis du dein Verhalten geandert hast 2

V. Ja.

I. Darn ist viel auf dich geschimpft worden ?

V. Ja, sehr viel.

I. Hast du das Gefuhl, das du alle diese Strafen insb 3Son-
dere die handgreif lichen, immer zurecht erhalten hast P

V. Nein

I. Kannst du mir einige Beispiele dafur nennen, wo es nicht

gerecht war ?

V. Ja es hat da z.B. allerhand Sachen gegeben mit kleinen

Diebstahlen oder so, ja, dann stand m.tistens nicht fest,

wer das nun wirklich war oder ob uberhaupt gestohlen wor-

den ist, das ist nie geklart worden. Aber einer von uns

dreien hat dann dafur Prugel gekriegt: Man¢hmal hat sich

danach dann rausgestellt, daS es doch ir endwer anderes

war, und das es keiner von uns war.

I
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I. Ist es schon mal vorgekommen, daB du fur dasselbe Ver-

gehen einmal sehr milde und das andere Mal relativ hart
bestraft worden bist7

V.
Ja.

I. Mit welchen dieser Attribute wurdest du die Erziehungs-
praktiken deiner Eltern (Vater) bezeichnen7

V. Straffreudig, streng, boshaft.

I. Hier ist eine Liste mit Eigenschaften. Welche davon,meinst
du, treffen auf deine Mutter zu und welche auf den Vater?

V. Zuruckhaltend ist meine Mutter, sensibel, scheu, sexuell

frustriert mit Sicherheit, ehrgeizig, warmherzig, freund-

lich. Mein Vater ist kuhler und aggressiver; brutal, selbst

unsicher, vielleicht auch sexuell frustriert, und ehr-

geizig, ja.
---

I. Hat dein Vater schon mal versucht, dich vor anderen Leu-

ten lacherlic..·. zu machen?

V. Ja, das macht der 6fters. (Nr. 17)'

I. Welche Methoden wendet er den da an7

V. Das ist meistens ja wegen dieser politischen Sache. Also

Anarchismus stellt er als Wahnwitz dar und sagt "du

spinnst" und so. Uberhaupt keine konkreten Argumente. Das

macht er auch vor anderen Louten und die anderen Leute ver-

suchen dann meistens "ach, das mussen wir doch tolerieren"

oder so, dann sieht mein Vater es ja anscheinend ein

aber eben nur anscheinend.

I. Hat erselbst einen klaren politischen Standpunkt7

V. Nee, hat er nicht.

I. Hat dein Vater schon mal versucht, dich vor anderen
Leuten lacherlich zu marhen?

V. (Nr. 25) Ja, mein Alter macht solche Sachen. Wenn ich z,B.

was falsch gemacht habe ader ScheiBe gebaut habe, dann

sagt er das immer irgendwie ganz knallhart, auch vor an-

deren Leuten, und das argert micht, aber vor anderen Leu-

ten arger' ich mich doppelt. Wenn die dann auch noch la-

chen oder so, dann bin ich abgekapselt und dann liege ich

oben in meinem Bett...

1 T*

...........
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Im Gegensatz zu diesen Aussagen fuhlen sich die meisten

Nichtkonsumenten zwar auch durch die DisziplinierungsmaB-
nahmen belastet, sind jedoch viel eher dazu bereit, diese

zu akzeptieren und zeigen nur selten das Gefuhl, zu un-

recht gestraft worden zu sein.

I. Angenommen dein Vater oder deine Mutter warden dir den  
Umgang mit einem Freund oder einer Freundin verbieten,
was wardest du in einem solchen Fall tun ?

V. (Nr. 36) Erst mal fragen aus welchem Grunde, und wenn

ich den Grund nicht einsehe, dann warde ich ihm sagen,

er k6nnte mir das nicht verbieten.

I. In verschiedenen Familien gibt es feste Regaln fur be-
stimmte Dinge die eingehalten werden mussen, wie ist
das bei euch zu Hause, fur welche Dinge gibt es da feste
Regein ?

V. Die Hauptregel ist da, daB zum Essen die 'P€inktlichke.lt

vorhanden ist, und dan.n wenn Abmachungen si d; daa man

da ist.

I
„ An.genommen dei: Vater oder deine Mutter wurde dir den

Umgeng mit Freunden ader Freundinnen verbieten, was

wardest du in einem solchen Fall tun 7

V. (Nr. 44) Ja, ich wtirde erst mal versuchen, nachzudenker

ob das berechtigt ist, da£ sie mir das verbieten, aus

welch:.m Grunde. Ich weiB nicht, wenn ich da keinen Gruict

sehe, dann wiirde ich versuchen sie vom Gegenteil zu ilber

zeugen.

I. Angenommen deine Mutte·.· wurde dir den Uingang mit ei.nem
Freund oder einer Freundin vcrbieten, was wurdest du in
einem solchen Fall tun 7

V. (Nr. 48) Ich wiirdc fragen warum, und wenn sie keinen

Grund dafur sagt, dann wurde ich gegen den Willen mei-

ner Mutter doch mit d<em zusammen bleiben.

*
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I. In vielen Familien gibt es feste Regeln fur bestimmte

Dinge, die eingehalten werden mussen, Wie ist das bei
euch zu Hause, fur welche Dinge gibt es feste Regeln ?

V. Ja, ich muB um 10 Uhr zu Hause sein, und wenn ich dann

zu Hause bin, darf ich vielleicht noch 'ne halbe Stunde

lesen und dann muB ich aber Licht ausmachen und schlafen.

I. Was fur Strafen hast du schon mal zu Hause gekriegt ?

V. Stubenarrest.

I. Hast du das Gefithl, daB du solche Strafen immer zurecht
erhalten hast ?

V. Ja.

I. Ist es schon mal vorgekommen, daB du fur dasselbe Verga-
hen einmal sehr milde und das andere Mal relativ hart be-
s'craft worden bist 7

V. Nein.

I. Hat dein Vater dich jemals geohrfeigt oder dir eine Tracht

Pragel verabreicht ?

V. (Nr. 18) Ja, ja.

I. Wann zum letzten Mal ?

V. Ach schon langer her. Ein Jahr ist es bestirnmt her. In

letzter Zeit eigentlich nicht mehr.

I. Kanntest du dir vorstellen, daB es noch einmal passieren
k6nnte ?

V. 'Ne Ohrfeige ja, aber ve::prugeln nicht mehr.

I. Hast du das Gefuhl, all.e Strafen, die du ja von dei.nen
Eltern bekommen hast, zu recht erhalten zu haben ?

V. Meistens ja.

I. Ist es schon mal vorgekommen, daB du fur dieselbe Sache
das eine Mal sehr milde und das andere Mal relativ hart

bestraft worden bist 7

V. Nee, nee, nee.

- 115
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I. Bist du also immer konsequent mit dem *tatgerechten"
StrafmaB bedacht worden ?

V. Ja doch.

Wie bereits angedeutet und auch aus den dargestellten In-

terviews ersichtlich, differiert das AusmaB,zu demdie el-

terlichen ErziehungsmaBnahmen als gerechtfertig empfunden

werden, ganz erheblich zwischen den konsumierenden und nicht

konsumierenden Jungen. Diesem Gesichtspunkt des Erziehungs-

verhaltens haben wir in der anschlieBenden Skala versucht

Rechnung zu tragen.

Tab. 3- 20 : AusmaS . zu dem die elter].ichen Disziplinierungs-
praktiken abgelehnt und als ungerecht exp f„r.den
werden.

BM-Konsumenten Kontrollgruppe
--

X S X S

6,5 2.76 4.69 2.27

t

2.58

P

O.02

Eine weitere Bedingung fiir Sturungen des Sozialisationsver·-

laurs ist das Aufireten von Inkonsistenz n und mangelnaer

elterlicher Chereinstimmung in Erziehungsancel.ggenheiten.

Wenn Vater und Mutter sich betrachtlich in ihren Methoden

der Disziplinierung wie in ihren E.cniehungserwartungen un-

terscheiden oder wenn ein oder beide Elternteile In]consis-

tenz auf diesem Gebiet zeigen, werden dem Kind keine klar

aefinlerten Verhaltensstandards angeboten. Auderaem kann un-

ter solchen Umstan€len der Vereuch, das Verhalten des Kindes

zu form.en und zu 1.eiten, zu Ablehn,ing und zu Feindseligkeit

auf Seiten des Kindes fuhren. Wahrend die Messung der Er-

ziehungs-Inkonsistenzen in a seren Populaticnen keine sig-

nifikanten Unterschiede erbrachte - was tei]vaise wohl,an

der inadecniat kcnistruierten (3-Punk.te) Skala gelegen haben

1)
mag, dern unter den Konpumenten-Zitern ist ein deutlicher

1) Wesent] icher far ,die mangelnde Diskriminierungskraft dir,··

ser Sksla durit'.· jed(,ch die Tats£:che: gcwesen sein. daf,

sie nicht for Vater und Mutter getrennt herechner virde;

vgl. die .r,usfithru,-.:;Rn i.iber Erz i .71.....: .,-,.... ... ...,... ....,1··,•-,1-41'7:'1' -:iet' ' - 7-1

I ly I.
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Trend zur Inkonsistenz erkennbar war die Ubereinstimmung

der Erziehungshaltungen von Vater und Mutter in der Konsu-

menten-Gruppe bei weitem schwacher als in der Kontrollgruppe.

Tab. 3-21: Konsistenz bzw. Inkonsistenz des Disziplinierungs-
verhaltens.

RM-Konsumenten Kontrollgruppe
--

X S X S

3.73 1.51 3.23 1.53

t

1.13

P

NS

Tab. 3-22: Ubereinstimmung der Eltern bezuglich Erziehungs-
und Disziplinierungsfragen

RM-Konsumentan

X 3

5.56 2.62

Kontrollgrupre

XS

8 2.66

t

-2.35

P

0,05

Ahnliche Ergebnisse werden von Wanke und Mitarbeitern be-

richte·h; in ihrer Untersuchung an RM-konsrunierenden Jugend-

lichen wurden 33 % der Vater und 54 % der Mutter von den

 \ Probanden als inkonsequent und prinzipienlos im erzieheri.·-

1)
scnen Verhalten bearteilt.

Eindeutige Belege fur elterliche Ubereinstimmung in Erzieh-

ungsfragen gehen in unserer Population eigentlich nur aus

den Interviews der Nicht-Konsumenten hervor; so beispiels-

weiss. aus den Antworten der Vpn: 32 und 44.

I. Das i.st also meistens nach der Methode "Diskussion' , od.or
Wird auch schen mal auf den Putz gehauen ?

V. (Nr. 32) Nein, nur Diskussion.

'er-.--* ....
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I. Hast du Chancen, in diesen Diskussionen durchzukommen ?

V. Manchmal, aber nicht immer.

I. Kannst du ungefahr abschatzen, in welchen Diskussionen
du durchkommen kannst ?

V. Tja, das ist schwer zu sagen, ich weiB allerdings wann

es hoffnungslos ist und wann man diskutieren kann.

I. Bei solchen Auseinandersetzungen nimmt dann deine Mutter
Partei fur dich oder nicht ?

V. Nein, die geht dann direkt uber zu meinem Vater. Da steh

ich meistens immer alleine.

I. Meinst du das daine Eltern sich zuviel oder zuwenig um

dich gekuir,mert haben 2

V. (Nr. 44) Na zuviel haben sie sich ni. cht um mich gekummert

das heiat in letzter Zeit sind sie mir manchmal ain bi£-

chen lastig.

I. Wer ? Vater oaer Mutter ?

V. rutter. Also die kD.11.art sich um allas, sie sagt mir a.l] 1.

was ich tun sall; das ist mir lastig. Und da kowi ich ja

von selber drauf, so ganz simple Dinges Lien dir Gic/1.,1.-1

Schuhe an" und so, "vergiss nicht dag Fenster z:-,zumachen.'

alles scwas. Das hab ich ihr schon oft gesagt, aber Ls

ist einfach so, sie kummert sich um alles. UHast du dei -

ne Schlussel nicht vergessen :
-t'

I. Wenn du etwas tust, das daine Eltern nlcht billigon oder

et,·ias getan hast, was du nicht hattes:t tai sellen, wer

greift dann gewannlich ein, dein Vater oder deine Luiter

V. Mein Vater.

I. Deine Mutter nicht 7

V. Gewohnlich mein Vater, meine Mutter a 1.so die setzen sich

dann immer zusagmen, wenn was los ist.

r 18
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Doch trotz der aufgezeigten Unterschiede in den Diszipli-

r.ierungspraktiken der Eltern konsumierender und nicht-kon-

sumlerender Jungen ist eine allgemeine, nicht allein auf

die Konsumenten-Population beschrankte Unzufriedenheit Init

den elterlichen ErziehungsmaBnahmen feststellbar. Besonders

klar zeigt diese Unzufriedenheit sich in den Reaktionen auf

die Frage, ob man seine eigenen Kinder genau so erziehen

wurde, wie man selbst erzogen worden ist· In den folgenden
13 Interview-Schnitten lassen wir die Argumentationen von

Konsumenten und Nicht-Konsumenten abwechselnd aufeinander

folgen.

I. Wardest du deine Kinder genau so erziehen, wie deine El-
tern dich erzogen haben ?

V. (Nr. 23) Ganz anders w.i.e unsere Eltern. Dann die wurden

so erzogen, wurden regelrecht za einem Gehorsam erzogen,

morgens in der Scikule r.·atreten, stredatrastehen, Meld,mg

machen, hipsatzen.Ednde schbn Gbereinanderfalten: urd.

die die kunr#n eten nicht anders denken, die sind so

gradling g erzornn: nur aufs Gehorchen hingedrij lt. DaE

dia ups
- 1ubernauit verstenen kunnon, das ist aterhauot

nicht drin, das wir el)en jetzt versuchen selbststandig

zu d¢nken: oder selbststandig etwas zu unternahmen, das

verstalin die nicht. Das wirde ich anders machen.

V. (Nr: 16)Pee,ganz anders, ich warde eher auf Partner-

schaft geten, daB ich also, wurde z.B. n.zema*.s, wenn mein

Sohn mir widerspricht, de.un sagen, du hist jetzt rhhig,

ich Min der aitere; das wEr mir also gaY nicht in cer Ta-

te,
.....'... ....

Wie izt das Verbilltnis - -

dainer Eltern zoeinanc.pr 2

V. 22 1 'i:in Vater geht gruyids.·atzli.h i.,n··,·:·ar den unteren Wea

ubc: .11.

I. Wie den unturen Wag ?
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V. Er w[irde also niemals rebellieren. Sei es im Beruf

sei es hier in der Schule, sei es gegenuber meiner

Mutter oder Verwandten. Nur gegenuber mir nicht. Da

laBt er sich nichts gefallen.

V. (Nr.44 ) Also genau so wiirde ich sie nicht erziehen.

I. Und was wurdest du anders machen ? Du sagtest doch, dau
du mit deinem Vater alles besprechen kannst ?

V. Viel, aber nicht alles. Es ist auch vorgekommen, da B er

sagte, das tust du ictzt nicht und dann ist es fertigr j E

Wenn ich - ich habe zum Beispiel Lust gehabt, irgendwo
'na Radtour zu rachen, oder mal schwinean za gehen, cann

sagte er, "das trmt du nich£ und dann durfte ich das nicitt

tun. Ich wurde dann wonigstens versuchen, Gen Kindern Lu

sagen, warum sie diases und jenes nicht tut, k,3iinen; dapr

Kinder haben ja nic · nicht den Weitblick. Oder ich du:. fts.

niclit in den Ect·,1.·Auten spielen, weil da C,-:ch Einstur:.,52-

fahr bestand, abc:r er hat gesagt, "das tust du nicht" und

dann fertiq. Aber ich wlirde jedenfalls versucltcii zu er-

klaren, warlin. Ich meine, das macht er mit mir; jetzt
'1 .

woh]. auch, weil er mir nicht mehr sa·i;an kann, cas tust

du jetzt , jetzt geht das nicht mehz·. Aber fraher hat cr

es getan, und dann durfte ich nicht.

V. (Nr. 37) Ich will mich hier nicht gegen mei.: on Vater

stellen, aber ich habe von der Schulbildung her mehr

mitbekowmon ali, ac·; n Vater, auch ali. maine Mui·.ter. 'Nl·in

muB man auch das :r meiner Elter. hetrachten, die

sind beide aber d a und daB sie manchmal was heutzu-·

tage nach moderne. ssenschaitlichen Gesichispunkten

wirkli.ch Realitat i.=t, daa sie das nicht einschen kE,nnen.

Also daS denen das s·:1.3,lt iu den i<opf geht. Se·nas kann mic

auf die Pa.bne treiben.

I. Was heist Realitat ?

V. Ja wes heiPt Real 5 --:it , z .B , w,·xz .tir.,30-:.ezzlenunt. an·.:chr,

.-



ja z.B. dies Prugeln und so weiter vor allen Dingen

das Schlagen an den Kopf und so, da das ja zu Ge-

hirnschaden fuhren kann. Ja dann heiBt es naturlich

ja, ein Kind muB mal eine hinter die L6ffel kriegen,

aber denen das klar zu machen, daS das nicht drin ist,

das ist effektiv nicht drin.

V. (Nr. 8) Nee, also ....

I. Was wurdest du anders machen ?

V. Ja ich wiirde ihnen vielmehr Freiheit lassen und nicht

so z.B. mit so eine.n Ordnungssinn, wie meine Muttec das

macht...

I. Und bei deinem Vater r wardcst du da auch was anders ma-

chen 7

V. Rein nichts.

V. fir. 31) Ich warde es and·ars machan,. ich wurde sie mie-

trauischer er zienen gegen die Uarwelt und fri..her rit ihnen

anfangen; c:as s.Le frei denx'en and salbst ilber. .·.=gen k,Jimei.·

V. (Nr. 42) Ich ·wiirde, ich hatte eine moderuere Einstellung,

hatte nichts gegen lange Haare. Also prakti3ch warde ich

sie anders orziehen, mehr aufgeschlossen und so.

V. (Er. 51) Ja z.B. uberhaupt, das Wort Erziehrag, ick weis

nicht ob das richtig ist, ja, sagen wir mal wenn r.an

selbst Kinder hat ja,612 eben ins Leben einfuhren, ja

Dinge beibringen was richtig oder was falsch ist, danen

durch Handlungen zeigon was sic faisch c sgcht haben, z.3.

nicht schlagen ja, dadurch macht man die ja nar trotzig

und fordert die praktisch .'.1 1-.1,7,., 4 jetrt gawisse Dinge.IL-J. CL..6 i Ja,

zu tun, die man normalerweise nicht tun wurfp. ,le ganx

normil und naturlich ins Lsben einf2hren.

121
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V. (Nr. 26) Ja, die kdnnten sich von mir aus die Haare

lang wachsen lassen; muBten naturlich mit der Leistung

in der Schule so sein, daB es hinhaut; k8nnten ihre Klei-

der selbst kaufen, k6nnten kaufen, was sie wollten; krleg

ten ihr Taschengeld und k6nfiten damit machen was sle woll

ten.

V. (Nr. 15) Nee, auf keinen Fall. Ich meine, wir sind ja

alle ziemlich autoritar erzogen worden; diese Erziehung

halte ich eben fur falsch und werd' das eben anders ver-

suchen. Aber auf jeden Fall auch nicht so etwas wle der

Neill mit "Summerhill", eher sc in Richtung Konmuneleben

oder Kinderladen oder so in der Art.

V. (Nr. 10; Schon anders, aber nicht zuviel. Die Er·:teliungs-

methoden simi manchmal, na ja,' altmodiskh find' ich Ela,

aber die ziehen, das klaint auch so bel denen. Ich glau-

he:, eigentl ich sind die dcch schon ein bit-)<:hen den,cltr a-

tisch bci:ic. Ich meine, Strenge ist richtig. weng's das

nieht gabe, wnrden die Kinder irgendwie ir, ale faische

Richtung kommen, sie kommen in schlechte Gesellschaft.

Viellelcht wurde ich nicht so nervds sain wie meln Vater,

mich nicht bei jeder kleinen Sache aufregen und, ja: mohr

Vertrauen haben zu den Kindern. Und nicht inim*r gleich

was Schlechtes glauben, sondern mehr vertrauen und Kthr

verstehen zu versuchen, bevor ich mich aufrege. Mehr wur-

de ich eigentlich nicht anders machen, denn vol lkommeri
e

ohne Strnge und Vorschriften w(irc.·  schiefgehen.

V. Nr. 43) Ja ich,

ack versuchEn!

nen Kindern, pa

bald wie die d:

dsnen uber dere

wie gesagt, ich wurde erzt mal versuchen,

Ich bin davon fiterze-St, dal i.ch mit mei-

6nn ich welche hatte, mich mit denen, so-

,s gewisse Alter erreicht baten, mich mit

n Problems sofort unterhalten warde; daa

.-
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ich versuche, da nicht irgendwie ein Vater-Mutter Ver-

haltnis aufzubauen. Denn allein Vater, Mutter, wel£te,

das hei£t ja nur 'runterdrucken, das muS man eben abbau-

en. Deswegen finde ich es gut - ich kenne vlele Familien,
da hel£t es nicht mehr Vater und Mutter, da helBt es

Christa oder so, ja, da wird dann nicht mehr mit dem be-

wu£ten autoritaren Namen angesprochen, sondern eben mit

dem Madchen-oder Jungennamen. Meiner Ansicht nach hilft

das unhelmlich viel.

V. (Nr. 46) Anders machen, mh, sehr schwer. Also auf keinen

Fall so,wie mein Vater das jctzt macht . Der brullt n im-

lich nur; anders kann der nicht, nur brullen und so ir-

gendwie las tige Strafen einem auflegen: in der Rude hak

ken blciber:, wenn man mal morgens frah erst nach Hause

kommt oder wenn sonst was ist - das ist nicht das rich-

tice, Des macht einen nur wutend und ich werd' zlemlicn

le:i.cht watend, leider. Wenn man flber alles red£n kt;nnre -

eben wenn Arger mit Lehrern lit, Arger im Eetrieb oder

irgendwie Scheiae p.cbaut oder man machte abends langer I

wembieiben . Wenn man vernunftig reden k8nnte, nicht lm-
..'

mer Angst haben brauch', daB man angebrallt wird und sn,

das war' schon unwahrscheinlich viel. Man ward' selbst

auch eher nachgeben dann und es gab weniger Kr'ach zu Hau-

se. Das wi:rd' ich melnen Kindern klermachen, das sollte

anders sein. Ja, und die Kinder, die Jugendlichen aner-

kennen,so wie sie heute seln wollen oder leben wollen.

Nicht so wie mein Vater alles mit fratier vergleichen, E,·i-

datiernd die alter. Sachen brin.  . ., und wie gut er in der

Schule war. Wenn )ch den hbre "frGher immer d. Reste ge-

wesen" und so, das paSt mi:' nicht, dann bin ich unwehr-

szheinlich sauer. Sol er doch mal sagen, "ja, ich konot '

das und .-.as nlcht", dunn ist es ,la gui oder werigstens

ehrlich. Und ich glaub', mic Ehrlichkcit laBt siah eller

was machen, eher erziehen ala ilt Angabe.

-
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Wenn auch die RM-konsomierenden Jugendlichen sich den erzie-

herischen Geboten um einiges starker widersetzen als ihre

Kontrollpersonen, deutet doch die in beiden Gruppen anzu-

treffende kritische Finstellung gegenuber den erlebten So-

zialisationspraktiken darauf hin, daS ragsankeit enter el-

terliche Verhaltensvorschriften sehr weitgehend nicht mehr

ali Quells affektiver Gratifikationen empfunden wird. Zvar

kovarliert diese ablehnende oder distanzierte Haltung in

ihrer Starke deutlich mit dem RM-KonsUM, ste ist at€r auch

in der Kontrollpopulation in unerwartetem AusmaB verbreitet:

nur ein Konsument und sieben von den nic:htkonsumj er,enden

Probanden erheben keinerlei Einwande gegen die Erziehunes-

stil·ag· 2.it denen sie im Elternhaus konfrantj.ert wardet, Gder

wvrden. Formal betrachtet tritt hier also ein 9952-alisier-

ter, in vieler Hins icht gruppeninsnezifischer Ectivetions-

Ter] ast in Bezuq auf jene sakunddren Belchinngen su Tame, di

normalerwei.se aus dor Konformitat mit familialen Ve

ker urolic n bezugen werden. Wir kdnnen die Vorbehal·co der Be-

fraghen gecenuber Gen gangigen Disziplinierunhsmathoden

(+2:boretlsch bcschreibber ale defiziture Verir.·cerlichung

.'.ir, 326 j·.·:.c:·1 · gelt,ander Sozi.alii:icrungsr:3 .·ir,e.,19 2,u.·- Arrch

51 1.dhefte Ane<nanderreihung von Probanzlen-Ar.·854:iann und niz·j,t

durch PositionsmaBe verdeutlichen, da die Meterogenit&t Ear

vorge:brachten Kritikvunkte den Konetruktic,·r,Lau·2·.· ar·.d mehrerer

Sku.len iei lanct hatte.

Wean vnrhin vo·,1 d.-·r theore'.-ischen Uneroictigkoit der "cver-

ten" Sankt ionsver fahren oesprocken wurbe, dann fract sich

net<i:lic".1, vie donn eig,sntlich di£ E.'rziehunershaluunge: ous·-

Behen, dje - vcr allem in dir ELDFunencongrapne - hinter den

rb:: Ans c·t.·Eciten ·.112 6021121-t.·:'n '..rsi rtunri:·-s:-*iken stehen.

Zen: ·. ·.72:,St·: b iaescr, die e u, 2:n 7,·.: r t.·.:1· tun Ae r :'.··.-i.E.-,sic: rez'.4,3n

Tuacndlichen o:.·scll lie.-6' -  fr_ r DJ.te:....5 .n·:r. Enzi,·.4... nqseins-co L-

t.
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lungen den Grad an Ablehnung und Zurickweisung erkennen, der

wesentliche Vorbedingung fur das Entstehen aggressiver Ver-

haltensweisen ist (was, abgesehen von den Befunden in 3.1,

unter anderem auch dadurch bekraftigt wird, daB Formen k6r-

perlicher Bestrafung kaum zwischen den Gruppen differieren),

noch weisen sie die Warme und Zuneigung auf, die von der

Entwicklung eines dutonomen Ich bzw. einer balancierten Ich-

Identitat her verlangt ware. Wir haben es hier demnach mit1)

einer spezifischen Uberschneidung von Einstellungsdimensio-

nen zu tun, aus der tkecretisch Twar verschisdene Erziehim:gs·-

haltungen resultieren &6nnen, in der vorzugsweise jedoch

jene angesiedelt sind, dia wir weiter chen als ubcrf·,17·sory-

lich" (overprotective) bszfichnet haben - und von deleD

offenaichtlich auch die Sorialis erungsverliufe elnes erhet-

liche.n Titis der Kons·roie.ren,fien 2 x·;hz.nd, 4 gepragt Fing.

Goggi, dieze Vermuti,nu - die der weitacon Quallfikation durch

in Lensi „·er,_ Erforschung badarf u·.· d in dianer Stzdie nar gs·c).··

d:,k.iT,F.: Liert r.,·-·r<:cn :Er,n - sch::fi,t 2.0:,i:Icts t dar duf Self-e E.,c,

·-.·:·*ct c: ticirt,-: '
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funlen
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ves "acting-out" Verhalten entwickelten, fanden sich vor-

wiegend in der Gruppe, die sehr viel nachsichtige Zuwendung

verbunden mit nur wenigen Sozialisationszwangen erfahren

hatte; im Gegensatz dazu war das Verhalten der Kinder, die

eine strengere und dominante Form der Overprotection erlebt

hatten, gekennzeichnet durch erhahte Abhangigkeit, ubertrie-

bene Konformitat und angstliche Unterwarfigkeit. Erganzend

hierzu die Arbeiten von Hewitt und Jenkins ( 1946) sowie

Lewis (1954), denen zufolge eine frilh einsetzende starke

Zuruckweisung in der Lebensgeschichte aggressiver Jugend-

licher vcrherrschte, w hrend die Eltern iihergehemmter Kin-

der zwar auch einen Mangel an affektiver Warme zeigton, sich

Dedoch niclit vullig abweisend verhielter, vor &13cm aber die

Zuneigung zu it·iren Kindern abhangig machten von deren rug-
11

Hai·,Reit unter ihre relativ strengen So::j-cli 3:it.iersansr·:itch·..5

Ul-·prbehanng im so verstandenen Sin e setzo alzc e.'un mini-

male Intonsintit der Beziehungen zwischen Eltern '.sd lin.1

vor,hus: ist narnlich die zuracl:weisende Haltung der 211.crm

wcniger stark und '..'I.7.· i e:;.n gewissea Quinr.,sn as, Aff.,ki·.i·,·.3#Vt

gazoict: denn 1.orni das Kind, einig'- affektive Reakt·;:i-en

von 3,2.ln,-·:1 1-;lc·...trn erwarten 2:u darijen. Werten £bm diese af-

fcktiven Belohnungen vcr allem fur seine Fojgvamkelt gegen-

Gber den elterlichin Erwartungen zrteil, bann wir# es da-

nach ·tr;.chtan; dia Karma und Zuneigui-,U der Elt..z =$ Su gewin-

ne.'  bzw. zu e:i·i,ulten, indem es bei auftrt·-ren·6,;:· Prustr ,tio-

net·, je,ie Art von Reakt.ion (besonders aggres: ive Rc·.8.k.-Lon.en)

vermaidet, d:le a,·,f n'hglichc elterlicha Mi£hilligi,sg st.,- P,9,-t

kannte. Unter solchen Bedinaungen l.·' t C le Entwicklen'g eines

dey.,s'i:·denzi'.51·6, d:2.-Yer angstlichen Kc·i·. '.Tori ita,t::verl·ial. , sns ve:.1-,1.- -

schi inlichal.· al.: die aa:··' eosiver berhal,c€.n.gg. wc;-,reteircn, F.2
-

leuchts,. ein, daf, 9,51/p hel dar·a.rtigen Cr.·21.51·tun'.i:'-ialtuniien

die Gafahz der Inkonsi·tenz sehr hahe liset, 41 dan Kind

die Eltern nur als cntweder snendend cder wee·retimend eolebt

1.) 2.·.i den zitic:rtmn Untersuc!··ung.:'- vg.1. L····· s.·c·;'de·, E =·r=·

darn,A.,& R.:i, Malters 1959, 9. 40ff un&· b. w,Ji
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und daB der dem Kinde oftmals uneinsehbare Wechsel von Be-

achtung und Isolierung zu einem verstarkten Bemuhen um Wie-

derherstellung des unterbrochenen affektiven Kontakts fuhren

muB, also das Abhangigkeitsbedurfnis erhdht.

1Damit waren die Positionen abgesteckt, innerhalb derer sich

die Erziehungshaltungen vieler Kcnsumenteneltern und die

emotionalen Reaktionstendenzen ihrer Sahne theoretisch ein-

ordnen lassen. Ganz offensichtlich ist weder ganzlich feh-

lende noch uberstarke, sondern eine gema Bigte, auf elterli-

cher Dominanz· und Nberbehutung beruhende Frustration kind-

licher Zuneigungs- und Ahhangigkeitsbediirrnisse Voraussetzur;.=

fur fruhe Obera thangigkeit und verstarkte Dependenzbestrebur-
1)

gen im spateren Leben : in dicser Kombination vor Ersiehungs-

haituna und Verhaltensreaktic.n bietet sich die webl '.7,; .9 1+.-
V. .-.,- I.

fend'ste Erklarung an filr den - in .3.1 und 3.1..1 nacl .·rew.:es:-„·

nen - Bnpe:-h einer Motivation zur emationnlen Bindung hei

gle idizeitiger Be ziehungs- oder E i.nOuncrs.re.'hw·N che, e,w.oi:ii.,·,3 8   ez

Ii,stao.! 3 itat Frd tendenziell haherer la.tenrer Aogress.'·vitat

atif Seiten d.·Er 94-]·.Ouga ieranden Juaendlicher: (vq·l. dazu be-·

sonbeug tin Skalen 3-4 biG 3-6 und 3-21). GestBfzt vird diese

Ves.mutuno· eber·.falls durcli das i konscquente, zwis'.ch·.·.'· F,-·ch-

giebigk,··it .und Strange variierende Erzinhangs„erhaiten der

Konsumenten-Elcern, das sich - wic die Skalen 3-18 und 3-19

bu *.egon - ei.ne,.:.:. its als Widerspr..lchlichkcit im H..i::flelti e i:',0.-

Eltery,ueits, in ncch starkerom Ma#c· al:,er PlE mange)ree Nber-

t:I.in::t j.i.rri·an:f beider Ehan·artncc darstellt und das, den Berich-

ten der Vpg. ·zufal'.,a, sehr haufiq auf eine Verbinaung pasni-

ver: ).,resch<itiender oder ven,8hn·ender Mittter nil t dominanten,

1 7.3
.

 .telltc C.D. r.:":En (1969) in ed,cDera
.

cle lest, aa) Jugend:tche Alkohelitr neuv

angstlicher warpn al.9 junae PM-:onsu-en:

Ri.edeurn aber ne:.:rot·:.scher en'l j.nc,-stl, .c.:

be.vdlke ruru. C Untcract: ide h.:n:S cht: tch l,xt
version be ·541*  r:obu, dz:&- fkrl sich a

hanc.Ta Tir .-
f,n 7

-
7 6,2.7 :'-·, .7-..='t/'- .... .

ne Erae bnia ,
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harten und/oder erzieherisch desinteressierten Vatern ruck-

fuhrbar ist.

Resumieren wir noch einmal unter einem etwas konsumnaheren

Aspekt: Durch Erziehungsstile wie die beschriebenen wird das

Abhangigkeitsbedurfnis verstarkt und die Bindung des Klein-

kindes an die Eltern - meist unbewuBt - oft auch dann noch

aufrecht erhalten, wenn eine Verschiebung emotionaler AbhRn-

gigkeitsreaktionen 2ugunsten erhahter kindlicher Selbstan-

digkeit altersmaBig erforderlich Rewesen ware. Das heran-

wachsende Kind wird auf diese Weise in seiner Identititsfin-

dung und in der Entfaltung eins-r Belbstbawuaten, VOIl Selbst-

zweifeln und Angsten freien Umweltcrientierung gestdrt; Un-

terlegenheitsgefuble, versagen unter Leistunssdruck odor in

1,4.....,19 Die anstressintensiverer Problemsituationen sind die 1 L, -1..
+
...

den jud-Nons*.t·,-·u,.ten hY·, .fig zu registrierep,fe Urt.f'.7.ji-pkn.L·r., aus

derartic,en Fruatration·:,'i aufbaimende Aqr.:ressionse·npi indus,·,pn

zu externali-i¢rop, 6.4, nace aunen abxuleiten, (Jar sie gir

umzusetzon pAd posiliv zu verschiebon, gjlt uns ala weiterer

HS.nwals acE die bereirs ingesprochcne Redukticic- und Er,t-

las,t , gsfunktion der Drdge im Falia aagressivar Reaktices-

terc, ··zen ffir die keine oder nur unvollkommen-·a„ge·p.lgn.'cte,

don sozialen Rollanerwartung·c.c·. gemABe. Abfahrmaglichkeiten

ge :eb zn sind.
1 )

·' 6 '+rh gieht auch R aUJ 1; i·'*,/./.1.  •.,I .

tire im Drco:,nkonin" 2

din Liebesverlust C :

"In gewj..ssen Sin:·.2 ···.

F,1,2." p'... Cas noch i.-ind,
u:-,d Uber kc-:11,·r.lel. i.·1· '.-
... ......

t.·aruni der Al ficnt,
f rigkoiten Gberw14f-n, 6

len. In dieser F

die stets dienen.! ,.- 4

auf /pr Hand, 928 nr. p

zw.·:ir r.: cht g ·-rair.t';.' 'n·b

lich ch re.pr hcu.2+
derar b i. 2 .-

schen ].ch C . €13- : -: ..·
-

2

C.·2 Sel bstwan·rre ,·A·Kng F

der LSP-Triv £Yr Luick
such dar, die lustiollc
Les mit der Mutter S ¢1

  Verl .'lteng- Gr,·1 At-,r'ds:·:ur
(1972, S. Cli

Lfick z.r: psvchoanalytischer Perseek-

pinen 7 ·

.
chr,· r.-,te.-list·':,is ce:Ne·,·i drohen-

1' Fincht in vmnipotenzpha unsien:
4 , '. e ·: ..i- der Berauschte win ein
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Natfirlich sind mit den vorangegangenen theoretischen Ablei-

tungen nur die auBeren Markierungen eines Erklarungsschemas

gegeben, das die Sozialisationserfahrungen zahlreicher kon-

sumierender Jugendlicher deckt. Innerhalb dieses Rahmens

kann sich uberprotektive Dominanz starker oder schwacher ma-

nifestieren und k6nnen die elterlichen Sozialisationsanspru-

che mehr oder weniger streng sein - ganzlich fehlen werden

sie allerdings nie, wie unter anderem auch aus dem in beiden

Gruppen gleich starken Druck der Eltern auf schulische Lei-

stungen (Skala 3-11) und der ebensowenig ·differierenden

Starke der elterlichen Restriktionen (Skala 3-12) zu ersehen

ist. Davon abgesehen scheint auch die festgestellte Bindungs

schwache der Konsumenten nicht auf alle affektiv ko:n:otierte

Beziehungen gleich zu generalisieren, sanders in erster Lini

auf  ene von schr hoher emotionaler Qualitat: Wahrend z.6.

part;-iers·..h.aftliches Verhalten im peer-group Bereich durc:h--

cm; r·.r:·clich i st und dia Einstellungen gegendber den pecrs

nebcu .7.tarkerer Bereitschaft zum Hilfebuchen (Skala 4-51 66-

2.-,L· d·,- .·ch  inen haheren Grad an karme und Zuneigung gekemi-

zeleknet -Bind als die Per Nichtkonsomenten zu ihren Freunden

rval. die folgende Skals 4-4), lit 248 uleial,gewicht

ematicnalen Austauschs in den sexuellen Bezi_hungen Fiscart

(Shala 3-10). Zudem mus einschrankand e3rauf hingewiesrn wer

. '-4: Grad der Zuneigung und Warme gegenuber pEers

RY-%4:·.sumenten Kontrollgru'one

X

6.96

S

1.63

X

5.59

S

1.96 2.55

P

0.02

den, da,3 die ei:732119.. :,1 bis r·c.:juln',ABigen Kc··nsruientin (in an-

serer Aunwahl also vorwiegend Cannahis-User) von den darge-

legten fruhkindlichen Sozialisationserfahrungen samt ·daraas

resultierewd€n Vertaltenscewchnhc: ten ln der Regel celtener

und picht in dem Main bstroffcn zind wie die haufig bis ex-

zessiv konsumierenden Prob:aden.

..7.j y / %:.. r. 1:7-·rvi...F
e .-

Tab .

t
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Da wir die dargestellte Erziehunqshaltung aus einer spezi-

fischen Kombination Von verschiedenen Skalenwerten erschlos-

sen haben und im vorliccenden Bericht auf eine Wiedergabe

der dependenzrelevanten, fur die Erziehungsstile gleichfalls

beleqkraftigen Skalen-Interkorrelationen in den Verhaltens-

hereichen Familiengruppe, peer-group und Schule verziclitet

wurde, wollen wir den vargetragenen Uberlegungcn i.hren heu-

ristischan Charakter belassen und uns Bachfolger,d mit eini-·

gen Prol,anden-Aussagen begnuger. Beginnen wir mi·t der wvni-

ver sigrifikanten Stellunc:nahpan zweier regelmaBigar Konsu-

17.r it.. :. bc i dezen -  :as auch aus der gasanten tiooraphischen

Dc·kamentation hezvorgeht - neben leichten Tender,zen zur Ubcr

behutung hc.·cor·dors Dine be£tirmt.o :Roller. zuwair,una ir. Kon-

flikthzushalt der Eltern interessiert.

I. Haben dsing Elotan

V. :tall Fr. il

immer z,narmeng<:lebt?

Na 1 3, nlant

* 31 1:, A U J.i * tia

ge]:61 ·t, i.= L

3/ 1 ,7 .

-'.. I A

i. r ..: it.

i <. - / i •

j tr 1 C ,

: 2/,mer. Die waren sc·tor M·4.1 k..i p. z

-
' 5 -C' i.3 A i 1-, '-: . Mein Vakar hat.te 'no annera

r-'01:an.nt:..: ·.,91: ,-:1 :,r dar.T: wiedar ·cur.i.'c.kge.!: 0:·.· :.c:,·i.

Und zvxr f. in: 1 ·h v
1 gene.'.1 di war ich ung©€3hr

r.:d'. 12:- vicr -, d.38 mein r;.:ter Meg war, das ,·,·mia ich

,-c ·. 1.#'rcincs war das night r.·eson<kers sc tlin':n, ich wn-

:he:.· .·c ,=· ,- i Z,-schcuer cabel. Ich hab' na-ilich sehr an

,·:e '.:.·..· Mi· uver gel'„-:t,t,en uitE die hat mir meinen Vater ziem-

-

: .:.·t :..lt ..-seL:·t; aps ist mir elgentli.ch gar nicht se S .4.1

au fna, 2 -d.'.lens ver:.13.,< r. ne·  .ch. ·ibn *enig. Tch hab' .ilber

hanpL zu =sis
._

 ecter nin zngeres Verhaltnis als zu Kil-

.. -·m V:itcr, Br ist mir za kiet.i-.hu.rgerlich un,_1 zu e.utorit, ir

'7. (T 39) ...

nici:r fer mi

sofern, als

meine 4etzt

darn in b. in:

mit 19 gchc:

Prer,].e·:  atisch 'r dle 'f-ennung ejgfutlich

an, scnde.ri: che- fa- mcir; Mutto., und zwar ir

sie n hr abbanqiF way von F,inem Vatur. Ich

nicht su viellgicht in ,_·...·,:.,-.:·2 .i,ns:-.:,.. -.L

inziplier und v=,r al le:t, r da i-,ninc >.rtter sckca

iratet ::.=.::ra, 7,er F.,£ irs ..Cr< : 123-:: rebr.*. 9.: 1.

4-



daB der Mann eben alle finanziellen und wirtschaftlichen

Sachen ubernimmt. Da war sie naturlich kurz mal vor den

Kopf gestoBen, daB der sich scheiden lieB. Es war meiner

Meinung nach allerdings besser so. Denn als ich 6 Jahre

war, ist er schon mal weg von zu Hause und das hat sich

dann irgendwie wieder eingerenkt: mein Vater hatte das da-

mals damit begrundet, das er aus mir noch was machen woll-

te und er wollte eben nicht, erhatte eben Angst gehabt,

daB, wenn meine Mutter mich weiter erzieht, daB dann aus

mir nlchts wird. Ich selbst hatte effektiv uberhaupt keine

Probleme durch die Scheidung. Ich war wahnsinnig froh, da)

mein Vater endlich weg war, weil meine Mutter eten weit-

aus bessar war und ich's viel besser hatte bei ihr. Ich

hab' das allerdings nach aunen hin wahnsinnig ausgenutzt;

ja, veil sie mir wahnsinnig viel Spielraum ]Jr*t.

Cas De:;Crtionsverhalten dieser beiden Vater nacht es gahr-

scheinlic' dan die Mutter sich in starkeren, vaf,e ihreE Kin-

de-n auk,=ndten, Um in dicser Boziehung die zerrissene Part-

Herchiud'....:ie zu ko'noensiereti. In Extrumfall kannen sich G.

F'* -  coi·cnin. An)-.larer..srung an das F.ind Syi ]:i'I.,tis .·h (:·:·,9,·, i:,in·-

di.,792:, e:itwicleine dip. de.· 2 Kind !:cir.e eigen,3 1 :1·1:ntice:.t··.:r.·:i.1-

duDY 99·3tatten. - Dic nachstcn Zitate sind exemplarjach fur

die Inkonsistenz dependensbestarkender Lrziehunisheltungen.

V. (Nr. 15) .

da. i:..:-e, w

Aber da si

ist sle of

Dr>ktisch

und an hat

995 3>ar 1

h#:t Fie mi

Vhtcr nrge

ith mit me

..Ich kann mir vorstellen, wenn mein Vatar nicht

Urde meine Mitter mir unheimlich vicl erlauken. 1

auf ihn kickfichi nehmen zu musnxn,-. ''  .t.'.. h ,

t Cenau so wis mein Piter, F"grer entgtand

i rer nur Krach Yrischen m·*insm Vater ur,·1 mir,

meine Autter inger I'.ir mic·.1, farre.·. ergrifien
neinem Vatex: allerdings wenn mein Vater weg war

t mir d/nit 'rumgeschit:'pft, da.5 ich mit meinen

finmen hatee: vann wein Vater wec iut- hah'

in3r Mutter wieder Knies.

131
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I. Hat deine Mutter dir schon mal gesact, dao du undankbar
bist oder daB du nicht genugend Achtung fur sie hattest7

V. (Nr. 253 Ja, ja sicher. Meine Mutter sagt das jeden Tag

einmal und dann hat sie mich verschissen bis in die Stein-

zeit, verstehste. Aber zehn Sekunden spater drackt sie mir

irgendwas in die Handund hat vergessen wie vergeben. Ist

eigentlich ein biBchen schizaphren, ne, ziemlich unlo-

gisch. Aber moinc Mutter ist ziemlich emotional, haupt-

sjchlich emotional; ich findz das gut, auch wenn sie zwi-

schendurch X5se haut, otwohl sie gute Sachen nechen kann.

Und beide eusapmen - - ich hab' meinem Alton schon mel

gesagt. "d·,1 hist das Kletternl  und meine Mutter is·c das

Schicncn", aber ich brauche beides und heides ist gut ober

'turn', resdes iet wichtig.

1. Win ist dar, tei solchon Snann,ingen (in der Fair.ilie; ,

orgre; I u ,.· ann
·

D d z r Reg·.·. 1 fur wen Parte i 7

V. Untersch Le :,icn, wshnninnig unterachiedli

Aur bc- piner Acile xejn 'Vcter, der sogt

Sch j a·-Sch),ber*i" und 03nn sast xeine M 

ti sier ' n.i cat ·, :,·,ier an ihm '
r..im; Mach '

n

Krach", weiAte. £chn Sekunden spater geht
; t' 1·.11.,6turlich klar, warum tasts d.59 aucn .,-..,

sagt mein Alter "ko'er·i, jetvt laI) do j.1-,a 3

wahnsinnig ausgeglichen, ich sitz dann b)

mich.

ch, vers'.·.ehs·· 4,

': '., 1#.. ., .i.._:cn, dic·-·.1-:

.,tter *iatzt hri -

.,

Lcht laufend

.'s "ja, ist:*r

blah, ne. Doon

n R:ghe". Das iRt

.oB da und wunder'

Dieser Fall laBt mi.t seltner Deutlichkeit erkennen, wie Dj:,-

ziplin je zach e] terlicher Sti:rmung bzw. der,·.·,1 temporSrer
.. -

Toloranzs¢hwelle cedht wird: in der widerssrucnficneD Le-

hand lung durch Vater und Mutter ebenso wie im widerspruchs-

vollen Sanktionsvert.,··,lten der je'::il.i.gen Elterr.tcile sell-st.

E.s ist offensic.·ht3.ich, daft a·uf solcne ge.ise das unerwOnschte

Vorhilte,-, (Fixen), obschon nachdrucklirb abcelehnt, im Grunds

:Er·,

... ...

:) VT. mach' t· 1- 0..
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genommen ermutigt und implizite unterstutzt wird. Bezeich-

nend istauch, wie die gleiche Vp. die Erziehungspraktiken

ihrer Eltern charakterisiert.

I. Mit welchen dieser Eigenschaften wurdest du die Erzie-

hungspraktiken deiner Eltern beschreiben7

V. (Nr. 25) Also meine Mutter ist glcichzeitig feinfuhlig und

boshaft wie nachgiebig und passiv, verstehste, wie nach-

giebig und liebevoll und passiv. Und mein Vater ist ziem-

lich hart, ne, der sagt einem kalt und hart, was los ist

und das ist schlimmer, als wenn er irgendwie 'rumbrullt

oder so; diese Harte, ne, diese Klarheit. Er ist aber dann

auch wieder beschutzend in 'ner Art und Weise, auch ne, in

seiner Art und Weise.

In diesem Zusammenhang deutet auch der Bericht der Vp. 35

(Fixer) Jber das Verlassen des eltefIrchen Haushalts auf In·-

konsistenz und zwar insofern, als hier die disparate Heltung

der Eltern ebenfalls zur Fortdauer und Verstarkung des kriti-

sierten abweichcnden Verhaltens beitrMgt.

V. (Nr. 35) ... Ich hab' mich dann mit meiner Mutter darauf ge

einigt, daB ich wieder zuruck in die Korpmune gei·.,en kunnce,-

wo ich die Zeit gewohnt hatte, ich muBte nur mit zu Hause

in Kontakt k -Leihen. Na ja, das hab' ich dann auch gctan

und bin von Ze.Lt zu Zeit nach Hause gegangen, und wie ich

dann eines Tages da hinkomme, weiB ich noch gnnz gsnau, da

war mcin Vater di und meine Mutter. Er kam 'raus aus sei-

nem Zimmer - ich stand noch im Flur - und mei.nte "Ta du

Schwein, haste wiedor Hunger, koinniste wieder essen". Meine

Mutter hat angefangen zu heulen und gefragt, ob er ver-

ruckt ware, da sagt er "Ja wieso denn, was will er denn

noch hier. Was haste hier·noch zu suchen, verschw nde,

raus" und hat mich direkt wieder 'rausreschmissen. Auf je-

den Fall, seit dem Zeitp·,inkt ziehe 114,8 vor, lieher vor-

her zu Hause anzurufen und zu fr: gen r ob er da ist. Und

meine Mutter hat mir das auch 20's Herz qelegt.

... ....... ...g. 1*M
,'

. -&' 4'



Bei dem folgenden Probanden - auf den im Abschnitt 3.3 noch

einzugehen sein wird - hat sich das in der Kindheit getrubte

Verhaltnis zur Mutter inzwischen soweit restituiert, daB er

ihr Verhalten zu verstehen in der Lage ist. Von Interesse ist

hier jedoch - neben uberprotektiven Zagen im Gehabe der El-

tern -, daB man innerfamiliare Spannungen und Konfliktc durch

Projektion auf die Kinder zu 16sen versucht, wobei die Mutter

den alteren (mittleren) und der Vater den jungsten Sohn"be-

vorzugt" (dies jedoch offenbar nicht in einer Form, die den

Identifikationschancen des Kindes allzu bedrohlich hatte wer-

den k3nnen).

V. (Nr. 47) Ja, meine Mutter Far fruher sehr hitzig und hat

mich auch 8fters yeprugelt und Stuhenarrest gegeben -

mehr als meinem Bruaer und das war meistens zu Unrecht, Ja,

Aber alle diese ninge buschrankten sich bei il,r ja eben

auch nur aul ezzieherische Tatsachen, die ihr selbst auch

mal eingablcut wordon sind, und die dann auch mcist zu

Unrecht varen, Boil Bervrtiaa Rcaktionen hdtton erkldrt

werden mussen. Pon der damaligen Situation, von ihr -41 -9 -
....0

oesehin, ist das naturlich zu verstehen, sie k:,L.·:te es

nicht anaers, ne. Fur E- -' h war meine Mutter damals prak-

tisch nur eb:n die Frau, die kochte und bestrafte, wenn

sie meinte, das es ndtig war. Naturlich hab' ich ein Ge-

fuhl zu ih:, ich bekam auch sehr viel Liebe und 50, well

ich gerade der Jungste war und wurde auf der anderen Sei-

te inGer wahns innig verwShnt, vor allen von meinem vater.

Es kam auch *.,or, daa mein Vater meine Mutter geta:,elt hat

aufgrand dersen, daB sie das gemacht hat, uaB siC ur,S .Cl t.-

schlagon hal oder auch ungekehrt. Ich woin, bei m€liner,

Bruae.. ct,- war es genau aasseine z··.·,ische,·s ·.-ien beid·zn. Also

Spantiungen, die da waren, wurdnn innerhaib der Pamilie

ausgetragen und an uns ausgetragen, ausgelassen; nach

aunen sah das afics sehr ruhig aus.

134
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Weitere Hinweise auf die kontrollierend- manipulativen

Sanktionsmechanismen wie sie sich im Rahmen uberprotektiver

Erziehungshaltungen entwickeln, lassen sich aus den Angaben
uber die elterlichen Erziehungstechniken gewinnen, die (ahn-

lich wie auch die elterlichen Eigenschaften) mit Hilfe einer

vorgegebenen Liste bezeichnender Adjektiva erfragt wurden.

I. Mit welchen dieser Eigenschaften wiirdest du die Erzie-

hungspraktiken deiner Eltern beschreiben?

V. (Nr. 37) Meine Mutter wurde ich sagen passiv, beschut-

zend, warmherzig und mein Vater hart, weil er manchmal

zu aggressiv wird, meist aus nichtigen Grunden.

V. (Kc. 43) Zu strong und zu hart gilt ffir meinen Vater: kon-

sequent immer nur mit dem Stock drauf; Ohrfeigen habe ich

nur ganz wenige bekommen. Ja, und von meiner Mutter kann

man sagen, zu pas:siv, ru nachgiebig uAd auch vernachlas

.'

sigen.a - wcil es bei il·ir ja i.n-·ner nur so hien "wche, wenn

der later kormt", die hat uns ja doch nie bestraft.

V. (Nr. 45) Also, streng war teine Mutter und hart war  cin

Vater. Verw51·inend Mutter; passiv, vernachlassigend, ab-

lehnend, feindgelig, boshaft Vater.

I. Boshaft? Auf p.'elche Weise?

V. Das kam eben schon zur Sprache - und zwer, daB mein Vater

mich des E,fteren abgewertet hat vor anderert Leute,1. -vor

Bekannten, Ven·and ton oder auchs wenn wir Alleine Karen.

Zum Teil wein ich das auch aus Erzahlun:en Reiner Mutter.

Ja, uberfursorglich, beschutzend, warmherzig paBt alles

auf meine Mutter.

-
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v. (Nr. 51) Ja also mein Vater, sagen wir mal, ist ziem-

lich straffreudig und streng, also hart, besser gesagt,

und, ja, vernachlassigend auch, obwohl ich fruher ei-

gentlich wohl nicht so vernachlassigt worden bin von mei-

nem Vater. Meine Mutter ist manchmal boshaft gewesen und

dann auch wieder ein bischen verwuhnend. Meist hat sie

sich passiv verhalten und meinem Vater die ganze Sache

uberlassen. Wenn ich Schlage bekommen habe, hat sie sich

zuerst immer mal beschutzend eingesetzt gegenuher meinem

Vater. Aber mehr um was anderes zu tun wie er, als um fur

mich was zu tun. Es hat immer so geendet, dag ich doch

Schlage gekriegt habe.

Wir wollen es hier hei dieser langst nicht ersch,3Dfenden

Auswahl bewenden ?assen, nicht zu]etzt deswege . veil noch

zah:reich? Ailtnlichlautende Stallungnolr-,on in onieren thi.···

..

matische;* Zusey..-·te,th. ingen, so auch im nachsten AL,zchnitt 3.3.

di.ser St·..idia zo. finden E-ind. ·; ir hz}Dcn darait r:·; :,570 omni-·

rische Illustratioren fur die theoretisch raherTeleqte ver-

mutung hoiznbringer, versucht, dae die fr·:ihki.··.·01.,chen Erfah-

rung€an schr vieler dor untersach-pen ionsuritenr.,En car,2,1 1-·-e-

stia·mte, els "ilherfro·tektiv" gel'·.ennipi-hnete. eltgrlichc Er-

ziehungshaltunger gepragt sind. Da.cuberhinaus ergab sich

Anlab zu der Annahme: caB diese Ersiehungshaltungon sehr

haufig ein Symptom elterlicher Konflikibelas·tun·g diaret'.:11<'L

und daB sich - mit H.E. Riclitcr Z,-1 s' rechen ·- dig Rolle dos

Kindes dabei vielfach bestimmt "aus der Be€autunc, die ihm

im Rahmen des eltarlick..an Versuchs zof illt, ihre eigenen

Nonflikie zu lusen"
1 L

Allgem:'ner hetrack

Erziehungskonstelle

nisation" za tun -

der Tatsachs, "dan

unci ci'..sor·::anj. s..erT·.:

IT U1) Ric  r.,r, .·
...'... t

kin.'t'.··.r Re.:.1.

1970. 3= .

'

Uct, hater vir es be:

.tioncn nit Formon fJT

ein Eeiriff den Knnic

sion zwar Juqendlichc

en Familien 4.rch abwc

deL €25tges:ellten

iilialor 'Ubercrga-

r minfuhrt angesicht,;

3 aU :. r. ; :'/C 13 St3St-
-'

·...,1· tig¢>ri

:ichenies Verhnlten

1 und rai.-,7. ..se . Pst Chcen
4 1943, S.86, ·lt. nach

- :.,„'
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bemerkbar machen, genauso aber auch Jugendliche aus voll-
.l)

sthndigen und scheinbar wohlorganisierten Familien' . Ne-

ben uberbetonter elterlicher Aufmerksamkeit fur Einzel- und
2)

nachgeborene Kinder hebt K6nig hier besonders die matter-

liche Uberprotektion hervor, die "in den fortgeschrittenen

Industriegesellschaften weitgehend strukturell bedingt ist",

da "in einer Gesellschaft, in der in einer Familie grund-

satzlich nur je eine Frau zur gleichen Zeit als Mutter vor-

handen ist, der das Kleinkind ··meist- allein anvertraut ist,

und in der die Intimsphare der Familie weitgehend durch die

Mutter bestimmt ist,... die Chancen f{ir miitterliche 'Jber-

organisation wachsen (mussen) . Diese zunehmende Verla-
"31

gerung der Erziehungsfunktion auf die Mutter - die durch-

aus nicht nur auf die unteren Sozi.alschichten begrenz·t ist,
4)

wie noch vor kurzem vielfach angenommen - badeutet fur

diese eine Uborlastung und fur des Kind ein Entgletten des

wichtigen gesellschaftlichen Rallenvorbildes des Vaters.

Zum anderen resultiert daraus - im Verein mit anderen Ver-

ursachun smoncnten - aine wachsende Weiouno zu Ebortrle-

bener Verantwortung, Uberbesorgtheit und zu ei·oem Ge:hate„·-

Ablien, desse:i ·niGht salter machtheton·E-manipulatit;or, z£:L-

schen twancT u· i Cepdhrenlassen schwankender Che.rattar die

freie, eigenbestilinate Fntwirl:lung des Kindes ben,Jhicidet,

1) Kunig, R., 1969, S. 168

2) In diesem Zusammenhang ist nachzutragan, dan unsere bei-

den Untersuchungsgruppen sich weder im Hinblick anf ,lie
--i.----

Familiengr6Be (chil = 0,4; df = 2; p = WS) noch anf die
-----

ordinale Position der Befragton in der Geschwisterrej.he

(chil = 1.09; df = = NS) unterscheidcn.

wanig, R. 1969, S,3>

4 i

-:
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     Die Ergebnisse der Abschnitte 3.2 und 3.2.1 verweisen darauf,

daB die konsumierenden und nichtkonsumierenden Jugendlichen
in einigen zentralen Punkten deutlich voneinander abweichen-

den Sozialisationszwangen ausgesetzt waren. Die Bevorzugung

gewisser Strafmethoden durch die Vater ist dafur ebenso be-

zeichnend wie die unzulangliche padagogische Ubereinstimmung,

die Wert- und Haltungsinkonsistenz vieler Konsumenten-Eltern.

Auffrllend sind fernerhin die negativen Zuge in dem Bild, das

die befragten Konsumenten von ihren VEtern entwarfen und die

von neuem auf die starke Entfresdung hindeuten, die hier zwi-

schen Vater und Sohn el.ngetre·ten ist. Erganzend liat aller-

dings auch die Eritik der nichtkonsumierenden Probanden an

den elterlichen, insbzsonder  den ·vMterlichen, Erziehun03-

vorstellungen darauf schileBen, daE derartige Envwicklongen

sich nicht auf die RM-honsumenten L·eschrtinken; Tent„ en

zur Erosion der Vater-Sohn Baziehungen sind hier ort eben-

falls in Ansatzen vorhanden. Daven abgesehen wurde deutli ::t,

daB ein deficit:ires Ettern-Xii·,d Vel nai znis in den E:eisteD

Fallen k in j soliertes Problem darstellt, sondern die elier-

liche Unfahigkett reflekt.iert, enge und ausgegliehene te-

ziehuncs' n zu 40.deren·Mens·'chen adfinrichten. Wir p,Grden 6:,·,f

dle '14·rage des el.terlic;·,c·,n Us. 1.:ing,-: mitei)·:.2.trieer ·r.0.3;  jR fol-
.

cenden Abschnitt zuratkkoomen.

3.3 Identifikation

Wir vollen an diescr Stelle noch vinnal kurz (formal) zu··

  san-gnut:fassen: Eine erf-.,ic:reish··,e Sczjalisi,=rung :drfirdert·. die

.alimahliche Substitution ext.erner Sar.ktion -·u und Erwartun ·en

durch Liter,·.y,lisierte Kor-trollsysreme, mit· anceran Worten,

die Verschiebung des primEr Gurch Furcht kontrclliarten Ver

haltens zu einom dr9ch *chultraidhle gesteuerten Ve:hzltan.

Die i,I··.twic·k.1.ung Iwterner ed.er T.·e : son.9:,ler Kon-.uii-i,t..u.,6-d

(dle Rich auch p.19 Ge,·issen bmz. Ubfer-Tch vervi :hun lassenl,

·,Jir·.--t :'herriegar.d d·,lich J.dentj flka·;·.3 01·,en j ns·;erhalb der Far.11-

.*'..
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4liengruppe geleistet; der Lernmodus der Identifikation ist

von den Beziehungen und elierlichen Haltungen gegenuber dem

Kinde abhangig. Dabei resultiert.der IdentifikationsprozeB

allerdings weniger aus dem direkten Training durch die El-

tern, als vielmehr aus einer generalisierten Ubernahme der

Werte und Einstellungen, die das elterliche Verhalten bestim

men und nicht direkt gelernt zu werden brauchen.

Unter den motivationalen Bedingungen der Identifikation konn

ten wir bereits die folgenden feststellen: Art und Ausmaa dei

affektiven Zawendung, die deD, Kind durch die Eltern zetell

wird: sowie'das Susammenwirken bestimniter Erziehungshaltun-

gen und -sraktiken.

Da normative Grundhaltungen derch Identifikation mit dan El-

tr·.rn ge. .,·:i t worden stcht zu e:warten, aali die Sozic-11=53.u-

rins Les Kindes sehr viel leichter faile, vann die Eltorn

selbpt das Verhilten voraxerrieren Dzw. cxcmpliflzleren, aks

..cie vo,7 Findu erwurischen. Ob ifidoch dlesea Ver):al te:,sm·Ldell:

das die Flter·n vorgehan, ub,·,rnommen wird uder nicht, h<ng:.

wcitgchend ab ron der Beschaffanheit der affekti,-emotionaler

Inuvrdependenzer, innerhalk, d·27. r,rail iengruppe. rolglicit spia

leo neben der Znnet,Jung des Jungcn zu seinen Eltern auch oic

Negerseitige Luneigurg und WE:me der 23tern sowie die Mucht-

und Prestlgever·teilung zg.·3 schen den Ehepartnern eine weltere

wic}:·.tige Rot le im Prosea cler Identifikation.

Verschlmdene der fur die IO.pn-cifikation r. Zevanten Skal,_n

sind schen besprochen worden (Abschnitt 3.1: 3.2.1), Wir ha-

ben.hiar zusatzlich versucht, ein GesaminaB fux den Grad der

Identifizierung einas Jugendlichen za entwickcln (nach Ban-

dura und Walters\ und einige Merk.mal.: der i:'inerfa.1. iliaren

Beziehv:·,:.ian zu erfass:'en. - In der Wahrnehi, unr, Les WerhKlt·-

nisses der Eltern zknirander Gurch it-3 28#ne zsigien sich

auf der Skcla 3-23 niGht dio Unters· '·'.sae, di,·Inag eigent-

lich erwartet hAt:x. Dia ounesseit:c.· Funoiqung u d Warme

., '.. -: : *:/ ...... ani de  20% Nir.2.11 .Qe.-2 1..'1 Fern <u.I.,Ine.·.i .... .....
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Tab. 3-23 Gegenseitige Zuneigung und Warme der Eltern

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

xsxs tp

5.01 2.58 6.01 2.36 -1.46 NS

Dies darfte teilweise wohl auch darauf zurtickzufuhren sein,

das vor allem in den jungeren Altersgruppen die Perzeption

der Eltern noch relativ undifferenziert und unkritisch aus·

falit. In nehreren Fallen hatten sich in den Ehen der Kon·-

sumenten-E.-, torn starke Antagonismen entwickelt, die Giner·-

seits aus 'den inkopoatiblen Persdnlichkeitsstrukturen wie

antore ·scits auch aus der unte:·.·schiedlichen bozia·.1·En hn.:·-

k:mft Gar EheDartner resultierten. Die anschlittenfen crel

Zieate s ind Bei3piele solcheT FE) le.

dan Fed-Jltni= aeiner Sltern zuzinouter

V. (DE. 31) Also moin Vatsr der hatte auf dar oins) Seize

Minderwertiqkei ·e'··-mplexe negentiber meiner Mutter: wp r..
- .

m ine Mutter ihi gaistig Aberlegen war, sis bette die

mittlcre Reif.3 u't..·: dn·*wege···t fuhlce er sich 12.529.*''i .

untarleden and er varsuctite, das ihr ge:.Ienii.'3·er ansz,-
.

d.·rucken, mit allen Schikas,en und so. Er hat sie prak-

tisct dauernd sch lecht behan<ialt.

V. (Nr. 33) Ja sowei.t ich mich erinnern kann, war aur ]ener

Fall fc .it inc:er Strait da, und meine Mutter wurdp. sehr

-. -= 7 -, r"j =
o.tt gept·t,gelt ,

-- ···.9 stens ,·,·i ri,·:3 112: Hirt·:·r,;, ··, f.:-sc-

Vater der traak Ary.,ieso, u.ed das Gpid., ·,/23 c.: anionsten

Tordlente, das,ing bcim Triizen 67 aut, ich weiB nicht

in wclcher Farm cd,pr 493 :e

*£3- T , r --fl.

I. Kann':t I-

13€:S ..:' irj
.*

9, (9 43) o. Ja, cr sie ei ich nur Ygoraccln,

.· CY,11 el 61.AL '-.:3::I

aus car RE/,2 2..li .S · war Dicn seJ br unsich,·



mein Vater, sehr unsicher sogar. Ach ja, und zwar fal-

len mir da einige Sachen ein: Wenn meine Eltern sich
*

gestritten hatten, dann nahm meine Mutter ja kaum ein

Blatt vor den Mund und dann kamen so Sachen raus wie

"Versager", was war denn noch mehr, *Hampelmann". Ja im

Moment fallt mir nicht m*hr. ein. Mein Alter der hatte ja

sonst nicht viel zu bieten, auBer dem scheiB Geld. Und

meine Mutter war ziemlich verbittert, glaube ich, uber

diese scheiB Ehe, die sle gefuhrt hat.

.Ikerart harte und schon fruhzeitig einsetzende Kritik am Va-

ter durfte einer Identifikation mit ihm kaum allzu farder-

lich gewesen sein. Im Vergleich hierzu nehinen sich selbst

die negativsten Stellungnal,men der Nicht-Konsumenten noch

relativ zuruckhaltend 4.'.,>.

I. Kannst du mir das Verhaltnis deiner Eltern zueinander be-
schreiben 7

V. (Nr. 30) Jar eine zeitlang dann geht das und einc zeit-

lang dann ist das wieder sohr zerstritten.

V. (Nr. 32) Ich wurde sagen, es ist manchmal zieclica ge-

spannt.

I. Was meinst du mit ziemlich ? Wo sind Schwierigkeiten ?

V. Ja, meine Mutter sagt, mein Vater ist faul; und dann fan-

gen sie an zii streiten.

I. Wer spielt dabei die erste Geige 7

V. Mein Vater.

I. Wie  .rdest du ria:·; Verhaltnit deiner Eltern zueinar:.der
einschatzen 2

V. (Nr. 40) Eher schle.cht, ja. ich glaub, in dem Varheltnis

domipiert eben mein Vater, m.eine Mi:tter richtet sich eben 

zu senr nach meinem Vat,r. Und. also mein Vater racht

groB angelerte Reisen, also was weiA ich wahin  und mei-

ne Mutter die reist ni<:ht allzegern 30 weit, weil dic dz-

. ="
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Klima nicht vertragen kann und so. Und trotzdem mein

Vater das eben weiB, bringt er sie doch eben immer wie-

der dazu, daB sie mitfahrt.

V. (Nr. 12) Ja ab und zu mal Krach; und zwar wenn mein Va-

ter, der kommt etwas, also 'ne viertel Stunde spater

als meine Mutter nach Hause und da mdchte der naturlich

gerne essen und dann will der Essen gemacht haben. Mei-

ne Mutter kommt selbst von der Arbeit und ist selber ma

de und darf dann innerhalb von der viertel Stunde Essen

machen und das kann die nicht immer. Da ist die manch-

mal so abgearbeitet, wirklich mude, dann kann die das

nicht. Und dann ist mein Vater manchmal so, dann v. ...

steht der nicht, wieso das Essen nicht da ist, dann will

der bedient werden, abends. Ja und dann tritt das denn

auf.

Viele Bcschreibungen, besonders der jungeren Nicht-Konsumen

ten, bewegen sich im Tenor zwischen den Positionen der fol-

genden Interviews, wobei die Vp. 36 allerdings eine Ana-

nahme darstellt.

I. Wie witrdest du das Verhaltni3 deiner Eltern zueinander
einschatzen 7

V. (Nr. 10) Gut, sehr gut. na ja, sie wollen mich auf die

richtige Bahn bringer und desw..gen meckern sie uber je-

de Kleinigkeit, die ich schlecht mache, und ich meine,

es ist auch richtig so.

V. (Rr, 6) Sehr gui.

I . Mit 4,*.m wurdes L ctu zu.sal;,Tr,enlibez.
tern sich tres. en muBten ?

vollen, wenn deine El-

V. Ja mit keinem, dann .

3 =.. -. . '.· * r·=.·'·
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V. (Nr. 4) Gut.

I. Gibts gelegentlich Krach7

V. Ach h6chstens im Jahr zweimal.

I. Woruber.

V. Ach wenn das Auto nicht eingewachst wird, oder wenn einer

auf den anderen angewiesen ist, also auf 'nen Gegenstand

und der wird nicht so sauber gemacht oder in Ordnung ge-

halten wie der andere das machte.

V. (Nr. 36) Ich wurde sagen, sozusagen wie Verliebte, eben

dann auf Lebensdauer.

Die tiefergreifende St6rung des Vater-Sohn-Verholtnisses bei

vielen RM-Konsumenten spiegelt sich auch in dem AusmaB del·

Zuneigung, die diese ihren Vatern entgegenbringen.

Tab. 3-24: Warme und Zuneigung gegenuber Vater/Mutter

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

Vater

Mutter

.-

X

4.28

6.27

2.54

2.07

.-

X

5.56

6.23

S

2.c8

1.34

t

-1.95 -

0,08

P

0.10

NS

Wahrend beide Gruppen in der anneigung zur Mutter gleichauf

liegen, ist die affektive Warme der Konsumenten gegenuber

ihren V,9.tern (knapp sign.ifikant) rchwacher alr; die der Kon-

1)
troliperzonen. Die Sch-*·Rchung octer Au:218sung der cmotionalen

Bindungen zwischen vat9r und Sohn, die bei den meisten Konsu-

menten-F.· ailien herrscht, wird von den Befragten sehr klar ge-

sehen una zum Ausdruck gsbracht, Ursifriedenheit mit und neoa-

tiv gefarbte Distanz gegenuber dem Vater, wi3 sie bereits in

den far frutere Abschnitte relevanten Interview-Exzerpten des
..

6fneren dentlich wurden, war Remagigter bki den Pxobierern -

fast dur hweg die Regel, Selhst wenz man an der Muttar etwas

1) Diese n.Lcht sehr hohe ·Sit:r:ti.fiikanz steizt. im Einklan,g mit den

vorangegangenin Ergebnlssen und thaoretischen Uborlegungen
und 77··ar insofern, als eit., wesenrilch stirker manifestierter

Mancel an affettiver Z -ieiguni zum r., ... er dann zwangst=ufig
seir n AusOr,-  in crh,rlir Jav-o:

'
. :h* fegenah=r hat-
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zu bemangeln hatte, trugen die Aussagen uber sie doch eine

Reihe positiver Zage, wahrend Aussagen uber die Vater Indif-

ferenz, Kritik oder Feindseligkeit bezeugten.

I. Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter wirklich

gerne hast?

V. (Nr. 33) Kann ich im Moment nicht sagen.

I. Und bei deinem Vater7

V. Keine.

I. Gibt es Eigenschaften, die du an deiner Mutter ganz be-
sonders schatzt?

V. Joh ... ehm..., ihre nicht uberhebliche Haltung, dann

uberhau..t ihre Wissensbegierde und zumindest versucht

magliche Objektivitat, zumindest die letzte Zeit, die

erste Zeit war ich mit uber sowas uberhaupt nicht im

klaren, ali ich noch zu Hause war.

I. Seitdem du tiberhaupt niclit mehr zu Hause bist, hast dr.
also auch einige Dinge entdeckt, die du an deiner Mutter

schatzt?

I. Gibt es Gelegenhaiten, bel denen du deine Mui·:tar wirk-
lich gerne hast?

V. (Nr. 51) Ja.

I. Was sind das fur Gelegenheiten7

V. W6nn z.B. muin Vator meine Mutter schlug, dann hab' ich

naturlich in meinem kindlichen BewuS·tsein versucht, meiner

Mutter irgendwie zu helfen oder so, und dabei hab' ich selbs

noch ein paar geschossen gekriegt.

I„ Auf welche Weise hast du dann deine Gefuble gezeigtl

V. Erstens mal hab' ich sozusamen den Schmerz meiner Mutter

karperlich gesehcn, bc·wuat mitempfunden, sagen tri: r·':€.1 durch

Tr nen oder so, ich hab' meinen Vater geiragt, warum er

das machen wurde, oder so, er soil aufhdren oder so.

Fortsetzurg der FuBnote von S. 143:
keit und ablehnende Distanz. Eben' o brauchen auch die ndch-

gewiesenerma Ben erheblich starkere·n Gelithle der Ableh:lung
und Zurackweisung C,rch den Vater (s. Shela 3-4; S. Sc)

nicht von einer Jhr·,lich signifikznt dohir· cntie·-..en Reduk-
tion aff.:k tiver Verhal=:8. . 22orr- ·- , ·.1·. i Sol '-en der Slhne

begleitet zu sein. Wir ).d#xen d. _• ·

' -isce c: r Skaic, 3-7-
nicbt zu et,; als. Sttitz., 6 Unr: ·- -: ··.,;,1-· r··.i..'iter le<:-·.,·. .-..::
Aggres: 'i: ., _' 1:,91 den :. -ic·:.i:-·--..9.. i := ...·· 1 r. L
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I. Und mit deinem Vater, gab6 Gelegenheiten, wo du ihn
wirklich gerne gehabt hast ?

V. Das ist, wenn ich das genau nehme, ich kenn' meinen Vater

obwohl ich ihn jetzt 18 Jahre lang kenne, immer noch nich

Ich hab' ihn manchmal gerne gehabt ja, aber das durfte

schon iiber zehn Jahre zuriickliegen.

I. Gibt es Eigenschaften die du an deiner Mutter ganz be-
sonders schatzt und die dir die Gesellschaft deiner Mutte

besonders liebenswert machen 7

V. Kann ich eigentlich nicht sagen.

I. Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter wirklich

gerne hast ?

V. (Nr. 25) Moment mal, was k6nnte da denn sein; bescnders

gerne habe ich - weiBt du, die arbeitet so wahnsinnicr viai

und macht alle m5glichen Sachen, brauch' ich nichts Zu

tun dann, weiSt du. Dann sag ich zu ihr, das mach ich sel

ber, obwohl ich genau weiS, daB sie es doch wieder macnt.

Dann erzahl' ich ihr das und dann erklar ich ihr das und. .

I. Und wie ist das bei deinew Vater 7

V. Ja ich weiS nicht, ich wuBte nicht, ich kann mich im Mo-

ment wirklich nicht erinnern.

I. Zeigst du deiner Mutter bei solchen Gelegenheiten deine
Gefuhle 7

V. Na klar.

I. Auf' elche Weise?

V. Ich umarri' sie.

I. Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter beson-.
ders gerne .hast .7

V. (Nr. 43 ) Ja, ja sicher. Das izt einfach: wenn wir uns cut

verstal'n. Dann sind, weiBt du, sle ist einfach nur, sic

-2= p .. 3.-Ck//tz '4 -'.,I'.-I-----Il.....P ..

;-
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tut mir leid, weil sie jetzt krank ist. Und meine Mutter

hat wirklich viel gemacht in unserer Familie und viel

erreicht. Wenn die nicht gewesen ware, dann wurde ich

jetzt nicht hier sitzen, hatte wahrscheinlich nicht das

erreicht, was ich erreichen wollte. Also die hat mir wirk

lich geholfen, deswegen bin ich der Frau naturlich dank-

bar. DaB auBert sich dann darin, daB ich, wenn ich mit

mir klar komme, dann komm' ich auch mit meiner Mutter

klar, aber sobald ich irgendwie sauer bin, ubertrag ich

das irgendwie dummerweise auf die Familienverhaltnisse

oder was friiher bockte man dann vielleicht auf oder sc,

jetzt verhalte ich mich irmer passiv zu Hause.

I. Wie ist das mit deinem Vater: Gelegenheiten wo du ihn
wirklich gerne hast ?

V. Ja sicher, fraher gab es das 6fters. Vielleicht, wenn in.

mit ihm spazieren ging und ich hab' was geschenkt bekcrd-

men von ihmr (dar ich hab' ihn aus der Pinte 'rausgeholt

so um acht Uhr, well j.ch ihn nach Hause bringen wollte

"nu' komm, nu' komm, trinkst 'ne Cola mit" oder 18- 444.,v4*.ClpuAC..,-

was, dann fand icA das ganz in Ordnung.

I. Gibt es Geleconheiten, bei denen du deine Mutter be-
sonde:rs gerne hast ?

V. (Nr. 47) Ja..

I. Was sind das fur Gelegenheiten ?

V. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause kceme und sie
nat irgendwas Schdnes far mich gemacht. Und daB ich

dann eben sehe, sie bemaht sich um mich und sic ver-

sucht
, sich auch irgondwie anzuppssen und das Ver-

haltnis zwischen uns wieder in Ordnung :gu bringen. Das

ist jetzt nicnt mehr so krass vie frater, jetzt koir£,en

wi r eben nSher zur·anuter.

-

ir 9/lep' 97817 ·:

I. Gab es fraher schon mal solche Gelegenheiten ?
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V. Selten, ganz selten. Das ist eigentlich erst in letzter

Zeit. Weil ich damals noch in einem Stadium war, wo ich

mich von zu Hause 16sen wollte,, unbedingt selbstandig

werden wollte und weil sie dann praktisch immer diejeni-

ge Person war, die immer sagte: =Neine Sie ist heute wirk-

lich druber weg. Sie macht mir keine Vorschriften mehr

und laBt das alles weg.

I. Und mit deinem Vater ? Was waren da fur Gelegenheiten,
bei denen du ihn eben gerne hattest ?

V. Mein Vater konnte mir mit einem Steinchen 'ne Freude ma-

chen. Weil es eben so in seiner Art lag. Ganz gleich was

er machte, das kam bei mir an.

I. Hast du deinem Vater schon mal deine Gefuhle gezeigt7
Zeigst du sie deiner Mutter ?

V. Ich kann mich da jetzt nicht mehr genau dran erinnern,

aber ich glaube, daB ich ihm 'nen KuB gegeben habe oder

sonst was. Und daB ich ibm was geschenkt habe von mel-

nen 50 Pfennigen Sonntagsgeld. Ja, bei meiner Mutter

war es nieht so. Das kam erst sp ter.

Die letzte Aussage uber den Vater ist eine der positivstkn,

die sich uberhaupt in det Konsumentengruppe finden laSt. Wir

haben auf die "relativ unbelastete Sozialisationserfahruaa"

des derzeit nicht mebr konsumierenden Probanden 47 bereits

bei der Besprechung der Aktualmotivaticnen hingewiesen. Ganz

offensichtlich hat dieser Junge, der 15 Jahre alt war, als

sein Vate. verstarb, big zu dieseiti Zeitpunkt die entschei-

denden Zage des vaterlichen Vorbildes internalisiert. Mit

der anschlieBend eintretenden Verwirrupg, in der wegen unge·-

nagend entwickelter Mutter-Bindung·en keine unmittelbare S ta-

bilisierung der PersOnlichkeit maglich \·tar, d.arire teilwei-

se auch die - dennis beginnende - temporKre Ph-se des RN-

Konsums erklarbar sein.

Was die Gefuhle zur i.·„ittor angeht, se zei gcn j.onsumenten tin5

Nich·:.·-Konsuranten weit.Dehende Uberai·- f·cimin.ung, nur daB Ube·

'7
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sonderes Gernehaben" bei den abstinenten Jungen nicht un-

ter auBerordentliche Gelegenheiten fallt, sondern eher als

Selbstverstandlichkeit begriffen wird.

I. Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter wirk-

lich gerne hast ?

V. (Nr. 36) Immer dann, wenn sie mir 'nen groBen Gefallen

getan hat und wenn sie genau mit meinen Gedanken uber-

einstimmt.

I. Zeigst du ihr dann deine Gefiihle ?

V. Ja.

I. Auf welche Weise 7

V. Ich bin ihr dankbar, indem ich ihr helfe und dann ihr

etwas zur Seite stehe.

I. Und wi.e ist dar init deinem Vater ? Gibt es da solche Ge-

legenheiten ?

V. Ja, das Gleiche, bei Selegenheiten, wo ich ihm dankbar

bin.

I. Gibt es Eigenschaften, die du an deiner Mutter ganz be-

sonders schtitzt ?

V. Ja, daB sie mich immer wieder versteht.

I. Und an deinem Vater ?

V. Auch, daB er mich so gut versteht.

I. Gibt es Gelegenheiten, b
lich gerne hast 7

ei denen du deine Mutter wirk-

V. (Nr. 30) Ja doch, diese Gelegenheiten gibt es schon, ich

kann nur nicht grade welche herausgreifen, das koz:nt ziem

lich oft vor. Das merkt man nicht so direkt.

I. Und wie ist das mit deinem Vater ?

V. Ich glaube, das ist seltener, weil icii ihn ziemlici sel-

ten sehe.

*. -//Pfwa* - I '- I.
'
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I. Zeigst du bei solchen Gelegenheiten deiner Mutter dei-

ne Gefiihle ?

V. Ja .

I. Auf welche Weise 7

V. Indem ich ihr helfe.

I. Gibt es Dinge, die du an deiner Mutter bescnders schatzt

V. Ja, daB sie so einige Punkte besser versteht als mein

Vater.

I. Und gibt es bet deinem Vater solche Eigenschaften ?

V. Ja, bestimmte Eigenschaften schon. Gut fand ich zum Bei-

spiel, als ich 'ne Freundin hatte, da durfte ich langer

raus und so, das hat er irgcudwie besser verstanden als

meine Mutter.

I. Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter wirklicil

gerne hast 7

V. (Nr. 42) Ja, gibt es oft.

I. Was sind das far Gelegenheiten ?

V. Wenn sie mich lobt oder so, daB ich was gut gemacht ha-

be, oder so.

I. Zeigst du ihr dann deine Gefahle ?

V. Ja, ich geb' ihr mal 'nen KuB auf die Backe oder so.

I. Gibt es Gelegenheiten bri denen du deine Matter wirklich
gerne hast 7

V. (Nr. 44) Ach eigentlich hal. e ich meine Matt•Zr ·U)5erhaupt

gerne; ist da jetzt was besonderes gumeint 7

I. GelegenheiteD, hei denen sie Eigenschaften zeigt, die du
besonders liebenswert findest.

V. Ja, daB sie Verstandnis hat. Uber.- 2upt, sic hat's ja auch,

nur rede ich mit ihr wen Lger.

I. Bestirc:te Ge].egenheiten kannit d:.1 nicht nennon r
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V. Nein.

I. Zeigst du deiner Mutter dann schon mal deine Gefahle ?

V. Ja.

I. Auf welche Weise ?

V. Liebkosungen, Schmusen, das kommt vor.

I. Wie ist das mit deinem Vater 7 Gibt es da solche Gele-

genheiten ?

V. Ja, die gibts auch.

I. In welcher Form zeigst dll ihm. dann, daa du ihn hesoaders
schatzt ?

V. Ja so durch freundschaftliches 'Auf-die-Schulier-Klopfen,

oder mich irgendwie mit ihm necken, das das ....

Ein Rating des AusmaSes der Identifikation einec Vp. kern

slch nur auf das geseL·te .Interview beziehen. So lie€t es

rahe, dann auf Ident.·:.fikation zu schlieBen, wean .Aggres&:,_t.'neE

gegcnMber einem Elternteil von Schuldgefuhlen lefolvt werdei:

wmna die Vo. (iberdies die Vorbildhaftigkeit ihrer Eltern z.8

in der Kindererzi hung oder 'allgemalnen Lebenshaltanc zum

Ausdrack bring·t, wenii -·Nirme odar Zuneigung gez€igh warden ,·i.-.:

Bhnliches mebr. Weiterhin haben wir die relative Praferenz

eines · coba:iden hins'.Lhtlich des tusenmenlebens r,·:i i Vi·.cc.: od.,

Mittar senessenc da hieralls vielleicht ein Hinweib aut c·.le

Richtu5g der primdren Id·sntifikation hatte ableitbar sein kE:

nen.

Tab. 3-5.5: Starke der Identifikation mit den Eli. :rn.

Vater

Mucter

fed-Konsumunt-on Iron*.rcll:runre
--

X S X S

3.72

3.38

2.21

1 :1,77

-2.09

/0.8:

0.08

1 4.3., 23.

4

/

t

2.33 3
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Tab. 3-26: Praferenz far Zusammenleben mit Vater

RM-Konsumenten Kontrollgruppe

X

1.56

1) 0.20
Antworten.

S

0.57

X

1.76 0.70

t

-1.10

P

NS

Co.30'

nach chi
2

ohne Berucksichtigung der neutralen

Die Jungen der Kontrollgruppe neigten signifikant starker da-

zu, sich mit ihren Vatern zu identifizieren. Die Messung der

Praferenzen fur einen Elternteil dagegen deutet nur eine Ten-

denz an; der Unterschied ware deutlicher gewesen, hatte nicht

eine groBe Zahl der Probanden in beiden Gruppen es vermieden,

eine Entscheidung zu treffen; 12 Konsumenten und 11 NichtjKon-
su.menten blieben neutral. Typischerweise wurde der Vater nur

von eincm einzigen Konsumenten gewalilt und zwar von der c.slei-·.

Chen 70. 47, die sich schon weiter oben sehr warm Cher ihran

- 1) i Crl r Jid.hr lebenden - Vater auserte. (Vier der Nicht-Konsu-

menten entschieden sich fur den Vater.)

. Arl·.,crom,nen, dein Vater und aeine Mutter htitten an verschi

denen Crten gelebt, mit walc)ten von ba·ides  attest du am

ehcsten zusaT menlebe:: wol].an?

V. (Nr. 47) Mit meinem Vater.

1. Warum?

V. Mein Vater war gemutlicher und ich bekim keine Pr,3.ciol und

so. Meine Mutter war zu hitzig. Main Vat:f hatte irgendwie

'ne bestimmte Ruhe. Auaerdem sehr viele glaiche Interessen,
*

eben Geschichte und so.

I. Angenommen, dein Veter und deine Mutter

denen Orten. Mit wem von beiden wurdest

zusammenleten wollen?

V. (Er. 33) Mii. r.,einer Mutter.

letten an verschie-

du dann am ehes ten

T
- Und warum?

...+: 9.'..'..4..
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V. Weil ich mich mit ihr relativ gut verstehe, und von mei-

nem Vater da weiB ich nicht allzuviel, und was ich weiB

sind schlechte Erinnerungen.

V. (Nr. 37) Mit meiner Mutter.

I. Aus welchem Grunde ?

V. Ich meine ich mag beide Elternteile, aber ich stehe mehr

zu meiner Mutter als zu meinem Vater, meine Mutter ist

eher ein weichlicher Typ und mein Vater neigt manchmal,

aber sehr selten zu cholerischen Handlungen.

V. (Nr. 43) Mit meiner Mutter.

I. Und au: welchen Griinden ?

V. Ja einfach, weil die mi. r vielmehr Freiheit laat. Mein Va·-

ter hatte dan·,als.., da konnt' ich wirklich nichts machen,

wenn ich nur ein Widerwort gegeben hatte, dann h tt' ich

direkt Prilgel bekommen, es war einfach unm8glich, mit dem

Mann irgendwie auszukommen, es war wirklich unm6glich.

Aus den Interviews seien abschlieBend einige Angaben heraus-

gezog:·3, die sich - teilweise anhand einer vorgegebenen Liste

auf die elterlichen Eigenschaften beziehen. Wir wollen Batei

die Darstellungen von zwei Nicht-Konsumenten und drei Konsu-

menten kontrastieren.

I. Gibt es Dinge bzw. Eigenschaften an dei er Mutterr die

dir besonders gut gefallen ?

V. (Nr. 24) Ja, ich ward' sagen, sie erzieht mich abarhaupt

nicht autorit::r, also sie meckert nicht j.im:L::· an jedem

'rum. Und das finde icli das Beste daran,

I. Und hei deinem Vater ?

V. Ja, mit dem kann ich abur fast alle Probleme reden wenn

ich will, und sonst versteh' ich mich auch ncch aut.
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I. Und Eigenschaften an ihm , die dir uberhaupt nicht

passen ?

V. DaB er immer recht haben will.

I. Gibt es bestimmte Gebiete, wo er auf jeden Fall recht
haben will ?

V. Ja, Erziehungsfragen.

I. Und sonstige Eigenschaften die dir nicht passen ?

V. Gibt es kaum welche. Sozusagen gar keine.

I. Mit welchen dieser Eigenschaften wiirdest du deine Eltern
beschreiben ?

V. (Nr. 30),Ja, bei ihm wiirde ich sagen, er ist kamered-

schaftlich, ne, dann heiterr etwas. Und bei meiner Mutter

da wurde ich sagen, die ist etwas zuruckhaltend, etruls

sensibel und dann etwas heiterer als er. Aber nicht stark

reizbar, sondern nur so in gewissem Maae.

I. Glbt es irgendwelche Eigenschaften an deinem Vater die
du ablehnst ?

V. (Nr. 1) An meinem Vater ? Ja, er ist zu autoritar und urs.i,-

sorgend.

I. Und an deiner Mutter 7

V. Ja eigentlich keine. Vielleicht ein biBchen zu nachlassig,

I. Mit welchen die5er Eigenschaften wardest du deine El.tern
beschreiben ?

V. (Nr. 51) Ja auf meir,en Vater trifft zu: ziemlich bruta'
und aggressiv, und dann in vielen Sachen isr mein Vater

sehr ehrgeizig. Und ironisch ist mein Vater auch. Meine

Mutter ist, sagen wir mal,meinem Vater gegendher sehr

kahl gewesen, zuruckhaltend, melr oder veniger ist mei-

ne Mutter auch noch streitsitchtiv gewesen, na ja, und

dann kann ich noch sagen, mein Vater ist sehr selbstsichei

Von be.iden kam 3ch nicht sagen, da· die i. rg.andwie·sensi-

bel sind, er*al:
.,

aucn ninht, %26.-rad322aftlich schon 4.7

6,/Im".<k'.I %2./ *.1 :- 75

4
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nicht. Ja liebevoll und zartlich kann ich nur sagen, als

ich 'en Baby war. Und da weiB ich auch nicht, ob das stimn

Heiterkeit war auch selten gewesen.

I. Gibt es Dinge oder Eigenschaften an deiner Mutter, die du
besonders schatzt ?

V. (Nr. 43) Ja das sind die, ja das ist einfach, daB ich mit

der, mit meiner Mutter, das ich eben alles machen kannte.

Ich kannte z.B., wenn sie wliBte, sie weia es ja, daB ich

Haschisch rauche, oder wenn ich einen umbringen warde,

die wurde niemals sagen, "so du bist nicht mehr mein Sohn,

du kannst jetzt gehen,ich kenn' dich nicht mehr".Das k8nn-

te bei uns nicht vorkommen.Also,die wurd' sich wirklich

ua jeden in der Familie kiimmern,egal was er anstellen wur-

dc.Die warde nideanden aus dem Haus werfen oder fingnziell

vielleicht nicht mehr unterstutzen. Und wenn einur von

uns vielleicht in 'ner beschissenen Lage wa ra, und wei:a

er Pennbruder vare, dann warde meine Matter den nie als

rauswerfen oder sagen "du kannst gehen", das gibt' s bet

uns einfach nicht, also bei meiner Mutter nicht.

I. Und dein Vater, hat der irgendwie ahnliche Eigenschaftan L

V. Ja ich glaube bei dem hatte es das wohl auch nicht gege-

ben, in der Beziehung. Ich hatte zwar Prugel bekommen und

es turde ihm vielleicht gelingen.... aber das er mich raus

geworfen hatte, das glaube ich auch nicht.

Es d rfte aus dem Bisherigen klar geworden sein. daB die box-

-den untersuchten Gruppen sich 1\.1 Cht in der :-:thrx.: der Mutter·-

Identifikation unterscheiden. Daaegen hezeugen die RM-Ronsu-

mcnte.n ein entscheidend ge..ingeres MaB a, Identifikation mit

ihren Vatern als die nicht-konsumierenten Jugandlichen. Die-

se arm·wachere Identifizieritn·g wurda aus:ch nah: _*,u alle theo-

retisch relevanten Skalen erhartet.

-i ** r .0.*
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Wie Tab. 3.3-1 (S. 156) zeigt, besteht ein ziemlich konsister

ter positiver Zusammenhang zwischen IdentifikationsmaBen und

den ubrigen in diesem theoretischen Rahmen bedeutsamen Vari-

ablen. Die meisten Korrelationen sind auf dem 5% Niveau sig-

nifikant. Sie unterstutzen damit die Annahme, daB emotiona-

le Beziehungen und Identifikation in engem Zusammenhang

stehen und daB eine ausgewogene Befriedigung der emotionalen

Bindungsbedurfnisse des Kindes die Internalisierung elterli-

cher Standards wahrscheinlicher macht.

 -Den dargestellten Daten zufolge sind eine Reihe von Bedin-
/3/

gungen fur die Identifikation, insbesondere mit dem Vater,

bei den RM-Konsumenten nicht hinreichend gegeben. Die affek-

tiven Beziehungen zwischen Vater und Sohn waren weniger in-

tensiv, es fehlten die Kontakte, die in einigen Fallen je-

doch fruhar einmal bestanden zu haben scheinen und eine pri-

mare Identifikdtion im frahen Kindesalter erleichtert haben

-

mogen. Hlnzu karn, deS Disharmonie und mange.indar Znsartmen-

halt in den Hiei. sten Konsur,tenten-Famili.en einer vaterlichen

Rollenubernahme im Wege stand. De*'in die gegenseitige Zunei-·

gung uid Warme der Eltern,.insbezondere die Aclitunc· und An-

erkent:ung des Vaters durch die Mutter, e·rhaht ·.lie sokundaren

Belohnungen, die das Kind aus der Identifikation mit einem

solcherart als attraktiv wahrgenemmenen Vater bezieht, wo-

gegen elterliche Ablehnung diese Gratifikationen (.*.denti fi.-

kationsbo lohnungen) verringert.

Zwar geschieht die ersne Identifikation des Kindes mit der

Mutter: doch hat sich der heranwachsende mannliche Jugend-

liche schon relativ fjuh mit einem nannlichon Erwachsenen zu

iventifizieren, um uns Roll.enverhalten zu arl.ern:,1 : das im

spateren (Berufs-  Lehen von ihm cefordert vird. Die ofien-

kundige familiale Uheror<.·inisatien in den Elt·arnhduscrn vie-

ler Konsumenten erschwert jedcch diesen Prozen. GLoz abgese-

hen devon wird auct, der Grad der familialen iontrolla uber

den adoleszenten Jugendlic:·an bestirmt durch die St;irke der
.\

Ident.ifikaticn mit d·.,m Vater:' Die notwendi·   virschiebung

11 3·. 'iLdest nach der,·: ge,gmnwartig
Aunpruch; gustbtz< anf das Ber:

Gcld, M. t 1963

gulticen or: liscaarn:Luctn
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·Tab. 3.3-1: Interrelationen zwischen Kind-Eltern-Identifikation und anderen theoretisch
relevanten Variablen fur beide Untersuchungsgruppen

1. Identifikation mit Eltern

(Tab. 3-25)

2. Warme und Zuneigung gegen-
uber Eltern (Tab. 3-24)

3. Gefuhle der Zuruckweisung
seitens Eltern (Tab.3-4)

4. Aggressivitat gegenuber
Eltern (Tab. 3-5)

5. Rat- und Hilfesuchen bei
Eltern (Tab. 3-3)

6. Zeit in Gesellschaft
der Eltern (Tab. 3-2)

.75

*70 -.38

.72

-.09

.62

-.71

.60

-.28

-.23

.70

-.30

.26

Koeffizienten fur die Vater befinden sich in der cheren linken, fur die Macter in der unteren
rechten Ecke der Zellen. Korrelationen gleich oder graSer als .35 sind signifikant auf dem
1% Niveau, Korrelationen gleich cder grCBer .27 signifikant auf dem 5% Niveau.,

.i

f

*

2. 3. 4. 5. 6.

-.62 -.43 *51 .57

.54

-.73 -.63 .66 .44

-.58 -.42 .54

-.44

-.56 -.41

0
Ln -.43
-4

I.

.



bzw. Obertragung der Identifikation von der Mutter auf den Va-

ter sollte dann umso eher gelingen, wenn der Vater seinen Sohn

akzeptiert, ihn durch Zuneigung und Anerkennung belohnt und ge

nugend Zeit mit ihm verbringt, um ihm die Entwicklung identi-

fikatorischer Verhaltensmuster zu ermaglichen. Nach unseren

Feststellungen jedoch zeigten die Konsumenten-Vater offensicht

lich weniger Warme und Zuneigung, statdessen aber mehr Strenge

Desinteresse und Ablehnung fur ihre Sahne als die Vater der

Kontrollgruppe, w hrend umgekehrt die konsumierenden Jungen

hartere Kritik an ihren Vatern ahten und eine generell ableh-

nendere Haltung diesen gegenuber zum Ausdruck brachten. Diese

Zerrattung des Vater-Sohn Verhaltnisses macht eine vollstandi-

ge Identifikstion mit dem Vater unwahrscheinlich und vieles

deutet darauf hin, daA eine vollstandige Internalisierung der

mit der vdterlichen Geschlechtsrolle verbundeden Orientieruu

gen und Mottvationen bei vielen kcnsumierenden Probanden nichn

 .<aanglich galeistet ist.

Die CeschlechtsrollenidentitHt: die sich bis zum 8. Lebensjahz

konititajort, 3st mit einer ganzen Reihz ven Merkmaten verbun-

den, die fur die Strukturierung der Wahrnehmun93- und Erlek·n: s

welt des Heranwachsends:n bedeuts·am s End. Eingengs (in 3.5.2)

wurde bereits auf den instramentellen Charakter der mannliehen

Geschlechtsrelle verwiesen. Die hieran gcknupften Orientierun

gcn des zweckrationalen und leistungskompetitiven Handelns

sind - wie noch zu zeigen - von den konsumierenden Jungen in

1)
gerinaerem Ma£e erlernt als von den nichtkonsumicrenden. Stat 1·

dessen sind die binnengerichteten, gefuhlshaft-expressiven Ver

haltensmuster der wei.blichen Geschlechtsrolle starker ausge-

pragt - was ein Blick auf die vielfach kiinstlerisch auscorich-
5,

teten Berufs- und Freizeitziele der Zoe:uxenten best&tib n nah

Entgegen mOgl.I nhen Vermutungen scheint allerdines die anch Von

einer adMquaten GeschlechtsrolleD·-Wahrnahmung .:,1.·hangige Vorizi·-

nerlichung der elterlichen Autoritat, die erheblish zur Ausbil·

dung des Gewiszans cier moralischen Dewuatseing beitragt, bel

l; Theoretisch ist ee. denkbar, 683 eine weiterge)·ende Emanzipe-
tion der Frau aus den i.hr traditicr:·.'.11 - a, coz:'.2 :non Funkti-
onsbereicnon auch die Mutter zu einer VE:mittlucgsinstenz

-

dessen warden last. was wir hier unter dea instrumpiraien

Werten und Hand'ungsdispositionen unserai zilur vars-ehun.

-„,lase bussace stiltat sich a.: :. cle r.,cut-9.rataten Fraven
inm Frei: aitverlt.=.itan.

- 157

*.



'4;

- 158 -

mannlichen RM-Konsumenten nicht durchweg luckenhaft. Zumindest

waren - neben anderen Hinweisen - auch Schuldgefuhle nach ag-

gressiven Reaktionen gegen die Eltern, besonders die Mutter,

erkennbar. Das moralische BewuBtsein aber ist "nicht nur

durch Widerstandskraft gegenuber und Reaktionen auf Normuber-

tretungen charakterisiert, sondern durch Angst- und Schuld-
,1)gefuhle ebenso wie durch positive Bindung an Ich-Ideale'

Die fundamentalen Rollenpositionen Geschlecht und Generation

sind - um diese kurze Klarung hier einzufagen - als verinner-

lichte Objektsysteme verhaltensbestimmend und fur den Identi-

tatsaufbau bedeutsam Unter doppeltem Aspekt: unter allgemein

motivationalem (moralisches BewuBtsein; Aggressivitat; Depen-

denz) wie unter kognitivem (Leistunqsmotivation, flexible

Problemlasungshabits, Reflexivitaty d.h. als kommunikativ

sprachliche F:ihigkeit zur autonomen und erwartungskoplementE··
-.

ren verarbeitung nanalungsmotivierender Umweltreize). Sie kin-

scituieren somit die Grandqualifikationen des gesel ischaft-

lichen Rollenhandelns bzw. Rollenspiels. Erwerben bis fum

Einsetzen der Later,.z-Phase, stellen si sich z·d Ar·fang ay.E

globale, noch weit:jchend undiffnrenzierte Roller,::..·,tegoricn

d3r, die im sekund#iren Sozialisationsverlaui zunsluiend ausdit

ferenzieran, indem sie uber ein, wachsande Breite antizina-

torischer Rollenidentifikati:uen zur Ausbildurig von Ich-Iden-

titat (und Affektstabilisierung) und schlieelich, gegen Ende

der Adolesze·,·:e, zur Gewinnung d:er sozialen oder mollen-Identi-

tat fuhren. 21 Dazu abschliedend ine theoratischs Besti:eeung

von Habermas:

i "Ich-Identit t, die als Fahigkeit zur Stabilisierung und-C
Wiederhcrstellung eines balancierten Veriialtniss,is zwischea

sozialer und pers8nlicher Ydentitat begriffen wizd, hewahrt

slch innerhalh gLgebener Rollensystema dernn:

- Roll.,2: kor.flikie b:.:-·.n:f:·c k·'., 16*er, und Rollanintivalen z e·n a.:.s

solche zu ertragen (Dimensin Regrcssivitlt) 2

- prinzipi il mehrdeut.ige 74,JAunrzoituationan a Fzula,en,

Rolleninkonsistenzon auszncletcher., 1.:nd sich selbit in-

1) Sears, R,R., sit. nach Pat

2) ,·.,gl n··3 6..1 1' 4
-q .··--2:-:.·/ *t€-:•, 1,57.

:arnrs, J., L' '10,

5.34. f f.

a.:....2*7 . ..rm I
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direkt ebenso angemessen zu reprasentieren, wie den Ande-

ren in seiner Selbstreprasentation anzuerkennen (Dimen-

sion Rigiditat);
- Sich reflexiv auf verinnerlichte Normen zu beziehen, Rol-

len flexibel anzuwenden und Rollendistanz zu iiben (Dimen-

-   sion Verhaltenskontrolle).',1)

Die festgestellten Identifikationsdefizite insbesondere

eines GroBteils der konsumierenden Probanden schlagen sich

demnach nieder in defizitaren bzw. unzureichend erlernten

Grundquali fikationen des sozialen Rollenhandelns, die eine

echte Stabilisierung·oder normative Absicherring der Ich-Iden

t.i.tat nichi zulassen. Da jedoch der Ich-Identitat angesichts

der vielen unterschiedlichen Rollen, die ein Individuum

zu bpielen hat, die Funktion einer Versittlungsir:stanz, eines

Intectration€zentruns verschiedener rollanspezi fischer Ver-

,.

ha].tensstila zukommt, milssen St r,ingen der Ich-Identithr

zu Sturungen des Rollenverhaltens fuhren und die fur Selbst-

wahrnehmong und Sich-Verste]i··e·,·, unabdingbare P.clle distanz

verringern /Psychologisch ce: clien geht eine solche mai-,gel-

Lhafte Integra·tien individuellar Bed.urfnisse in anpassungs-

fahige Rolleninteressen Hand in iIand mit reduzi.erter Affekt-

kontroile und gaseiuiter Frustratiorstolerazz, Syn.ptoA·,e,

die fast alle haufigen bis exzessiven Konsumanten·in Rehr

oder minder starkem Made erkcnnen l.:,ssen. In diesem Zusammen-

hang kann auch die ence Bindang an die ueer-grcop, bzw. dic
.-I

in Rer. Fallen vieler sxzessiv·en Konsume.nten ca, irlich auf

den Usgang in RM-kon.'nizierenden Groppen Ein,-reschr·Enkte

Interak·tion, in der sich anderswo nicht realisierbare Sta.-

tushedfirfnisse befriodigen lasson, als Indiz tiir ein in

Sinne der Gesellschaft nur unz,liangilcil ausne.01.1.dates

3£.1.bstbild gelten, Urd z·ga : i.*,sc, ·,· rn: als dor c:,zrch Roll:1-

unscharfe hervorgerufene Ozienti2runn5-erlust .:ie Tendchz

zur zwangh ften Kompensation in cter reiblielie,·,an (durch Re-

signatton , Selbstanalvse,Anders -Ssin/Prot..:st, '.:.M. charak-

1) Kabermas, J., 1966, S. 45

*7 394.2. .
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terisierten) Kons umentenrolle verstarkt bzw. festlegt: 'Diesen
ProzeB der Identithtsdiffusi.on, bei dem das Individuum eine

Rolle thematisiert, deren subjektiv definierte Normen einer

Realitatskontrolle kaum noch zuganglich sind, beschreibt R.

Leick in psychoanalytischen Termini:  Entsteht nun eine an-

haltende Depression durch fortwahrende Enttauschungserlebnis-

se, so wird das realistische Selbst in seinem Vertrauen ge-

, schadigt und das primordiale Selbst und seine Wunsche wieder

mobilisiert. Im narkotischen Lusteffekt findet das erwunschte

Selhst eine magische und nie versagende Hil£e. Im Rausch

triumphiert der Drogenkonsument, d£un seine Allmachtswihische

werden erfullt, das erwanschte Selbst fallt mit dem reali-

stischen Selbst zusammen: Der Berauschte genieBt eine 04*4-8-.......,&

"1)tische Lusterfahrung.

4 Weiuere Variablenbereiche

Unter dem Gasichtspunkt der bisher gewonnenen Lrgebrisse

wollen wir arf zwcj weitcre bedoutsame Bereichc des aesell--

schaftlicheu Rollenhandelns eingrhen: a·af die Berufs·- un,5

Le.1.·ensziele ui,d auf d.ie  un:·2.1 'Edi Int.jr.-

essen der untorsuch·ten Pr  rjcran ans,shli·aBend warden

(im Abschnitt 5) einige Konsequenzon aus den Erkenitnizien

dieser Studie aufgezeigi.

Da wir in unser:ar Popnlation die Schicht konstant gehalten

nas·en, r.,1  die im Zusarmen.lang "berufs- und Lchensziele"

sehr wasent·.liche Frage off·„·rbleiben, his za welchem Cr.·*de

Roll€nbrasc'.ge und Attraktivi.Mt der Elterlichen Identifi-

kationsobjette sopial versdttelt sind. Hier ware eine treiter

angalegte Untersuchung mit Fine.· zablen:.'48·i.9 sti.;: keren Popu-

lation al..:i der Eb.ene weitgehend atari:lardisierter Beizag-,mgs-

techriken notwendig. vieich-,toli]. soll.en sti]-,tralc Aspekte
. , -

aieser Preblematik im rolgcndun kurs gastrei i i werden.

.3-.·4· · 9. ..,

\-

' '..1 .,1) Lbick, I., 12,4, S. Cll
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Ankniipfend an die obige Feststellung, daB · Wertbestand-

teile der allgemeinen mittterlichen Rollenidentifikation

im Vergleich zu denen der

vaterlichen Rolle bei RM-Konsumenten starker internalisiert

sind, laBt sich danach fragen, inwieweit ein erfolgreiches

Bestehen in der modernen Gesellschaft mit diesen Wertorien-

tierungen uberhaupt m6glich ist,  )ann um in den spezifischen

Funktionsbereichen dieser Gesellschaft "bestehen und avan-

5.
cieren zu k5nnen, ruussen Sachlichkeit, Gefiihlsaskese, Lei-

stungsorientierung, etc. gelernt werden... Dabei muB der

Vater eine dominierende Rolle spielen. Als der familiale Spe-

zialist fur Aufgaben, die auBerhalb des Haushalts vor allemt

im Berufsbereich liegen, vermag er es am ehesten, deren An-

spruche und Wertvorstellungen in den Familienbeceich zu uber-

mitteln. Dabei besteht sein VermittlungseinfluB erstens in

der Act und Weise, wie er sell:st mit dieser, auSe.rtaullialen

.Anspracnen fertig wird und wie et sie init seinen familialen

Rollen .1.:, tegriert (Vorbildfunktion) ; zweitens dariliz win und

in welchaw Maae er diese Ansnruche direkt in seine Familie

FLuctragt und den Kindern und der Eheirau normativ verbind-

'4 )
lich macht (Normfunktion),/

 „Unter den Faktoren, die den Vater in den Augen ucs ounsu·z

als geeignetes Identifikationsobjekt erscaeinen lassen, spiel.

2130 der Boru.f des Vater·s elne zentrale Rolls. Da.zu lat Zwei

orlei anzar:erken. Die Bedingungen des modelnen Wirtscharts-

lebens verrinnern dia Kontaktchancen zwische-i V,:ter und F.ind

und lassen die Berutstonigkeit ,des Vaters far das Kind ab-

strakt und v:durchscharbar. Sr e -,tsciteid.et vor allem der Grad

des im Barufsleban - durch i,Ti Berfolger unbefried·'.cends Arbeit
-

etc. - erworhenee und in die Fair,ilie hineingetiagenen vater-

Aggres·. ionspotentials tiber die Starkc d'er Identifik.: :ionsnel-

rung des Sohnes. Enter diesen Umstbndo> schiagen sich die

psychelogisclien Real:t..1.cn:£ri de. Sohnes anf eine frustrierende

Arbeits··situation des Vaters nieder in der verrinrisrten sekun-

daren Identifikation mit diesc:% 16. dairit arch i.t einer Sen-

 1) Neidikardt, F., 3965, S. 321 f.

371,  

.. -9,£Fll'
...9 -I-
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kung des eigenen Aspirationsniveaus - das sich ja weitge-

hend nur iiber die Berufserfahrungen des Vaters konstitu-

ieren kann. Mit anderen Worten, das von der Familie ver-

mittelte Selbstbild tragt nur wenige erfolgsorientierte

Zuge, so daB eine motivationale Unterstatzung fur den

Schul- und Berufserfolg fehlt und die M6glichkeit des

Berufs zur Selbstverwirklichung von den Sohnen als nicht

gegeben oder nicht erreichbar angesehen wird. Diese Mag-

lichkeit, durch eigene Leistung eine Karriere aufzubauen,

wird von den RM-Konsumenten signifikant seltener in Be-

tracht gezogen; dementsprechend tiefer liegt ihr Aspira-

tionsniveau, verglichen mit dem der Nichtkonsumenten.

Tab. 4-1: Hdhe des Aspirationsniveaus

RM-Konsumenten Kontrollyruppe

A S

4.96 2.41 6.81 "  '.
-g , 10 0.01

Wie zu versuten, zeigt sich.die hdhdre Vateridenti·fikatiozi

bei den Niclikonsugenten auch in einer erh6hten Bereitschaft

zur 6 -nahme gesellschaftlizh geforderter Vorste.'.lunlen.-'.'-

uber die Beruisrolle. Der Beruf wird als Chance und Voraus -

/1 setzusg ikzepciert, gesetzte Ziele zo e.rreictien, wobei der

   Beruf in das Lebeniziel integriert ist und selbst als Gra-

tifikation ampfunden vird.

I. Was ist fBr dich das Wiclitic·ute am aeruf?

V. Fall Nr. 22) EaS j.ch da 'na.1 Lebene

wie manche sacre.,1, ich wi.j.1 'nen B.:r

vurdienen.

i.,halt tat ' und n.:.cnt,

NE haben: 02 Geld zu

I. Hast du selbst fesue Vorst-: uncen Uber dis, wes di jm

ber.en al:Imal. grrcichon will.st?

V. Kann ich, ehrlich gesag

well ich koi.·,-- Ahnung L

.,
p drED::r gpnang ,

; wel

'.*.

X S t P

2.1

,

-
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Also einmal schon Ireine berufliche Bildung - aber weiter

als tiber zehn Jahre hinaus kann ich noch nichts sagen.

I. Wie meinst du, sollte man sich verhalten, um im Leben
mbglichst zufrieden zu sein?

V. Ich wurde immer sachlich bleiben; z.B. wenn ich in einem

Betrieb arbeite, wurde ich den Mund aufmachen, wenn ich

mitreden k6nnte. Nicht nur mucken, nur aufmucken, da seh'

ich keinen Sinn drin. Und immer den Mund halten, ware

auch nicht meine Sache. Ich wurde immer einen Zwischen-

weg suchen.

I. Welches Berufsziel hast du?

V. (Nr. 36) Betriebswirt und Diplom-Kaufmann.

I. Hast du selbst feste Vorst€llungen iiber das, was du im

Leben einmal erreichen willst?

V. Ja, wie ich schon sagte, Betriebswirt und Diplom-Kaufmann.

I. Wie meinst du, sollte man sich verhalten, um im Lebr.n

m6glichst zufrieden zu sein?

V. Indem man sozusagen sein Beruisziel und alle scine Ziele,

die man sich gesteckt hat, erreicht.

I. Angenommen, du k6nntest alles in deinem Leben vorandern,
wardest du dann etwas verandern wollen?

V. Ja, ich wurds erst mal sehen, daB ich meine Schule, dann

Abitur hatte und dementsprechende Fortbildung m5glic'h

ware.

I. Gibt es etwas an dir selbst, anf das du sehr stolz bist

und das du· auf keinen Fall verandern wurdest?

V. Ja, daB ich mich eben uberall knpassen kann und daB icn

i.,eis tens das erreiche, was ich erreichen mdch.te.

.-' .4'4 ·yef - mi.. ·*hav- * kt -

/4.*'
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I. Welches Berufsziel hast du7

V. (Nr. 18) Ich weiB noch nicht. Ja, Abitur machte ich

machen und studieren, wenn es geht Volksschullehrer.

I. Wann hast du dich zum ersten Mal fur diesen Beruf inter-
essiert7

V. Ja, ziemlich lange schon, weil meine Schwester das ge-

macht hat, bin ich interessiert.

I. Unterstutzen deine Eltern daine Plane7

V. Ja, doch, mein Vater ist Beamter.

I. Was ist fur dich das Wichtigste am Beruf7

V. Ja, daB man SpaB dran hat, also nicht zuviel Arbeit,

und Ferien, um zu verreisen, daB man mal was andcren

sieht.

I. Welches Berufsziel hast du?

V. (Nr. 38) M.al sehen, ich mach' vielleicht den Meister

oder Techniker.

I. Was glaubst du, h&ilt man von dir in deinem Betrieb?

V. Die loben mich nicht; also ich bin nicht der Sch].echte-

ste; ich bin ein normaler Arbeiter.

I. Hast du selbst feste Vorstellungen uber das, was du im

Leben einmal erreichen willst?

V. Nee.

I. Wie, meinst du: sollte man sich verhalten, um im Leben
maalichst zufrieden zu sein?

V. Ja: seine Ai·beit machen und set.en, daB I,-·.an sein Ge .d

kriegt.

.# *
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I. Wie, meinst du, sollte man sich verhalten, um es im Leben
zu etwas zu bringen?

V. FleiBig sein.

I. Hast du selbst feste Vorstellungen uber das, was du im

Leben einmal erreichen willst?

V. (Nr. 30) Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, daB man erst

einmal einen guten Beruf hat. Und wenn man dann spater

dann mal 'ne Familie grunden will, daB man diese Familie

auch selbst tragen kann. ,.

I. Wie, meinst du, sollte man sich verhalten, um im Leben

m5glichst zufrieden zu sein?

V. Also ich glaube, man sollte das, was man erreicht hat,

nicht zu hoch schrauben, denn mehr 'als das kann man nicht

erreichen.

1. Und wie sollte man sich verhal ton, am es im Leben zu

etwas zu bringen?

V. Man sollte nicht so sein und alles auf die hohe Kante

legen. Man kann doch auch so gut lebezi und es dann dock

zu etwas bringen. Warum denn direkt so'nen schweren Wagon

fahren; da genugt doch auch ein kleines Auto.

I. Welche Facher bevorzugst du in der Schule?

V. (Nr. 48) Das ist Fachkunde, dann Fachzeichnen.

I . Waruri?

V. Ja, Zeichnen, ja also, ich kann gut zeichnen und Fach-

kunde von meinem Beruf her.

I. Hast du selbst feste Vorstellungcp
Leben einmal erreichen ·illst?

V. Ja, meine Lehre, Mech 

Meister.

Eber das, was du im

.elleic;

.*P'...... *-'. . ,
r
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I. Wie meinst du, sollte man sich verhalten, um im Leben

m6glichst zufrieden zu sein7

V. Man soil sich nicht nach den anderen richten, sondern

das tun, was.man selbst fur richtig hMlt.

I. Wie meinst du, sollte man sich verhalten, um es im Leben
zu etwas zu bringen?

V. Sich ein Ziel vor Augen setzen.

I. Angenommen, du kanntest alles in deinem Leben verandern,
wurdest du dann etwas verandern wollen7

V. Nein.

Zu den vorgestellten Interviews ist einschrdnkend anzumer-

ken, daB die meisten dieser Probanddn noch i.n der Ausbil<lung

stehen und die Realittit des Berufs erst wenig erfahren haben

DaB bei relativ stabiler Ich-Starke auch negative Berufs-

erfahsangen integrierbar sind, zeigt das Beispiel der Vp. 44,[

die - bereits in 3.1 ihrer weitgehenden Vater-Identifika-

tion wegen erwa.hnt - sich durch den erlernten Beruf unbe-

friedigt fuhlt, aber trotz€em den Versuch., berufliche

Gratifikationen zu erlangen, nicht aufgegeben hat.

I. Welches Berufszi21 hast du?

V. (Nr. 44) Ich muchte meinen jetzigen Bt.ruf aufgeben und

dann zur Versicherung gehen.

I. Das hieBe doch Weiterbildung?

V. Ic,]1 m6chte ein Ferrist,idium machen, ich habe Unterstutzung,

ich hahe einen Bekannten, der Mir debei hilft, alsc der

Wil le ist da.

I. Und wknn has L da dich
interessiert?

. ersten Mal fur d-, ese,i Beruf

V. Ja, ich bin darauf gexor.'men sben i'·er··- A diesen Bekannten.

Man hat mehi Vorteile.,Also Span hat mir mein jet·,-j.·-·'-er

.....- --*F.:'

,*
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Beruf ja sowieso nicht gemacht. Ich wuBte nicht, was ich

werden sollte, und dann bin ich gleich das Schlechteste

geworden: man hat wenig Freizeit, man verdient nicht be-

sonders viel, man ist auch nichts, nur Verkaufer. Die

Art der Tatigkeit ist auch nicht so besonders, daB es

aus mir irgendetwas machen wurde, weder persdnlich noch

privat; das ist irgendwie stupide, ich weiB nicht, das

ist nichts fur mich.

I. Hast du feste Vorstellungen uber das, was du im Leben
mal erreichen willst7

V. Ja, ich will 'ne gewisse berufliche Sicherheit haben,

wenn ich 'nen festen Posten habe. Ich m6chte was k6nnen,

ich m6chte finanzielle Sicherheit haben, aber ich will

mich auch irgendwie privat ausbauen, und deswegen brauche

ich Freizeit. Tja, einfach nicht zu viele Wiinsche haben.

I. Was meinst du, wie sollte man sich verhalten, um es im
Leben zu etwas zu bringen?

V. Ja, zuerst sol.lte man wissen, was man will und das dann

zielstrebig verfolgen, ja.

I. Wenn dir alle M6glichkeiten offenstunden und du uber die

geniigenden Mittel verf':igtest, Macht hdttest und Geld,
Was wurdest du versuchen, in dieser Gesellschaft zu er-

reichen?

V. Dann wurde ich versuchen, Eu studieren.

Von vielen Ko: sumenten wird zwar die Notwendigkeit eines

Berufes zur Sicherung der materiellen Existenz gesphen und

ebenso der Wunsch geLiuBert, daB eine Arbeit befriedigend

sein soll, doch haben die eigenen und die Erfahrungen ·des

Vaters die Einsicht in die Diskrepanz zwischen Wunsch und

Wirklichkeit erwachsen lassen.

I. Hast du selbst feste Vorstellungen uber das, was du im

Luben eimmal erreichei w 4

-
.
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V. (Nr. 23) Ja, ich weiB nicht, ob das ourcn.unroar iii,

wie das spater ist. Spater werde ich wahracheir J ich auch

als Zahnrad in ,lie Gesellschaft hi.er so cingerei]·it wer-

den wie das meinen Eltern passiert st und allen. Aber,

wie ich jetzt im Moment daruber denke, muchte ich Aicht,

5*8 ich morgens um sieben Uhr aufstehe und bis abends

6 Uhr arbeite, um was zu schaffen, C: B ich spater mal,

wenn ich 50 bin, daB ich da irgendwo ein Hauschen stehen

hab' oder so. Ich will irgendwie versuchen jedenfalls,

daB mir mein Leben SpaB macht, und das ich nicht lebe,

um zu arbed '.en, sondern arbeite, um zu leben.

I. Was mainst du denn, wie man sich verhalten sol-lte, um

es im Leben zu etwas zu bringen7

V. (Nr. 43) Um es /./3, = - zli was zu bring·en heuto, muB iRan,- T.nben

Arschkri.€chen, wie man so schan sagt, und sich suhan

hocharboiten vam I,elirling zum Meister und so'ne ScheiBe.

Man muB sich unheimlich viel gefallen lassen von seinen

Vo/gesetzten und so wei.ter, macht man die Schnalize auf,

dann erreicht man nicht viel, dann kommt man nicht sehr

hoch. Oder man muB eben wirklich konsequent sein und hart

sein im Nehmen oder Gruppen und Zeitungen einschalten, daa

man dadurch eben was erreicht. Aber das ist auch ziemlich

selten.

I. Wenn du iiber alle M6glichkeiten - ilber die genagenden
Mittel und die Macht - verfugtest, was wurdest du in

dieser Gesellschaft zu erreichen versuchen?

V. Ja, ich wurde erst einmal die soziale Ungerechtigkeit

abschaffen

Mit dieser wenig leistungsorientierten Einstellung verbin-

den sich verschiedene Reaktionstendenzen. Sie fuhren bei

den einen zum Ruckzug durch bewunte Reduzierung des Aspira-

tionsniveaus und Wahl eines zwar ungeliebten, aber in Reich-

weite faktischer MOolichkaiten liegenden Berufs, oder aber

...
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- in einigen Fillen exzessiver Konsumenten bzw. Fixer -

zurn Verzicht auf jegliche Berufskarriere.

I. Wann hast du dich zum ersten Mal fur deinen Beruf inter-

essiert7

V. (Nr. 45) Ich hab' mich nie dafur interessiert.

I. Wer hat dich auf diesen Beruf gebracht?

V. Mein Vater - nein, nicht nur main Vater, sondern auch

meine Ratlosigkeit. 'Ich hab' mich einfach bequatschen

lassen auf dem Arbeitsamt. Und zwar war da diese Ge-

schichte mit dem Zeichnen, da ich gern gezeichnet hab',

ja, hab' ich mich bequatschen lassen auf dem Arbeits-

amt.

I. Hattest du mal ein anderes Berufszie 17

V. Nee, nae.

I. Du hast nie ein eig€nes Berufsziel gehabt7

V. Nee.

I Du hast dir nicmals vorgastellt, WiS du moglichenreise
hattest werden wollen?

V. Nee.

I. Was ist fur dich das.Wichtigste am Beruf7

V. Fur mich ist der Beruf berhaupt nicht wichtig.

I. Was hast du heute. fik einen?

V. Gar keinen, auBer dieser Theaturgeschicht<: Statistcrie, .

Und hier und da mal was Dealen (lacht) .

I.' Hast du ein festes Berufszie17

V. (Nr. 51) Im Moment hab' ich das nicht. Scit langerer

Zeit, sagen wir mal scit Ani'ang dieses Jah.res, hab' ich

. 2.2.. U
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nichts Richtiges mehr gemacht. Und vorher auch nicht.

Seitdem ich da von zu Hause weg bin, ist alles immer im

Keller. Ich bin erst jetzt sozusagen wieder hochgekommen;

ich will Ende dieses Monats wieder arbeiten gehen ich

hab' da ein Madchen kennengelernt und deswegen will ich

arbeiten gehen. Ich will 'ne eigene Wohnung haben, und

ich will, wenn sie 18 ist, mit ihr zusammenzieh'n.

I. Hast du wahrend der Volksschulzeit schon mal vor der

Frage gestanden, auf eine weiterfuhrende Schule zu gehen7

V. Ja, man hat mir schon 6fters mal den Rat gegeben.

I. Der Lehrer oder wer?

V. Ja, andere Leute, die sagten immer, ich k6nnte mehr,

wenn ich wollte, und ich war' doch nicht so doof, wie

ich mich anstellen wurde. Ich hab' mich schon mal mit

dem Gedanken so selbst beschaftigt, ich weiB aber nicht,

in welcher Richaung das laufen soll. Vie13.eicht krieg'
ich noch mal 'nen Anreiz, dann geh' ich mal auf 'ne

Abendschule, Abendkuraus oder so.

Eine vergleichsweise .licht unerhebliche Teilgruppe unter

den Konsumenten zieht aus der realistischen Einschatzung

weitgehend versperrter sozialer Chancen eine bemerkens-

werte Konsequenx. Namlich die der Entscheidung fur humani-

tare, sozialpflegerischs Berufe.

I. Welches Berufsziel hast du?

V. (Er. 33) Ja, im Moment bin ich erst mal oh, se Beruf. Ict

wollte zuerst 'ne Friseurlehre machen, die muBte ich aus

gesr:dheitlichen Griinden bleiben lassen und jetzt hab' ich

eine sehr wahrscheinl.iche M5glichkeit noch und zwar als

Sozialarbeiter. Das wurde auch ungefahr meinen Vorstellun

gen entsprechen. Ich werd' mich w·ahrscheiulich auf irgend-

-

-
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ein Gebiet spezialisieren und dann mit denjenigen Per-

sonen, die das betrifft, zusammenarbeiten, um damit

irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Maglichst unabhangig

von irgendwelchen Amtern und so.

I. Welches Berufsziel hast du?

V. (Nr. 31) Sozialarbeiter.

I. Was ist fur dich das Wichtigste am Beruf?

V. Ja, erstens die Arbeitszeit, Geld und dann das Arbeita-

klima.

I. Hast du selbst feste Vorstellungen uber das, was du im
Leben einmal erreichen willst?

V: Ja, meinen Beruf und spater einmal 'ne Frau, ein Kind.

I. Wie meinst du, sollte man sich verhalten, um im Leben

m8glichst zufrieden zu sein7

V. Ja, so im Buro ist es heutzutage praktisch besser, wenn

man ein Arschkriecher ist und den Leuten Honig um den

Mund schmiert; deshalb ist das schlecht fur mich, weil

ich das nicht kann.

I. Wenn du alle M6glichkeiten hattest und uber die genugenden
Mittel verfugtest - Geld und Macht - was wurdest du dann
in dieser Gesellschaft am ehesten erreichen oder durch-
zusetzen versuchen?

V. Ja, erst mal das, was das Verhaltnis zu unseren Mitmen-

schen angeht, die Rassenprobleme und die Vorurteile ge-

genuber allen, die anders sind, muBten abgeschafft wer-

den - und daB da nicht Leute sind, die zuviel Geld und

zuviel Macht haben.

I. Welches Berufsziel hast du?

V. (Nr. 47) Ich werde Sozialarbeiter.

'3024:. -:
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I. Wann hast du dich das erste Mal fur diesen Beruf inter-
essiert7

V. Ja, das ist jetzt ungefahr schon ein Jahr her, wo

ich mich mit Kriminalit&it besch8ftigt habe und dann die

Hintergrunde gesehen habe.

I. Was ist fur dich das Wichtigste an diesem Beruf7

V. Ja, praktisch, daB ich einem Menschen helfen kann irgend-

wie, weil ich sehe, aus welcher Situation er da hineinge-
rutscht ist und wie man ihm helfen kann. Ich seh' meine

Aufgabe einfach darin, Menschen zu helfen. Und weil ich

ansonsten in meinem Beruf ziemlich unproduktiv war, das

war eigentlich nur so'ne Hinduselei, deswegen machte ich

etwas Produktives in der Gesellschaft machen.

I. Wie, meinst du, sollte man sich verhalten, um im Leben
m6glichst zufrieden zu sein?

V. Praktisch ware das fur mich die Situation, anderen zu

helfen, daB ich sie glucklich mache. Also, ich will

Gluck, und das ware praktisch das, was ich Glack nenne.

Die' Kontrastierung, die sich in diesen Exzerpten darstellt,

deutet zugleich eine Haltungsdivergenz an, die sich auf Sei-

ten de konsumierenden Jugendlichen als zunehmend kritische

l Distanz zu den Normen der industriellen Leistungsgesell-

schaft interpretieren laat. Diese kritische Haltung gegen-

uber den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen wird

haufig nur sehr undifferenziert als allgemeines Unbehagen

artikuliert und nimmt nur in Ausnahmen konkrete, an gesell-

schaftskritische Theorien sich anlehnende Formen ar /Mit
bisherigen Forschungserfahrungen (z.B. Bschor) stimmt uber-

ein, daB die Gruppe der  iat-Konsumenten dabei das geringstc

Engagement verzeichnet und am starksten zu der Passivitat

und Apathie eines regressiven Privatismus tendier / Wir

haben in dieses Zusammenhang das allgemeine politis, he In-

teresse der Probanden ebenfalls auf einer Skala erf. t.

,-.* 4.1*.
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Tab. 4-6: Starke des politischen Interesses

RM-Konsumenten Kontrollqruppe

X

6.18 1.84

X

4.84 2.19

t

3.49

P

0.005

Zur Abrundung der schon verschiedentlich in den Exzerpten

anklingenden Momente politischer Motivierung lassen wir

vier Zitate folgen, die in etwa den BewuBtseinsstand der

konsumierenden Jugendlichen abstecken und widerspiegeln.

I. Wenn dir alle Maglichkeiten offenstunden und du uber die

genugenden Mittel verfugtest, uber Geld und Macht, was

wurdest du dann in dieser Gesellschaft zu erreichen oder

durchzusetzen versuchen7

V. (Nr. 21) Alle Menschen gleich zu machen und dieses, die-

ses Streben nach Macht, nach eigenem Besitz, also nach

dem jetzt klingt das schon wieder wie 'ne Phrase -

also nach dem was man jetzt unter Burger versteht, nach

m6glichst viel Geld, eigenem Haus, Auto fur sich, Pelz

fur die Frau und 'nem dicken Bauch; na ja, jedenfalls

dieses Streben und diese Gedankenlosigkeit und Selbst-

zufriedenheit sollten abgeschafft werden. Aber ich glau-

be, das wird Generationen dauern, bis man das umkrempeln

kannte, denn das steckt ja schon in den Eltern drin. In

der Schule muBte man auch anfangen; kleine Kinder, die

muBte man schon so erziehen, aber das ist ja unmaglich,

weil die Kinder, die Jugendlichen bis 21 Jahre eben, von

den Eltern abhangig sind und die kontrollieren das ja

dann.

I. Bist du politisch interessiert?

V. (Nr. 43) Ja, doch, ich bin politisch interessiert, aher

aktiv bin ich iiberhaupt nicht· tatig, eban dan ich mich

T
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aktiv an einer Gruppe beteiligen wiirde. Ich interessier'

mich fur Sozialismus, aber ich hab' viel zu wenig Ahnung,

weil ich mich viel zu wenig dafur einsetze, viel zu wenig

daritber lese oder Eindrucke sammle. Deswegen kann ich mir

auch kein wirklich objektives Urteil bilden. Ich bin nehr

passiv oder sowas.

V. (Nr. 41) Ich habe schon mit 15 Leute kennengelernt, die

Sich eben auf der politischen und auf der sozialen Ebene

engagiert hatten, Leute, die teilweise mit dem SDS zu-

sammenhingen. Ja, ich hab' mich uberhaupt schon fruh

dafur interessiert, daB man Sachen verbessern sollte,

schon aus eigener Erfahrung und aus eigener Initiative,

ne, daB ich mir sagte, daB es so wie es jetzt geht, nicht

weitergeht und daB man versuchen sollte, verschiedene

Dinge zu verbessern, zum Beispiel diese Sozialsiedlun-

gen, wo wir drin gewohnt haben in Bilderst6ckchen und

Bocklemund. Ich hatte nur eben nicht die Gelegenheit,

mich anderen Leuten anzuschlieSen und mit denen Maher

Kontakt aufzunehmen, so wie jetzt zum SSK (Sozialpada-

gogische SondermaSnahmen K5ln), und weil ich das fur

'ne gute Sache halte, mach' ich da auch mit. 1 ch meine,

das ist ja so, von der Crganisation und vom Finanziellen

her gesehen ist das Ganze sowieso noch sehr scliwierig,

weil eben auch zu wenig Ideale in der Welt bestehen, ne,

um die Sache richtig durchzusetzen.

I. Wenn dir alle Mdglichkeiten offenstunden und du uber die

genugenden Mittel verfugtest, uber Geld und Macht, was

wurdest du dann in dieser Gesellschaft zu ericichen oder
durchzusetzen versuchen7

V. (Nr. 37) Ich wurde vollko .en andere, neve seziale Struk-

turen einrichten. Etwa inter dem Motto: gleicher Mensch,

gleiches Recht, gleiches Ansehen. Ja, und dann wiirde ich

versuchen, wenn ich das Geld dazu hatte und vor allen Din-

:*2*e:'91.t. & - ..: '-Mmr -'...7/ *-,= ..-*. .-5: %37-:
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gen die Macht - muBte allerdings auch die Macht dazu ge-

h8ren, die Leute zu (iberzeugen, nicht zu manipulieren -

ja, dann witrde ich vielleicht einen Staat oder vielmehr

eine Gemeinschaft nach marxistischen Grundsatzen versu-

chen durchzusetzen. So eine sozialistische Gesellschaft,

die ja leider bis heute noch nicht vollkammen erreicht

ist.

Trotz ihrer relativen Unsch rfe belegen die Stellungnahmen
vieler Konsumenten einen BewuBtseinsstand, wie er von kei-

nem der nichtkonsumierenden Jugendlichen annahernd er-

reicht wird. In der Kontrollgruppe herrscht ein durchweg

sehr unreflektiertes Verhaltnis gegenuber politischen Sach-

verhalten und Zusammenhdngen, fur das neben Desinteresse

an gesellschaftspolitischen Fragen und Betonung individu-

eller Probleme (beispielhaft in der Antwort der Vp.44 auf

S. 167) auch ein Gefuhl der Ohnmacht kennzeichnend ist, das

sich - wie etwa die folgende syptomatische Aussage - hau-

fig auf eine vermeinte Bedeutungslosigkeit des eigenen po-

litischen Handelns beruft.

I. Bist du politisch interessiert7

V. (Nr. 30) Nein ich glaube nicht.

I. Hast du schon einmal an einer Demonstration teilgenommen?

V. Nein.

I. Wenn dir alle Maglichkeiten offenstunden und du uber die

genugenden Mittel verfugtest, uber Geld und Macht, was

wurdest du dann in dieser Gesellschaft zu erreichen oder
durchzusetzen versuchen?

V. Ich glaube, selbst wenn man die Mittel hat, kann man doch

nicht viel erreichen; denn es gibt immer ncch Leute, die,

wenn die sich zusammentun, noch immer machtiger sind als

wenn man alleine ist. da muBte schon die gesamte Gesell-

schaft die muBte das schon machen, alleine kann man

nichts ausrichten.

I. Liest du regelmaBig Zeitung?

V. Ja, Bild-Zeitung, so ab und zu.

"97. 7'.. mm/'.fet.** '
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Auf die Frage nach den Ursachen des starken politischen In-

teresses der konsumierenden Vpn. bieten sich zunachst ei-

nige Ergebnisse der politischen Sozialisationsforschung an,

denen zufolge der ProzeS des politischen Lernens bereits

in der fruhen Kindheit einsetzt, jedoch - wie jedes andere

Sozialisationslernen auch - durch ein ungunstiges, in er-

ster Linie von vaterlichen Statusproblemen belastetes, fa-

miliares Klima negativ beeinfluBt wird. Dies kann dazu fah-

ren, daB jede politische Auseinandersetzung unterbleibt,

weil - so A. Hainke im Hinblick auf die Schichtgruppen, die

auch in unserer Auswahl schwergewichtig vertreten sinc'1) -

"eine Kommunikation zwischen Vater und Kind nicht m glich

ist, bzw. nach einigen miBlungenen Versuchen eingestellt

wird. Bei der zweiten Alternative wird der Jugendliche je
nach der Persdnlichkeitsstruktur des Vaters respektive sei-

ner eigenen den Konflikt entweder zu umgehen versuchen, inder

er beispielsweise in die politische Indifferenz ausweicht;
"2)oder er kann es zur offenen Rebellion kommen lassen.

Ahnlich wie schon in Zusammenhang mit der starkeren Leistungs

orientierung der Nichtkonsumenten drangt sich auch hier die

SchluBfolgerung auf, daa mit h8herer Vateridentifikation die

Neigung zunimmt, den politischen Vorstellung€n des Vaters

zu folgen.

  urch die gest6rten Kommunikationsbeziehungen innerhalb der

meisten Konsumenten-Familien ware semit zwar der ungenagende

Transfer elterlicher Orientierungen auch im politischen Be-·

reich begrundet, weniger aber deren Substitution durch Aus-

drucksformen der Gesellschaftskritik und des politischen

Protests. In diesen Einstellungen und Kenntnissen la£t sich

generell eine Art Reaktionsbildung erblicken, die inhaltlich

auf den normierenden EinfluB der peer-grou  zuruckgeht3) ;
---1-I--

1) Untere bis mittlere Mittelschicht.

2) Hainke, A., 1971, S..44f.

3) Diese Auscage stutzisich auf die nicht ausgewerteten In-

terview-Fragen uber peer-group Beziehungen.
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zugleich und bis zu einem gewissen Grade manifestiert s·ich

darin aber auch eine Rationalisierung des Konsumverhaltens.

Dieser Gestchtspunkt wird von R. Leick betont, der an konsu-

mierenden Jugendlichen die Tendenz feststellt, den "Drogen-

konsum in einem hohen MaBe zu rationalisieren und mit einer

Reihe von rechtfertigenden Argumenten abzusichern, unter

denen die gedrangte Vielfalt von 'politischen Theorien und

linken Stichworten gar nicht ubersehen werden kann. Alles

lauft so, als ob der Drogenfreund mdglicherweise unbewuSt

vorhandene Schuldkomplexe durch eine defensive und verhal-

tenslegitimierende Reflexion niederzuhalten sucht. Der Ge-

brauch von Rauschmitteln tritt infolgedessen bei Jugendli-

chen fast immer in Verbindung mit progressiv reformerischen

oder revolutionaren Ideen auf.·· Zur Stutzung solcher Be-
.l)

obachtungen lieBe sich die Tatsache heranziehen, daR nur

funf der von uns untersuchten Probanden ihre politischen

Intentionen in aktives Handeln umzusetzen versuchen, drei

im sozialpadagogischen Bereich, zwei in marxistischen Grup-

pierungen; vier der funf sind jedoch Exkonsumenten. Das aber

scheint uns gletchzeitig eln Hinweis auf die Maglichkeit,

daB aus den beobachteten gesellschaftskritischen Haltungen

und Einstellungen,· die in Verbindung mit dem Kensum von RM

2)
sozusagen noch den Charakter "illegitimer Ideologien" (d.h.

externalisierter Unzufriedenheits- und Versagensgetuhle)

tragen, mit der Beendigung des Konsums ein legitimer An-

spruch erwachsen kann, die Gesellschaft im vorgestellten

Sinne zu verandern.

5 Schlu6betrachtung

Ausgehend von den aktuel].en Motivationen des RM·-Konsums ha-

ben wir auf dem Wege einer retrospektiven Analyse familialer

Sozialisationseinflusse versucht: den habituellen Motive-

tionsstrukturen nachzugehen, die hinter dem Konsum von

Rauschdrogen stehen kannen. Es hat sich gezeigt, daB kon-

1) Leick, R., 1972: S.Cl (5. dazu auch die Ausfuhringer
auf Seite 58 diesor Arbeit>

2) vgl. Miller, R. B., 1957; Sykes,G.M. und D. Matza 1957

. '117:57*16/.
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fligierende elterliche Verhaltensimpulse und damit zusammen-

hangende, den gesamten sozialen Nahraum der Sozialisations-

instanz Familie erfassende kommunikative St8rungen wesent-

liche atiologische Bedeutung besitzen fur die Entstehung

abweichender drogenbezogener Motivkonstellationen. Dies in-

sofern, als die unausgeglichene, haufig durch einseitige

Mutter-Kind Koalitionen belastete, innerfamiliare Rollen-

und Kommunikationsstruktur den Aufbau ausgewogener emotio-

naler Beziehungen zwischen Eltern und Kind erschwert, dessen

Identifikationschancen, vcr allem mit dem Vater, verringert

und eina' adaquatenVerinnerlichung der von beiden primaren

Rollenvorbildern vertretenen sozialen Handlungsorientierun-

gen im Wege steht. Das aber bedeutet fur das Kind eine Be-

eintrachtigung bei der Entwicklung seiner Ich-Funktionen

und eine Einengung des Spielraums, in dem es seine Identitat

entfaiten kann.

Die aus den Berichten der konsumierenden Jugendlichen haufig

ablesbare Verbindung von vaterlicher Dominanz wie Ablehnung
mit - oft nur gemaBigt affektiver - matterlicher Uberbehu-

tung setzt dementsprechend die Randbedingungen einer Lern-

situation, in der dem Kind keine hinreichenden Technikan zur

Bewaltigung der mit den notwendigen Verhaltensanderungen des

Heranwachsens verbundenen Frustrationen angeboten werden.

Solchen Jugendlichen wird es schwer-fallen, die vergleichs-

weiss starkeren Konflikte und Reifungskrisen der Adoleszenz

mit einem Gewinn an Ich-Identitat abzuschlieBen, da ihnen

die natigen instrumentelien Mittel fehlen, ihre frustrieren-

den Motivationen auf Objekte zu lenken, dic sozial gebillj.g-

te Gratifikationan erwarten lassen. Ihre Reaktionsweisen auf

Bedurfnisse und soziale Forderungen werden vielmehr von den

Lernerfahrungen geprdgt sein, die ihnen dns konfliktbelastete

Familiensysten nahegebracht hat und die wir im Laufe die-

ser Untersuchung an·Hand einer-begrenzten Auswahl bezetch-

nender Verhaltensmomente rekonstruiert haben.

-,Al"WAR,refrri.:T E/1. .,figr.
..)*:r7 :
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Vor diesem Hintergrund kann auch der habituelle Drogenge-

brauch als Mittel zur Entlastung unbefriedigter emotionaler

Bedurfnisse gesehen werden - im Sinne einer Anpassung an

frustrierende und einengende bzw. aufgrund unzureichend

erworbener "sozialer Fahigkeiten" als einengend empfundene

Daseinsbedingungen. In Ubereinstimmung mit der vorliegenden
1)Literatur scheint der Droge dabei die Funktion zuzufallen,

eine Regression auf Stufen frithkindlicher Bedurfnisbefrie-

digung.za erleichtern: "Begibt sich ein Subjekt angesichts

von Konflikten und Problemen auf ein fruhkindliches Bedurf-

nisniveau, d. h. will er dann nur noch versorgt, bemuttert,

gewarmt werden, sucht er Zuflucht in Traumen und Phanta-

sien der Allmacht, mit anderen Worten den 'flash', so

greift er zu anderen Mitteln oder benutzt ein gegebenes

Mittel anders als einer, der komplexere Bedurfnisse zur

L8sung von Konflikten einsetzen kann. Anders ausgedruckt:

Je tiefer, primitiver und kindlicher die Konflikte sind,

von deren Befrj.edigung ein Subjekt im Konfliktfall abhangt,

umso gruBer ist auch die Gefahr, daB der Betreffende zu

Mitteln greift, die ihn schlieBlich sogar auf der physio-
„2)logischen Ebene der Persanlichkeit abhangig machen.

Ohne noch im einzelnen weiter auf die in dieser Untersu-

chung erhobenen Defunde einxugehen, wollen wir uns anschlie-

Bend auf die Diskussion zweier Gesichtspunkte beschranken,

anhand derer einige gesellschaftspolitische Bezuge sicht-

bar werden.

1. Unter Hinweis auf das Auftreten bestimmter emotionaler

und erzieherischer Rollenkonstellationen in vielen Konsu-

mentenfamilien halten wir zunachst die Vermutung erwahnens-

wert, daB der Motivationshintergrund des Drogenkonsums in

einigen Punkten erkennbar unterschieden ist von dem der

antisozialen Aggression (gemaB der Definition dieses Be-

griffs im Abschnitt 3.1) ; ungeachtet der Pers6nlichkeits-

1) So z.B. Torda, C., 1969,S.2246; Weech, A.A., u. R. E. Bibb,
1970 (dt. Ubersetzung der BzfgA, S.9); Ehebald, U. r 1 972,
S.£42; Dietze, L., 1972,S.E)lf.; Lejck, R., 1972,S.Cll;
Schmidbauer: W. u. J.vom Sche.id 3.971,S. 85, 193ff., 202fe

2) Parow, E., Witccke, T., u. H.Prjgann 1972, 3.Cza

j
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strukturen wie auch der offenbar haheren latenten Aggressi-
'

vitat der konsumierenden Jugendlichen. Wir kannen hier na-

turlich nur negative Abgrenzungen gegenuber der antisozia-

len Aggression vornehmen und die auffalligsten Abweichungen

rekapitulieren, die nach unseren Erfahrungen fur das Sozia-

lisations- und Verhaltensmuster der konsumierenden Probanden

charakteristisch zu sein scheinen, verglichen mit dem re-

lativ geschlosseneren und einheitlicheren Bild des aggres-

siven Jugendlichen, wie es die Delinquenzforschung zeichnet.

Betrachten wir zun chst einige der Entstehungsbedingungen

fur habituelle AggressivitRt. So hat sich - wir haben ver-

schiedentlich darauf aufmerksam gemacht - in zahlreichen. ·

Untersuchungen bestatigt, daB "Frustrationen, die aus einem

Mangel an affektiver Zuwendung bzw. Zurieigung und einer

punitiven Haltung auf Seiten eines oder beider Elternteile

resultieren, essentielle Vorbedingung sind fur das Ent-

stehen einer generalisierten antisozialen Aggressionshal-

tung" . Derartige Mangel und St6rungen des affektiven1)

Klirias k6nnen zuruckgehen entweder auf eine sehr fruhzeitig

einsetzende Schwachung bzw. Aufldsung der emotionalen Be-

ziehungen zwischen Eltern und Kind oder auf eine konstante

Entmutigung des kindlichen Abhangigkeitsbedurfnisses

durch die Eltern wobei. letztere die am haufigsten beob-

achtbare Konstellation im Kontext aggressiver Verhaltens-

weisen darstellt (insofern die erstere eher auf Falle von

Hospitalismus zutrifft).

Als Folge so].cher emotionaler Ablehnungen und Versagungen

schwindet nicht nur die Bereitschaft des Kindes, engere

persdnliche Beziehungen zu anderen einzugehen, sondern es

entwickelt daruberhinaus eine generalisierte Furcht vor

emotionalen Bindungen und Abhangigkeitsbeziehungen uber-

haupt: "Ein Kind, das stark frustriert und abgelehnt wird,

hat wenig oder nichts zu gewinnen, wenn es die Wut Und Aggre:

sion kontrolliert, die durch die Frustration erzeugt wird",

l) Bandura, A., u. R.H. Walters; 1959, S.29

7-- .5 *60 -. '·* ·..
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seine Aggressionen werden ihm zumindest zeitweilig Entla-
1)

stung gewahren. Ahnlich und unter Berufung auf Anna Freud

deutet T. Moser die mangelnde Selbstkontrolle und Uber-Ich

Entwicklung bei aggressiven Jugendlichen; bei A. Freud

heiSt es in Bezug auf die Mechanismen der Aggressionsver-

arbeitung: "Die Uber-Ich-Bildung ist von der Aggression ab-

hangig, insoweit nach auBen gerichtete aggressive Regungen

von ·der Objektwelt zurtickgezogen und dem Uber-Ich zur Ver-

„.2)fugung gestellt werden . Moser zufolge beruhen die Grunde

dafur, daB das Ich seine Aggressionen auf sich selbst rich-

tet, vor allem in der Angst vor einer maglichen Unterbrech-

ung affektiv-emotionaler Bindungen, vor dem "Liebesverlust".

Die Gefahr eines solchen Liebesverlusts kann jedoch dort

nicht gegeben sein, wo eine starke emotionale Bindung fehlt

oder in ihrer Realisierung gehemmt ist: "Wenn die Libido-

beziehungen in der Entwicklung zurackbleiben oder durch Er-

eignisse wie Enttauschung am Objekt, Trennung vom Objekt,

Objektverlust, geschadigt werden, erweisen sie sich als zu

schwach, um die Aggressionsmengen zu binden: 2)

Es war natig, noch einmal ausfuhrlicher, wenngleich sehr

schematisiert, auf die Entstehungsbedingungen aggressiver

Verhaltensweisen einzugehen, um so die kontrastierenden

Momente im Verhalten RM-konsumierender Jugendlicher deut-

licher hervortreten zu lassen. So haben wir z.B. hinsicht-

lich der untersuchten konsumierenden Probanden feststellen

k6nnen, daB die affektiven Eltern-Kind Kontakte in der fru-

hen Kindheit ausreichend gewesen sein mussen, um eine Moti-

vation und Befahigung zur Anknupfung emotionaler Beziehungen

(Dependenzmotivation) auszubilden und damit ein gewisses

MaB an Verhaltenskontrolle zu etablieren. Allerdings wiesen

viele Anzeichen darauf hin, daB das elterliche Eingehen auf

die emotionalen Anspruche und Bedurfnisse ihres Kindes nicht

2) Freud, A., Wege und Irrwege der Kinderentwicklung;
Bern/Stuttgart 1968, S. 165; zit. nach T. Moser, 1970,
S. 205

1) Bandura, A., und R. H. Walters, 1959, S.41

-
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aus einer Haltung konstanter liebevoller und das Kind in

seinef Eigenst8ndigkeit akzeptierenden Zuwendung heraus

geschah, sondern intermittierende, inko istente Zage zeig-

te und in erster Linie durch die Absicht bestimmt schien,

sich der Fugsamkeit des Kindes zu versichern (vgl. Abschnitt

3.2.1). Mutterlicherseits mag dabei haufig die Intention

ausschlaggebend gewesen sein, die eigenen, durch das gest6r-
te Verhaltnis zum Ehepartner bedingten Frustrationen in der

Beziehung zum Kinde zu kompensieren (sie dort aber auch in

Form sporadischer und angesichts der gesellschaftlichen
Norm liebevoller Kindzuwendung als ErziehungsmaBnahme ge-

tarnter Ablehnungsreaktionen zu entlasten).

Wir haben derartige Erziehungshaltungen, die zwar den Er-

werb einer Dependenzmotivation gestatten, gleichzeitig aber

auf Seiten des Kindes Ungewi Bheit daruber bestehen lassen,

wie eine konfliktfreie Handhabung intensiverer emotionaler

Eeziehungen zu bewerkstelligen sei, unter dem Begriff der

Oherbehutung subsumiert - in Ubereinstimmung mit verfugba-

ren Untersuchungen, die eine gemaBigte Frustration emotio-

naler Abhangigkeitsbeditrfnisse als Ursache eines uniso star-

keren Bemuhend um stabile emotionale Bindungen belegen.

Dazu eine Beobachtung von Sears, der feststellte,"daE

mit auffallender Abhangigkeit reagierende Kinder Mutter hat-

ten, die nach auBen hin zwar Zuneigung demonstrierten, unter-

schwellig aber ihre Kinder ablehnten und dies durch den Ge-

brauch von Liabesentzug als Disziplinierungsmittel und

durch eine intolerante Haltung gegenuber aggressiven Ver-

„l)
haltensreaktionen des Kindes zum Ausdruck brachten.

Ein weiterer Aspekt, den diese so begriffene Elternhaltung

der Oberbehutung zu berucksichtigeh verlangt, ist die - zu-

mindest partielle - Ausbildung des moralischen BewuEtseins

oder Uber-Ich, die wir.bei RM-Konsumenten voraussetzen dur-

fen - aufgrund der (mit Vorbehalt interpretierten) Schuld-

1) Sears, R. R., et al., 1957; zit. nach Bar,

Walters, 1957, S. 40.
-, A. und R. H.
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gefuhle aggressiver Reaktionen und begangener Normubertre-

tungen wegen, wie auch aufgrund des umfangreichen Rationali-

sierungsapparats, der in Verbindung mit dem Konsumverhalten
1)

mobilisiert und eingesetzt wird.

1) Die empirische Bestatigung unserer Ableitungen vorausge-
setzt, muBte demnach das abweichende Verhalten des RM-

Konsumenten eher als eine neurotische, Uber-Ich Konflikte

agierende verhaltensform gesehen und interpretiert werden,
als in Richtung des psychopathischen, durch Uber-Ich De-

fekte charakterisierten Verhaltens, wie es fur den aggres-
siven Jugendlichen kennzeichnend ist. Eine ausfithrlichere

Besprechung und (tentativ-) klassifikatorische Abgrenzung
dieser beiden "Grund- bzw. Extremformen" abweichenden Ver·
haltens findet sich in Kap.VI der von uns haufiger heran-

gezogenen und zitierten Arbeit von T.Moser (1971). Mosers

Ausfuhrungen bestarken uns in der Annahme, daB die "nur

partielle" und gemaBigte Frustration emotionaler Bedurf-

nisse, die wir aufgrund der Sozialisationserfahrungen RM-

konsumierender Jugendlicher nachweisen konnten, eine Reiho
bedeutsamer Konsequenzen im Bereich der Therapie und Re-
habi].itation von Drogenabhangigen nach sich zieht. tmh-

rend z.B. die Bereitstellung korrigierender oder kompensa-
torisch wirksamer Vorbildfiguren bet aggressiven (und de-

linquent gewordenen) Jugendlichen sehr oft nicht den er-

warteten Erfolq erbringt, da keine bzw. nur unzulangliche
normative Gri,ndlaaen internalisiert wurden, auf denert eini

solche Therapie aufbauen kannte (z.B. ware hier eine bin-

lang noch kaum praktizierte bzw. praktikable identifika-

torische "Globalstrategie" vonn6ten), stellt - wie wir
auf Seite 62 als derzeit noch unkontrollierte hypotheti-
sche Behauptung formulierten - die L6sung konsumzentrier-
ter Verhaltensgewohnheiten einen ProzeB des Umlernens dar,
der auf der Basis fraher internalisierter Rollenerwartun-

gen erheblich leichter fallt bzw. erst muglich j.st. In

der durch die Ergebnisse unserer Studie nunmehr erfahrungs
wissenschaftlich abgesicherten Anknupfung an die Frage,
"wie qut fundiert der fruher internalisierte Bezugsrahmen
von Werten uberhaupt ist", den ein konsumierender Jugend-
licher in die Adoleszenz mitbringt CS.39), kannen wir sa-

gen, daB die bereits verinnerlichten normativen Grundlagen
bei RM-Konsumenten eine vergleichsweise recht gunstige
Resozialisierungs-Prcgnose gestatten - allerdings unter

der Voraussetzung vailig anderer, in den"klassischen" in-

stitutlcnalisierten Beziigen kaum zu reallsicrenden thera·.

peutischen Bedinguncen. Dies insofern, als beispielsweise
0 schwer Drogenabhanctige eine meist jahrelange Vorer·f ahrun 
im Sl:ine eines negativen Konditionierungsprozesses auf

samtliche gesellschaftliche Institutionen haben, die der

'Resozialisierung' dienan" Cs. R. Wormser,Vortragsexierpt
vom KongreB fitr Verhaltensmodifikation, Manchen Sevt.]9712
Fir werden im zuge unserer Schlunbetrachtungen am Eeisviel

der relativ intakten ...0*'...group Beziehungen der konsumie-
t·"-'--

render Probanden und der auf diesem Sozielisations-SektGr
4,initiierbaren sozia]prM.ventiven Mdglichkclten no:-1. <ur ·.

auf diese Fragen zurackhommen.

F ..-9, .'n¥.€.: -r
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Ein letztes in unserer Argumentationskette anzusprechendes

Moment ergibt sich aus der Tatsache, daB der Dependenzkon-
flikt bei aggressiven Jugendlichen nicht nur auf andere

(nicht-elterliche) Autoritatstrager - z.B. Lehrer, Meister,

etc. - generalisiert,sondern in gleicher Weise auf die

peers bzw. peer-group Beziehungen verschoben wird und so

deren Wirksamkeit als m6gliche Sozialisationsagentien be-

1)
eintrachtigt. Dies ist bei den untersuchten RM-Konsu-

menten nicht der Fall. RM-konsumierende Jugendliche sind

in einem vergleichsweise sehr viel starkeren MaBe zu gegen-

seltigem warmherzigen und emotional stutzendem Verhalten

fahig- dafur spricht, in illustrativer Ubereinstimmung mit

der quantitativen Aussage der Skalen 4-4 (S.129) und 4-5

(S.87), auch ihre verstarkte soziale Bindung an Gruppie-

rungen der jugendlichen Sub-oder Teilkultur,dle wir haben

beobachten, allerdings im Rahmen dieser Studie nicht quali-

tativ unterlegen kannen.

Im Prinzip erfullt hier demnach die peer-group ihre gesell-

schaftlich definierte Funktion (initiationsritueller) Erleict

terung im Abl5sungsprozeB von Elternhaus und Erwachsenen-

autoritat- im Sinne weitgehend jugendspezifischer Eelbst-

bestimmung hinsichtlich der Regulierung gemeinschaftlich-

gemeinsamer Interaktionsbeziehungen, uber deren Einhaltung

gegenseitige Kontrolle geubt wird. Ein Tatbestand,der fur2)

1) s. Bandura,A., und R.H.Walters, 1959, S. 354f.

2) Die notwendigerweise unvollstandigen Verhaltensorientie-

rungen,die dem Jugendlichen in Familie wie Schule gebc-
ten werden, sind ein bedingendes Moment fur die Entztehung

spontaner Gleichaltrigen-Gruppen.Innerhalb dicaer Gruppen
schaffen die Jugendlichen sich ein eigenes Wert·-Norr„-Sv·-
stem, das ihnen von Seiten der Gesellschaft nicht gegeben
wird bzw. gegeben werden kann. Peers schlienen sich in der

Regel aufgrund generalisierter pers5nlichor Sympathie zu-

sammen, motivierend sind dabei ahnliche geistige wie moto-

rische Befahigungen, m.a.W. der Wunsch "Gemeinsames zu un-

1 ternehmen". Dem Jugendlichen wird innerhalb dieser kaum

formalisierten Gruppierungen eine Sicherheit gewahrt, die

ihm die Erwachsenenwelt nicht zu geben verinag. In ihnen

sieht er sich von seinen peers akzeptiert; seine Probleme;
die tberwiegend auch die der anderen sind,worden begriffen
ernst genommen, es werden L6sungsnMglichkeiten erartert

und z.T. auch gemeinsam realisiert. (Diese fornele,weitge.
hend jdealtypische Bestimmung wurde vorgency:,.men in Anlet,-,·

nung an T.Parsons.) Von cinigem interesse im Rahnen unser=

Studie scheint uns die hnsicht D.Riesinan' s ,daB 1.1 terp:·,:,-

mogene Eeziehun129 elna runehmende sozial:sierur4*. r. r 71.·

-

4" r·n-or: ,
els - s,·-·iner betallsten t.·z,L:. 5
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gesellschaftspolitische Maanahmen gegen den Drogenkonsum

nutzbar zu machen ist. Das wesentliche Problem liegt dabei

allerdings in den inhaltlichen Bestimmungen solcher MaA-

nahmen. Wir wollen auf diese Fragen hier nicht weiter ein-

gehen und verweisen auf entsprechende Diskussionen sozial-

therapeutischer Konzepte - z.B. tel R. Leick; U. Ehebald;

L. Dietze; E. Parow et al. in den Arbeitspapieren zum

Anti-Drogen-KongreB (Hamburg, 18./19.3.1972; vgl. Litera-

turverzeichnis). Um jedoch kurz anzudeuten, wohin derartige,

unter dem Schlagwort "Jugend hilft Jugend" begreifbare

MaBnahmen zu zielen haben, anschlieBend eine Stellungnahme

von U. Ehebald bezuglich einiger motivierender Momente

im Verhalten nicht nur RM-konsumierender - Jugendlicher:

t1 1. Jugendliche mussen heute selbst ihre Pubertatsriten er-

finden, die ihnen die Entdeckung ihrer Identitat ermdg-

lichen. In der Erwachsenenwelt glauben sie heute keine

Ideale mehr finden zu k6nnen, deren Verwirklichang ihnen

lohnend erscheint. EingroBer Teil der Riten dieser Ju-

gendkultur tragt romantische, antimaterialistischa Zilge

im Rousseauschen Sinne: Zuruck zur Natur...

2. Die Jugend ist enttauscht von ihren Vatern und Muttern,

die dem Konsummoloch zuliebe immer mehr arbeiten, um im-

mer mehr Geld zu verdienen. Sie fuhlt sich vernachlas-

sigt und entdeckt, daB die Erwachsenen selbst die Fami-

lie zerstdren, und schafft sich in ihren Gruppierungen,

Wohngemeinschaften, GroBfamilien, Kommunen etc. so etwag

wie Ersatzfamilien.

3. Diese Jugend will nicht unter den Leistungszwangen der

Konsumwelt zusammenbrechen. Ein Teil der jungen Leute

kreiert dementsprechend ein mehr passives Lebensideal.

Just diese Sehnsucht aber tragen die Erwachsenen selbst

in sich; sie durfen sie aber in sich selbst nicht wahr-

nehmen und prcjizieren sie als bdse und gefahrlich in dif

Jugendbewegung hinein. So kommt es zu weiterer gegensei-

tiger Entfremdung der Generationen. .,
1 )

rortsetzung der FuSnote 2) von S.184:

zufolge - die "AuBenlenkung" des Menschen sich in den in-

dustrialisierten Gesslischaften standig wciter verstarkt.

1) Ehebald, U., 1972, E. C.39

.
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Ehebald streift in seinen Ausfuhrungen u.a. auch Maglichkei-

ten der Jugendhilfe - vorgestellt als relativ wenig insti-

tutlonalisierte, flexibel zu handhabende, vor allem aber

indirekt zu vermittelnde kompensatorische Eingriffe in den

sekundaren SozialisationsprozeB - und kommt dann zurack auf

die in den Programmpunkten 1. und 2. (s. S.185) anklingenden

"jugendautonomen" Ansatze im Rahmen sozialprophylaktischer

Aktivitaten: "Nach meiner Ansicht haben Jugendinitiativen
der geschilderten Art so gefahrdet sie auch immer von Zeit

zu Zeit sein m6gen die besten Chancen, fruchtbare Arbeit

zu leisten. Die Aufnahme in (und direkte Einschaltung der;
d.V.) staatlichen Institutionen dagegen scheint eher zu pas-

sivieren, und das Ziel der Resozialisierung, der Wiederein-

gliederung in den ArbeitsprozeB, scheint weniger zur Festi-

gung der ... gefahrdeten Persdnlichkeit des Drop-out beizu-

tragen. Die beste Sicherung gegen Ruckfalle", so Ehebald in

bezug auf die Rehabilitation von Drogenabhangigen, "ist die

Entwicklung einer Ideologle eines Exusers, der ber€it isc,

sich selbst neue soziale Bezuge zu schaffen, in denen er

fortan zu leben gewillt ist„l'.

F. Neidhardt gibthier im Hinblick auf die demgegeneber von

der Erwachsenenwelt vertretenen - u.E. allmahlich unverkenn-

bar historisch "obsolet" gewordenen (vgl. S.124) - Sozlali-

satlonsnormen zu bedenken, ob dort nicht ebenfalls eine Ide-

ologisierung zum Zwecke dor Selbstbehauptung und Verteidi-

gung von Eigeninteressen gegenuber der nachwachsenden Gene-

ration stattfindet. Insofern namlich, mit Blair, Jones und

Simpson zu sprechen, die Geselischaft an dem Jugendlichen nur

als Versprechen ihrer Erhaltung interessiert ist, sich mithin

zur Unterdrackung der potentiellen Flexibilitat wie reifungs-

bedingten Reichhaltigkelt alternativer adoleszenter Verhal-

tensformer, gezwungen sieht.2) "Es ist zu pritfen", so Neid-

hardt in seiner ersten kritischen Anmerkung zum Thema Jugend

und Sozialisation, "ob das Argument, Jugundliche muBten noch

1) Ehebald, U., 1972, S. C49

2) vgl.: Blair, G.M., Jones, R.St. und R.H. Sjmps, A, Educa-
tional psychol ogy, New York 1962

i
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reifen, um Erwachsenenrechte zu erhalten: b108 Ideologie

oder aber Anla£ zu tatsachllch wahrnehmbaren Sozialisations-

anstrengungen der Gesellschaft ist. Bei den 'haheren Tach-

tern', die zu Hause darauf warten, verhelratet zu werden,

liegt ein Ideologieverdacht ebenso nahe wie bei solchen

Lehrlingen, deren Ausbildung darin besteht, Hilfsarbelten

und Dienstleistungen fur den Meister zu verrichten. Zweiteng
sind Gesellschaften nach dem Grad an Selbstsozialisation zu

unterschelden, den sie ihren Jugendlichen auferlegen bzw.

gestatten." Selbstsozialisation Jugendlicher betrifft nach

Ansicht des Autors deren Mitbestimmung und selegierende Ein-

fluEnahme bei der Adaption von Wertorientierungen, Normen,

Kenntnissen und Motivationen, die im SozialisationsprozeB

abertragen werden."M6glichkeiten dazu ergeben sich fur Ju-

gendliche umso eher, je graBer der Geltungsberelch altersho-

mogener Gruppen Jugendlicher und je geringer in altershetero

genen Gruppen (Familie, Schule usw.) die Autoritatsspanne

zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ist. Neidhardt
"1)

weist noch darauf hin, daB die entscheidende Frage, ob und

inwieweit jene in peer-groups eingeubten, gegenuber dem

Herrschaftsmuster von Familie wie Schule erheblich dj.fferen-·

zierteren und elastischeren Autoritatsbeziehungen eine ef-

fektive Selbstsozialisation Jugendlicher verursachen, nur

empirisch, unter Beracksichtigung einer Reihe welterer Fak-

toren, beantwortet werden kann.

Diesen kritischen Verweis auf die notwendige empirische

Analyse solcher Fragestellungen aufgreifend, sel noch eln-

mal betont, daB die meisten der vorangegangenen Oberlegungen

- obschon durch unsere Untersuchungsergebnisse nahegelegt -

hypothetischer Natur sind und der Oberpritfung durch eine

breiter angelegte Untersuchung bedurfen, deren Design drel

miteinander zu vergleichende (hier bislang nur theoretisch

verglichene) Populationen erfa2t: aggressiv-delinquente,

RM-konsumierende und nicht auffallig gewordene Jugendllche.

Davon abgesehen versteht sich von selbst, daB wir bei der

13 Naidhardt, F., 1970, S.22

i
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Herausarbeitung der genetischen Schwerlinien der gegenuber-

gestellten devianten Verhaltensweisen von einer verscharf-

ten Kontrastierung ausgehen muBten, ohne Beruckslchtigung

der realiter zweifellos uberwiegenden habituellen Misch-

formen. So gesehen stellt die hier vorgenommene Bestimmung

des verhaltensspezifischen Grundrasters, das unserer Mei-

nung nach dem RM-Konsum unterliegt, eine Extremform von

Tendenzen dar, die sich bel den untersuchten konsumierenden

Jugendllchen allgemein gezeigt haben.

2. Der zweite Geslchtspunkt  den wir in dieser SchluBbe-

trachtung berahren wollen, bezieht sich auf das Sozialisie-

rungspotential der Institution Familie in der gegenwartigen

Gesellschaft uberhaupt. Wir haben in unserer Untersuchung

nicht nur erhebliche Sozialisationsdefekte bel RM-konsumie-

renden Jugendlichen, sondern bis zu einem gewissen Grade

auch StOrungen im familialen Lernberelch der Nichtkonsumen-

ten registrieren kunnen - dies nicht nur aufgrund der gene-

rell kritischen bis ablehnenden Einstellung der drogenabsti

nenten Vpn. gegenuber den elterlichen Erziehungsstilen, son-

dern in gleicher Deutlichkeit nahegelegt durch die relativ

niedrigen Mittelwerte, die auch bei diesen Jugendlichen im

Hinblick auf deren Beziehungen zum Elternhaus feststelibar

sind. Der angesprochene Gesichtspunkt gewinnt weitere, uber

die Erkenntnisse dieser Studie hinausgreifende Bedeutung

angesichts der aus einer kurzllch durchgefuhrten Reprasenta-

tiverhebung hervorgehenden Zahl von nur 39% Jugendlicher, die

auf die Frage "Kdnnen Sie sich vorstellen, daB Sie irgend-

wann mal ein Rauschmittel nehmen" mit eindeutiger Ablehnung

reagierten. Die restlichen 61 Prozent k6nn€n demnach als -

in gradueller Abstufung gefahrdet betrachtet werden.
1)

Da mithin die oben skizzierten Maglichkeiten einer kompensa-

torischen Beeinflussung des sekundaren Sozialisationsprozesse

so wichtig sle sind, gleichwohl um Jahre zu spat kommen, er-

1) Vgl. die erst nach AbschluB dieser Untersuchung vorllegen-
den

.
'rebnisse eiher im Auftrage der BZfgA vom Institut fur

Juge "orschung (Manchen) durchgefuhrten Mehrthemenbefra-

gur. asundheit" der 14- bis 25j8hrigen Bundesbevulkerunc.

1

1

*
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hebt sich die Frage, wie und an welcner Stelle MaBnahmen an-

setzen sollten, die ein Optimum an Pravention erwarten lassen.

Die Richtung diesbezuglicher Uberlegungen klang bereits mehr-

fach an nicht zuletzt in der Frage nach dem Sozialisations-

potential des heute vorherrschenden Typus der "Kernfamilie„l).
M.a.W. geht es hier also um die Diskussion der Mdglichkeiten

einer korrigierenden EinfluBnahme auf den primaren Sozialisie-

rungssektor; um eine Diskussion, der im folgenden ein ver-

gleichswelse etwas breiterer Raum gewidmet werden soll.

Beginnen wir mit der gelaufigen Feststellung, da£ die Familie

trotz zentraler Stellung im Sozialisatlonsgeschehen ihre ge-

sellschaftlich definierte Sozialisationsaufgabe allein nicht

zu bewaltlgen vermag, da ihr auf den Reproduktionssektor be-

zogenes Rollcnrepertoire begrenzt ist, der Produktionssekter

jedoch - aufgrund fortgeschrittener Spezialisierung gesell-

schaftlicher Teilbereiche - eine entsprechend ausdifferenziert 

Rollenbeherrschung von seinen Teilnehmern verlangt. Die Fami-

lie kann also nicht hinreichend auf eine Welt vorbereiten,

"von der sic sich als 'Gruppe besonderer Art' (R. KOnlg) unter

relativ starker Betonung affektiver, partikularistischer und

diffuser Sozialbeziehungen abhebt. Leistungsmotivation, Auto-

nomie, Flexibilitat und Intelligenz bleiben unterentwiekelt,

und die Gesellschaft muB andere Sozialisatoren institutlona -

lisieren, wenn sie diese Persdnlichkeitseigenschaften von ih-

rem Nachwuchs erwartet„2) ..Die Familie ist immer weniger in

der Lage, die Vermittlung der motivationalen und kognitiven

Grundqualifikationen zu garantieren, "welche die vergesell-

schafteten Individuen fur die Obernahme bestimmter Klassen

von Funktionen im Bereich der gesellschaftlichen Arbelt pra-
7,disponieren"  .

Einige Momente dieser "Dysfunktj.onalitlit" haben wir in unserer

Untersuchung beleuchten k6nnen, sci es uber die geschwac hte

1) Wir schlieSen uns Del der Bestimmung dieses Familientypas
Ren6 KAnig an, der die Kernfavilie als "Gruph19 von Mann und

Frau mit ihren unverheirateten Kindern" definiert (1969,3.20
2) Neidharit, F., 1970, S. 21
31 Habermas, J. 1963, S. 51
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Rolle und Funktion des Vaters oder die Defekte im familia-

1)
len Kommunikationsgeschehen. F. A. Kosmale (Abteilung Fa-

milie im Bundesministerium Jugend, Familie und Gesundheit)

stellt in diesem Zusammenhang die These auf, daB die kri-

tische Analyse heutiger Familienwirklichkeit es rechtfertige,

von einem "strukturellen Erziehungsdefizit" der Familie zu

sprechen: " Zum Gelingen dessen, was wir Sozialisationspro-

zeB oder Erziehung nennen, ist mehr erforderlich, als in der

heutigen Kleinfamilie normalerweise geleistet und auch von

„2)ihr erwartet werden kann.

Diese Aussage gewinnt Kcnturen in einer historischen Ruck-

blende auf die totale und lebenslange Einbindung des Indi-

viduums ins Beziehungsgefuge der GroBfamilie der vorindustri-

ellen Gesellschaft, die noch weitgehend autonom und autark

war bei der Sicherung ihrer materiellen Basis. Die Wirk-

lichkcit dcr heutigen industriellen Arbeitswelt dagege,7

sieht anders aus. Denn dadurch, daB hier die berufliche

Leistung zum entscheidenden Faktor fur gesellschaftljches
Ansehen gcworden ist, werden zwar starkere Antriebe zur·

Persdnlichkeitsentfaltung freigesetzt, doch die atigebotenen
und ausgeubten Berufstatigkeiten schlieBen eine Selbstver-I

wirklichung des Menschen in seinem Beruf in vielen Fallen

aus. Das Auseinanderfallen von Wunsch und Wj.rklichl:eit, von

Ziclvostellung und Zielverwirklichung, die Diskropanz zwi-

schen Leistungsforderungen und Eu Leistendem k6nnon zu Kon-

flikten, Angst und Statusunsicherheit fuhren und schlieB-

lich in Aggressivitat oder in Apathie und Resignation munden.

Durch diese Entwicklung wird der heranwachsende Jugendliche

besonders betroffen. Er steht oft in Ausbildungsgangen, die

immer langer, komplizierter und mohwerer durchschaubar wer-

1) Was hier als "dysfunktional" bezej.chnet wird, entspricht
dem Begriff der familialen Desorganisation bei K6nig:
"Wir verstehen Enter der Desorgenisation der Familie ei-
nen Zustand der 'Anomie', der durch ahnehmend2 Kontakte
der Gruppenmi. tglieder und einen entsprechenden Mangel an

sozialer Kontrolle bedingt ist." (1969, S.254)

2) Kosmale, A.F., Zwischen Elternhaus und Kindergarten. Neue
Formen der Eltern-Selbsthilie: 1971, S. 120

i
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den, die bereits von den Gesetzen des leistungskompetitiven

Handelns beherrscht sind und ihn in verl ngerter Abh8ngig-

keit von einer Familie halten, die seine soziale Unselb-

standidkeit nicht auszugleichen vermag. Aus dieser Situation

erklart sich dann auch die heute immer haufiger beobachtbare

Tendenz zur fruhzeitigen konfliktgeladenen Los16sung vom

Elternhaus. Denn dem Erlebnis der Unsicherheit und Verun-

sicherung entspringt die Suche nach Anhaltspunkten fur das

Verhalten, eine Suche, die nicht selten zum AnschluB an

subkulturelle Gruppierungen mit RM-Konsum fuhrt und die fur

diese Jugendlichen, die ihre Reifezeit noch nicht abge-

schlossen haben, bereits eine endgilltige Entscheidung far

das spatere Leben bedeuten kann.

Zuruckkommend auf die Frage nach wirksamen gesellschaft-

lichen und kulturellen Hilfen gegenuber derartigen Tendenzen

sozialer Desorganisation und individueller Verunsicherung,

lassen sich die Leitsatze lines Referats von G. Wurzbacher

aufgreifen, in denen dieser fordert, daB auf langere Sicht

eine "Vorbereitung des BewuBtseins auf die fur unsere Ge-

sellschaft konstitutive soziale und individuelle MobilitAt"

zu geschehen hat und daB die damit verbundenen Verunsiche-

rungen, Frustrationen und Konflikte als notwendige Heraus-

forderungen des individuellen Lern- und Entwicklungsprozesses

gesehen werden mussen. Wurzbacher weist darauf hin, daB

"Formen der Fritherkenntnis von fehlgeleiteten Sozialisati-

onsprozessen" zu entwickeln sind, da* vor allem aber "elter-

liches Versagen fruhzeitig erkannt und durch familiener-
1)

ganzende Bindunge.n gemildert und ausgeglichen werden" muB.

Vergleichbare Vorstellungen, die in noch starkerem MaBe auf

eine Beeinflussung der familialen Binnenstruktur durch Star-

kung der familialen AuBenbeziehungen abzielen, finden sich

bei Kosmale: "Neben eine Intensivierung der Erziehung in der

1) Wurzbacher, G., Chancen und Gefahrdung der Persanlich-

keitsentwicklung in einer industriellen Leistungsgesell-
schaft. Vortrag gehalten auf der "Wissenschaftli ch-prak-
tischen Fachkonferenz uber den Drogen und Rauschmittel-

miBbrauch  Stuttgart 8. bis 12.11. 1971

)..: /.31 -Tivpp"·
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Famlie und neben die Bemithungen, Familienerziehung durch

6ffentliche Einrichtungen zu erganzen, mussen Bemithungen

treten, um die inter-familiale Kooperation zu entwickeln.

Es mussen Wege gefunden, Initiativen gestutzt und unter-

stutzt werden, die den ProzeB der Isolierung der jungen
I,1)

Familie und der Kleinfamilie abbauen.

Es geht diesen Planungen im wesentlichen darum, den Raum

der Familienerziehung mit Einrichtungen zu verzahnen, die

ein Mehr an Soziabilitat, Solidaritat und Kooperationsbe-

reitschaft garantieren. Wir wollen hier nur einen m8glichen

Typus solcher Einrichtungen betrachten, der sich als Fami-

lien- oder Elterngruppe bezeichnen lieBe und der als locke-

rer - auch raumlich nahegelegter - Verbund mehrerer Kern-

familien zu verstehen ware. In einer solchen Gruppierung

bleibt die relative Eigenstandigkeit. jeder Familie gewahrt,

ihre Erziehungskapazitat wird jedoch erheblich gestarkt,

da dem Kind erhahte Kontaktm6glichkeiten nicht nur zu G].eich-

altrigen, sondern auch zu anderen Erwachsenen (d.h. also zu

anderen, kompensatorisch wirksamen Identifikations- und

Rollenvorbildern) geboten werden.2  Auf diese Weise kann

das Kind die belastenden Einflusse einer maglicherweise

gestorten Kommunikationsstruktur innerhalb seiner eigenen.

Familie ausgleichen und hat eine Chance, den neurotisieren-

den Rolleninduktionen im Rahmen elterlicher Konfliktspan-

nungen zu entgehen, wie sie z.B. fur viele Elternhauser

RM-konsumierender Jugendlicher bezeichnend zu sein scheinen.

Auf die sozialstrukturell bedingten Hindernisse, denen die

Realisierung derartiger Vorschlage sich konfrontiert sieht,

soll hier nicht weiter eingegangen werden. Eines der ge-

wichtigsteh deutet Kosmale an, wenn er sagt, daB "die heute

2) Zu erwagen ware fur Zusammenschlusse der beschriebenen

Art die Verbindlichkeit gewisser Gemeinschaftseinrichtun-

gen, vor allem im Bereich der Kindererziehung. Vorstell-

bar ist u. a. auch eine turnusmaBig zwischen den Eltern

wechselnde Leitung und Betreuung von Spiel- bzw. Kinder-

gruppen im Vorschul- wie Schulalter.

1) Kosmale, A.F., Erziehung in der fruhen Kindheit - Eltern-

haus und Gesellschaft, 1971, S. 28
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vorherrschende Wohnform - abgeschlossene Kleinwohnung im

groBraumigen, dichtbebauten Siedlungsgebiet - nachbarliche

Beziehungen eher verhindert, als daB sie solche f6rdert„1).
M. a. W. mussen auch Uberlegungen hinsichtlich der Entwick-

lung neuer architektonischer Formen angestellt werden.

Wenn Kanig von der "ideologischen Anfalligkeit' der Familie
.2)

spricht, die haufig (so z.B. in der Diskussion um die Ehe

scheidung) dazu gefuhrt hat, konservative oder mit der ge-

sellschaftlichen Wirklichkeit nicht mehr in Einklang zu

bringende Familienmodelle und -leitbilder durchzusetzen

oder aufrechtzuhalten, dann stellt sich die Frage, ob die

vorangegangenen Uberlegungen nicht einer ebensolchen, nur

andersgearteten Ideologisierung erlegen sind bzw. ihr Vor-

schub leisten. Diese Frage ist noch nicht eindeutig ent-

scheidbar, da auf dem Gebiet der Familienforschung ein of-

fenkundiger Mangel an empirisch abgcsicherten Erkenntnissen

besteht, doch wollen wir abschlieeend einige in Richtung

der geauBerten Ansichten zielende Beobachtungen der Sozial-

wissenschaft zu Wort kommen lassen.

Unter Hinweis auf die Kibbutz-Erziehung macht beispielsweise

P. Furstenau darauf aufmerksam, " daB es neben der uns ver-

trauten Familienerziehung andere organisatorische Mag]ich-

keiten, die Aufgabe der Kleinkindererziehung zu 16sen, gibt,

Lasungen, die sehr viel fruher und starker von kollektiver

Erziehung Gebrauch machen, ohne deshalb die Beziehung des

Kindes zu seiner Ursprungsfamilie ganzlich aufzugeben cdet

das Kind einer unpersdnlichen, entbehrungsvollei Anstalts-

arziehung zu (iberantworten"  Der Autor meint damit nicht,

daB hier eine historisch spezifizierbare Sozializierungsform

Modell der Erziehung in unserer Kultur sein sollte, wohl

aber sei daraus die Lehre zu ziehen, nicht " in der uns ver-

trauten ausschlieBlich familialen Erziehung das einzig m6g-

1) Kosmale, A. F.,Zwischen Elternhaus und Kindergarten,a. a.0.,
S. 180

2) Kanig, R., 1969, S.271

3) Furstenau, P., 1967, S. 111 \1
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liche oder einzig erforderliche oder optimale Arrangement

der Fruhsozialisation zu sehen und unser gegenwartiges

culture pattern der Fruhsozialisation in der Kernfamilie

„ 1)
soziologisch zu verabsolutieren und zu dogmatisieren .

Nach Furstenau steht zu vermuten, daB sich Familienstruktur ',

und Aufteilung der Sozialisationsfunktionen in der Zukunft

weiter andern werden, insofern bereits jetzt ein stetiger

ProzeS des Ruckgangs der Spannweite der Sozialisations-

funktionen und der Sozialisationskraft der Familie zugunsten

von Institutionen wie Initiativen kollektiver Erziehung

zu beobachten ist.

Eine ahnliche Entwicklung glaubt H. E. Richter durch eine

Reihe aus der psychotherapeutischen Praxis gewonnener Ein-

sichten bestatigen zu kdnnen. Er spricht von einer gegen-

wartlgen Offnung der Familie "nach auBen" und halt as fur

denkbar, "daB sich die Tendenz zur 'GroBfamilie' weiter

ausdehnon beziehungsweise von alter werdenden Jugendlichen

beibehalten werden wird. Von vielen wird es als Vorteil

empfunden, die hesonderen Abhangigkeitsgefahren fraher

allzu exklusiver Paarbindungen zu vermeiden, ohne sich an-

dererseits isolieren zu massen." Als Psychoanalytiker be-

gruat Richter diese "Tendenz zur freieren Offnung der Paar-

beziehungen und der Familien nach auBen. Denn sie bedeuten

einen Abbau von Motiven, die in allen sozialen Schichten

immer wieder zur neurotischen Deformierung von Ehe- und :

Familienstrukturen gefuhrt haben". Richter nimmt an, daB das

Modell der Gruppentherapie vor allem deshalb soviel An-

klang gefunden habe; weil die "Lebensform" solcher Gruppen

ahnlich dem Kommune-Modell sehr verbreiteten Bedurfnissen

entgegenkommt. "Es ist eine Tendenz unserer Zeit, mit der-

artigen Gruppenstrukturen im Arbeits- und Freizeitbereich

zu experimentieren. Hier spielen sich jedenfalls Entwi.ck-

lungen ab, die auch fur die zukunftige Lebensform
"2)der Familie von Bedeutung zu sein scheinen.

1) Furstenau, P., 1967, S.111

2) Richter, H.E., Patient Famil.ie, Hamturg 1972, 3.36f.
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Anhang I

Interviewer - Leitfaden

I. Demographigche Daten

1) Besuchter Schultyp

2) Geschlecht

3) Alter

4) Geburtsort

5) Religion

II. Wohnsituation

6) Bel wem wohnhaft7 - Falls nicht bei Eltern,
walter mit Frage 15)

7) In welchem Stadtteill

8) Im eigenen Haus oder zur Miete?

9) Wieviel Raume umfaBt die Wohnung?

10) Wieviel Personen leben darin?

11) Eigenes Ziraer?

12) Kurze Beschreibung der Wohnung? (Zentralhe·iziung/
Badl)

13) Schon immer dort gewohnt?

a) Falls nein: Seit wann?

14) Immer bei den Eltern gelebt7

a) Falls nein: Wo noch?

15) Jemals bei den Eltern gelebt?

a) Bis wann?

b) Warum nicht (mehr)7

c) Falls noch Erinnerung an Wohnverhiiltnisse bei

Eltern,Fragen 7 bis 14 in Vergangenheitsform
anschlieBen

III.Eltern und Geschwister (demographische Daten)

16) Leben heide Elterntelle noch?

17) Haben Eltern immer zusammengelebt?

18) Waren Vater/Mutter vorher schon einmal verheiratet

a) Fe-lls ja: Wie oft Vater/Mtltter 2

19) Alter des Befragten zunt Zeitpunkt des Todesfalls,

der Trennung,der Sch,·*i.dung(en),dir Wicderheirat reiti

'. .....:'ll-:,:*.*''f-'4:'S
.
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20) Alter des Vaters/der Mutter

21) Stammen Eltern aus K6ln (Vater/Mutter) 7

a) Falls nein: Woher Vater/Mutter?

22) Woher stammen GroBeltern vaterlicherseits/mutter-
licherseits?

23) Beruf GroBvater vaterlicher-/muterlicherseits

24) Schulbildung Vater/Mutter

25) Beruf des Vaters (vorwiegende Tatigkeit)

a) Falls nicht berufstatig: Grunde

b) Hat Vater immer den gleichen Beruf ausgeubt?

c) Falls nein: Vorangegangene Tatigkeiten

26) Ist Mutter berufstatig?

a) Falls ja: In welchem Beruf?

b) Falls nein: Frither schon einmal berufstatig?

c) Handelt (e) es sich dabei um ganz-/halbtagige
oder unregelmaBige Beschaftigung(en) ?

d) Welchen Beruf zuletzt ausgeubt?

e) Warum aufgeh6rt?

27) Anzahl und Reihenfolge der Geschwister (Geschlecht;
Alter; Ausbildungsphase; Beruf;Wohnhaft bei Elten17)

28) Zu welchem der Geschwister bestes Verhaltnis?Warum?

a) Zu wem das schlechteste?Warum?

29) Friiheste Kindheitserinnerung (in guter wie schlech-

ter Hinsicht)

IV. Schul- und Berufssituation

30) Hattest du in den letzten Jahren einmal besondere

Schwierigkeiten in der Schule?

a) Welcher Art waren diese Schwierigkeiten?

b) Bei wem lag der Grund dafur?

31) Hat dich dein Vater bei Konflikten mit Schule/Leh-
rer jemals ermutigt oder unterstutzt?

a) Falls ja:In welcher Form (abwertend,resignie-
rend//verstandnisvoll,aufklarend) ?

32) Bevorzugte Facher in der Schule

a) Warum?

33) Einordnung im 1,2. oder 3. Leistungsdrittel der
Schulklasse (zu erfragen far alle besuchten Schulen)

34) Welches Berufsziel?

a) Wann zum 1.Mal fur diesen Beruf interessiert?

b) Aus welchen Grfinden? Warum?

.....:*":  ]GE'ly
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c) Unterstutzen Eltern diese Plane (Vater/Mutter)?

d) Was ist fur dich das wichtigste am Beruf?

35) Wahrend der Volksschulzeit jemals vor der Frage ge-
standen,auf weiterfuhrende Schule zu gehen?

a) Falls ja: Wer gab die Anregung dazu?

b) Aus welchen Gr[inden wurde Anregung nicht realisiert?

36) Ist Besuch der hdheren Schule fur Eltern ein pers6nli-
ches oder finanzielles Opfer?

37) Sind Eltern an Schulleistungen interessiert?

a) Wie haufig sind schulische Leistungen zu Hause An-
laB fur Vorhaltungen und Ermahnungen?

b) Glaubst du,daB Eltern hinsichtlich 4er Schullei-

stungen zuviel von dir erwarten?

c) Macht es dir etwas aus,wenn du die Erwartungen,die
deine Eltern an dich bzw. deine Schulleistungen
stellen,nicht erfullst? In welchem MaBe/Wie senr?

38) Wie gern oder ungern gehst du zur Schule?

39} Wie ist Verhaltnis zu Lehrern?

a) Gibt es welche,die du besonders ungern hast7

Warum?

40) Was,glaubst du,halt man von dir in deiner Klasse/
deinem Betrieb7

41) Glaubst du,daB du das jetzige Schuljahr/deine Lehre

erfolgreich abschlieBen wirst 7

V. Freizeitverhalten und Freundeskreis

42) Wieviel frei verfugbares Geld pro Monat?

a) Zu Hause Rechenschaft uber Verwendung des Geldes?

43) Beschaftigung auBerhalb der Schule/Lehre,die besonders
interessiert und fur wichtig gehalten wird und der ein

wesentlicher Teil der Freizeit gewidmet wird?

a) Hat diese Beschaftigung etwas mit deinem Lebensziel

zu tun oder mit dem,was du spater erreichen willst?

b) Was fur eine Beschaftigung? (Falls politisch,hier
Fragen 99 und 100 einfugen)

c) Sind Eltern mit dieser Beschaftigung einverstanden?

44) Wie verbringst du deine Freizeit am Liebsten: Alleine
oder zusammen mit Freunden?

a) Was unternimmst du denn gew6hnlich,wenn du alleine

bist?

b) Flihlst du dich unruhig oder unglucklich,wenn du allcj

ne bist? (Wie oft kommt das vor? Was pflegst du in
solchen Situationen zu tun?)

*
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c) Mit was fur Leuten verbringst du deine Freizeit?

45) Mitglied in Verein (en) eder Ju¥enderganisation,wo
Mitgliedschaft bzw. -beitrag Bedingung?

a) Was far Verein bzw. Organisation7

b) Wie oft gehst du dorthin7

46) Bist du in einem Kreis von jungen Leuten,der sich re-

gelmaBig oder Ofter trifft und sich zusammengeharig
fuhlt? (nicht verein oder Verband)

a) Wenn ihr euch mal trefft,geschieht das auf Verab-

redung oder zufallig (wie haufig)?

47) Was sind das fur Dinge,die ihr gew6hnlich gemeinsam
unternehmt7 (Was,wie haufig?)

48) Engster Freundeskreis: Wieviel Personen?

a) Fester Freund? Feste Freundin?

49) Auf welche Weise trefft ihr eure Entscheidungen da-

ruber,was die Gruppe unternimmt bzw. unternehmen sollte

a) Vertrittst du dabei bisweilen deinen eigenen Stand-

punkt oder schlieBt du dich gewahnlich der Mehr-

heit an?

b) Angenommen,du stimmst mit der Gruppemmeinung nicht
uberein machst du dann trotzdem mit,oder tust du,
was du fur richtig halst?

50) Wie sehr kummert es dich,was deine Freunde von dir
denken?

a) Wie muB man sich in deiner Gruppe verhalten,um
akzeptiert (respektiert) zu werden7

b) Wenn Freunde/Freundinnen an dir oder deinen Hand-

lungsweisen etwas auszusetzen haben,versuchst du
dann,dich zu andern? Oder glaubst du,daB dies deine

Freunde nichts angeht bzw. deine Privatangelegen-
heit ist?

c) Bist du schon mal uber deine Gedanken oder ill)er

Dinge,die du getan hast,nicht ganz aufrichtig zu

deinen Freunden gewesen,weil du meintest,daB man

dich dann hatte unsympathisch finden kannen?

(Was fur Dinge/Gedanken? Wie of kommt/kam das var?)

51) Manche schatzen es,Freunde zu haben,mit denen man seine

Angelegenheiten besprechen und denen man vertrauen kann
Andere dagegen halten es fur das beste,sich auf nie-

manden auBer sich selbst zu verlassen.Wie stehst du
dazu?

a) Gibt es irgendwelche Dinge,die du lieber fur dich

behalst? (Was far Dinge?)

b) Wie sehr glaubst du,kannst du deinen Freunden ver-

trauen?

52) Hattest du schon einmal das Gefuhl,vin deinen Fr *den
nicht akzeptiert zu werden?

...
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a) Bist du jemals aus einer Gruppe ausgeschlossen wor-

den,weil die anderen dich nicht mochten7

53) Wie schwer fallt es dir,Freunde zu gewinnen,d.h. Freund
schaften zu schlieBen - und zu erhalten?

a) Woran kdnnte das deiner Meinung nach liegen?

54) Meinung uber Jungen/Madchen gleicher Altersklasse: Wie
muB einer sein,was muB er an sich haben,damit du ihn

gut findest und als Freund akzeptierst?

a) Und Madchen,mit denen du gerne zusammen bist,wle
sollten die sein7

b) Welche Typen (Madchen wie Jungen) werden als abso-
lut unsympathisch empfunden7

55) Angenommen,einer (eine) deiner Bekannten bzzw. Freunde
trickst dich ganz b6se aus.Was wurdest du (mit ihm/ihr)
tun,um die Sache heimzuzahlen bzw. wieder ins Reine
zu bringen7

56) Angenommen,du saBest ubel in der Klemme.Auf wieviele
deiner Freunde und Freundinnen kdnntest du in einem
solchen Fall zahlen? Wieviele warden wirklich,ohne
Zagern und Bedenken helfen? (spezifizierent)

a) Ist es schon einmal vorgekommen,daB Freunde/Freun-
dinnen geholfen haben? (Bei welchen Gelegenheiten?)

57) Kennen Eltern Freu·le und Freundinnen pers6nlich?

58) Sagst du zu Hause immer wo du hingehst und mit wem du
zusammen bist?

VI. Sexualverhalten

59) Glaubst du,daB sexuelle Probleme die schulischen oder
beruflichen Leis tungen ung[instig beeinflussen kdnnen?

60) Wie sehr machen dir sexuelle Probleme zu schaffen?

a) Kannst du mir diese Probleme etwas naher beschrei-
ben?

b) Ist unter deinen Bekannten einer, der ill:,erhaupt kei-
ne Probleme mit Madchen hat?

c) Wieso glaubst du das7

61) Schon einmal intime Beziehungen zu einem Miidchen ge-
habt?

a) Wie ist es dazu gekommen?

b) Wie oft solche Beziehungen gehabt?

c) Jemals ein langerdauerndes intimes Verhaltnis zu

einem Madchen gehabt?

d) Wie oft bisher solche (langeren) Verhaltnisse ein-

gegangen?

e) Wann war das letzte dieser Verhaltnisse?

62) Homosexuslle Erlebnisse?
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63) Hast du schon mal den Wunsch gehabt,mehr sexuelle Er-

fahrungen zu besitzen,als du bisher hast sammeln
k6nnen? (Wie sehen deine bisherigen aus?)

64) Redest du mit deinen Freunden/Freundinnen iiber diese

Dinge (Verhaltnisse,Beziehungen) nach denen ich dich

jetzt frage? (Wie haufig?)

a) Was erzahlst du ihnen?

b) Fragst du sie schon mal um Rat7

c) Ubertreibst du gelegentlich auch schon mal mit
deinen Erfahrungen?

65) Wann hast du das erste Mal onaniert? Versuch,dich so

weit wie maglich zurlickzuerinnern

a) Wie bist du dazu gekommen?

b) Wann hast du's zum letzten Mal gemacht?

c) Hast du's immer alleine gemacht oder waren auch
schon mal andere dabei?Z.B. Freunde oder Bekannte 7

d) Bist du jemals von den Eltern
.

Onanieren gestdrt/*ertappt" worden?

Wie hat er/sie darauf reagiert?

.beim

e) Hast du dir jemals Selbstvorwurfe des wegen go.macht
oder das Gefithl gehabt,etwas Verbotenes zu tun?

66) Hast du schon einmal mit irgendeinem Erwachsenen tiber
diese Dinge gesprochen? Was hat er/sic gesagt?

67) Bist du von deinen Eltern uber sexuelle Dinge aufge-
klart worden?

a) Von welchem Elternteil? (Hinreichend?Brauchbar?)

b) Wie alt warst du da?

c) Falls nein: Von wem/woher hast du dann deine Atif-

klarung bezogen?

68) Hast du das Gefuhl,daa die Erziehung deiner Eltern
deine Sexualitat unterdrackt hat?

VII.Erziehungsanforderungen,Restriktionen und Disziplinie-
rungstechniken

69) In vielen Familien gibt es feste Regeln fur bestimmte
Dinge,die eingehalten werden mussen.Wie ist das bei
dir zu Hause - fur welche Dinge gibt es dort verbind-
liche Regeln7

a) Zeit fer Schularbeiten?

b) Zeitpunkt zu dem du abends zu Hause sein muBt?

c) Art der Lekture?

d) Besuch von Veranstaltungen (Filme,Parties,Lokala)?

e) Bestimmte Jungen/Madchen,mit denen du nicht zusam-

men sein sollst?

A
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f) Bestizrm,te Verpflichtungen (Hilfe in Haus,Garten u.&)2



70) Was halst du von den Ansichten deiner Eltern aber die

Dinge,die du tun solltest oder nicht tun sollst7

a) Glaubst du,daB diese Regeln,Vorschriften und Ver-
bote vernunftig sind?

b) Hast du das Gefuhl,weniger Freiheiten zu haben
als andere Jungen (Freunde)7

c) Angenommen,dein Vater oder deine Mutter verbietet
dir den Umgang mit einem deiner Freunde (Freundin);
Was w[irdest du in einem solchen Fall tun7

71) Wenn du etwas tust,das deine Eltern miBbilligen oder
wenn du etwas getan hast,das du nicht hattest tun sol-
len - wer greift dann gewahnlich ein,dein Vater oder

deine Mutter7 (Wer wann?)

a) Wenn dein Vater eingreift,was pflegt er dann zu

tun? (Wann,wobei greift Vater ein?)

b) Hat dein Vater dich jemals geohrfeigt oder dir eine
Tracht Prilgel verabreicht? (Wie oft?)

c) Hat er dir jemals etwas weggenommen oder dir ver-

boten etwas zu tun,was du gerne getan hattest?

d) Hat er dich jemals vor anderen runtergeputzt oder
lacherlich gemacht7 (Erinnerung an besondere Gele-

genheit?)
e) Schimpft dein Vater haufig (lber dich?

f) Hat er dich zur Strafe schon mal ignoriert/uber-
sehen und es abgelehnt mit dir zu sprechen,bis du
seinen Wdnschen nachgekommen bist?

g) Hat er dir auch schon mal gesagt, daB du undankbar
bist und dae du nicht genugend Achtung fur ihn

(Respekt vor ihm) hattest? Oder dir aufgazahlt,was
er alles fur dich getan hat?

h) Andere Disziplinierungstedhniken: z.B. Selbstmit-
leid?

i) Wenn er mit dir unzufrieden ist,wel che dieser
Sachen praktiziert er am haufigsten?

72) Frage 71 h)bis i) gleichlautend fur Mutter

73) Hast du das Gefuhl,alle diese Strafen,insbesondere die

handgreiflichen,immer zu Recht erhalten zu haben?

a) Falls nein: Beispiele

74) Ist es schon einmal vorgekommen, daB du fur dasselbe

Vergehen das eine Mal sehr milde und das andere Mal

relativ hart gestraft worden bist? (bzw. gar nicht?)

a) Oder bist du immer sehr konsequent mit einem "tat-

gerechten' Strafmas bedacht worden?

75) Kennzelchnung der elterlichen Erziehungspraktiken
(Liste wird vorgelegt):
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Vater/Mutter

straffreudig
streng
hart

ablehnend

feindselig
boshaft

vernachlassigend

uberfursorglich

nachgiebig
verwohnend
passiv

beschutzend

fursorglich
warmherzig
liebevoll

76) Meinst du, daB deine Eltern (Vater/Mutter) sich zuviel

oder zuwenig um deine Erziehung kummern bzw. gekilm-
mert haben?

77) Wurdest du deine Kinder genau so erziehen;wie deine
Eltern dich erzogen haben? Oder wurdest du es anders
machen? (Was?)

VIII.Beziehungen zu und zwischen Eltern

78) Angenommen,dein Vater und deine Mutter lebten an ver-

schiedenen Orten.Mit wem von beiden wurdest du dann
am ehesten zusammenleben wollen?

a) Aus welchen Granden?

79) Sprichst du schon einmal mit deinem Vater uber deine

privaten Angelegenheiten?

a) Was fur Dinge besprichst du mit ihm? (Wie haufig?)

b) Redest du mit deinem Vater,wenn du iiber irgend-
etwas beunruhigt bist oder in einer Klemme steckst7

c) Sprichst du mit ihm auch schon mal uber deine
Freunde? Freundinnen? (Wie intensiv, ausfithrlich?)

80) Wie ist das mit deiner Mutter? (Fragen 79 a) bis c)
gleichlautend fur Mutter)

81) Einige Jungen,Madchen unternehmen allerhand gemeinsam
mit ihren Eltern: z.B. Reisen oder Kinobesuche.Andere

allerdings haben nicht viel dafur librig.Wie stehst du
dazu (ist das mit dir)?

a) Was unternehmt ihr zusammen? Was mit wem?

b) Wie ist es,wenn Vater/Mutter/beide zu Hease sind,
gibt es dann schon einmal etwas,was ihr gemeinsam
tut7

c) Mit wem verbringst du gewdhnlich deine Ferien bzw.

gehst du auf Reisen7

·.
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d) Wann bist du das erste Mal alleine oder mit Freun-
den in Ferien gefahren?

e) Haben deine Eltern dich ohne weiteres alleine bzw.
mit Freunden fortreisen lassen?

f) Und wann bist du zuletzt (Alter !) mit deinen Eltern.
fort gewesen/in Ferien gefahren 7

82) Wie muB test du dich verhalten,um deinen Eltern (Va-
ter/Mutter) zu gefallen? Was (fur Dinge) muB.'test du

tun,um ihren Beifall oder ihre Anerkennung zu finden?

a) Wie oft tust du solche Dinge?

b) Wirst du von deinen Eltern (Vater/Mutter) auch schon
mal gelobt,wenn du so etwaa ("Gutes") tust oder ver-

suchst,ihren Beifall/ihr Lob zu finden? Oder nehmen
deine Eltern solche Dinge als selbstverstandlich hin?

83) Wie aufrichtig (bist du zu) glaubst du,kannst du zu

deinen Eltern sein? Z.B. dariiber,wo du gewesen bist
oder uber Dinge,die du getan hast? (Vater/Mutter)

a) Was tust bzw. sagst du,wenn du irgendetwas nicht

getan hast,was du hattest tun sollen?

b) Etwas getan hast,was du nicht hdttest tun durfen?

84) Zwischen Eltern und Kindern gibts in den meisten Fa-
milien Spannungen.Wie ist das bei dir zu Hause?

a) Wie sehen diese Spannungen aus? (Wie stark?)

b) Wie ist das bei solchen Spannungen oder Auseinanderset-

zungen: Wer ergreift dort in der Regel fur wen Partei?

( ( Innerfamiliare Koalitionen erlautern:

- Mutter & Vater

VS.

Kind(er)
- Mutter & Kind(er)

VS.

Vater

Vater & Kind(er)
VS.

Mutter

- Mutter & Kind(er)
VS.

Vater & Kind(er) ))

85) Ist die Zuneigung deiner Eltern auf dich und alle dei-
ne Geschwister gleichmaBig verteilt oder gibt es Be-

vorzugungen?

a) Falls ja: Wer (Vater/Mutter) bevorzugt wen?

86) Meinst du,daB du im Vergleich zu deinen Geschwistern

weniger Aufmerksamkeit von delnen Eltern erfahrst/er-
fahren hast7

a) Falls ja: Von welchem Elternteil besonders?

*.
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87) Jeder argert sich von Zeit zu Zeit uber seine Eltern.
Was macht dich an deinem Vater ganz besonders erbost

(wittend) ? Wie oft kommt das vor 7

a) Was pflegst du in einem solchen Fall zu tun ?

b) Hast du deinen Vater schon einmal geschlagen 7

Ihn angebriillt 7

Ihn angeflucht 7

Dinge im Haus herumgeschmissen 7

Aus dem Haus gelaufen 7

Turen zugeknallt und ahnliches ?

c) Wenn so etwas vorgefallen ist, fuhlst du dich dann
schon mal beschamt (traurig) und versuchst, die Sa-
che wieder in Ordnung zu bringen ?
Oder last du die Dinge laufen, wie sie gelaufen sind

88) Fragen 87a) bis c) gleichlautend fur Mutter.

89) Gibt es Gelegenheiten, bei denen du deine Mutter wirklic

gerne hast 7

a) Was sind das fur Gelegenheiten ?

b) Zeigst du deiner Mutter bei solchen Gelegenheiten
deine Gefuhle ? Auf welche Weise ?

c) Gibt es Dinge bzw. Eigenschaften, die du an deiner
Mutter ganz besonders schatzt und die dir die Gesell-
schaft deiner Mutter besonders liebenswert machen ?

90) Und wie ist es mit deinem Vater ? Fragen 89a) bis c)
gleichlautend fur Vater.

91) Gibt es Eigenschaften an deinen Eltern, die du ablehnst
Was an deinem Vater/deiner Mutter magst du nicht ?

92) Charakteristische Eigenschaften Eltern (Liste wird

vorgelegt):

Vater/Mutter

selbstbeherrscht
kuhl
zurackhaltend
dominant

streitsuchtig reizbar
aggressiv
brutal

selbstunsicher
sensibel
scheu
sexuell frustriert

ehrgeizig

verbittert

kameradschaftlich

warmherzig
liebevoll
zartlich

aufrichtig

27,
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freundlich
heiter
ironisch

9

93) Kannst du mir das Verhaltnis deiner Eltern zueinander
beschreiben ?

94) Welchen Leuten, die du kennst, witrdest du gerne ahn-
lich sein (werden, wenn du alter bist) 7

a) Wem glaubst du bist du in deinem Wesen/deiner Art
ahnlicher: deinem Vater oder deiner Mutter ?

IX. Aspirationen und politische Orientierung

95) Hast du selbst feste Vorstellungen itber das, was du im
Leben einmal erreichen willst 7

a) Falls ja: Was fur welche 2

b) Falls nein: Was stelst du dir denn sonst so vor ?

96) Wie meinst du sollte man sich verhalten,

a) um im Leben maglichst zufrieden zu sein 7

b) um es im Lebon zu etwas zu bringen 7

97) Wenn dir alle Maglichkeiten offen stunden und du tiber
die genugenden Mittel verfugtest (Geld/Macht) r was wur-
dest du dann in dieser Gesellschaft zu erreichen oder
durchzusetzen versuchen ?

98) Angenommen du kanntest alles in deinem Leben verandern.
Wardest du dann etwas verandern wollen 7

a) Falls ja: Was wardest du dann am ehesten verandern 7

b) Gibt es etwas an dir selbst, auf das du besonders
stolz bist und das du um keinen Preis verandern witr-
dest 7

c) Kannst du dich an irgend eine Situation erinnermn in
der du ganz eindeutig versagt hast ? (Beispiel)

99) Liest du regelmaBig Zeitung 7 Welche Zeitungen liest du

100) Bist du politisch interessiert 7 (Woran besonders ? In
welcher Richtung ?)

a) Wle beurteilst du die gegenwartige politische Lage
in der BRD ?

b) Bist du Mitglied einer politischen Organisation ?

c) Es hat in letzter Zeit in vielen Stadten der BRD
Offentliche Demonstrationen gegeben ? Hast du schon
einmal an so etner Demonstration teilgenommen ?

d) Hast du irgendwelche Schwierigkeiten. gehabt, weil du
demonstriert hast 7

*



X. RM- Fragen

101) Hast du schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt 7

a) Bei welchen Gelegenheiten 7

102) Worin liegen deiner Meinung nach die Ursachen fur die

sogenannte Rauschgiftwelle oder besser, fur den zu-
nehmenden Rauschmittelgebrauch von Jugendlichen inJ
der jiingsten Zeit 7

a) Hast du selbst schon einmal RM genommen 7

b) Welche Begrandung wurdest du fur deinen eigenen Kon-
sum geben 7

c) Tabletten-Konsum der Eltern ? (.Welche Medikamente;
wle haufig; wann bzw. bei welchen Gelegenheiten
oder Vorfallen?)

(.Entsprechende Fragen je nach Alter des Befragten von der Ge-

genwarts- in die Vergangenheitsform ubertragen!)

-. . 2*. .U'
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( Institut far Sozialforschung

und Gesellschaftspolitik Code-Nr. ............

Wir machten Ihnen hier einige Fragen stellen, die Ihr persanliches Verhiltnis zu Rauschmitteln be.

treffen, Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt, das heiBt, daB niemand erfahrt oder

erfahren kann, wie Sie die folgenden Fragen beantwortet haben.

Alter: ........ Jahre ........
Monate

Haben Sie schon einmal ein Rauschmittel qenommen? (AuBer Alkohol und Nikotint)

1 Ja

2 1,ein

Welche Ratsch.ittel haben Siu schon einmal genommen? Und wenn. wie hiufiq?

Schreiben Sie bitte deq Namen der Mittel untereinander in die 1. Spalte ('RM ) des unten stehenden
Schemas.

Kreuzon Sie dann in den Spalten unter 'Haufigkeit  jeweils an, vie oft Sie das Mittel neheen bzw.
genommen haben.

In der darauffolgenden Spalte sciatzen Sie bitte Ihren Gesamtverbrabch seit Beginn dies Reuscheitte].

konsums.

In den Spalten unter *Einnahmeart• geben Sie an, wie Sie das Mittel vorwiegend nehmen bzw. gerommen

haben.

In die letzten beiden Spalten tragen Sie ein, in welchem Alter Sie das jeweilige Mittel zum erste,.
mal genommen haben und falls Sie damit aufgeh6rt haben, in welchem Alter.

44
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Hat man Ihnen das erste RM angeboten_ oder haben Sie

sich darum bemuht?

1 entfallt

2 angeboten (gratis)
3 angeboten (gegen Bezahlung)
4 darum bemiiht (gratis)

5 darum bemitht (gegen Bezahlung)

Welche Rauschmittel bevorzugen bzw. bevorzuqten Sie7

Warum7

Mit wem zusammen nehmen bzw. nahmen Sie die RM meistens

ein?

Wie viele .Ihrer Freunde konsumieren RM und wie oft?

(Kreisen Sie bitte die entsprechenden Ziffern ein)

keiner meiner Freunde o

1 bis 2 mal w6chentlich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und mehr Freunde

3 bis 6 mal w6chentlich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und mehr Freunde

1 bis 4 mal monatlich : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und mehr Freunde

Haben Sie gelegentlich schon einmal Rauschmittel verkauft?

ja

nein

Haben Sie Freunde, die mit RM dealen 

1 nein

2 ja. Wieviele? ....................

II

.....................................................

..............................................

.....................................................

.....................................................

1
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Wieviel Geld verbrauchen bzw. verbrauchten Sie ungefahr

im Monat zum Kauf von RM7

1 entfallt

2 kein Geld

3 weniger als 10 DM

4 10 - 25 DM

5 25 50 DM

6 50 - 90 DM

7 uber 90 DM. Wieviel? ................

Wo beschaffen bzw. beschafften Sie sich die RM?

Haben sich Ihre Gewohnheiten der Rauschmi tteleinnahme in

letzter Zeit verandert?

(Frage bezieht sich nur auf das von Ihnen bevorzuqte RM)

1 entfallt

2 RM-Konsum beendet

3 ja, Einzeldosis erh6ht

4 ja, haufigere Rauschmitteleinnahme

5 ja, Einzeldosis erh6ht und haufigere RM-Einnahme

6 ja, Dosis verringert

7 ja, verminderte Rauschmitteleinnahme

8 ja, Dosis verringert und verminderte RM-Einnahme

9 nein

Wenn Sie bisher noch kein RM genommen haben: Wurden Sie es

mdglicherweise einmal probieren?

o entfallt

1 ja, habe vor, RM zu probieren

2 kommt darauf an, vielleicht einmal

3 glaube nicht, daB ich es tue

4 nein, werde nie RM probieren

Warum7 (Begrunden Sie kurz Ihre Entscheidung) ........ ....

/
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Rauchen Sie Zigaretten?

1 ja

2 nein

Mit wieviel Jahren haben Sie angefangen zu rauchen7

Wieviel Zigaretten rauchen Sie am Tag?

Trinken Sie Alkohol?

1 ja

2 nein

Was und wieviel trinken Sie durchschnittlich am Tag?

$
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Anhang II

Rating-Skalen

Skala 3-1 AusmaB, zu dem Vp. versucht, Anerkennung und Beifall
der Eltern zu gewinnen. (Frage 82)

1. Unternimmt keinen oder nahezu keinen Versuch, das
zu tun.

2. Nur bei seltenen Gelegenheiten.

3. Tut dies verschiedentlich.

4. Tut dies haufig.

5. Macht jede Anstrengung, um Eltern zufriedenzustellen.

Skala 3-2 Zeit, die Vp. in Gesellschaft von Vater/Mutter ver-

bringt. (Frage 81)

1. Verbringt niemals seine Zeit mit Vater/Mutter, ab-

gesehen von unvermeidlichen Interaktionen bei Mahl-
zeiten u.a.. Halt sich, wenn zu Hause im eigenen
Zimmer oder sonstwo auf und geht eigenen Geschaften
nach. Unternimmt keine Ausflage oder Reisen mit ihw/
ihr.

2. Verbringt von Zeit zu Zeit mal einen Abend mit Va-
ter/Mutter. Geht sehr selten mit ihm/ihr fort, nur
bei gelegentlichen Familienbesuchen, Einkaufen die

er/sie bezahlt u.8.. Gemeinsame Reisen auBerst sel-

ten.

3. Verschiedentlich abendliche Unterhaltungen mit Vater/
Mutter. Geht manchmal in seiner/ihrer Begleitung aus,
zu anderen Zwecken und Aktivitaten als den unter 2.
erwahnten.

4. Verbringt ein Gutteil seiner Zeit mit Vater/Mutter.
RegelmaBige Reisen; zusatzlich zu den gemeinsamen Ak-

tivitaten unter 3.

5. Ist den graBten Teil seiner Freizeit mit Vater/Mutter
zusammen. Verbringt viele Abende in gemeinsamer Un-

terhaltung mit ihm/ihr. Gemainsame Besuche, Ausflu-

ge, Ferienreisen haufig oder regelmaBig.

i



Skala 3-3 AusmaB in dem Vp. Hilfe, Rat, Information oder Vor-

schlage von Vater/Mutter erbittet. (Frage 79, 80)

1. konsultiert V./M. niemals; bittet nie um Rat oder In-
formationen

2. konsultiert V./M. nur bei seltenen Gelegenheiten
3. konsultiert V./M. gelegentlich aber nicht haufig
4. konsultiert V./M. afters bzw. haufig

5. konsultiert V./M. haufig ilber einen weitgespannten Be-
reich von Dingen und Angelegenheiten. Wendet sich an

ihn/sle um Hilfe, Rat, Spannungsreduktion und Trost,
wenn in Schwierigkeiten*

Skala 3-4 Gefahle der Zurtickweisung und Ablehnung durch Vater/Muttci
(Fragen 71, 72, 74, 76, 84, 85, 86 und entsprechende
Hinweise im sonstigen Interviewverlauf).

1. Bringt keine derartigen Gefuhle zum Ausdruck. Fithlt,
daB V./M. ihn gerne sieht, schatzt und an ihm inte-
ressiert ist.

2. Fithlt sich generell akzeptiert. Empfindungen aber in
einigen Dingen und Beziehungen geringfugig schwacher
als vater Punkt 1.

3. Fithlt sich manchmal zuruckgewiesen, abgelehnt, V/M.
interessiert sich nicht genug Yar ihn; ist manchmal
froh ihn los zu sein.

4. Empfindet starke Ablehnung, jedoch mit einigen weniger.
Einschrankungen.

5. Flihlt sich total zur[ickgewiesen und unerwanscht. V./M.
mag ihn nicht, interessiert sich nicht fiir ihn.

Skala 3-5 Grad der Aggressivitat gegenuber Vater/Mutter. (Fragen
84, 86, 87, 88, 91, 92 und sonstige Hinweise im Inter-

view)

1. Keine Aggressionen, weder direkt ncch indirekt.

2. Schwache; oder ausschlieslich brw. uberwiegend indirek
te Aggressionen.

3. GemaBigta; oder teils indirekte, tei].s di rekte Aggress
ionen.

#
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5. Sehr starket oder fast nur direkte Aggressionen .

Offene, freie und unmittelbare AggressionsauBerungen
bezeichnend fur Vp.)

Skala 3-6 Grad der Aggressivitat und Ablehnung gegenuber Lehrer/
Schule. (Fragen 30, 39. Zu berucksichtigen sind Bei-

spiele far Abneigung gegen Lehrpersonen und Lehrerauto-
ritati Schwie rigkeiten, die Lehrern oder Schule - teil-
weise bis ausschlieBlich - angelastet werden; Konflikte
mit Lehrern/Schule).

1. Keine Aggressionen; weder direkt noch indirekt.

2. Schwache; oder ausschlieBlich bzw. ill)erwiegend indi-
rekte Aggressionen.

3. Gemasigte; oder teils indirekto, tails direkte Agres-
sionen.

4. Starke; oder uberwiegend direkte Aggressionen.

5. Sehr starke; oder fast nur direkte Aggressionen. Offe-
ne, freie und unmittelbare AggressionsauBerungen be-
zeichnend far Vp.

Skala 3-7 Anzeichen fur und Hinweise auf Schuldgefiihle beziiglich
Aggressionen gegen Vater/Mutter. (7 ragen 87c, 88 c und

sonstige Hinweise)

1. Keine Anzeichen und Hinweise.

2. Leichte Anzeichen. Vp. hat zwar Empfinden, nicht rich-
tig gehandelt zu haben, macht j edoch keinen Versuch,
die Angelegenheit zu bereinigen. LaBt Dinge laufen.
Seine Darstellung der Aggressionen tragi keine defen-
siven Zuge.

3. Anzeichen fur:

Unbehagen uber Aggressionen; defensive Haltung bei Be-
richt uber gemaBigte Aggressionen; Versuche, mit V./M.
wieder zu einem Ausgleich zu gelangeD.

(a) Geratet wird Punkt 2, wenn nur eines dieser Anzei-
chen vorhanden;

(b) Punkt 4, wenn alle drel Indikatoren mit einiger
Deutlichkeit aufweisbar sindJ).

4. Starke; oder uberwlegend direkte Aggressionen

i



4. Siehe Punkt 3, Hinweis (b). Punkt 4 wird ebenfalls

geratet, wenn Vp. starkere Schuldgefiihle durch das
eine oder andere der obigen drei Kriterien zu er-

kennen gibt oder behauptet, daB sie die entstandene
Dissonanz in der Regel wieder zu glatten versucht.

5. Eindeutiger Nachweis von Schuld. Vp. fiihlt sich
unwohl und ziemlich unbehaglich. Ist stark daran
interessiert, die Sache zu bereinigen. Zeigt de-
fensives Antwortverhalten und rationalisiert,
wenn er Aggressionen berichtet.

Skala 3-8 AusmaB heterosexueller Erfahrungen.
(Fragen 61,62,63)

1. Keine

2. Einiges letchtes Petting, sonst nichts.

3. Gelegentliches Petting; kein Beischlaf.

4. Haufiges Petting und/oder Beischlaf bei seltenen

Gelegenheiten.

5. Betrachtliche heterosexuelle Erfahrungen, inklu-
sive Beischlaf.

Skala 3-9 Angstempfindungen hinsichtlich sexueller Dinge.
(Fragen 6oa, 64, 65, 66 und sonstige Hinweise)

1. Keine Anzeichen fur Angst, Scheu oder Hemmnisse.

2. Leichte Anzeichen. Vp. zeigt gelegentlich Zuruck-

haltung; ist im allgemeinen aber sicher und hat

ungest6rtes Verhaltnis zu Sex.

3. Ist von Zeit zu Zeit beunruhigt oder besorgt.
LaBt Anzeichen fur Unsicherheit erkennen und/oder
"mauert" gelegentlich.

4. Fiihlt sich unsicher. Klare Anzeichen fur Besorg-
nis, Scheu oder Geangstigtsein. Mauert und/oder
auBert Unsicherheit explizit.

5. Wie unter 4. Zeigt zusatzlich irrationale Angst-
gefithle und/oder sucht in irg: deiner Form Verge-
wisserung (praktische Ratsch] u.a.) seitens
des Interviewers.

< -
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Skala 3-10 Druck durch sexuelle Probleme.

(Fragen 59, 60)

1. Keine Probleme vorhanden, bzw. Probleme verheim-

licht.

2. Leichter Druck konzediert; jedoch kein merklicher
EinfluB auf Gesamtverhalten und Gesamtbefinden.

3. Hat mit Problemen insoweit zu schaffen, als di. ese

Gedanken und Vorstellungen haufiger beschaftigen,
jedoch Allgemeinbefindlichkeit nur zeitweilig
beeinflussen.

4. Steht unter spurbarem Druck, der sich. auf andere
Verhaltensbereiche auswirkt und die allgemeine
Befindlichkeit iiber das als "normal" empfundene
MaB hinaus beeinfluBt: z.B. Schulleistungen be-

eintrachtigt, Tatkraft mindert oder Vp. im Ver-

halten gegenuber Freunden verunsichert.

5. Steht unter sehr starkem Druck. Erlebt aufgrund
sexueller Probleme und Schwierigkeiten ernsthafte

St6rungen des Allgemeinbefindens. Zeigt z.B. de-

pressives Verhalten oder ubersteigerte und in-

adaquate Reaktionen oder abnorm starke Fixierung
auf sexuelle Dinge in Gedanken und Verbalisierun-

gen.

Skala 3-11 Druck, den Vater/Mutter auf Vp. im Hinblick auf
schulische Leistungen ausiibt.

(Frage 37)

1. Vater/Mutter hat keinerlei Druck ausgeubt,
wurde das auch niemals tun, gleichgultig ob

Leistungen der Vp. seinen/ihren Erwartungen
genugen oder nicht.

2. Vater/Mutter hat keinen Druck ausgeubt, weil

Vp. den Erwartungen genugte. Jedoch Anzeichen

dafur, daB Druck in irgendeiner Form angewandt
wurde, falls Leistungen der Vp. unter das Er-

wartungslimit sinken sollten.

3. Milder Druck geubt, um Vp. auf den erwarteten

Leistungslevel zu bringen.

.



4. GernaBigter Druck relativ regelmaBig ausgeubt,
um Vp. auf erwarteten Leistungslevel zu bringen.

5. Starker und/oder konstanter Druck geubt, um Vp.
auf erwarteten Leistungslevel zu bringen. U.U.
auch Anforderungen an Vp., seine gegenwartige
Arbeit besser zu leisten bzw. auszufuhren, als im
Rahmen der fur ihn gehegten Aspirationen und Zu-

kunftserwartungen erforderlich.

Skala 3-12 Starke der elterlichen Restriktionen

(Fragen 69, 70)

1. Keine Restriktionen. Vp. kommt und geht wie ihr

beliebt, kann iiber Nacht fortbleiben. Auf Wahl
der Freunde und Art der Aktivitaten wird in kei-
ner Weise seitens der Eltern EinfluB genommen.

2. Wenige Restriktionen. Man erwartet jedoch, daB

Vp. liber auBergewdhnliches spates Ausbleiben und

ungefahres Wohin informiert. Sonst keinerlei
Restriktionen.

3. GemaBigte Restriktionen. Limitierung spatabend-
licher Ausgehzeiten, aber mit Bewegungsspielraum.
Einige Vorbehalte und Einschrankungen die Wahl
der Freunde und Aktivitaten betreffend.

4. Verschiedene eindeutige Restriktionen. Punktliches
Nachausekommen wird erwartet; nur sehr geringer
Bewegungsspielraum konzediert. Bestimmte Kriterien
und Beschrankungen hinsichtlich der freien Wahl

von Freunden und Aktivitaten.

5. Strikte Regeln, deren Einhaltung rigide uberwacht

wird. MuB zu festgelegten Zeiten zu Hause sein
- ausgenommen sind auBerordentliche Gelegenheiten.
MuB Eltern informieren, was er zu unternehmen ge-
denkt oder unternommen hat. Eltern untersagen zahl-

reiche Aktivitaten und uben bei der Wahl der Freun-

de betrachtlichen Druck aus.

+



Skala 3-13 Reaktionen der Vp. auf Restriktionen.

(Frage 70, 73, 83 und sonstige Hinweise)

1. akzeptiert Restriktionen

2. verst6Bt ab und zu gegen Restriktionen

3. halt sich grundsatzlich nicht an Restriktionen.

Skala 3-14 · Verwendung rationaler· Er6rterung und Diskussion
als Disziplinierungstechnik durch Vater/Mutter.
(Frage 70, 71, 72, 73, 83, 87. Zu berucksichtigen
sind fast alle Fragen aus VII und VIII, inklusive
zusatzliche Angaben uber elterliche Erklarungsbe-
muhungen, warum Vp. dieses oder jenes nicht tun
sollte; uber ihr Anharen der Vp., ihr Eingehen
auf deren Argumente und Versuche, diese auszudis-
kutieren; uber sachliche Darstellung und Beschrei-

bung m6glicher Folgen des Verhaltens der Vp.)

1. Niemals. Vp. l Bt in keiner ihrer Antworten den
Gebrauch von argumentativen und Erklarungstech-
niken seitens der Eltern erkennen.

2. Minimal. Vp. sagt, daB Vater/Mutter derartiges
kaum jemals tun oder getan haben.

3. Verschiedene Hinweise auf diese Technik, jedoch
ist offenkundig, daB andere Disziplinierungstech-
niken haufiger und spontaner gebraucht werden.

4. Vater/Mutter diskutiert im allgemeinen mit Vp.,
jedoch werden andere Techniken gleichfalls ange-
wandt.

5. RegelmaBig angewandte und bevorzugte Technik.
Gebrauch anderer Methoden sehr selten.

A
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Skala 3-15: K6rperliche Bestrafung durch Vater/Mutter. (Frage 71)

1. Niemals k6rperlich Zuchtigung angewandt.

2. Hier und da mal eine Ohrfeige in fruherer Zeit,
sonst nichts.

3. Echte Prugel, aber nicht allzu haufig. Gelegent-
liche Ohrfeigen.

4. Haufige Ohrfeigen. Gelegentlich Prugel.

5. Haufige und starke k8rperliche Zuchtigung. Mit
Vorliebe praktizierte Straftechnik.

Skala 3-16 Lacherlichmachen vor anderen als Disziplinierungs-
technik Vater/Mutter. (Frage 71)

1. Niemals angewandt.

2. Gein Bigte Anwendung. (Nennung eines Beispiels)

3. H ufige Anwendung. Verschiedene Vorfdlle genannt.
Anzeichen, daB diese Technik mit Vorliebe gebraucht
und als wirksam betrachtet wird.

Skala 3-17 Entzug von Privilegien durch Vater/Mutter. (Frage 71)

1. Niemals.

2. Selten angewandt.

3. Verschiedentlich angewandt, jedoch gemaBigt
(kleinere Privilegien fur kurze Zeit entzogen) .

4. Wie unter 3., jedoch haufiger oder in einer ein-
schneidenderen Weise angewandt.

5. Haufige Kontrolle abweichender Verhaltensformen
durch Entzug hoch bewerteter Privilegien fur lan-

gere Dauer.
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Skala 3-18 N6rgelei und Schimpfen als Disziplinierungstech-
nik Vater/Mutter. ( Frage 71)

1. minimal

2. etwas Schimpfen; N8rgelei liber ein, zwei Dinge.

3. Nargeleien und Schimpfen uber eine Reihe von Dingen,
allerdings beschrankt auf bestimmte Gelegenheiten.

4. Standiges N6rgeln und Schimpfen uber viele Dinge bei

jeder Gelegeneheit. Sehr haufig gebrauchte Straf-
technik.

Skala ·3-19 Gebrauch positiver Sanktionen/Rewards seitens Vater/
Mutter. (Fragen aus Variablenbereich VII; auch Frage
82)

1. Niemals

2. Selten; nur fur etwas Auaerordentliches bzw. bei

ganz auaerordentlichen Vorfallen oder Gelegenhei-
ten.

3. Gelegentlich; meist nach Lust und Laune.

4. Relativ haufig.

5. HaufigpregelmaBig fur bestimmte Verhaltensweisen.

Skala 3-20 Ausmaa zu dem Vp. die elterlichen (Vater/Mutter) Dia-

ziplinierungspraktiken ablehnt und als ungerecht em-

pfindet. (Frage 73, 77, s. auch 83).-

1. Akzeptiert Disziplinterungsverfahren. Halt Anwendung
in jedem Falle fur gerecht; beklagt sich siGht.

2. Im groBen und ganzen beschwerdefrei. Scheint Diszi -

plinierungsverhalten ftir relativ akzeptabel und zu-

meist gerecht zu halten.

3. Vp. auBert auf Grund verschiedener Erfahrungen und

Gelegenheiten Ablehnung gegeniiber verwendeten Dis-

ziplinierungsmasnahmen; ist nicht durchweg von deren

Gerechtigkeit uberzeugt.

- 4 'l.*72..
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4. Vp. generell ablehnend. Halt empfangene Diszipli-
nierungen fur gr6Btenteils ungerechtfertigt.

5. Vp. auBerst ablehnend. Glaubt kaum jemals eine Stra-
fe zu Recht erhalten zu haben. Beklagt sich und
scheint nicht leicht daritber hinwegzukommen.

Skala 3-21 Grad der Konsistenz bzw, Inkonsistenz des elterlichen
Disziplinierungsverhaltens.
(Frage 74,; siehe auch 77 und sonstige Hinweise)

1. Keine Inkonsistenzen. Gleichbleibende Straftechniken
und/oder gleichbleibende Strafzumessung bei ahnli-
chen bzw. gleichen Vergehen.

2. Leichte oder gelegentliche Inkonsistenz. Zeitweilig
variierende Straftechniken und/oder zeitweilig vari-
ierende Strafzumessung, bei gleichen Vergehen.

3. Inkonsistent. Willkarlich variierende Straftechniken

und/oder willkurliches StrafmaB bei gleichen Vergehen.

Skala 3-22 Ubereinstimmung zwischen den Eltern in Bezug auf Er-

ziehungs- und Disziplinierunqsfragen.
(Alle Fragen aus Variablenbereich VII und sonstige Hin-

weise)

1. Keine Obereinstimmung darliber, wann und wie Vp. be-
straft warden soll. Stra£maB nach Belieben.

2. Stimmen nur gelegentlich uberein:
- hinsichtlich der zu verwendenden Techniken;

darliber, wann gestraft werden s ollte;
- hinsichtlich der Strenge bzw. Milde der Bestrafung,
die im geg. Falle angebracht ware.

(Falls betrachtliche Nicht-Ubereinstimmung in allen
drei Punkten, auf 1. runterraten.)

3. Graqtenteils Obereinstimmung hinsichtlich der einzu-
setzenden Technikent jedoch ist er/sie bei spezifi-
schen Vergehen zu streng oder zu milde, oder straft

unangemessen bzw. grundlos, oder straft nicht, wenn

Strafe angebracht.

4. Ubereinstimmung hinsichtlich der Techniken und Stra-

tegien in Erziehungs- und Disziplinierungsfragen. V.
oder M. nur selten streng oder zu milde, jedoch ist
dies keine konsistente Verhaltensweise.

5. Vollst:indige Ubereinstimmung.

..A
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Skala 3-23 Grad der gegenseitigen Zuneigung und Warme der Ehe-

gatten (Eltern). (Frage 93; s. auch 84, 91, 92)

1. Keine Zuneigung. V. oder M. zieht keinen affekti-

ven Gewinn aus der Gesellschaft des Ehepartners.

2. Einige Anzeichen fur sporadische Zuneigung. Nicht
demonstrativ. Gesellschaft des Ehepartners wird
nur bei seltenen Gelegenheiten geschatzt.

3. Gemanigte Zuneigung. Gesellschaft des Ehepartners
mit Vorbehalten gesch8tzt. Sehr selten demonstrativ.

4. Warme und Zuneigung vorhanden;
tend im Ausdruck der gegenseitigen Gefuhle.

zeigt Gefallen an Eigenschaften und Fahigkeiten
des Partners; schatzt dessen Gesellschaft.

jedoch zuruckhal-

V., M.

5. Liebevolle Zuneigung, sehr warmes

de, an gemeinsam verbrachter Zeit.
Verhaltnts. Freu-

Gefuhle werden

weitgehend frei und unbeschwert zum Ausdruck ge-
bracht. Beide verstehen einander.

Skala 3-24 Affektive Zuneigung und Warme der Vp. gegenuber V./M.
(Frage 89, 90; s. auch 87c, 88c. Skala miet das Aus-

maB, in dem der Befragte Affektivitat gegenuber Vater

bzw. Mutter demonstriert. Besonders zu beriicksichtigen
ist, wie stark er ihre/seine Gesellschaft schatzt;

ihre/seine pers6nlichen Charakteristika akzeptiert und

Sympathie wie Verstandnis fur sie/ihn zeigt bzw. er-

kennen last.

1. Keinerlei Zuneigung.

2. Kaum Warme. Zeigt einiges Verstandnis (in Form ne-

gativ abgrenzender Bestimmungen elterlicher Verhal-
tensformen).

3. GemaBigter Grad von Warme und Zuneigung. Schatzt

V./M. im GroBen und Ganzen; zeigt begrenztes Ver-

standnis und einige Sympathie, jedoch nicht demon-
strativ.

4. Bringt V./M. warme und Zuneigung entgegen. Versucht,
ihm/ihr diese seine Gefuhle zu zeigen. Akzeptiert
Uhd mag ihn/sie als Person bzw. Pers5nlichkeit.

5. Starke Zuueigung. Stellenweise spontaner Ausdruck

von Wertschatzung fur V./M. im Interview. Zeigt ihm/
ihr diese Gefuhle deutlich. Akzeptiert und mag ihn/
sie als Persunlichkeit. Zeigt viel Sympathie und

Verstandnis.
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Skala 3-25 Starke der Identifikation mit Vater/Mutter.
(Frage 93, 94; zu ber[icksichtigen sind auBerdem
samtliche Fragen aus Variablenbereich VIII und

sonstige Hinweise im Interview-Verlauf).

1. Vp. laat keine Anzeichen fur Identifikation erkennen

gibt keine Hinweise.

2. Schwache Idehtifikation. Mag V./M. in ein oder zwei

Dingen ahnlich sein, glault im groBen und ganzen
aber anders zu sein. Kein spontaner Hinweis auf und
keine klare nachweisbare Bestatigung fur Ubernahme
wie Akzeptierung seiner/ihrer Meinungen.

3. Gemasigte Identifikation. Glaubt V./M. in mancher Hit
sicht ahnlich zu sein. Halt eine Reihe der vater-/
mutterlichen Ansichten und Ideen far akzeptabel.

4. Betrachtliche Identifikation. Glaubt V./M. in vielem
ahnlich zu sein und akzeptiert seine/ihre Ideen und

Ansichten in ziemlichem AusmaS.

5. Glaubt V./M. sehr ahnlich zu sein. Ubernimmt und ak-

zeptiert viele Ideen und Vorstellungen weitgehend.
Eindeutige Hinweise auf Identifikation in vezschie-
denen Teilen des Interviews.

Skala 3-26 Praferenzen hinsichtlich des Zusarmenlebens mit Vater/
Mutter. (Frage 78)

1. Praferenz fur Mutter

2. keine Entscheidung

3. Praferenz fur Vater

4 *'...  ,™'.**.
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Skala 4-1 Aspirationsniveau. (Frage 95 bis 97, s. auch 34)

 

1. Niedrig. Keine Vorstellungen uber Lebinsziel.

2. Schwach. Wenige und begrenzte Vorstellungen uber Le-

bensziel.

3. Mittel. Konkrete Antwort - mit (bewuBt oder unbewuBt)
niedrig angelegtem Lebensziel.

4. Relativ hoch. Konkrete Antwort. H6her angesetztes Le-
bensziel (haufig uber elterlichem Sozialstatus lie-

gende ges. Position. "Es zu etwas bringen wollen".).

5. Hoch. Konkrete Antwort
tem Lebensziel.

- mit bewuBt sehr hoch angesetz

1)
Skala 4-2 Wichtigkeit von Gruppenaktivitaten bzw. - unternehmungen

fur Vp. (Frage 44, 46, 47, 49)

1. Absolut unabhangig in der Wahl seiner Beschaftigunlen
und Tatigkeiten.

2. Betreibt eine Reihe von Tatigkeiten alleine, nirdmt

aber ebenso an Gruppenaktivitaten teil.

3. Schatzt es, einige Dinge selbst zu unternehmeri, zieht
es aber vor, mit Freunden zusammen zu sein,

4. Starke Vorliebe fur Zusammensein mit Freunden. Unter-

nimmt nur wenig allein.

5. AusschlieBliche Gruppenzuwendung. Entschiedene Vor-
liebe fur Zusammensein mit Freunden. Halt Alleinsein

fur bedruckend.

Skala 4-3 Vorbehalte hinsichtlich Vertrauen gegenuber peers.
(Frage 51; s. auch 50, 56)

1. Schatzt Freunde als Ratgeber. Halt das fur richtig
und hilfreich. Glaubt, Freunden vertrauen zu k6nnen.

2. Wie 1., aber mit Einschrankungen. Gelegentlich behalt

man Dinge besser fur sich. Die meisten Freunde ver-

trauenswiirdig, jedoch nicht alle.

3. Meint, daB er einige Dinge mit Freunden besprechen kan

andere lieber fur sich behalt. Warde Freunden nicht

vollstandig vertrauen.

1) Skala im Text nicht verwertet. Erbrachte im ubrigen keine signi-
fikante Differenz.



..=....<**%

4. Warde generell nicht sehr auf andere vertrauen. Halt
es zwar fur angebracht uber verschiedene Dinge zu

reden, tut das aber nur selten. Ist vorsichtig, was

Freundschaften angeht.

5. Am besten, sich nur auf sich selbst zu verlassen
und anderen weder zu vertrauen noch zu nahe zu kommen.

Skala 4-4 Grad der Zuneigung und Zuwendung der Vp. gegentiber peers.
(Fragen 44 bis 56. Neben den Antworten auf die spezifi-
schen Fragen zu ber[icksichtigen: Spontabe AuBerungen von

Wertschatzung, Gefallen und Sympathie).

1. Keine Anhaltspunkte fur Zuneigung.

2. Einige Anzeichen fur Zuneigung und Warme, jedoch
zeigt Vp. nur schwache positive Gefithle .gegenfiber
peers. Scheint Interaktion mit peers bis zu einem
gewissen Grade zu schatzen.

3. GemiSigte Warme und Zuneigung. Hat Gesellschaft an-

derer gerne, starke positive Gefuhle sind jedoch nicht
vorhanden bzw. nachweisbar.

4. Sehr warm. Fuhlt sich nicht nur wohl in Gesellschaft
der peers sondern duBert auch starke positive Ge-
fuhle diesen gegenuber.

5. Extreme Zuwendung. Wie 4., jedoch mit zosatzlichen

AuBerungen der Wertschatzung und des Gefallens an

peer-group wahrend des Interviews.

Skala 4-5 AusmaB bis zu welchem Vp. bei peers Hilfe sucht.

(Fragen 51, 56).

1. Erbittet niemals Rat, Hilfe oder Gefalligkeiten von

Freunden.

2. Erfragt selten Rat, Hilfe oder Gefalligkeiten von

Freunden.

3. Bittet Freunde haufiger, aber nur um konventionelle
und wenig privatbezogene Gefalligkeiten und Ratschla-

ge (z.B. auf schulischem Sektor u.8.)

4. Sucht mit den meisten seiner Probleme Rat und Hllfe be
Freunden. Halt nur sehr wenige Dinge aus der Freundes-

beratung heraus.

..r 2 .4./ 4
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5. Wendet sich mit allen seinen Problemen an Freunde.
Betont Bereitschaft, absolut illes vorbehaltlos
mit ihnen durchzusprechen und zu beratschlagen.

Skala 4-6 Starke des politischen Interesses.

(Frage 100; s. auch 98, 99)

1. Unpolitisch. Desinteressiert an gesellschaftlichen
Vorgangen. Keine bzw. kaum einschlagige Kenntnisse.
Ist selber inaktiv. Kann sich politisch aktive Rolle
als fiir ihn selbst einmal realisierbare nicht bzw.
nur schwer vorstellen. Anderungswunsche auf rein pri
vate Bereiche gerichtet, (z.B. hoher Lebensstandard
u.8.) hedonistische und/oder resignatorische Atti-
tuden unverkennbar.

2. Relativ unpolitisch. Grundsatzlich nur wenig intere-

ssiert, jedoch gewisse Kenntnisse politisch relevan-
ter Sachverhalte vorhanden. Selbst inaktiv. Sieht

eigene politische Aktivitat nicht im Bereich reali-

sierbarer und/oder realisierungswurdiger Lebensper-
spektiven. Anderungswunsche .iiber private .Ziele
hinausreichend.

3. An Politik interessiert. Kenntnis politischer Vor-

gange und Sachverhalte. Hat selbst nie an politisch
motivierten Aktivitaten teilgenommen. Wurde tatig
werden, ula extreme gesellschaftliche MiBstande zu

beseitigen, nicht aber um polit. Ideen durchzuset-
zen und/oder grundlegende Anderungen zu initiieren.

4. Uber politische Sachverhalte und Zusammenhange gut
informiert. AuBert dezidierte eigene Meinungen.Hat
konkrete Vorstellungen dariiber, wie und wohingehend
Gesellschaftliches zu beeinflussen und/oder zu ver-

andern ist. Eigene Aktivitaten sporadisch, selten;
z.B. Teilnahme an Demonstrationen u.8.

5. Wie Punkt 4. Geh8rt iiberdies politischer Organisa-
tion oder Gruppe an und versucht, durch pers6nliche
Aktivitat diese Ziele zu verwirklichen.

Skalen 2-1 Aktualmotivationen des RM-Konsums: Neugier;Hedonismus;
Gruppenzuwendung; Resignation; Selbstanalyse; Protest.

(Frage 102)

1. Kein Nachweis, keine Nennung im Interview.

2. Andeutungsweise und/oder neben anderen Motiven
erwahnt.

3. Als wesentliche Begrundung geauBert.

4. Als Hauptmotiv genannt.
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