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On the Psychopathology of the Ideological and  Sociocultura[ 
Mot ivat ion  Context  of Hashish Abuse 

Summary. The multitude of secondary motivations from the supra-structure of the new 
intoxicating drug phenomenon is being examined as to it's motivation-psychological contents 
and confronted with the knowledge on old addiction problems. Thereby a new experience 
emerges, i.e., that the progressive ideologies and liberal-progressive theories, by the media 
of publicism, have commandeered the problem and have abetted the introduction of one 
further, sofar not as yet socially integrated, intoxicating drug. On the soft of a process of 
social puberty and before the backdrop of a social field, not anymore surveyable, discords in 
maturing, difficulties in substituting, on the one hand, and the urge to emancipate as well as 
a modification of frustration tolerances, on the other hand, have resulted in a nearly socio- 
specific disposition for addiction and a phaseo-typical addiction affinity of the adolescent 
generation. 

Dealt with is a group of justifying motivations, still oriented by rational references; i.e., 
propounding the alleged lack of scientific knowledge on the new intoxicating drug, the use of 
which should be liberalized for said reason; the fundamentally false formation of an alternative 
between hashish and alcohol, the abuse of which in capitalistic society is being castigated; as 
well as the thesis of a right to free development of personality with the aid of a psychedelic 
substance. One further series of auxilliary arguments relates to the problem of prohibiting 
"pleasure" drugs as such, pointing out the experience with prohibition in the United States, 
the controlability of hashish consumption by vacating penalization thereof, as well as the 
"liberation" of the consumers forced into the "underground". Further dealt with are those 
complexes of motivation as cover the effect of solidarization with the underprivileged via the 
commonly used intoxicant, deal with the "scapegoat function" of a persecuted minority of 
drug consumers, and ultimately stress the sociophile and anti-aggressive effect of hashish, 
likening same to the customary alcoholic inebriations. 

The thesis of expanding and changing awareness by means of the hallucinogen is exten- 
sively treated. There the transition to secondary motivations of an alibi-nature becomes 
apparent and is interpreted on hand of test results and scientific experience from the field of 
old addictions, in particular alcoholism. The craving for reinstatement of the absolutely in- 
fantile lust principle and the massive desire for regression, being an expression of a total loss 
of security and denial of the paternalistic as well as the maternalistie principle, are attributed 
to loss of orientation in an adult world which is perceived as hostile and demanding achieve- 
ments and the emancipatery release of a portion of the adolescent generation. The concept 
of a changed reality and it's exposure by means of the psychedelic drug is decoded, in analogy 
to known narcotics and old forms as well as antecedent forms of addiction, as the pathognomic 
act of evading reality. The reversability of arguments is pointed out, on hand of the thesis of 
liberation, by means of hashish, from the achiever-ethos in cooperative capitalism,--grand 
denial, challenge to the society of achievers and consumers. Such progressive-phflisophical 
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theories are discussed as prime examples, how ideologies are conveniently on the scene and 
how their adherents are dropped upon a change in prevalent conditions. 

The treatise concludes with the findings that opportunistic assistance to the introduction 
of a new intoxicating drug is not alone rendered by ideological and theoretical attempts at 
interpretation and justification, but that also the experience was confirmed whereby that 
share in the motivation structure as dominates awareness,--(sie, the so-called ideological 
suprastructure),--with the progressive departure from the fundamental psycho-pathological 
substrate,--(sic, the specific craving for addiction and the general disposition for addiction),-- 
is again drawn into the basic drive-dynamic current of same. 

Key-words: ttasehischmil~brauch, zur Psyehopathologie. 

Zusammenfassung. Die Vielzahl der Sekund~rmotivationen aus dem ideologischen Uber- 
bau des neuen Rauschdrogenph~nomens werden auf ihren motivationspsyehologisehen Gehalt 
tmtersueht und konfrontiert mit den Erkenntnissen der alten Suehtproblematik. Dabei trit t  
Ms eine neue Erfahrung zutage, dab sich progressive Ideologien und liberal-fortsehrittliche 
Theorien mit publizistisehen Mitteln des Problems bem~chtigt und der Einfilhrung einer 
weiteren, bislang sozial nieht integrierten Rauschdroge Vorschub geleistet haben. Auf dem 
Boden eines komplikationstr~ehtigen Verlaufes der sozialen Pubert~t und vor dem soziokul- 
turellen ttintergrund eines nicht mehr iibersehaubaren Sozialfeldes haben Reifungsdisharmo- 
nierungen, AblSsungsschwierigkeiten auf der einen und der Drang zur Emanzipation sowie 
¥er~nderungen der Frustrationstoleranz auf der anderen SeRe eine geradezu gesellschafts- 
spezifische Suchtdisposition und insbesondere eine phasentypisehe Suehtaffinit~t der heran- 
wachsenden Generation naeh sieh gezogen. 

Es werden behandelt eine Gruppe yon rechtfertigenden Motivationen, die sieh noeh an 
rationalen Beztigen orientieren und zum Inhalt haben den angebliehen Mangel an wissen- 
sehaftliehen Erkenntnissen mit der neuen Rauschdroge, deren Gebrauch aus diesem Grunde 
liberalisiert werden sell, die grunds~tzlich falsche Alternativbildung zwisehen Hasehisch und 
Alkohol, dessen Mil~braueh in der kapitalistischen Gesellschaft angeprangert wird sowie die 
These vom Reeht auf freie Entfaltung der PersSnlichkeit mit Hilfe des psychedelischen Stoffes. 
Eine weitere Reihe yon ttiifsargumenten betrifft die Problematik der Verbote yon Genu~- 
giften sehlechthin, unter ttinweis auf die Effahrungen mit der Prohibition in den Vereinigten 
Staaten, die Frage der Kontrollierbarkeit des Haschischgenusses mittels Aufhebung seiner 
PSnalisierung sowie die ,,Befreiung" der in den ,,underground" gedr~ngten Konsumenten. 
Fernerhin werden jene Motivationskomplexe behandelt, die den Solidarisierungseffekt mit 
den Unterprivilegierten auf dem Wege des gemeinsam benutzten Rausehmittels zum Inhalt 
haben, die die ,,Siindenbockfunktion" der verfolgten Minderheit der Drogenkonsumenten 
behandeln, und schliel~lieh die sozialfreundliche und antiaggressive Wirkung des Haschiseh 
herausstellen und vergleichen mR den bodenst~ndigen Alkoholr~uschen. 

Die These yon der Erweiterung und Ver~nderung des BewuBtseins durch das ttalluzinogen 
wird ausfiihrlich behandelt, ttier wird der Ubergang zu Sekund~rmotivationen yon Alibicha- 
rakter deutlich und an Hand yon Untersuchungsergebnissen und wissenschaftlichen Erfah- 
rungen aus dem Bereich der alten Siichte, insbesondere des Alkoholismus, interpretiert. Das 
Verlangen nach Wiedereinsetzung des absoluten infantilen Lustprinzips und die massiven 
Regressionswiinsehe Ms Ausdruck absoluten Geborgenheitsverlustes und Verleugnung sowohl 
des v~terliehen als des miitterliehen Prinzips gehen auf das Konto eines Orientierungsverlustes 
in einer als bedrohlieh empfundenen, leistungsheischenden Erwachsenenwelt und der eman- 
zipatorisehen Freistellung eines Teiles der heranwaehsenden Generation. Die Vorstellung yon 
der ver~nderten Wirklichkeit und ihre Entlarvung dutch die psychedelische Droge wird in 
Analogie zu den bekannten Rausehgiften und alten Formen sowie Vorformen der Sucht 
deehiffriert als ein pathognomischer Akt des Ausweichens vor der Realit~t. Die Umkehrbar- 
keit der Argumente wird endlich an Hand der These yon der Befreiung dutch Haschisch vom 
Lelstungsethos eines kooperativen Kapita]ismus (grol]e Verweigerung; Absage an die Lei- 
stungs- und Konsumgesellszhaft) aufgezeigt. Solehe progressiv-philosophischen Theorien 
werden als Musterbeispiel diskutiert, wie Ideologien hilfreieh zur Stelle sind und ihre Anh~nge 
naeh _~nderung der Verh~'ltnisse fallen ge]assen werden. 

:Die Arbeit sehliel~t mit den Feststellungen, dal~ nicht allein mit den ideologischen und 
theoretischen Interpretierungs- und Rechtfertigungsversuehen opportunistisehe ttiifestelhmg 
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zur Einfiihrung einer neuen Rauschdroge geleistet, sondern da~ auch die Effahrung best~tigt 
worden ist, wonach der bewuBtseinsdominante Anteil im Motivationsgeffige - -  hier als sog. 
ideologischer t_J~berbau - -  mit fortschreitender Distanzierung yore zugrunde liegenden psycho- 
pathologischen Substra~ - -  hier das spezie]le Suchtverlangen und die generelle Suchtdisposi- 
tion - -  wieder in dessen triebdynamische GrundstrSmung gergt. 

Dem Bfindel yon Motiven entspreehend, wie sie zur Begriindung und Recht- 
fertigung yon den Befiirwortern und Beteiligten des Haschischmil3brauehes vor- 
gebracht werden, und in Analogie zu den oft zitierten multifaktoriellen Ursaehen, 
die dem sieh ausbreitenden Genul~ der Halluzinogene als Epiphgnomen der zeit- 
geschiohtliehen Situation unserer Gesellsohaft zugrunde liegen, stol~en wir bei der 
Behandlung des Themas auf die sich vielfaeh iiberschneidenden Saohkompetenzen 
der versehiedenen Disziplinen wie Psyehopathologie, 8oziologie, Psyehologie und 
Kriminologie. Auseinandersetzungen um die Prioritgt der Zustgndigkeit, wie sie 
hier und da auftauchen, sollten bei diesem nut  interdisziplingr zu bewgltigendem 
Problem fibersehen werden. Es sollte vielmehr die MSglichkeit, viele Aspekte des 
Rausehdrogenproblems offenzulegen, begrtil]t werden. 

In psychiatriseher Sicht erseheint es nut  sehr reizvoll, die Vielzahl der 8e- 
kundgrmotivationen aus dem ideologisehen 13berbau auf ihren triebdynamischen 
und motivationspsyehologisehen Gehalt zu untersuchen und zu konfrontieren mit 
den eingehend erforschten Theorien und Ergebnissen der Suchtproblematik. Wir 
sind im Laufe der letzten Jahre, in denen wir uns in stgndiger Auseinandersetzung 
mit studentisehen Gruppen und ihrem solidarisierenden Umkreis, mit Sympa- 
thisanten und ,,Haschiseh-Freunden", darunter betroffenen und beteiligten Per- 
sonen aus jugendliehen Abhgngigkeitsgruppen, immer mehr darau{ gestol~en 
women, dal~ sieh nichts grundlegend Neues anbahnte, dab kein echter ~ot iv-  
wandel vorhanden und dal~ es nur erforderlieh war, die schwer/iberbliekbaren 
und komplizierten Beziehungen zu entwirren and zu reduzieren auf ihren eigent- 
lichen Gehalt. Der gut iiberschaubare Kreis der trationellen 8iichte scheint unin- 
teressant geworden zu sein. B/irger-Prinz fal~te diese Beobachtung in pointierter 
Form in dem 8atz zusammen, dal3 die ,,alten Siiehte to t"  sind. Es leben aber die 
neuen Suchtformen; sie sind angetan mit einem neuen Gewand und erscheinen 
gewappnet mit einer Vielzahl an reehtfertigenden Argumenten und hilffeiehen 
Theorien. VSllig neu ist die Wertung der Umwelt gegeniiber den neuen Drogen- 
abhgngigkeitsformen (Ehrhardt). Alles zusammen wiederum spielt sich vor dem 
sozioktflturellen Hintergrund einer geradezu gesellschaftsspezifisehen generellen 
Suehtdisposition ab und einer - -  im Sinne yon LSwnaus sozialer Pubertgtproble- 
matik - -  phasentypischen Suchtaffinitgt der modernen ,,Jugendbewegung". 

Wir sind bei der Art unseres Vorgehens im Rahmen yon Diskussionen mi~ 
interessierten Gruppen mit solchen ideologisehen Momenten konfrontiert worden, 
die als ein vorerst bewul~tseinsdominanter Motivanteil yon vorrangig ethiseher 
Hochwertigkeit in den Vordergrund rtickt. In  der Einzelanalyse wird allerdings 
mehr den gelgufigen Erklgrungen wie Neugier oder Experiment, Verfiihrnng oder 
gruppenkonformes Verhalten, Frustration und Protest der Vorzug gegeben. Auf 
dieselben Beobachtungen wies jiingst Bochnik hin. Klopft man aber gewisser- 
mal3en den Putz ideologiseher Verbrgmung yon der Wand, so erscheinen dukinter, 
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den Quadern eines Geb£udes vergleichbar, die seit Kr~ppelin bekannten und 
sp~ter bei Staehelin, Nul3baum, Jelinek und Ehrhardt veffeinert wiedergegeben 
und - -  soweit psyehoanalytiseh orientiert - -  yon Sehulz, Lollie, Wexberg modi- 
fizierten Forschungsergebnisse der Suehtproblematik. Selbst die gel~ufigea und 
katalogartig zusammenstellbaren Vokabeln und Schlagworte yon der subjektiven 
Bewul~tseinserweiterung, dem Bedtirfnis naeh Selbstverwandlung und -beffeiung 
kehren hier wieder. Auch die yon Jaspers herausgestellte These, wonaeh eine eigen- 
st/indige Sfichtigkeit auch attf des Konto fortw/~hrender Reflexion auf des siichtige 
Verhalten kommen kSnne, weekt Assoziationen zu jenen neuen Erfahrungen, yon 
denen wiederum Scheueh in einem sehr engagierten Referat einmal sagte, dal~ der 
Kttlt um den Drogengebraueh heutzutage in der Bundesrepublik ,,unter t~tiger 
Mithilfe yon 5ffentliehen und privatreehtlichen Massenmedien" vonstatten gehe. 

Die Thematik unserer Mitteilung resultiert aus den Erfahrungen und Beob- 
aehtungen mit sympathisierenden und solidarisierenden studentisehen und 
Sehiilergruppen--manehmal von geradezu sektiererischem, gemeindehaftem Ge- 
pr~ge. Ihnen war, als Ausdruek eines immens hoehgespannten kollektiven Uber- 
Iohs eine Art Argumentationsmodus zu eigen, wie wir sie gelegentlich bei paranoi- 
den Sektiereren und aggressiven Moralisten anzutreffen pflegen. Die Tendenz zu 
fortw~hrender Selbstreehtfer~igung im Verein mit gezielten Vorwlirfen war die 
Regel. 

Unsere Bemiihungen, diesen Trend gewissermal~en links zu iiberholen und mit 
IIinweisen auf die Fadenscheinigkeit der ,,linken" Sekund~rmotivationen yon der 
Ver~nderung der Welt durch Haschisehgenul3, der Befreitmg von autorit~rem 
Druek sowie biirgerlieher Borniertheit dureh Marihuanagebrauoh zu entkr~ften, 
stiel] allerdings erst dann auf GehSr, als etwa vor Jahresffist yon extrem proges- 
siren publizistisehen Organen keine Sehiitzenhilfe mehr geleistet wurde. Als dana 
sehliel~lieh auch yon sich liberal gerierender Seite eine Distanzierung erfolgte - -  
yon dem,,Hasehiseh-Freund" Leonhardt und seinem ,,konsequent philosophisehen 
Liberalismus" abgesehen - -  und endlieh die publizistisehe Behandlung dieses als 
interessant geltenden Problems sieh zu erseh6pfen semen, ist es auch stiller ge- 
worden um des Theme. Uns sind lediglieh geblieben die greifbaren Ergebnisse 
so]ehen jahrelangen Bemfihens: Danaeh ist der Gebraueh der Rausehdroge mit 
Hilfe yon progressiv-reformerisehen und revolution~ren Ideologien in der Meinung 
der 0ffentliehkeit salonf~hig gemaeht worden; er ist aueh auf dem Markt der ju- 
gendliehen Konsumenten mit Effolg eingefiihrt worden. Der Wag fiihrt also yon 
der Alibi- zur Vehikelfunktion. Uns obliegt es nun, naeh dem Zusammenbrueh des 
ideologisehen Uberbaus des psyehopathologisehe Substrat aufzuzeigen und zu 
dechiffrieren. 

Am banalen und vergrSberten Beispiel der sog. Trinkerausreden zeigt sieh, dal~ 
diese nur so lange von den Betroffenen gehandhabt warden, als sie als Reaktion 
attf die moralisierende Trinkerbehandlung ftir erforderlich gehalten wurden. Naeh 
AblSsung dieser ktinstlich-exogenen und haltgebenden Uber-Ieh-Struktur, friiher 
meist in Form eines Sehuldgefiihl erzeugenden Milieus, des die Trunksueht als 
Laster verurteflte (Friedeman, Navratfl), dureh die Vorstellung yon l~'ankheits- 
bedingtem und somit unversehuldetem Versagen, gab es kaum Reehtfertigungen 
oder entlastende Schuldversehiebungen dureh den Tmnker mehr. Die ,,Flueht vor 
dem Lebenskampf des Alkoholstiehtigen" und die Tendenz, durch Rausohzustgnde 
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Befreiung vom t/iglichen Einerlei zu erleben, durch die Alkoholisierung ein er- 
hShtes Selbstgef/ihl und neues BewuBtsein mit Stimmungsaufhellung sowie 
euphorischer Gleiehg/iltigkeit zu erhalten - -  kurzum ,,eine rasche mfihelose Ver- 
/inderung im Sinne des erstrebten Ziels dutch ein chemisches Mittel herbeizu- 
ffihren" (Staehelin), war nun zur anerkannten Krankheit geworden. Es unterlag 
also jene Form der ,,Flueht vor der Bew~hrung in die fllusion/~re LSsung bei Auf- 
reehterhaltung der Fiktion naeh auBen" (NuBbaum) nicht mehr offiziell der mora- 
lisierenden Bewertung dureh die 0ffentlichkeit und bedurfte aueh nieht mehr 
da nieht mehr mit Sehuldgeffihlen belastet - -  der Rechtfertigung und der Ent- 
sehuldigungsgriinde, die yon den sozialen Anklagen bis zur Feststellung der ent- 
behrten Nestw/~rme oder der friihkindliehen Frustration reiehen konnten. Sobald 
aber - -  um auf die neuen Formen und Vorformen der Drogenabh/£ngigkeit zu 
reden zu kommen und somit den Bogen zu sehlieBen - -  Autorit/~ts- und Repres- 
sionskomplexe vorherrsehten, muSte noch folgeriehtig ein Myeel yon vielsehiehti- 
gen und rhetoriseh vielf~ltig ineinander verschlungenen Motivationen in Ansatz 
gebracht werden. Solehes wiederum, so sagt Ehrhardt, vernebelt nur den Such- 
verhalt und client der Umftmktionierung der Fragestellung. 

Ein jetzt noch gerne gebrauehtes Argument betrifft das behauptete MiBver- 
h/~ltnis yon exakten und konkreten Informationen und rationaler, wissensehaft- 
licher Durchdringung des Problems auf der einen Seite und das emotionale 
Engagement sowie die Vorurteile der Itasehiseh- Gegner andrerseits. Der Erfahrone 
erkennt an dleser Stelle die Handhabung eines beliebten Ansatzpunktes pro- 
gressiver Analysen. Vereinfacht heist es (z. B. bei Leonhardt) etwa so: Tabus, 
Hexenjagd, Verbot and ,,grags gelieferte Hetzliteratur" start pharmakologischer 
Forsehung und vorurteilsfreier mediziniseher Untersuchung des Problems. Der 
VSlkerbund und die UNO h/~tten bis in allerletzte Zeit soviel fiir das Hasehisch- 
Verbot und so wenig fiir die Haschiseh-Forsehung getan, ist bier ein beliebter 
Vorwurf. Endlich scheint eine solehe Beweisfiihrung in die N/~he paranoider 
Systembildungen zu geraten; denn es wird noch yon den Befiirwortern der psy- 
ehedelischen Drogen vorgebraeht, daB ,,die internationale Justiz, Polizei und die 
deutschen Psychiater im allgemeinen" dem Anti-Hasch-Terror zuneigen w/irden, 
wi~hrend die ,,internationale Wissenschaft zumeist" ffir den freien GenuB des 
Marihuana eintr/~te (Leonhardt). Es wird bier an antiautorit~re Ressentiments 
yon der Dreieinigkeit (,,Justiz, Polizei, deutsche Psychiater") appeliert und gleieh- 
zeitig auBer aeht gelassen, was seit geraumer Zeit yon Ehrhardt und Seheuch 
sehliissig zur Entkr~ftung dieser Art Argumentation wissensehaftlieh vorgetragen 
worden ist. Hingegen sind Untersuehungen der britisehen Kolonialregierung aus 
dem gahre 1893 yon demselben Autor wiedergegeben. Der einleuehtende Aufweis, 
dab der pharmazeutischen Industrie mit Reeht vorgeworfen wird, ungentigend 
iiberpriifte Medikamente auf den Markt zu bringen und andrerseits Halluzinogene 
propagiert werden, vor denen vor Jahrzehnten schon Stringaris und mit Nach- 
druek Kielholz gewarnt h~tten, dieses verniinftige Argument wird unseres Eraeh- 
tens um der ideologisehen Polemilc willen gar nieht behandelet. 

Nachdem Hasehisch in den Sog prim~rer Bedfirfnisbefriedigung gerade der 
emanzipierten Jugend geraten war, stellten sieh weitere Begr/indungen und Er- 
klKrungen ein, die sieh anf/~nglieh noeh an rationalen Beziigen orientierten. 
LSwnau schrieb vor Jahren, dab der Weg zur Erwaehsenheit zu einer Krise der 
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Anpassung, zu einer sozialen Pubert/~t geworden sei. Dieser viel beklagte Stand- 
ortverlust, der aber auch die Chance des jungen Menschen, einen Weg zu neuen 
Ufern zn finden, zum Inhalt hatte, zog sicherlich eine OrientierungsstSrung im 
sozialen Raum naeh sich. M_it der 0ffnung neuer Horizonte gingen Positionen 
unseres Sozialfeldes, die bislang mit dem ,,gelben Fleck unseres Bewu$tseins" ins 
Auge gefaft worden waren, unwiederbringbar verloren. Orientierungsverluste 
aber, etwa im D~mmerzustand, nach dem Tiefsehlaf, dem Anfall oder Elektro- 
schoek, erzeugen Angst. 

An die Stelle einfaeher Uberzeugungen, Leitbflder und Autorit/iten sind die 
Tendenz zu vermehrter und gesch/irfter Fremdkritik, die These veto Alles-in- 
Frage-Stellen und im engeren Sozialfeld die Entfremdung etwa des Berufslebens, 
das als anpassungsforderndes Dahinvegetieren und frustrierend vorgezeigter Weg 
im Erwerbsleben erahnt w-ird, sowie radikale Abl6sung yon der Familie getreten. 
Der zunehmende Leistungsdruck mitsamt der Auffordernng an den Heranwach- 
senden, in dieser Gesellschaft kein Versager zu werden, etwas zu zeigen und es zu 
etwas zu bringen, im Verein mit der Destruktion des im Umbau befindlichen 
Familienverbandes maehen dem gugendliehen das Hineinwaehsen in die petre- 
fakte Struktur unfibersehaubarer Gesellsehaft, die sich ideologischen Ans/itzen zur 
Ver/inderung trotz nieht zu bew/~ltigendem Zuwachs an Erkenntnissen auf allen 
Wissensgebieten beharrlieh widersetzt, zu einem Problem allerersten Ranges. In 
der Lebensphase der zweiten Individuation breitet sieh vor den Augen des Heran- 
waehsenden eine Welt aus, die in ihrer unfibersehbaren Grenzenlosigkeit nieht 
begreifbar erscheint, eine hochzivilisierte und vermasste Erwachsenenwelt, in der 
der ffugendliche, auf sieh allein gestellt und in selbstgewollter emanzipatorischer 
Freistellung, sich selbst verwirklichen sell. 

Orientierungsverlust irn weitesten Sinne erzeugt Angst. Angstreduktion und 
SpannungslSsung ergeben Lust. Naeh psyehodynamischen Theorien eines Tell der 
klassisehen Lehre Freuds, liegt auch dem sfiehtigen Fehlverhal~en des Lust-Un- 
lust-Prinzip zugrunde. Nach einer solchen verh/~ngnisvoll sich auswirkenden 
Weehselwirkung zwischen EinfluB des sozialen Feldes, der als nieht mehr zu be- 
w/iltigend registrierten Welt, und der Wesenseigentfimliehkeit der Pers6nlichkeit 
(Jelinek), yon uns in der Person des totalen GeborgenheRsverlust erleidenden und 
freigestellten Heranwachsenden erkannt, und dem oben angerissenen intrapsy- 
chisehen Funktionsmechanismus (Lust-Unlust-Prinzip), mu$ yon einer generellen 
phasenspezifisehen Suehtdisposition dieser Gesellschaft und ihrer Jugend ge- 
sprochen werden. Solches geschieht vorerst und vorbereitend auf dem Vehikulum 
des milden Ausbruchmittels der sog. psychedelischen Droge, wie sie die Konsu- 
menten und Befiirworter des ttaschisehs seit Freeman nennen und dem Begriff 
der H~lluzinogene vorziehen. 

Wenn wit die Entwieklung der Uberlegungen nun welter auf dem eingeschlage- 
hen Weg und unter dem genannten Aspekt des innerseelischen Meehanismus voran- 
treiben wol]en, so bieten sich hier fiberzeugend die Theorien yon Conger und Ull- 
mann an. Danaeh ist das Suehtverhalten nieht allein mit Angstreduktion in Ver- 
bindung zu bringen, sondern es ist auch erlernbar. Neben solehen lerntheoretisehen 
l~berlegungen, wonach die Erfahrung yon der spannungs- und angstreduzierenden 
Wirkung der Droge zur Sueht ffihren kann, steht die Erfahrung, da$ gerade 
ttaschischgenul~ antrainiert werden mu$, dab blol~es Probieren nieht reieht, oft 
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keinen Rausch erzeugt und erst recht nicht eine psychische Abh~ngigkei~. Hier 
setzt die mit dem Problem der sozialen Pubert/~t eng verbundene Wechselwir- 
kung des Gruppenkollektivs ein, das ermutigt und zu modekonformem Verhalten 
verfiihrt und letzten Endes auch die Grassierungstendenz des ttasehiseh-Mil~- 
brauchs ermSglieht. Der Ansehlu$ an eine Gruppe, selbstredend dem gemein- 
sehaftliehen Hasehisehgenug entspreehend in unverbindlieher Form, ermSglieht 
einmal, ,,den Weg yon der Familie zur Gesellschaft zuriickzulegen" (LSwnau), und 
gibt je naeh ihrem geistigen Zusehnitt als protestierende Underground-Subkultur 
oder militant-aggressive Zelle ihren Mitgliederu Reehtfertigungsideologien, die den 
Hasehischgebrauch betreffen, an die Hand. 

Die grunds/~tzlieh falsehe Alternativbfldung zwischen Hasehiseh auf der einen 
und Alkohol bzw. Nicotin auf der anderen Seite ist immer mit Hinweisen auf alas 
Alkoholismusproblem in der kapitahstisehen Gesellsehaft verbundea. Angepran- 
gert werden die tabaksfiehtige (/~ltere) Generation und die aggressiven und ,,bo- 
denst/~ndigen" R~usche. Die letzte Formulierung impliziert, wie die gesamte Be- 
handlung dieses Komplexes, Fremdvorwurf und Selbstreehtfertigung zugleieh. 
Das ,,alkoholisehe Milieu" (Ro~ter), in dem der Alkoholgenu$ zum Statussymbol 
erhoben wird, gilt als Prototyp der etablierten Gesellsehaft, zumindest der Gesell- 
sehaft, in tier man gegen die ttasehiseh-Liberalisierung eingestellt ist und aueh den 
simplifizierenden Begriff yore ,,Rauschgift" benutzt, fiber die revoltierende Ju- 
fend herzieh~ und den wiehtigeu Untersehied zwischen psyehedelisehen Stoffen 
und etwa Heroin vor lauter Ignoranz und biirgerlieher Mit~elstandsmoral fiber- 
sieht. 

Die oben angesproehene Fragestellung hingegen ist lgngst kompetent gekl/~rt 
und die Problematik gewissermagen ausgepaukt. Der eindrueksvolle Vergleieh 
mit jenem ttaus, das mit Wanzen verseueht ist und in dem man den Einzug yon 
Kakerlaken und Ratten nicht protegieren sou (Ehrhardt), ist 1/~ngst formuliert. 
Fernerhin liegen die Erfahrungen fiber die dominierende Rolle des Alkohols, tier 
im fibrigen auch auf die jiingeren Jahrg/~nge iibergegriffen hat, unter den Rauseh- 
mitteln Europas und Nordamerikas in einer uniibersehbaren Literatur vor. Dal3 
Alkohol yon unserer Gesellsehaft toleriert und schon lunge integiert ist, mug be- 
dauert oder nur konstatiert werden, zumindest sollte das nieht vorzugswetse etwa 
dem internationalen 5Ionopolkapitalismus in die Sehuhe gesehoben werden, - -  
zumindest dann nieht, wenn man eine besonders iible Form des Kapitalismus im 
Auge hat, den Rauschgifthandel und die 1/~ngst perfektionierte Kommerzialisierung 
des Hasehischproblems mit seinen Begleiterseheinungen (Erzeugung yon Ab- 
h/~ngigkeit und Konsumzwang in des Wortes wahrster Bedeutung). 

In  der Diskussion werden alle sozialfreundliehen Ziige tier Ubergangs- urtd 
Zwisehenstufen des leiehten Alkoholgenusses, in dem ebenfalls ,,Wahrheit nut 
allein" liegen soll, auger aeht gelassen, ltingegen warden die sozialen und gesund- 
heitliehen Folgen des nieht gesellsehaftlieh bew/~ltigten Alkoholismusproblems 
herausgestell~ und allen Ernstes der ~drklichkeitsfremde Vorschlag gemaeht, 
Alkohol dureh ttasehiseh zu ersetzen. Einmal erwartet man, wie es heist, dab 
dutch dan legalisierten ttaschisehgenu$ ,,einem Tell tier heute alkoholgef/~hrdeten 
gugendlichen geholfen warden" kSnne (so z. B. Liiseher), und zum anderen sol1 
die Entkriminalisierung des ~arihuana einer gewaltlosen Unterwanderung der 
Gesellsehaft dienen. 
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Bevor wir fiberwechseln zur Behandlung jener Gruppe yon Motivationskon- 
stellationen, die sieh immer mehr der reMen Uberprfifbarkeit entziehen und im 
Diekieht ideologischer Meinungen zu Hause sind, die kunstvoll angelegten und 
gelegentheh paranoid anmutenden Systematisierungen gleiehen, sei kurz das ein- 
faehste und gut fiberschaubare tIflfsargument yon der Verfassungswidrigkeit des 
tIasehischverbotes gestreift. Das geschieht unter Berufrmg auf Artikel 2 des 
Grundgesetzes und das Reeht auf freie Entfaltung der PersSnliehkeit - -  ein 
Scheinargument, wie Ehrhardt unter Hinweis auf die immer mehr heraustretende 
Gef/~hrlichkeit dieser Einstieg- und Umsteigedroge und ihrer sozialpsyehiatrischen 
Bedeutung sagt. Hier zeugt ein Argument das ande're, undes wird von den Ver- 
tretern der l=[aschisehliberalisierung vorgebracht, dab die ungfinstigen Verlaufs- 
formen nieht dem Haschiseh, dessen freier GenuB als eine unverziehtbare For- 
derung bislang seinen Platz in der linksliberalen Dogmatik hatte, zugeschoben 
werden mfisse, sondern solehen Umst~tnden, die in der PersSnliehkeit des Betrof- 
fenen selbst zu suchen seien. Der Vollst/indigkeit halber sei noeh das Hilfsargu- 
ment erw~hnt yore humanit/£ren Einsatz ffir den harmlosen Raucher in der Ge- 
f/~ngniszelle, das wir yon Teilnehmern einer Diskussion vorgehalten bekommen 
haben. 

Die Erfahrungen mit der Problematik der Rauschgifte, ihrer Therapie und 
Prophylaxe haben 1/~ngst gezeigt, dab mit Verboten und massiven restriktiven 
MaBnahmen Mlein niehts erreieht wird. Diese gel£ufige Erfahrungstatsaeheiiber- 
sehend, argumentieren die Gegner der P6nalisierung des I-Iasehiseherwerbes nnd 
seiner Einbeziehung in die Liste der fiber das Opiumgesetz kontrollierten Stoffe 
mit dem Fiasko der Prohibition in den Vereinigten Staaten in den zwanziger Jah- 
ren. Itasehisch gilt also nicht allein als das Mittel zur Befreiung, sondern es mfissen 
aueh seine Konsumenten befreit werden - -  n£mlieh aus dem ,,Underground", in 
den sie dutch autorit~ren Druck einer unbelehrbaren Gesellsehaft verbannt wor- 
den sind. Das Hasehisehverbot f6rdert n/~mlieh den ,,Underground" und dort 
wiederum den fllegalen Handel sowie die verunreinigenden Zus~tze und sehlieBlieh 
auch - -  so wird sehlfissig in dieser Beweiskette vorgebraeht - -  dan Umsteigeeffekt 
seiner Anh/~nger, well der dureh das Verbot in die Illegalit~t gedr/tngte Marihuana. 
Konsument mit Heroin und anderen ,,eehten" Rausehgiften in Berfihrung kommt, 
die sehlieBlich zu Recht unter das Opinmgese~z fallen sollten. Dem ist niehts mehr 
hinzuzuffigen als die Erkenntnis, mi~ welcher Beliebigkeit um der intendierten 
Beweisffihrung willen Anteile einer Beweiskette austausehbar sein kSnnen, ohne 
auf Anhieb des Anseheins verlustig zu gehen, das Ergebnis eines vernfinftigen 
Denkvorgangs zu sein. 

Die herk6mmliehe Vorstellung yon der Zuordnung des sfiehtigen FehlverhM- 
tens und seiner Vorformen zu abnormen Pers6nhchkeitsstrukturen bedarf einer 
Korrektur - -  es sei denn wir sind bereit, in der Zuspitzung des Reifungsproblems 
der Heranwaehsenden im allgemeinen eine generelle Abnormisierung zu erb]icken. 

Freud hat schon die MSglichkeit einer Iqeurotisiernng seeliseher intakber Kin- 
der beim Eintritt in die Reifejahre besehrieben. Diese Pubert/~t, als ein komplexes 
Ph/~nomen, ha~ hUn nicht allein den Charakter des kSrperlieh-seelisehen Um- 
bruehes, wie er bislang den Mediziner interessierte, und aueh nieht allein den in 
neuerer Zeit zus/itzlieh herausgestellten, geradezu generell komplikationstr~ehti- 
gen Verlauf mit Reifungsdisharmonierungen und Entwieklungsdiskrepanzen 
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(Schmidt-Vogt, Illchmann-Christ), sondern er ist ein gesellschaftliches Problem 
sui generis yon hohem Stellenwert geworden. Die Auflehnung gegen die Hinder- 
nisse, die sieh der Individuation in znnehmendem MaBe entgegenstellen, mitsamt 
AblSsungsschwierigkeiten im einzelnen und einer bis ins Unertr/~gliche gehende 
Spannung zwisehen dem Drang zur Verselbstandigung und der Aufforderung zur 
Anpassung, dem Trend zur Emanzipation und der Ubernahme einer vorgesehenen 
sozialen Rolle im allgemeinen, geben den Hintergrund zu den Jugendrevolten 
unserer Zeit ab. Alles ist in Frage gestellt in jener Lebensphase, in der alles bereits 
in Frage steht und kein fester Orientierungspunkt mehr zu existieren scheint. 
Was liegt n&her, als in der Turbulenz jenes biologisehen Absehnittes mit der 
Droge auszuweiehen, den ,,abgekiirzten Weg zur Reife" (Cohen) einzusehlagen 
und massive Regressionswiinsehe mit ttilfe des Genusses psychedeliseher Mittel 
manifest werden zu lassen. Wie bereits dargelegt, ist bei jenem ProzeB die Angst, 
der unbedingte Reiz und das Mittel zur Verwandlung der bedingte. Jede neue 
Erfahrung der Spannungsl6sung wirkt als Verst&rker. Dem Aufbau einer Sucht 
oder ihrer Vorform steht niehts mehr im Wege. Nur wenn erh6hte Frustrations- 
toleranz und ein Zuriicksehrauben der (phasenspezifiseh) neurotischen Riesen- 
ansprfiche gelingen, kann wohl eine Manifestation der absoluten Ieh-Bezogenheit 
- -  nnserer Auffassung nach das zentrale Kriterium der Sucht sehlechthin - -  fiber- 
wunden werden. Der zus~tzliche Abbau jener ,,hilfreichen" Ideologien, die ihre 
Bauelemente jeweils den g~ngigen Vorstellungen des speziellen Sozialfeldes ent- 
nehmen - -  und die transparent zu machen wir uns vorgenommen haben - -  kann 
einen solchen positiven Reifungs- mad Pr&gungsprozeB nur beschletmigen. 

Zwei ~iotivationskomplexe aus dem ,,Underground" sind noeh erw~hnens- 
wert. Einmal wird den Gegnern der Hasehischlegalisierung das nicht weiter zu 
diskutierende Motiv unterstellt, bei dieser ,,Itexenjagd" ihre eigene Schuldkom- 
plexe abzureagieren. Die ,,Sfindenbockfunktion" der verfolgten Minderheit der 
,,Killer" ist einer hier nicht n~her zu untersuchenden Kombination yon soziolo- 
gischen und psychoanMytischen Theorien entsprungen. Im gleichen Atemzug mit 
der Verfolgung und Diffamierung yon Juden, Homosexuellen, der Abtreibung und 
Prostitution werden die harmlosen Hasehischraucher genannt. Sie dienen also als 
SfindenbScke ffir die Frustration einer lustfeindlichen Gesellschaft. Solche Thesen 
kommen allerdings an, wie wir selbst erfahren mul~ten ! Sie mobilisieren im fibrigen 
auch bei jener Gruppe der fibrigen Altersgenossen, die dem Haschisehgebrauch 
eher skeptisch gegenfiberzustehen geneigt sind, nicht Mlein Empfindungen der 
Solidarit&t, sondern vor ahem das ethisch nicht hoch genug zu veransehlagende 
Engagement fiir Unterdrfickte lind Minderprivilegierte. 

In die gleiche Kerbe, nut allzu zielgenau und somit leicht dm~chschaubar, 
schl&gt ein l~ngst vorgefertigtes Sekund~rmotiv yon der radikalen und solidari- 
sierenden Parteinahme ffir das Lumpenproletariat mit Hilfe des Itasehischge- 
brauehs. Jene soziokulturellen Beziige, die hergestell~ werden zwischen dem Ma- 
rihuana-Migbrauch der farbigen Getto-Jugend und der Armen mad Unterch~fick- 
ten Latein-Amerikas auf der einen und den gesellsehaftlichen Randgruppen meist 
gut gestellter junger Menschen auf der anderen Seite, tragen so sehr das demago- 
gische Gepr/~ge, dab sie bier genarmt werden sollen. Es wird ngmlich behauptet, 
dab in diesen rituellen Protesthandlungen gegen die unwirtliche Welt der Er- 
waehsenen zum Ausdruck komme die Identifiziermag mit den unterprivilegierten 
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Gruppen aus den Elendsvierteln und Slums. Das Schlagwort ist die oben genannte 
Solidarisierung mit dem Lumpenproletariat. Auf die MSglichkeit, vergleichsweise 
verniinftige Bezfige geschichtlicher Art herzustellen, wie sie zwischen dem Elends- 
alkoholismus der frfihindustriellen Gesellschaft und der jetzigen Rausehgiftwelle 
bestehen, warden die Sympathisanten des Haschisehgenusses und ihre Konsu- 
menten erst in jiingster Zeit gewaltsam gesto•en: Als n/~mlich yon der konven- 
tionell marxistisehen Linken jene Gruppengenossen fallen gelassen wurden, die 
sich dem Marihuana zugewandt hatten, allzusehr privatisierten und nicht mehr 
an Aktionen teilnehmen wollten. An diesem letzten Beispiel, bei dem auch noch 
der Spie~ umgedreht und nieht mehr yon ,,autorit/~rer l~epression" der Gesell- 
schaft, sondern yon ,,Machensehaft des internationalen Rauschgifthandels" und 
yon der,,Chemie im Dienste der Herrschaftsausffihrung" die Rede war, wird offen- 
kundig die Anstausehbarkeit der Thesen einer grfindlieh mil~verstandenen und 
insbesondere miBbrauehten Ideologie, die in den Dienst der jugendliehen Drogen- 
abh/ingigkeit gestellt wurde. 

Wir hatten uns nach Ehrhardt bislang den ,,Luxus" leisten kSnnen, nut ein 
Rauschgift zu haben und an Marihuana in unserer Gesellschaft nieht interessiert 
zu sein. Es trifft im wesentlichen zu, dal] unter diesem unbestreitbaren Genul]gift, 
der ,,Lebensbew/iltigungsdroge" Alkohol, mehr extravertierte und t/~tige Wesens- 
anteile der europaisehen Kultur aktiviert werden, wie Pohlisch im Vergleieh zu 
den mehr dampfenden, die Strebungen beseitigenden Opiaten, die yon den Asiaten 
bevorzugt werden, einmal ausgeffihrt hat. Vielleicht ist in Anlehnung an die Er- 
fahrungen mit dem Alkoholmil~brauch bestimmter T/~tergruppen etwa in Nord- 
amerika in der alteren psychiatrischen Literatur die irrige Vorstellung entstanden 
yon der engen Verbindung zwisehen Haschiseh und Gewaltkriminalit/~t (v. I~ecco). 
MSglieherweise wurde aueh aus der gleiehen Unkenntnis heraus in den Marihuana- 
rausch hineingeheimnist die Bereitsehaft zu sexuellen Orgien und anderen Ex- 
zessen. Allerdings finden sich nirgends in der ernst zu nehmenden psyehiatrischen 
Literatur solehe Behauptungen, die yon den Haschischbeffirwortern und Mari- 
huana-Ideologen einmal zur Stiitzung ihrer These yon der mangelhaften Infor- 
mation und wissenschaftliehen Unkenntnis einer emotional aufgeladenen Gesell- 
sehaft herangezogen und zum anderen zu der Konstruktion des Sehlagwortes be- 
nutzt werden: Haschisch ist im Gegensatz zu Alkohol antiaggressiv und sozial- 
freundlieh. 

Ohne Zweifel giht die Hippiekultur ein Musterbeispiel an Friedfertigkeit ab, 
und der Satz Beaudelaires, wonach Hasehischliebhaber weder Krieger noeh Bfir- 
ger seien, trifft hier die Saehe riehtig. Nur die Konstruktion des als falsche Alter- 
native erkannte Gegensatzpaares (Haschiseh-Alkohol), dessen gegens/~tzliche Er- 
scheinungsformen postuliert und in ein fibergeordnetes ideologisches System pro- 
jiziert werden, offenbart die Manipulation mit motivisehen Teilkomponenten zu 
einem gesehlossenen stimmigen Ganzen. Danaeh soll die Aggressioh nur wesens- 
m/i]~ig an den Kapitalismus gekoppelt sein, falls es nieht doeh, wie aueh Freud im 
Alter anzunehmen bereit war, einen primi~ren d. h. angeborenen Aggressionstrieb, 
eine ,,anthropologische Konstante" (Stekel) gibt. Jedenfalls scheint aggressives 
Verhalten unter Haschisch ged/~mpft zu werden, hingegen exazerbiert der nach 
neo-marxistiseher Auffassung gesellehaftlieh erworbene Aggressionstrieb unter 
AlkoholeinflulL Wenn wit in einem Informationsmagazin lesen, dal] es keine ein- 
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samen Hascher, aber einsame Trinker gebe, so zeugt dies yon der absoluten Un- 
kenntnis unserer Trinksitten und einzelner Trinkgewohnheiten. Simmel teilt die 
Alkoholiker geradezu in soziale Typen, die die Gesellschaft benStigen und Gesellig- 
keit suchen, und in mehr reaktive neurotische Trinker ein. Wir selbst kennen allein 
drei F/£11e yon aggressiver Gewaltdelinquenz unter Marihuanaein~lul3, wobei aller- 
dings eine wissenschaftlich noch nieht weiter erforschte Kombinationswirkung yon 
Itaschisch und leichtem Alkohol zum Tragen gekommen sein mul3. Es liegt natur- 
gem/~13 in der pharmakodynamischen Beschaffenheit und ~rirkungsweise dieser 
beiden verschiedenen Rauschdrogen und wohl nicht zuletzt in der unterschied- 
lichen psychischen Beschaffenheit ihrer Konsumenten, ob jeweils aggressives Ver- 
halten durchbricht oder ~dcht. 

Naeh 1/~ngst durchdiskutierten Ergebnissen (z. B. Feuerlein) sind neben den 
Eigenschaften der Pers5nlichkeit und den besonderen Umst~nden des Sozialfeldes 
die Charakteristika der Droge als Ursache ffir den Mil~brauch yon Bedeutung. 
Die relativ problemlose Befriedigung der Urbedfirfnisse nach Licht- und Farbfiille, 
der Verlust des Zeitempfh3dens, das Gefiihl passiver Geborgenheit im schweben- 
den Zustand entsprechen einer zumindest pr/~genitalen Stufe der Libidoentwick- 
lung. Diese toxisch bedingte Erlebniswelt treffen wir wiederum nach allen Berich- 
ten, Beobachtungen und Untersuehungen gerade bei Marihuana an; sie macht 
wohl auch den Reiz der psyehedelischen Subkultur aus, wobei der gewohnheits- 
m~l~ige Konsument in autistischer Innenschau verharrt, was allerdings ,,mit der 
Beibehaltung eines kontinuierlichen Lern- oder Arbeitsprozesses nicht in Einklang 
zu bringen ist" (Bschor). Die Abwendung und Unf/ihigkeit gegenfiber den Erfor- 
dernissen des Tages (Scheuch) wird allerdings - -  ebenfalls auf dem Umweg eines 
komplizierten Motivationsgeffiges - -  zur Tugend erkl~rt und deklariert als ,,Ab- 
lehnung des inneren Mechanismus des kooperativen Kapitalismus" und als ,,Ab- 
sage gegenfiber dem System einer auf Leistungssteigerung bedaehten Konsumge- 
sellschaft" (Marcuse). Endlieh wird auch die Forderung erhoben, das ,,sozial- 
freundliehe" und ,,antiaggressive" Haschisch soll anstelle des Aggressionen mo- 
bflisierenden Alkohols treten; Coper u. Hippius haben solches als unsinnig und 
wirklichkeitsfremd mit Recht znriickgewiesen. 

Ob sich nun im Haschischrausch ,,Sozialfreundlichkeit" offenbart, mag dahin- 
gestellt bleiben. MSglicherweise finder dieses beziehungsarme Nebeneinander, das 
ohne Spannungsf/ille und in der Regel aueh ohne Aggressivit/~t abl/~uft, also diese 
besondere psychopathologische Symptomatik der Itaschischintoxikation eine ein- 
gestimmte und ideologisch verbr/imte Untermalung naeh dem Motto : Durch und 
dutch undramatisch und ,,nett zueinander" ! Leonhardt sagt u.a., dab der psyche- 
delisehe Trip eher eine einsame Reise abgebe, bei der Beifahrer ohne Rfieksicht auf 
das Geschleeht unerwiinscht seien. Eigene Erfahrungen bestKtigen diese Theorie, 
die auch der Psychopathologie der Droge entsprechen. Das Gruppenerleb~ais hin- 
gegen in der fiktiven Gemeinsamkeit der Haschischbenutzer ist ein ganz anderes. 
Die Gruppe ist ja erst auf der Suche nach einer sozialen Vermittlerinstanz aufge- 
spfirt worden; sie bleibt dann aber durch und dureh unverbindlich. Die Suehe nach 
Gleichgesinnten und nach speziellem Erleben kommt nach Kielholz neben Angst 
vor Vereinsamung, Langeweile und Neugier - -  ebenfalls mSgliche Ausdrucksfor- 
men ein und derselben Unruhe, die auch die fiberstarke Gruppenaffinit~t er- 
kl/iren - -  als auslSsendes Motiv in Frage. Die Gruppe selbst also ist passiv ein- 
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gestellt. Sie ~ r d  dutch/~uSere standardisierte Symbolik und durch den Umstand, 
dal~ sie eben altersgem/~B ist und als Subkultur neben der Erwachsenenwelt steht, 
zusammengehalten. Es seheint bier auch nieht entfernt eine Parallele zu den 
Bfinden der Jugendbewegung oder geschlossenen politischen Interessen- und 
Kampf-Gruppen zu existieren - -  und doch breitet sich yon diesen Zentren epide- 
misch der ItasehisehmiSbraueh aus. Je naeh Niveau der Gruppeneinheit werden 
These der Rechtfertigung und Begrfindung, etwa das Bekenntnis zum Nonkon- 
formismus oder eine modisch gewordene Experimentiersucht entwickelt, 
bzw. aus einem vorgefertigten Katalog entnommen. Von der Kollektiv- 
moral geht wiederum ein besonderer Zwang aus: Man daft nieht zurfickstehen und 
mug ffir roll (auch progressiv und gesellsehaftskritiseh) genommen werden. Der 
Zwang erstreckt sich sehlie$1ieh auch auf andere Lebensbereiche bis zur Anpassung 
in ]~orm bestimmter Uniformierung. Auf diesem Boden gedeiht, was durch Massen- 
medien als eine Art elit/~rer ,,Sozialismus" empfohlen wird, und aus dem jugend- 
lichen Probierer, der andere wieder dr~ngt und ermutigt, wird ein Gewohnheits- 
konsument yon Abh/ingigkeitscharakter gemaeht. 

Das Schlagwort ,,Hasehisch befreit" wird zum Reizwort und 1/~13t erg~nzen, daS 
Befreiung Lust erzeugt. Die psyehisehe Ver~nderung im Marihuanarauseh mit 
Aufhebung der dreidimensionalen Welt und ihren (bislang bedriiekenden) Er- 
fahrungen, die toxiseh bedingte Ver/~nderung yon Zeit und Raum sowie die opti- 
schen Trugwahrnehmungen bzw. illusion/~ren Umdeutungen mi$ begleitender 
Hyperakusie und GleiehgewiehtsstSrungen, wie wir sie yon anderen Vergiftungs- 
zust/~nden und symptomatischen Psychosen her kennen, wird nun nieht als 
Rauscherlebnis bekannt, sondern zur ,eigentliehen Rationalit/~t" deklariert. Der 
intrapsyehisehe Katalysator eines derartigen Prozesses der Umstrukturierung ist 
die Tendenz naeh katathymer Verffflschnng der unentrinnbaren Realit/~t. Die 
angestrebte Intoxikationszust/~nde werden mit den als irreal erkl/~rten Erlebnissen 
des WaehbewuStseins ausgetauseht. Zur Erkl/~rung mfissen pseudophilosophische 
Definitionen ttandlangerdienste leisten, was nieht wunder nimmt, wenn man bis 
lfierher Aufbau und Funktionsmeehanismus der ideologisehen Sekund/~rmotiva- 
tionen veffolgt hat, Die Erlebnisse in den Intoxikationszust/~nden sollen z. B. 
helfen, die erfahrbare Welt zu isolieren (Keneth Alsop), und die noch als Wirk- 
lichkeit bezeichnete Realit/~t der Wahrnehmungen soll transparent gemaeht wer- 
den, d. h. unter der euphorisehen Verstimmung, der ,,Laehlust", wie es schon bei 
Herodot heist, wird die Wirklichkeit im Rauschzustand ihrer bedrohliehen N/£he 
enthoben. Das ,,wahre Sein", was dahintersteekt, die neue Wirkliehkeit, gibt sieh 
unter dem hochschnellenden Stimmungsbarometer zu erkennen. Die eharakteri- 
stisehe emotionale Ver/~nderung bei geloekerten gedanldichen Assoziationen seheint 
allt/~gliche Beobachtungen in ihrem eigentlichen Saehverhalt zu deehiffrieren. 
Damit wird die Sehauspielerei bedrfickender autorit/~rer Charaktermasken ent- 
larvt und die DoppelbSdigkeit einer heuehlerischen Erwachsenenwelt dureh- 
schaut. Behagliehes Dahind6sen vermittelt auf toxisehem Wege die Vorstellung 
yon der gelungenen Distanzierung vonder Umwelt. Was bereits beim Trinker yon 
Sflimon als alkoholisches Trias besehrieben wurde, deekt sich mit der Erlebniswelt 
des Itaschischberauschten: Verschmelzung nnd zugleich Unabh/~ngigkeit sowie 
Aggressionsentladung. Die ,,drop-out-Zust/~nde" (Learry) beim gewohnheits- 
m/~Bigen I-Iaschischgenu$ entspreehen im grol3en und ganzen dem gel/~ufigen Bild 
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yon der sozialen und eharakterliehen Depravation vieler Alkohol- oder Rausch- 
giftsiiehtiger. Bereits die Intensivierung des Rausehmittelkonsums ist nach 
Bschor regelmi~l~ig geeignet, die soziale Integration zu lockern. Wenn man will, 
kann man darin nattirlich einen Akt der ,,privaten Befreiung" (Marcuse) 
erblieken. 

Die Befreinng yon den Kontrollinstanzen des eigenen Verstandes, die Los- 
15sung veto ,,Normalbewn~tsein" und die Absage auf eine Durchdringung der 
erfahrbaren Welt mit den verfiigbaren Mitteln - -  also die Abhiingigkeit veto be- 
wul~tseinstrfibenden toxischen Stoff, wird als BewnBtseinserweiterung angeboten. 
Um ihre Definition und begriffliehe Abgrenzung ist sich hier nie bemfiht worden, 
bis auf den Versuch, die Vorstellung veto ,,iibliehen Bewu~tsein" derart total zu 
relativieren, wie es der Psyehiater nur aus der Sieht des Psychotikers erf~hrt, dem 
,,verrfickten" Standort des sich unbelehrbar mit der eigenen Wahnwelt identifi- 
zierenden Patienten. Als ein Fluchtmittel auf dem Wege in ein nebulSses Pop- 
Nirwana bezeiehnet Steckel die Bewul~tseinserweiterung des Marihuanarauehers. 
Solms sagt mit Reeht, dal~ der Rauseh nieht in eine bessere Welt, sondern in einen 
Tagtraum fiihre, an dem nieht zu gndern sei, was ge~ndert werden sollte. Dabei 
geht es dem jungen Rebellen nieht viel mehr oder weniger als um die Veriinderung 
der Welt schleehthin; er veri~ndert hingegen chemiseh sein BewuBtsein und be- 
sehreitet jenen ,,abgekfirzten KSnigspfad" Beaudelaires, indem er sieh den Pro- 
blemen des Alltags und dem ihm aufgegebenen Werdeproze]~ seiner ,,historisehen 
Gestalt" (Ehrhardt) entzieht. 

An dieser Stelle greift wieder ein, was wir als verh~ngnisvolle Spirale, als eine 
Art cireulus vitiosus in dem Lust-Unlust-Gefiige erkennen. Infolge der revalisie- 
renden Impulse veto Uber-Ich mit dem Eingest/~ndnis des eigenen Versagens 
einerseits und dem Es andrerseits entwickeln sieh Spannungen, die durch die 
Droge gelSst werden und damit zur Angstminderung beitragen. Das zensierende 
Uber-Ieh ist nieht allein ,,ira Alkohol 15slich", sondern auch mittels des Hallu- 
zinogens zu narkotisieren. Das ,,Ieh" naeh Simmel erreieht dann auf dem Wege 
vorfibergehender toxiseher Ver~nderung im Rausch in weitergehender Regression 
(bis unter die phallisehe, anale und orale Stufe) und in der Wiedereinsetzung eines 
absoluten infantilen Lustprinzips einen Ausweg aus der versagenden schmerzli- 
ehen Wirkliehkeit. Die problemlose Befreinng der mensehliehen Urbediirfnisse 
durch die Rausehdroge bis zum Gliiek ,,intrauteriner Geborgenheit", bis zur Ent- 
riickung und Sehwerelosigkeit, signaHsiert die massiven Regressionswfinsehe (zu- 
riiek zu den Miittern) der geranwaehsenden, die aus Hill- und Machtlosigkeit 
gegeniiber den Bedingungen der Erwaehsenenwelt kurzsehliissig diesen Weg be- 
sehritten haben. LSwnau ist der Ansieht, dal~ auch die,,zweite Geburt", die soziale 
Puberti~t, ein bestimmtes emotionales Klima erforderlich maeht, analog dem der 
friihen Kindheit. So ~_rd naeh dem gleiehen Autor der psyehologisehe Geborgen- 
heitsbegriff in dieser Phase zu. einem soziologisehen. Dieser wiederum orientiert 
sich am vgterliehen Prinzip, gegen den sieh der Aufstand riehtet. Wenn Kielholz 
naeh der tterstellung yon Leitbfldern und der Neuorientierung an eine geordnete 
Familienstruktur verlangt, so weisen diese seine prophylaktisehen Forderungen in 
die gleiehe Riehtung. Der Haschisehkonsument verleugnet beide Prinzipien, die 
v~terliehe und die mtitterliehe; er wird zur VerkSrperung des totalen Geborgen- 
heitsverlustes. 



70 R. Redhardt: 

,,Die heutige Jugend will neue Binge in einer neuen Weise sehen, h6ren und 
ffihlen; sie verbindet Befreiung mit AuflSsung der gewShnlichen Art des Wahr- 
nehmens" (Marcuse). Mit diesem Bekenntnis zur Bewul]tseinserweiterung ver- 
binder der Ideologe der neuen progressiven Linken in seinem jfingsten Essay (Ver- 
such einer Befreiung) bereits eine gewisse Distanzierung yon der ,verzerr ten" 
Form der Befreiung. Der modische Drogentrip wird also noeh zugelassen, zumal 
er im gleichen Atemzug mit nebulosen Formulierungen gefordert wird. Es kommt 
nicht yon ungef/ihr - -  was zum Verst/~ndnis beitragen soll - - ,  dal~ Marcuse in die- 
sere Aufsatz sich zur ,,direkten Demokratie" und somit zum tterrschaftsanspruch 
einer sozusagen rechtgl~ubigen Minderheit bekennt. DaB hier kein Platz mehr fiir 
die schSne neue Welt friedfertiger Hippie-Kinder war, nimmt nicht wunder. 
W~hrend der Widcrstand gegen das Leistungsprinzip und das,,Aussteigen aus dem 
rasenden Zug des technologischen Fortschritts" noeh mit passiver Entsagung oder 
mit I-Iflfe der Verweigerung zur Mitarbeit vonstatten zu gehen vermochte, erfor- 
derte die neue ideologisehe Entwicklung aktives Handeln. Unter dem Leitmotiv 
der Absage an die Leistungs- und Konsumgesellsehaft - -  vor allem die erstere war 
gemeint - -  einer Gleichgiiltigkeit gegen die Norm des kapitalistischen Leistungs- 
ethos - -  unter diesem Gesetz war man angetreten und hatte yon den Verkiindern 
dieser Lehre ideologisches Rfistzeug bezogen. Da$ damit neue Abh~ngigkeiten 
geschaffen und neue Bedfiffnisse geweckt wurden, sollten, wie uns in Diskussionen 
versichert wurde, ]ediglich UbergangslSsungen sein; denn ,,die Freiheit des Men- 
schen yon der Herrschaft der Ware, des Stoffes ist eine Vorbedingung von Freiheit 
fiberhaupt" (Marcuse). Nun aber konnte im Zuge der nicht aufzuhaltenden Ent- 
wicklung der radikalen Linken nicht mehr yon einem ,,Opiumkrieg . . .  diesmal 
nieht mehr im Dienst des Kapitalismus" (Untergrundzeitung) geredet werden, 
sondern es hiel~ ganz anders: Mit Haseh kann man die Gesellsehaft weder refor- 
mieren, noch weniger revolutionieren (Zeitschrift ,,Konkret"). Entspreehend den 
Erfordernissen einer Industriegesellschaft, die Rauschzust~nde aul~erhalb des 
Privatlebens nicht dulden wollte, wurde nun auch hier das Steuer herumgeworfen 
und obendrein mat neuen rechtfertigenden und begrfindeten Thesen versehen. 
Italluzinogene und Tranquilizer sollten nunmehr gegen unruhige Linke, gegen mi- 
litante Demonstranten mobilisiert worden sein, w/~hrend es fr/iher lautete, dal~ das 
Haschischverbot Ausflul~ repressiver Mal~nahmen und lustfeindlicher autorit/~rer 
Manipulationen sei! Sicher]ich steckt in beiden ad-hoe-Erkl/irungen so etwas wie 
eine Aehtelw~hrheit. Die voile Wahrheit - -  wie immer ist auch bier nur dialektisch 
zu fassen: Das Rauschmittel, das als ,,Opium des Volkes" 1/~ngst der marxistisch 
so verstandenen Religion den funktionellen Rang abgelaufen hat, kann sowohl yon 
den ,,Herrschenden" verordnet als auch yon den ,,Unterdrfickten" ersehnt wer- 
den. Beide Beobachtungsebenen lasseu sieh nicht voneinander trennen. Freilieh: 
Die entscheidende Frage naeh Folgen und Sch/~den der Droge, um die es uns hier 
geht, und die wichtige Feststellung, wie Standpunkte beliebig ausgetauseht wer- 
den, so dab die Einbiirgerung eiues nicht integrierten gausehstoffes beschleunigt 
wird, bleiben davon unberfihrt. 

Auch wenn man nicht, wie wit es tun mSchten, davon ausgeht, da$ wir uns 
bier einem Modellbeispiel gegenfiber sehen, so kann der kurze Uberbhek yon der 
verh/ingnisvollen Verquickung des Rauschgfftproblems mit fortschritthch-libera- 
len Ideen und progressiven Zielsetzungen als eine Art Lehrbeispiel fungieren, wie 
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theore t i sche  In t e rp re t a t i ons -  und  Deutungsversuche  m i t  dem A b s t a n d  der  En t -  
fernung vom ef fahrbaren  S u b s t r a t  eines pa thologischen  Ph/~nomens zunehmend  

in den Sog seines t r i ebdynamischen  Gehal tes  gera ten .  Der  , , ideologische l~berbau 
wi rd  somi t  in sozia lpsyehia t r i scher  Sicht  zum oppor tun is t i schen  t te l fershelfer ,  
l iefert  t I i l f s a rgumen te  und  SekundKrmot iva t ionen ,  le is tet  - -  a m  Fa l l  des Ha-  
schischmi6brauchs  deut l ich  - -  einer  generellen Suchtd ispos i t ion  Vorschub und  
en t t~usch t  eine auf  In fo rma t ionen  ebenso wie auf Ver t r auen  angewiesene Gesell- 

schaft .  
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