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Social  Mob i l i t y  of  D r u g - U s e r s  

Summary. A total of 351 drug-users (127 in-patients of the university hospital for nervous 
diseases Frankfurt  a. Main, 124 out-patients of the special health centre in the city of Frank- 
furt a. Main) were steadily investigated between the years 1969/70 with the aid of a fixed 
catalogue consisting of 386 single criterions with quantitative and qualitative alternatives. 
The informations for instance on the development of the drug-user, his familiar and social 
situation, sexuality, drug-use, vegetative nervous system, constitution were registered by 
widely pre-defined lists of data. The psychological investigation was done among other 
examinations by the modified Itamburg-Wechsler-intelligence-test. Subsequently the facts 
of the investigation were evaluated with the aid of an electronic computing station; the 
analysis of the data obtained took place by aspects of statistical correlations. Complementary 
to our study Hausner investigated in the same way 100 drug-users directly accosted at the 
so-called "scene". General characteristics of the drug-users: 800/0 were aged between 16 and 
24 years (just under 25% till 16, 50% till 21, 25% above 25 years). There were each 20% 
female drug-users among the in- and out-patients, but  40°/0 among the population of the 
"scene". Only 3O/o of all drug-users exclusively took cannabis, just under 500/0 in addition 
halluzinogenic drugs, some more than the half opiates too. All drug-users took stimulants, 
most often theopiate-users; in number:  two thirds of the stimulants were taken by them. 
60o/0 were addicted or respectively suspected. According to the particular social level there 
was a special affinity to certain drugs (working people prefered stimulants, pupils and students 
cannabis and halluzinogenic drugs). University education of the father was dominating 
at the users of hallucinogenic drugs, half of them became addicted during the time of ob- 
servation. Opiate-users more often had fathers without university education, they planned 
their profession more frequently not  themselves and had more often a social decline. Social 
situations of the drug-users: 360/0 were pupils or students, 12°/0 in vocational training, 8o/0 
professional active. 420/0 pursued no more any job. The so-called "drop-outs" more frequently 
had stopped going to school or stopped their professional course of education, they planned 
their profession more often not  themselves and their future more seldom longtermed, pupils 
of secondary schools or students had only an average or even more modest intelligence- 
quotient. Overstrain and absence of suitable helps for the choice of profession seem to be 
important factors as to a disadvantageous progress of the drug-career. Only 500/0 of the 
drug-users visiting secondary schools or universities had the intelligence-quotient required. 
The drug-use seems to become encouraged by conflicts concerning high demands standards 
combined with actual overstrain. 430/0 of the drug-users had a social decline in comparison 
with their descent family. Hence follow level-specific endangering patterns to the development 
of addictions which primary are multidimensional applied. 490/0 of all drug-users investigated 
were likely to have a progressive course of their drug-career. This average-probability aug- 
mented to 68°/0, when the parents were left in conflicts, and declined to 40o/0, when there 
was a harmonic atmosphere in the parent's house. Only 1°/o of the drug-users was not im- 
paired in their social connections after a drug-use of 6 months. The following factors 
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were able to inhibit these social detractions: The factor retardation (including a corre- 
sponding reaction of the environment) and the factor constitution. Further on it appeared 
that the taking of drugs in community decreased to 500/o in the last 6 months of the drug-use 
compared with more than 80o/0 in the first half year of the drug-use. That means: The 
operation of drugs does not lead to the primary intended partner-ship but to a disappearing 
in the world of own experiences. 19°/o of the investigated people were criminal before starting 
the drug-use (special concerning prosperity deliets); after that 520/o were criminal, special 
concerning violations of the narcotic law, 25O/o of them because of dealing with drugs. In 
general it is to say that there are to consider interactions for instance between negative social 
development and drug operation on the central nervous system when analysing the constel- 
lations of risks in direction of adverse progresses. 

Zusa,mmen]assung. Betrachten wir die im Spannungsfeld zwischen Person, Umwelt und 
Eigengesetzliehkeit der Sueht wirksamen EinfluggrSgen, etwa familigren Hintergrund, pri- 
m~res Begabungsniveau, entwieklungspsychologische und konstitutionell-biologische Daten, 
so ergeben sich ffir die Auseinandersetzung mit der Drogeuideologie auch prg~ventiv wichtige 
Fakten: Wir fanden kein gewolltes Aussteigen aus der Sozialrolle, keine gesteigerte Kreativit5t, 
keine vermehrte Klarsicht. Versteht man unter dem Modewort Emanzipation die 1%higkeit 
zur ld=bernahme bestimmter Zielsetzungen und Aufgaben, verbunden mit der Entwicklung 
yon F~higkeiten, die man vorher nieht hatte, so verhindert nachhaltiger Drogenkonsum die 
individuelle Emanzipation als Voraussetzung kollektiv-evolution~irer Vergnderungen. 

Key words: Drogenkonsum - -  Drogenkonsumenten, soziale Mobilit~t - -  t~auschmittel. 

Naeh  explorat iven Studien von Burchard,  Weber  und  Wetz  zum Drogenkon- 
sum Jngendlicher  haben  nunmehr  Schwarz u. Mitarb. sowie - -  unter  Einschlug 
aueh der Berufssehiller - -  Jas insky reprgsentat ive Statist iken fiber grSgere t{egio- 
nen des Bundesgebietes vorgelegt. I n  alien F/~llen handel t  es sieh bei den Unter-  
suchten um Schiller. Jas insky be tont  zu Reeht,  dab diese in der l%egel naeh wenigen 
Monaten intensiven l~auschmittelkonsums die Sehule verlassen. W/~hrend also auf  
der einen Seite der zu ubiquit/~rer Verfiigbarkeit yon  Drogen expandierende 
gauschmi t t e lkonsum sich zunehmend auf  den allgemeinen Hin te rgrund  jugend- 
t/imlicher tmd gesellsehaftsspezifiseher Charakterist ika erstreekt, entzieht  sich 
eine Kerngruppe  nachhal t ig  Konsumierender  den t~epr/~sentativbefragungen in 
wachsender Zahl. I n  einer naeh dem Sehneeball-System angelegten l~eldstudie 
haben Bschor u. Mitarb. derartige , ,drop-out-Existenzen" besehrieben, die Ausbil- 
dung oder Beruf  aufgegeben hat ten.  

Wi t  selbst fiihren gemeinsam mit  Ziegler, Sfillwold und  Leiser empirische Unter-  
suehungenl  an  subjekt iv bzw. objekt iv  hilfsbedilrftigen Drogenkonsumenten 
dureh. U m  eine Vielzahl der m6glichen EinfluBgr6gen, ihre Kombina t ionen  und  
In te rak t ionen  zu beriicksiehtigen und  ihre gegebene Selektion t ransparent  zu ge- 
stMten, wird das Untersuehungsgut  mittels elektronischer Datenverarbeigung ana- 
lysiert und  naeh korrelationsstatist ischen Gesiehtspunkten ausgewertet.  

Es  ging uns zun~ehst einmal da tum,  eine best immte heterogene klinische Gruppe 
yon  Drogenkonsumenten  zu beschreiben, die kiinftig im stat iongren und  im ambu- 
lanten ~rztliehen Bereieh in zunehmendem Mage hilfsbedfirftig werden wird, ohne 
dab dami t  Ansprueh anf  Gfiltigkeit ffir den Gesamtbereich des Drogengebrauehs 
erhoben werden kann. ModestrSmungen, Gruppeneinflfisse, generell sozial-psycho- 
logische Aspekte s tanden ffir uns weniger im Vordergrund Ms die Frage  nach viel- 
dimensional angelegten Risikokonstellationen im Sinne disponierender Faktoren,  

1 Die Untersuchungen werden dnrchgefiihrt mit Unterstiitzung des Bundesministers ftir 
Jugend, ~'amilie und Gesundheit. 
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auf die sich der Begriff der ,,typenbfldenden Kraf t"  (Biirger-Prinz) anwenden l~Bt. 
Unsere Ergebnisse stfitzen sieh auf strukturierte psyehiatrisehe Explorationen von 
insgesamt 351 Drogenkonsumenten, die in den Jahren 1969/70 in der zeitliehen 
Kontinuit£t  lfickenlos erfal~t und unter Benutzung eines festgelegten Katalogs yon 
386 Einzelmerkmalen Init quantitativen oder qualitativen Alternativen unter- 
sueht wurden. Die Auswahl der Merkmale erfo]gte mit dem Ziel, auf der Grund- 
lage yon Selbstheriehten der Probanden faBbare, nach M6gliehkeit ,,harte" Ver- 
haltensdaten wertfrei formuliert zu gewinnen und Verfalsehungen nach sozialer 
Erwiinschtheit einzuschr/~nken. Die genannten Informationen, etwa znr Ent~dck- 
lung des Probanden, seiner famili/~ren und sozialen Situation, zur Sexualitgt, zum 
Drogengebraueh, zum Vegetativum und zur Konstitution, registrierten wir mit 
einem weitgehend vorformulierten Erhebungsbogen. Von einem anschliegend 
durchgeffihrten psychologisehen Testprogramm braueht in diesem Zusammenhang 
nur die Kurzform des Hamburg-Wechsler-Intelligenztests nach Dahl genannt zu 
werden. Ausgehend yon der Hilfsbediirftigkeit im medizinisehen Sinne, untersuch- 
ten wir 127 station~re Drogenkonsumenten der Psychiatrischen und Neurologi- 
sehen Klinik der Johann Wolfgang Goethe-Universitgt in Frankfurt  am Main und 
124 Klienten einer Beratungsstelle fiir Rauschmittelfragen in der Frankfurter 
Innenstadt,  die sich auf vertraulieher und unentgeltlicher Basis ausschlieBlich an 
junge Rauschmittelbenutzer wendet. Von diesem Kollektiv, das somit je zur 
H/~lfte aus ambulanten und stationgren Drogenkonsumenten besteht, so]l im fol- 
genden die Rede sein. Da ein Tell der Rauschmittelbenutzer jeden Kontakt  mit 
offiziellen Ste]len ablehnt, ffihrte Hausner in gleieher Weise eine erg/tnzende Unter- 
suchung an 100 Probanden durch, die er auf der sogenannten ,,scene", also auf fiir 
den Drogengebrauch und -handel bekannten Plgtzen, direkt ansprach. 

Im Hinblick auf die spezielle Thematik dieses I~eferates sei das Untersnchungs- 
gut nur kurz allgemein charakterisiert : 80% der Konsumenten standen im Alter 
yon 16 his 24 Jahren. Zu den Altersklassen: Knapp ein Viertel war bis 16 Jahre alt, 
die Halfte 17 bis 21, ein Viertel fiber 21 Jahre. Das Durchschnittsalter war 21 Jahre. 
Kinder yon V/item mit Hochschulbildung waren mit knapp 20% fiberrepr/~sen- 
tiert. Der weibliche Anteil der Probanden betrug im stationgren und im ambulan- 
ten Kollektiv je ein Ffinftel, in der ,,Hasch-Wiesen"-Population jedoeh zwei 
Fiinftel. Letztere Gruppe zeigte aul~erdem ein siglfifikant niedrigeres Durch- 
schnittsalter. Als drogenabh~ngig oder entsprechend verd~chtig warden 60% der 
Probanden bezeichnet. Nur 3% waren ausschliel3lieh Cannabis-Konsumenten, 
knapp die H£1fte benutzte zus~ttzlieh Hal]uzinogene, etwas mehr als die tI/tlfte 
auch Opiate. Wir konnten also das Gesamtkollektiv halbieren in Haschisch- und 
Hallnzinogenkonsumenten auf der einen und 0piatkonsumenten auf der anderen 
Seite. Uber beide Gruppen streute der Gebrauch yon Weckmitteln, der zu zwei 
Dritteln durch die Opiatbenutzer erfo]gte, ttinsichtlich des Kriteriums der Drogen- 
abhgngigkeit stellte die Einnahme yon Stimn]antien einen feinen Indicator dar: 
Mehr als 75~/o der Weckmittelbenutzer waren abh/~ngig. Bereits frfiher (Wanke, 
1971) besehrieben wit die Neigung zur Polytoxikomanie (60 % der Probanden nab- 
men zwischen 3 und 6 versehiedene Rausehmitte]) und die naeh Sozialsehieht zu 
gliedernde Affinit/~t zu bestimmten Drogen (Berufst/~tige bevorzugten }Veck- 
mittel, Schiller und Studenten ttaschiseh und Italluzinogene). Hochsehulbildung 
des Vaters dominierte eindeutig hei den Halluzinogenkonsumenten. V~tter ohne 
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Hoehsehulbildung fiberwogen bei den Opiatbenutzern. Aus der Eigenart des 
Untersuehungsgutes ergibt sieh, dag reine Probierer selten vorkamen. Die Opiat- 
benutzer zeigten im Vergleieh zu den Halluzinogenkonsumenten signifikant hgu- 
tiger eine primgr fremdbestimmte Berufsplanung und - -  wie zu erwarten - -  h~u- 
tiger sozialen Abs~ieg, Beseh/~ftigungslosigkeit und Aufgeben der Zukunftsplanung. 
Wghrend 80~o der 0piat-user im Beobaehtungszeitraum abh~ngig wurden, waren 
es bei den I-Ialluzinogenkonsumenten immerhin 50°/o . 

Betraehtet  man den sozialen Status der Konsumenten zum Zeitpunkt der 
Untersuehung, so waren 36% Sehfiler oder Studenten, 12% befanden sigh in Be- 
rufsausbildung, 8~o standen im Berufsleben. Die ,,soziale Mobilit~t naeh unten" 
finder ihren Ausdruek darin, dal3 42 °/o der Untersuehten keiner Besehgftigung mehr 
naehgingen. Unter diesen waren knapp tin Viertel reine Halluzinogenkonsumen- 
ten. Im Vergleieh zu den anderen Gruppen zeigten dig ,,drop-outs" signifikant h£u- 
tiger einen abgebroehenen sehulisehen oder berufIiehen Bildungsweg. Ihr  ursprfing- 
lieher Berufsplan war h/~utiger fremdbestimmt gewesen. Bereits vor Beginn des 
Drogenkonsums hatten sie h/~ufiger gegammelt, ihre Zukunftsplanung war seltener 
langfristig. Soweit sie h6here Sehulen oder Universit/~ten besuehten, war ihr In- 
telligenzquotient h/tutiger nut  durchsehnittlieh oder geringer. Sehulisehe l~ber- 
forderung und das Ausbleiben geeigneter tIilfen bei der Wahl des Ausbildungs- 
weges stellen somit einen wiehtigen Faktor  ffir den ungfinstigen Verlauf einer 
Drogenkarriere dar. Nut  die ttglfte der Konsumenten, die h6here Sehulen oder 
Universit~ten besuehten, besaI~ das dazu erforderliehe Intelligenzniveau. Das Ab- 
gleiten in t in niedriges soziales Niveau droht vor allem denjenigen, die noeh in der 
Ausbildung stehen. Diese primgr in ihrem Sozialstatus noeh ungefestigte Gruppe 
dominiert auch im Gesamtkollektiv und weist verstgndtieherweise den hSehsten 
Anteil sozialen Abstiegs auf. Besonders leieht erlitten Kinder yon V~tern mit 
ftoehschulbildung einen sozialen Abstieg. Dieser kommt Mufig dutch den Ab- 
brueh des berufliehen Bildungsweges zustande. Wit fanden doppelt so viele Ab- 
breeher wie noah laufende oder abgesehlossene Bildungswege. Im direkt auf der 
,,Haseh-Wiese" angesproehenen Kollektiv war der Prozentsatz noch h6her. An- 
spruehsniveau-Konflikte bei objektiver ~berforderung seheinen somit einen 
DrogenmiI3braueh zu begfinstigen und lassen auf entspreehende KorrekturmSg- 
liehkeiten seitens der Umwelt sehlieBen. Insgesamt zeigten 430/0 der Probanden im 
VergMeh zur Herkunftsfamilie einen sozialen Abstieg. 

Betraehtet  man die Entwieklung einer Drogenabh~ngigkeit ebenfalls unter dem 
Aspekt der Herkunftsfamilie, so ergibt sieh statistiseh hoehsignifikant, dag Kinder 
von Arbeitern im Vergleieh zu denen yon Angestellten h~ufiger abh/~ngig wurden. 
M6glieherweise kann hier das GenuBverhalten weniger gesteuert werden. Beide 
Gruppen wiesen bereits bei der Wahl der Rausehmittel deutliehe Untersehiede auf: 
Kinder von Angestellten gingen h/~ufiger nieht fiber Ilalluzinogene hinaus, bei 
Arbeiterkindern dominierte der Opiatgebraueh, der wiederum mit Progredienz des 
Verlaufes korreHerte. Betraehtet  man diese Ergebnisse im Zusammenhang mit den 
vorstehend herausgestellten Gesiehtspunkten der i~berforderung dutch st/~ndige 
MiBerfolgserlebnisse, nieht selten auf dem Hintergrund eines Konfliktes mit dem 
v/iterIiehen Anspruehsniveau, sowie des leichteren sozialen Abstiegs yon Akade- 
mikerkindern, so ergeben sieh schichtenspezifische Ge[iihrdungsmuster zu Sueht- 
entwieklungen, die prim~tr vieldimensional angelegt sind. Als stabilisierend erwies 
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sieh die herk6mmliehe soziale Bindung, also das Zusammenleben mit der eigenen 
oder der tIerkunftsfamilie, das negativ mit einem progredienten Drogengebraueh 
korrelierte. Umgekehrt konnte aus sozialem Abstieg, fehlender Beseh£ftigung und 
fehlender Zukunftsplanung auf progredienten Verlauf geschlossen werden. 

Von bier aus naeh quantifizierbaren prognostisehen Kriterien zu suehen, er- 

sehien um so einleuehtender, als rund 135000 Informationen fiber unser Gesamt- 

kollektiv yon 351 Drogenkonsumenten ohnehin auf Magnetband gespeiehert vor- 

liegen und naeh beliebigen Spaltungsgesiehtspunkten abgerufen werden kSnnen. 
Ffir definierte Verlaufsformen des Drogengebrauehs ist naeh dem Bayessehen Mo- 
dell die Erreehnung yon a posteriori-Wahrseheinliehkeiten m6glieh. Naeh diesem 
Modell kSnnen sich a priori-(oder Basis-)Wahrseheinliehkeiten ver£ndern, wenn 
Zusatzinformationen vorliegen. Auf diese Art kann man naeh Pr£diktoren suehen, 
die die Wahrseheinliehkeit des Eintretens eines Ereignisses beeinflussen. Wir haben 
das Gesamtkollektiv in die F£11e gespalten, die in mindestens einer der 10 yon uns 
herausgestellten Rausehmittelgruppen einen progredienten Verlauf zeigten, und 
in eine im Verlauf nieht progrediente Gegengruppe. In der ersten Gruppe waren 
173 Probanden, also knapp die Halfte der Untersuehten. Die Wahrseheinliehkeit 
ftir einen progredienten Verlauf der Drogenkarriere betrug ffir das Gesamtkollek- 
t iv 49~o. Ffir die Konsumenten, die das Elternhaus im Konflikt verlassen hatten, 
erhShte sieh diese Durehsehnittswahrseheinliehkeit auf 68%, wghrend ein harmo- 
nisehes Elternhaus die Wahrseheinliehkeit auf 40% verminderte. Die Bedeutung 
dieses Befundes wird dadureh ersiehtlieh, dab 35 % der Probanden yon einem Ab- 
brueh oder einer Abnahme der Beziehungen zu ihrer Fan/l ie  seit Beginn des 
Drogenkonsums beriehteten, nut  10% fiber eine Intensivierung. Die Wahrsehein- 
liehkeit, dal3 ein Konsument im letzten Halbjahr vor der Untersuehung t/iglieh 
Opiate genommen hatte, betrug ffir den Durehsehnitt der Probanden 19%, sie er- 
h6hte sieh bei Entlassung aus dam Elternhaus im Konflikt um 20%, bei Heim- 
erziehung um 10% . 

Die h£ufige Angabe der Drogenkonsllmenten, ihre Lebensumstande batten sieh 
positiv vergndert, veranlaBte dazu, die Wahrscheinliehkeit zu erreehnen, mit der 
es zu einer Beeintr~ehtigung der sozialen Beziehungen unserer Probanden kam, 
wenn mindestens 1/2 Jahr  lang Drogen benutzt warden. Unter dem Begriff soziale 
Beeintr/~ehtigung warde eine Reihe yon Merkmalen subsumiert : Abnahme der Be- 
ziehungen zur Familie, zum Freundes- oder Bekanntenkreis, Unterbreehung der 
Kontinuit/~t yon Arbeit oder Sehulbesueh, Abbrueh des Sehul- oder Berufsweges, 
Leistungsabfall. Naeh dieser Definition war nur 1 °/o der Konsumenten naeh min- 
destens ~j/~hrigem Rausehmittelgebraueh in seinen sozialen Beziehungen nieht 
beeintrgehtigt. Weiter priiften wit, ob es EinfluBgrSBen gibg, die sieh gegensgtzlieh 
verhalten, die also einer 13eeintr£ehtigung der sozialen Beziehungen entgegen- 
wirken. Folgende kliniseh gebr£uehliehe Merkmale erwiesen sieh hier als Indica- 
toren: Entwicklungsverz6gerungen in der Kindheit, verbunden mit einer ver- 
wShnend-permissiven Erziehungseinstellung der Eltern, ein sp£ter Masturbations- 
beginn (ab 19. Lebensjahr) und a%hletiseher KSrperbau. Sie lassen sieh zusammen- 
fassen als die Faktoren Retardierung (unter Einsehlug einer entspreehenden t%e- 
aktion der Umwelt) und Konstitution. M_it gleieher Methodik lieB sieh feststellen, 
dab die Wahrseheinliehkeit f/it eine Klinikaufnahme im Vergleieh zur ambulanten 
Gegengruppe dureh den Risikofaktor vegetative Labilitat vor dem Drogenkonsum 
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erh6ht wird. Verschiedene Interpretationsm6glichkeiten bieten sich an: schlechtere 
Vertri~glichkeit yon Drogen bei vegetat iv Labilen oder aber - -  da vegetative La- 
bilit~t mit  hohen ~qeurotizismus-Scores korreliert, die wir testpsychologisch naeh- 
weisen konnten - -  eine sti~rkere Verstrickung vegetat iv Labiler in Umweltschwie- 
rigkeiten. 

In einer frfiheren Arbeit haben wit herausgestellt, dab die H~ffte der unter- 
suchten Probanden als vorwiegende Anl~sse ffir den nachhaltigen Drogenkonsum 
das Zusammensein in der Gruppe benannte, das in dem ganzen l~eiz seiner verbo- 
tenen Exklusivit~t und seiner verlockenden l~ituale an Stelle des frfiheren Indivi- 
duationsprozesses innerhalb der :Fami]ie neue Entwicklungsformen induziert, bei 
denen die Auseinandersetzung mit  dem Kollektiv die Bew~l~igung der bisherigen 
Einzelsituation zu ersetzen seheint (Wanke u. Mitarb., 1971). Die Scheinkommu- 
nikation kollektiver Ri~usche entt~uscht jedoch auf tragische Weise die subjek- 
t iven Erwartungen:  Der Vergleich zwischen dem ersten und dem letzten Halbjahr  
des Drogenkonsums zeigte einen Abfall der Einnahme in Gesellschaft yon fiber 
80% auf 500/o . Die Rauschmittelwirkung fiihrte nicht zur zumindest anf~nglich 
intendierten Partnerschaft:  sondern zum Untertauchen in der eigenen Erlebnis- 
welt. Die bei liingerer Fortdauer  des Rausehmittelkonsums zunehmende Schwie- 
rigkeit, sich am Leben einer Gruppe akt iv zu beteiligen, wurde zuni~chst durch eine 
Art  inneren Standortwechsels yon der Familie als bisheriger Gruppe zum Kollekti~r 
neuer Ordnung kaschiert : Bei h~ufig gleichzeitiger Verringerung der Beziehungen 
zur Familie berichteten fast 80% der Probanden veto AnschluB an einen ,,neuen 
Kreis" (ein Drittel  hat te  seine bisherigen Freundes- und Bekanntschaftsbeziehun- 
gen abgebrochen). Bereits vor Aufnahme des Drogenkonsums waren 19% der 
Konsumenten durch kriminelle Delikte aufgefallen. Dabei herrsehten Eigentums- 
delikte vet .  Danaeh hat ten 52 % Gesetzesverst6Be begangen. Es fiberwogen Straf- 
ta ten in bezug auf die Bet~ubungsmittelgesetzgebung, davon bei einem Viertel 
wegen Rauschgifthandels. Bei Berficksichtigung des jugendlichen Alters der Mehr- 
zahl unserer Konsumenten ist in diesem Zusammenhang die Rolle des minder- 
ji~hrigen ,,Dealers" zu betonen. Ganz allgemein gilt, dab bei der Bestimmung yon 
Risikokonstellationen in Riehtung ungiinstiger Verlaufsformen Wechselwirkun- 
gen, etwa zwischen sozialer Fehlentwicklung und Drogeneinflul~ auf  das zentrale 
Nervensystem, zu berficksichtigen sind. 
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