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II- 8.1
Vorwort

Nach offiziellen Angaben starben seit 1970 an oder infolge des BtM-MiRbrauchs 8642 Menschen (Stand
Ende 1990) in der Bundesrepublik. Mehr als 50 Millionen Menschen sind derzeit auf der Welt drogen-
abhiingig, davon allein ca. 1,5 Millionen im Raum der Europiiischen Gemeinschaft.
Das Thema Rauschgift hat an Aktualitiit nichts eingebiiRt. Der Trend ist anhaltend, wenn auch zunehmend
aus den Schlagzeilen verdriingt. Die vielfachen Versuche der Eindiimmung yon Tod und Kriminalitiit sind
auf allen gesellschaftlichen Ebenen gescheitert, vielleicht auch, weil keine der avisierten Hilfs- und
Bekampfungsmethoden konsequent durchgefuhrt wurden.
Das Thema »Kriminologie und Drogendelinquenz« solI das Spektrum der Rauschgiftkriminalitiit um-
fassend unter kriminologischen Gesichtspunkten darstellen und dabei auch die neuesten Entwicklungen
beriicksichtigen.
In 18 Jahren meiner Zugehorigkeit zum Rauschgiftkommissariat in Frankfurt am Main, und zwar als
Sachbearbeiter, wie auch als Leiter der Dienststelle, konnte ich die Entstehung der Drogenszene unmittel-
bar beobachten, wie auch die weitere Entwicklung miterleben. Bei den sich immer wiederholenden
Themen wie Substitution, Legalisierung, Therapie, Repression o. a., fiel es nicht schwer auch eigene
Meinungen einflieRen zu lassen oder zu einzelnen Bereichen auch personlich Stellung zu nehmen.





11- 8.2
Kriminologie

II- 8.2.1
Terminologie

11- 8.2.1.1
Begriffsbestimmung

Die Kriminologie ist die Lehre vom Verbrechen, der Erforschung der Kriminalitat von clerBekiimpfung
und Verhiitung von Straftaten. Es ist eine empirische und beschreibende Wissenschaft, in der nicht alle
Fakten gesichert sind und in der iiber die Meinungsvielfalt jeweils erforderliche Losungen erarbeitet
werden sollen. 1m RG-Bereich gliedert sich der Begriff in folgende Schwerpunkte auf:

Kriminologie
(Verbrechensbegehung)
a) Phanomenologie

Erscheinungsformen der Kriminalitat
b) Aetiologie

Ursachen der Kriminalitat
(Biologie, Soziologie, Medizin, Psychologie,
Pharmakologie)

Kriminalistik
(Verbrechensbekampfung)
a) Tatertaktik

Art der Ausfiihrung von Delikten
b) Kriminaltaktik

Vorgehen bei der Verbrechensbekampfung
c) Kriminaltechnik

technische und wissenschaftliche Anwendung
bei Untersuchung und AufkIarung.

d) Pravention.

Die genannten Gliederungspunkte sollen zu kriminalpolitischen Entscheidungen fiihren, die ihrerseits von
den Disziplinen der Kriminalstatistik und der forensischen wie psychiatrischen Medizin gestiitzt werden.

Das Rauschgiftproblem steHtsichphiinomenologisch als Massendelinquenz unterschiedlichster Quantitat
und Qualitiit dar. Die Ursachen liegen multidisziplinar-aetiologisch vor und ihre Erforschung dauert an.
Demgegeniiber ist der Kriminalitat je nach wissenschaftlichem Stand sowohl kriminalpolitisch (z. B. ge-
setzgeberisch), als auch kriminalistisch (bekampfend) entgegenzuwirken. Daraus erklart sich, dag sich
staatliche Magnahmen je nach wissenschaftlichem (kriminologischem) Stand veriindern und auch mobil
sein sollen!

II- 8.2.1.2
Rauschgift- Terminologie

Die »lnternationale Kriminal-Polizei Organisation« - IKPO (Interpol) hat im Einvernehmen mit den Ver-
einten Nationen und der Drug-Enforcement-Administration der USA (DEA) folgende Terminologie erar-
beitet (Auszug):

Opium
Rohopium Aus der Samenkapsel des Schlaftnohns austretender Saft, der an der Luft gerinnt uncl

sich braun bis fast schwarz farbt.



Zubereitetes
Opium

Opium-
riickstiinde
Opiumtinktur
Opiumpulver

Morphin
Morphin

Morphinbase
Morphin-
Tabletten

Heroin
Heroinbase
HeroinNr.2

Cannabis
Cannabis
Cannabiskraut
(Marihuana)
Cannabisharz
(Haschisch)
Cannabis-
Konzentrat
(Haschischoel)

Kokain
Kokablatt
Kokainbase
(Kokapaste)
Kokain

Psychotrope Stoffe
Beruhigungs- und
Schlafmittel

Stimulantia
Weckamine

Durch mischen mit Wasser, erhitzen und filtern aus Rohopium gewonnenes zum
Rauchen bestimmtes Opium (Chandoo).

Sonstige, legal bzw. illegal hergestellte Opiumprodukte. Pharmazeutische Opiate
werden mit dem Begriff und dem gesetzlich geschiitzten Namen ®bezeichnet.

Ein aus Opium gewonnenes Alkaloid. 1m illegalen Rauschgifthandel wird es als
Rohmorphin, Morphinbase oder in Form der Morphinsalze angetroffen oder Arznei-
mittelspezialitiiten, die mit dem pharmazeutischen oder gesetzlich geschiitzten
Namen® bezeichnet werden.
Aus Opium illegal hergestelltes weiEes bis briiunliches Pulver, welches in Teilen Siid-
ostasiens auch als Heroin Nr. 1 bezeichnet wird.
Feinpulvrige, hellbraune Morphinsubstanz welches aus Opium gewonnen wird.

Legal wie illegal hergestellte weiRe Tabletten in Form des Morphinsulfat oder
Morphinhydrochlorid.

Braunes bis blaRgraues Diacethylmorphin vor der Umwandlung in Salzverbindung
ohne Streckungszusiitze (Coffein, Strychnin, Zucker).
Braunes bis graues k6rniges Heroinhydrochlorid mit Streckungszusiitzen (Chinin,
Coffein, Scopolamin, Strychnin).
WeiEes bis gelb oder beiges Pulver mit hoher Diacethylmorphinkonzentration, wel-
ches im StraRenhandei jedoch stark mit Zucker verschnitten ist.

Durch mehrfache Extraktion aus Cannabisprodukten gewonnene dunkelbraune,
schmierige Substanz mit erh6htem Wirkstoffanteil.

Extrakt der Bliitter des Kokastrauches.
Gereinigte Kokapaste in Form des Kokainhydrochlorid.

Sedativa, Hypnotica, die das zentrale Nervensystem beruhigen (Barbiturate, Brom-
verbindungen, Diazepine pp.)

Drogen mit erregender Wirkung auf das zentrale Nervensystem (Ephedrin, Amphet-
amin, Phenmentrazin pp.)
Natiirliche und synthetische Stoffe, die die Wahrnehmung veriindern und dabei vi-
suelle Sinnestiiuschungen hervorrufen (LSD,DMT, PCP, Mescalin, Psilocybin pp.)



II- 8.2.2
Kriminalphanomenologie

Die Drogenszene in ihrer Gesamtheit zeichnet sich in erster Linie durch eine »vertikale Mobilitat«, also
einer strengen Ober- und Unterordnung aus; der Begriff des »Opfers« in unserem Sinn ist fremd, Gehung
und Bedeutung hat nur der, der auch Macht hat. Die Attribute der Rangordnung sind

Geld- und Sachwerte,
- Drogenverfiigbarkeit,
- Verbindungen (Connections).
So laufen - wenn haufig auch iiberzeichnet - die iiblichen Regelnunserer Marktwirtschaft ab (s. II - 8.2.2.3).
Angebot und Nachfrage haben den gleichen Stellenwert und unterliegen den entsprechenden Mechanis-
men unserer "freien Marktwirtschaft«. Korruption, Bestechung, Vorteilnahme, die Ausnutzung des
Schwachen oder die Fiirderung des Systems oder der Person, yon der man sich Vorteile verspricht, sind in
der Drogenszene ein Abbild unserer Gesellschaftsordnung.
Innerhalb dieser Ordnung ist yon zwei voneinander abhangigen Deliktsebenen,
- der Angebotsseite und
- der Nachfrageseite
auszugehen, deren kriminologische Bedeutung nach dem Muster des »Ei des Columbus« nach wie vor
unterschiedIich diskutiert und bewertet werden (vgl. II - 8.2.2.1 - RG-Deliktsebenen).
In beiden Deliktsebenen finden wir begrifflich gleiche Kriminalitatsformen, die sich qualitativ (Art der
Straftat), als auch quantitativ (Anzahl der Straftaten) unterscheiden (vgl. II - 8.2.2.3).

11- 8.2.2.1
RG-De1iktsebenen
Das marktwirtschaftliche System yon Angebot und Nachfrage ist nicht zu trennen, da absolute Abhangig-
keit voneinander besteht. Thesen, wonach zur Bekiimpfung des Drogenproblems der Ebene der
- Angebotsseite (Handler) oder der
- Nachfrageseite (Konsument)
der Vorzug zu geben ist, dienen der Sache nicht und verlagert das Problem nur auf die jeweils vernachlassig-
te Deliktsebene.
Dessen ungeachtet werden berufsspezifisch Standpunkte eingenommen, die dem jeweiligen Arbeitsbereich
entsprechen.
So preverieren
- Heil-, Pflege- und Sozialberufe den Ansatz der Nachfrageseite,
- Berufe der Strafverfolgung oder der Ordnungsorgane den der Nachfrageseite.
Das mangelnde Verstandnis zur Respektierung des jeweils anderen Arbeitsbereichs resultiert meist aus der
unterschiedlichen ideologischen theoretischen oder praktischen Schule ... die Graben scheinen heute noch
schwer iiberwindbar. Angeblich positiven Ansatzen einer Zusammenarbeit auBern sich meist in Feststel-
lungen zur Abgrenzung und yon Vereinbarungen, sich gegenseitig nicht »hereinzureden«.
Dennoch, trotz anders gelagerter Verlautbarungen, herrscht zwischen den Lagern ein Klima yon Argwohn
und vorsichtigem Taktieren ... unterschiedliche Organisationsstrukturen tragen ihr iibriges dazu bei.
Die verzettelte Strukrur aller mit der Drogenbekampfung befaBten Organe trennt dabei niitige Koopera-
tion und Strategie. Dies niitzt der Drogenszene, fiir die es eine der elementarsten Voraussetzungen des
Lebens und Oberlebens und des ihr eigenen Ausnutzungscharakters ist!



11- 8.2.2.2
RG-Kriminalitatsformen

Rauschdrogen sind kriminologisch bedeutsam, weil die Beschaffung der Droge wahrend der Abhangigkeit
oder nach Entzug des Mittels zu kriminellen Handlungen fiihren oder diese steuern kann.
Nach der Haufigkeit stehen Delikte der
direkten Beschaffung (Handel und Erwerb yon Drogen)
eines Suchtstoffes im Vordergrund, da sie mit dem Ziel der direkten Erlangung yon BtM begangen werden.
Drogen konnen in der Szene nur zu horrend hohen Preisen erworben werden. Aus diesem Grund sind
Eigentumsdelikte aller Art eine weitere Deliktsform, die als
indirekte Beschaffungskriminalitiit
bezeichnet wird, da sie erst iiber den >, Umweg Geld« zum Drogenerwerb fuhrt.
Straftaten, die direkte Folge eines Drogenrausches oder yon Entzugserscheinungen sind (Sachbeschadi-
gung, Korperverletzung, Sittendelikte pp.), werden als
Folgekriminalitiit
bezeichnet. Dieser Kriminalitatsform wird auch die
Begleitkriminalitiit
zugeordnet. Es sind i.S. der Rauschgiftkriminalitat Sekundarstraftaten, z.B. zur Durchsetzung yon Forde-
rungen, Racheakte, Waffendelikte u.a.m.

II- 8.2.2.3
Volkswirtschaftlicher Ansatz

verdriingt ...
... einen Drogenumschlagplatz verdriingr, »Fixer« verdrangt, Suchtstoffe verdrangt und bei aHemdrangr
sich die Frage auf, was Wirkung dieser Verdrangung ist? Eine, wenn auch subjektive Wirkung ist, daISes
vieHeichteinmal keine Drogenumschlagplatze, keine Abhangigen und Suchtgifte mehr gibt. Objektiv gera-
ten viele MalSnahmen der Bekiimpfung der Rauschgiftkriminalitat in den Verdacht, subtile Formen der
Verdrangung zu sein, die ein spateres und z. T. aggressiveres Auftreten provozieren.

Rainer- seit 1971 drogenabhangig- traf ich im Friihjahr 1980. Man sprach yon alren Zeiten und was sich
in den letzten Jahren veriindert hat ... die Szene, die Kumpel, der Preis! »Stell Dir vor, siebzig Mark kostet
jetzt das » Quarter« (= ein Viertel StralSengramm ,150 bis 200 Milligram< Heroin) ... und nur noch ge-
panschtes Zeug.«
280,- DM fur das Gramm Heroin ist ziemlich happig, denn Rainer ist in der Szene grolSgeworden, kennt
die Preise, hat ein gutes Gespiir fur die Gelegenheit. Wiirde er ein Gramm Heroin auf einmal kaufen,
so konnte er 80,- DM sparen ... »ich krieg aber kein Ganzes, die verscherbeln hier nur Quarter, hauen
Milchzucker und sonstige ScheilSerein, daISes nur so knallt, verdienen sich dumm und damlich und ich
zahl immer mehr, merke nichts mehr wenn ich mir einen SchulSmache und da mulSich mir halt ein paar
VESPARAX®in den Kopf hauen ... das bedrohnt auch ganz schon!«
Dieses Ausweichen auf andere Drogen und die damit verbundene ErschlielSungneuer Drogenmarkte ist-
seitdem es Drogenszenen gibt - ein bekanntes Phanomen. Druck auf die Szene erzeugr weniger Gegen-
druck, als ein Ausweichen auf neue Markte.

Bei geschatzten 4000 bis 5000 Abhangigen in Frankfurt (ahnliche Zahlen diirften fur aile Stadte gelten, die
Drogenschwerpunkte sind), mulSmit einem Bedarf yon ca. 500 kg 30%igem Heroingemischs ausgegangen
werden.



Bei den Gleichungen, daB
- N achfrage steigt - Angebot iiberportional
- N achfrage steigt - Angebot steigt proportional
ist das Ergebnis jeder Verringerung des Angebots folgender:
N achfrage steigt - Angebot sinkt = Preis steigt
Preissteigerung in einer etablierten Szene zwingt zu hoherem Barmittelaufkommen durch den Siichtigen,
also hohere Suchtkriminalitiit.
ErfahrungsgemiiB bedient sich der Hiindler - so u. a. aus Griinden der Konkurrenz - der Methode, die
Qualitiit des Stoffes durch Streckung zu verringern und den Preis stabil zu halten.
Die Wirkung ist:

erhohtes Barmittelaufkommen, da der Siichtige bei Bedarf groBerer Mengen versuchen muB, die gleiche
Wirkstoffmenge an Heroin aufzunehmen;
erhohtes Barmittelaufkommen = erhohte Beschaffungskriminalitiit,

oder
- es muB auf andere Drogen oder Miirkte ausgewichen werden.
Der Effekt ist Verdriingung!

= Preis sinkt oder
= Preis stabil

Ein weiteres Problem: Jede Storung eines »etablierten Marktes«> so durch polizeiliche Abschopfung>
der Unterbrechung der ortlichen Zufuhren, die Ausschaltung von Hiindlern oder Dealergruppen fiihrt zur
Verfeinerung der Absatzmethoden, denen hiiufig von Seiten der Sicherheitsorgane keine adiiquate Be-
kiimpfungsmethode entgegengesetzt werden kann. Jede Veriinderung der »Dealer-Methode«, wie auch
jedes erhohte Risiko des Handlers, wirkt sich meist auf das Gefiige der Preis in Form von Verteuerung aus;
Verteuerung fiihrt zu erhohter Beschaffungskriminalitiit!
Letztlich gilt: Jede Drogenabschopfung im Bereich des ortlichen oder regionalen GroBhandels fiihrt zu
einer Nachfrage in den Erzeugerliindern. Da wir deren Herstellungs- und Lagerkapazitiiten meist nur
unzureichend kennen, der Markt hier jedoch befriedigt werden muB, ist die Wirkung eines iiberhohten
Nachschubs zumindest denkbar.
In der Drogenszene bestimmt die Nachfrage das Angebot. Aile storenden oder abschopfenden Mag-
nahmen der Sicherheitsbehorden sind fiir den illegalen Drogenhandel schlecht kalkulierbar. Dieser
Entwicklung konnte, aus Griinden der Sicherung von Marktanteilen, mit einem Uberangebot an Ware ent-
gegengetreten werden.

Fazit: Die Heroinabschopfung des Binnenmarktes liegt mit ca. 25% weitaus hoher, als bisher ange-
nommen. Der Effekt dieser Abschopfung fiir eine stabile Drogenszene ist jedoch geringer als gedacht. Eine
partielle Verringerung der Drogenverfiigbarkeit fiihrt zu einem Mehr an Kriminalitiit, wenn letztlich nicht
sogar zu einem hoheren Drogenangebot.
Das Fatale der Rauschgiftsucht ist, daB der Abhiingige bedingungslos bezahlt was angeboten wird - es sei
denn, er kann sich neue Miirkte erschlieBen.

These: 1st der Umfang staatlicher Drogenabschopfung nicht Indiz dafiir, we1che Menge und Art von
Drogen sich auf dem Markt befinden oder bestehen Sicherstellungserfolge nur in der Abschopfung von
Drogeniiberschiissen, deren Verlust durch GroBhiindler bereits einkalkuliert wurde?
Das Problem ist vielschichtig!
Der Versuch die Beseitigung von Drogenverfiigbarkeit durch die Polizei zu erreichen ist eine angebrachte
MaBnahme, wenn neue Suchtstoffe und neue Miirkte auftauchen. Es besteht die Chance, einen sich etablie-
renden Drogenmarkt und damit der Manifestierung einer bestimmten Suchtform entgegenzuwirken
(Priivention durch Repression). Diese MaBnahme muB jedoch versagen, wenn ein Markt -wie z.B. die der-
zeitige Haschisch- oder Heroinszene - sich etabliert hat.
Hier konnen herkommliche polizeiliche MaBnahmen untauglich, wenn nicht sogar schiidlich sein.
Eine polizeiliche Beseitigung von Drogenverfiigbarkeit ist immer dann angebracht, wenn neue Suchtmittel
und Suchtstofformen auftauchen und sich entsprechende Miirkte bilden. Dem Auftauchen von Ausweich-
mitteln, Phencyclidin (= PCP, Engelstaub) oder »Crack« (= Cocainbase) ist entgegenzuwirken. Den Krieg
gegen das Heroin hat die Polizei im regionalen Bereich verloren und ist nur noch in der Lage, ihrem gesetz-
lichen Auftrag Geniige zu tun.

»Das Rauschgiftproblem war und ist nie ein Problem der Polizei. 5ie kann praktisch nur das Rauschgift-
angebot eindammen, also Handlerringe zerschlagen oder Dealern das Handwerk legen. 5ie kann nicht die



Nachfrage verringern!«(Bundesminister G. Baum am 25.01.1980 in der Bundestagsdebatte zur Neuord-
nung des Betaubungsmittelgesetzes)

Wie wahr, wenn man diesen Leitsatz auf die derzeitigen Verhaltnisse des Haschisch- und Heroinmarktes
verlegt. Hier haben namlich ein Wirtschaftssystem und eine Versorgungslage eine Vormachtstellung er-
reicht, der nur noch uber MalSnahmen gegen die Nachfrage - also gegen den Konsumenten - zu begegnen
ist. Ob die Polizei letztlich aus den MalSnahmen gegen Konsumenten herauszunehrnen ist, ist fraglich!
Die fruheren stabilen Markte des LSD, Arnphetamins oder des Opiurns wurden nicht durch Handlungen
des Staates, sondern durch Nachfrageverschiebungen der Konsumenten beseitigt.

Die Drogenabhangigkeit hat soziale Folgen und fiihrt zu Kosten fur die gesamte Gesellschaft durch. Die
Kosten lassen sich auf folgende Art errechnen:

Kriminalitiit:
Der Hauptschaden liegt wohl in der okonornisch nicht melSbarenVerb reitung der Sucht.
Desweiteren ist mit einern rnonatlich zu veranschlagenden Betrag yon ca. 3000,- DM fur die Drogen-
beschaffung fur jeden einzelnen Abhiingigen zu rechnen. Das Geld, dal5durch Drogenhandel und in-
direkte Beschaffungskrirninalitat erwirtschaftet wird, durfte irn Verlauf einer dreijahrigen Karriere
(vgl. II - 8.4.5.2- Drogenkarriere und Oberlebensdauer) rnindestens DM 90 000,- an Urnsatzvolurnen
beinhalten.

Entgiftung:
Fast jeder Konsurnent harter Drogen unterzieht sich freiwillig oder irn Rahmen yon ZwangsrnalSnah-
men (vgi. II - 8.5.1.3- Freiheitsentziehung) einer ein- bis zweiwochigen Entgiftung. Diese Entgiftungen
werden teilweise wiederholt durchgefuhrt. Nach THAMM kosten »die kurzfristigen stationaren Ent-
giftungsbehandlungen (ohne Invesitionskosten fur das Krankenhaus) fur 3 Wochen ca. 2500,- DM.

Ambulante Therapie und Beratung
Bei durchschnittlicher Behandlung yon jiihrlich 150 Suchtkranken (Facharnbulanz mit drei hauptarnt-
lichen Mitarbeitern, Sachmittel u.a.) kostet die ambulante Therapie eines Suchtkranken jiihrlich
ca. DM 1700,- DM. Abhangige nehmen diesen Dienst jedoch rnehrfach in Anspruch.

Kosten durch Folgeerkrankungen und Unfalle:
Allgemein wird ein Abhiingiger wiihrend seiner Karriere mindestens einmal wegen suchtbedingter
Krankheiten stationar behandelt. Da es sich hiiufig urn langwierigere Erkrankungen (z.B.Leber, Haut,
Kreislauf) oder urn Unfalle (z.B.Stutz, Verkehrsunfall) handelt, ist bei einem Tagessatz yon 300,- DM
bei einem vierwochigen Aufenthalt yon 9000,- DM auszugehen.

Fruhinvaliditiit:
Nach einer Aufstellung der Landesversicherungsanstalt (LVA) Hessen erhiilt ein RG-Fruhrentner in
10Jahren 230000,- DM.
Dieser Faktor rnul5 relativiert werden, da ein Teil der Abhangigen rehabilitiert wird oder stirbt!

Behandlungskosten wiihrend der Rentenzeit:
Nach einer Mitteilung der AOK Frankfurt entstehen fUrKuren, Arzneirnittel u. a. Kosten in Hohe yon
158 000,- DM in 10Jahren.
Diese Kosten mussen - analog dern Muster der Fruhinvaliditat - etwa halbiert werden.

Sozialhilfeleistungen:
Nach eigenen Recherchen nimrnt jeder Abhiingige seine Rechte nach § 94 BSHG in Anspruch.
Ein Durchschnittswert yon 300,- DM rnonatlich bedeutet fur eine dreijahrige Karriere einen Betrag
yon 10 800,- DM.

Langzeittherapie:
Die Kosten fur eine Langzeittherapie belaufen sich auf ca. 33 000,- DM. Therapieangebote dieser Art
durften ca. ein Drittel der Abhiingigen, unbeschadet des Erfolgs, erreichen. Ansatzweise sind also
ca. 10000,- DM zu berechnen.



ll- 8.2.3
Kriminalpolitik

Die Krirninalpolitik ist die Gesarntheit aller auf Zuriickdrangung der Krirninalitat gerichteten staatlichen
Anstrengungen. Aus den Erkenntnissen der krirninologischen Wissenschaft sollen Krirninal- oder gesell-
schaftspolitische Konsequenzen gezogen, und diese iiber entsprechende Entscheidungstrager urngesetzt
werden. Dieses Kapitel soli nicht die wissenschaftlichen Hintergriinde dieser Disziplin aufschliisseln,
sondern Schwerpunkte der politischen Arbeit und die Diskussion in der Drogenproblernatik aufzeigen.

Der politische Wille ist fast iibereinstirnrnend fur die Beibehaltung harter Strafen und Nebenfolgen
fiir Drogenhandler und -schrnuggler, der Finanziers, Auftraggeber und Initiatoren. Diese Auffassung wird
fiir den Bereich des Anbaus und der Herstellung nicht geteilt, soweit es sich urn Personen des illegalen
BtM-Anbaus in unterentwickelten Landern handelt.
Hier sollen - urn Oberleben und Ernahrung zu sichern - wirtschaftliche Hilfen und Anreize geschaffen
werden, urn den Anreiz zurn Drogenanbau zu reduzieren.
Ansonsten werden alle Magnahrnen zur Unterbindl1ng des internationalen und/oder organisierten
Rauschgifthandels, sowie der Abschopfung yon Profiten gesellschaftlich kaurn kritisiert. Teilweise werden
sogar noch hartere Magnahrnen gefordert.

Die bedrohliche Entwicklung der Krirninalitat in Rauschgiftsachen auf allen Ebenen der Nachfrage, hat die
Diskussion urn Losungsrnoglichkeiten wesentlich belebt. Sowohl das Sicherheitsbediirfnis der Biirger, als
auch die Sorge urn die Siichtigen angesichts der zunehrnenden Zahlen und Todesfalle yon Abhangigen,
fiihrte zu kontroversen Auseinandersetzungen iiber Losungsrnoglichkeiten. Bestandteile der Diskussion
iiber Kriminalisierung oder Entkriminalisierung stellten dabei Teile der Gesetzgebung, Rechtspflege und
Verbrechensbekarnpfung in Frage.

II- 8.2.3.1
Die politische Diskussion

Ziele
• General- und Spezial-Priivention,
• Schutz der Bevolkerung,
• Schutz des Individuurns,
• zur Hilfeannahrne zwingen,
• Abstinenz
Mittel
• Gesetz und Sanktion (s. auch II - 8.2.4 - Strafverfolgung)
• Prohibition



Ziele
• Sankrionen fUrAbhiingige vermindern,
• Hygiene verbessern,
• Trennung yon Cannabis und anderen BtM,
• Abstinenz als Wunschvorstellung,
Mittel
• Gesetz (oder Teile des Gesetzes) abschaffen,
• Sanktionen zugunsten Abhiingiger modifizieren,
• Abhiingige aus ihrem kriminellen Umfeld (Szene)herauslosen,
• Hilfsangebote und Therapien erweitern,
• iirztlich kontrollierte Vergabe yon BtM an langjiihrige Abhiingige,
• BtM freigeben,
derzeit weniger in der Diskussion:
• Ursache (Sucht und Ideologie, Verharmlosung) beseitigen,
• Szene als kriminogenes Umfeld auflosen.

Anmerkung: In Europa bestehen hierzu verschiedene Auffassungen. Wiihrend niederliindischen Siichtigen
Hilfssysteme zur Verfiigung gestellt werden, sollen ausliindische Abhiingige durch Strafe abgeschreckt
werden (Drogentourismus).

Ziele
• Entkriminalisierung,
• Hygiene verbessern,
• Abstinenz als Wunschvorstellung,
Mittel
• Formen kontrollierter Abgabe illegaler Drogen,
• niedrigschwellige Angebote yon BtM fiir langjiihrige Abhiingige,
• generelle BtM-Freigabe,
Argumente pro
• Handel Basis entziehen, Profite (welche??) entziehen,
• 70% bis iiber 90% der BtM erreichen trotz intensiver Abschopfungsstoffmagnahmen der Sicher-

heitsorgane dennoch den Verbraucher (Effizienz),
• Beschaffungskriminalitiit und Schaden,
• Verelendung Abhiingiger geringer,
Argumente Contra
• zusiitzliche Suchtwelle (u.a. durch Verharmlosung),
• Profite steigen,
• Therapiewilligkeit sinkt (da legaler Gebrauch),
• Abstinenz wird zu wenig Rechnung getragen,
• Sog Abhiingiger aus dem Ausland,
• Schwellenangst zum Drogenmigbrauch wird verrnindert,
• nur geringe Minderung yon Beschaffungsdelikten,
• legaler Handel mit BtM weitet sich aus,
• kaurn Einflug auf Verelendung, da Schwergewicht bei der zerstorerischen Wirkung der Drogen

liegt.



11- 8.2.3.2
Prohibition / Legalisierung am Beispiel Heroin!

»•.• ein erster Schritt muE sein, die gesamte Ebene der Verbraucher und Kleinhiindler illegaler Drogen
bedingungslos zu entkriminalisieren, denn ein Ergebnis dieser Untersuchung ist unbestritten: Nicht die
pharmakologisch-medizinische Wirkung dieser Drogen sind das wesentliche Problem, sondern die Aus-
lieferung der Konsumenten an Polizei und ]ustiz.«
(die GRUNEN im Bundestag,]oschka Fischer, ref. BehrlKuhnke, S. 10

Nehmen wir dem Heroin die Illegalitiit und stellen es jedem Siichtigen zur Verfiigung; ohne Kapitalauf-
wand kein Verbrechen! Wo es keine Millionen mehr zu verdienen gibt, gibt es auch keine Interessen mehr
fiir GroBhiindler oder organisiertes Verbrechen.
Die Grundthese lautet:
Der Entzug der Basis fiir Straftaten, niimlich die Freigabe van Heroin, bedeutet weniger oder keine Straf-
taten, weniger oder keine Opfer ... Dber 15 Jahre verfolgt dieser Staat iibrigens das Ziel, eine absolute
Drogenfreiheit zu erreichen und hat eigens dafiir 1972 und 1982 jeweiIs schiirfere Strafbestimmungen im
Betiiubungsmittelrecht eingefiihrt und die Kontrolle verschiirft. Was wurde erreicht? Die Anzahl der
Heroinisten stieg in den 70er Jahren rasant an, das Drogenangebot konnte nicht eingediimmt werden und
die Beschaffungskriminalitiit weitete sich aus. Die Therapiebemiihungen konzentrierten sich - mit dem
Anspruch auf Freiwilligkeit - auf ca. 10 bis 20% rehabilitationswilliger Abhiingiger, wobei der Rest der
Szene erhalten blieb.
1st eine Drogenfreigabe nicht die logische Konsequenz der gescheiterten politis chen, polizeilichen und
therapeutischen Bemiihungen?

Befiirworter einer Legalisierung schildern die derzeitige Situation als »Drogendesaster« und nehmen wir
an, daB Schlimmeres wohl kaum noch geschehen kann. Stefan Quensel von der Universitiit Bremen geht
dabei zuniichst davon aus, »daE beideDrogen - Cannabis und Heroin inje ihrer Weise-am Risiko anderer
Drogen gemessen relativ harmlos sind« (Quensel, a.a.O., S. 17). Die fatalen gesundheitlichen Folgen des
HeroinmiBbrauchs werden dabei nicht der Droge selbst, sondern den Streckungsmitteln und den toxischen
Untermischungen, die bisweilen auch vorkommen - als Produkt einer kriminalisierten Szene- zugeschrie-
ben. Abszesse, Leberschiiden oder Infektionskrankheiten sind - so wird unterstellt - typische Folgen einer
durch die Staatsgewalt unterdriickten Szene, bzw. das Qualitiitsergebnis eines Heroins, dessen Zuberei-
tung man nicht nur unqualifizierten, sondern auch kriminellen Geschiiftemachern iibediiBt.

»Die relativ hohe Mortalitiitsrate entsteht hauptsiichlich durch Verunreinigung des Suchtgiftes, sowie
durch die mangelnde Kontrollmoglichkeit hinsichtlich Reinheitsgehalt und physischer Eigenbefindlichkeit
bei Selbstmedikation« (Behr/]unke, a.a.O., S. 273). Viele negative Folgen sind das Ergebnis der Hand-
habung durch Abhiingige und haben mit dem gesetzlichen Verbot zu tun. Hepatitis, Hautabszesse und
Uberdosierungen werden durch nachliissige Anwendung der Droge verursacht, so durch Gebrauch
schmutziger Nadeln oder durch deren gemeinschaftliche Benutzung. Ein weiterer Faktor ist der unbekann-
te Reinheitsgrad des Heroin, das auf dem Schwarzmarkt erworben wurde. Heroin allein, selbst wenn es in
abhiingig machenden Dosierungen genommen wird, verursacht nicht solche organische Schiiden wie etwa
Alkohol und einige andere Rauschmittel« (Harding, a.a.O., S. 696).

In die Diskussion sind Dbedegungen, warum vor rund 50 Jahren viele Nationen dieser Welt von der Be-
drohung und Schiidlichkeit der Opiate ausgingen und diese Stoffe einer gemeinsamen Kontrolle unter-
stellten, nicht eingeflossen. Immerhin waren durch diesen VertragsschiuB auch vehemente wirtschaftliche
Interessen betroffen, iiber die man sich - man denke an den Opiumkrieg von 1840-1842 vor Augen-
jedoch sinnvoller Weise hinwegsetzte.



Geht man vielleicht davon aus, daISdie damaligen Vereinbarungen in dem BewulStseindes angeblich ge-
fahrlicheren Alkohols oder der Ungefahrlichkeit des Heroin getroffen wurden?
Es wird auch nicht von der suchtbedingten Verwahrlosung der Opiatabhangigen gesprochen, die wohl das
eigentliche Problem der Infektion durch Injektion sind. Durch die mangelnde Reinlichkeit und Asepsis der
Injektionsbestecke (und auf die hat die Polizei keinen EinflulS)werden Krankheiten wie Hepatitis u.a. wohl
eher iibertragen, als durch den als Streckungsmittel vorkommenden Milch- oder Fruchtzucker. Dem
Heroin wird die korperliche Schadigung weitgehend abgesprochen. Angeblich sei, wenn man die Strek-
kungsmittel weglassen und die Konsumformen steriler gestalten wiirde, Heroin ein Stoff, der auch nach
Dauergebrauch yom Korper bestens toleriert wiirde und kaum nachteilige Folgen fiir die Gesundheit habe.
»Gesundheitsschiiden stehen nicht in einem kausalen Zusammenhang mit dem Drogenkonsum« (Scheerer,
S.247).

Aber May/PrackIRosenstock (a.a.O., S. 12-15) stellen dennoch chronische somatische Erkrankungen am
Beispiel jugendlicher Drogenabhiingier fest:

antivitaminotische Zustande, Infektion durch Mangelernahrung, veranderte Ernahrungsgewohn-
heiten als Voraussetzung fiir Lebererkrankung und toxisch bedingte Hepatosen.
vegetative Storungen.
Bewegungskoordinationsstorungen
Reflexanomalien, Tremor,
Riickenmarkschaden, Hirnschaden in Form yon Zellabnahme, diffusem Hirnoedem.
Schlafstorungen (Unterdriickung der REM-Phase)

Es gibt noch viele Autoren, die diesen Katalog erheblich erweitern konnten.
Auch eine »Deformation des Sozialverhaltens« der Abhangigen, mit den von ihnen gewahlten Riten und
Gebrauchen, der durch sie geschaffenen Szene, sollte nicht der staatlichen »Repression «, sondern vielmehr
der eigenen Verwahrlosung und Dissozialitat zugeschrieben werden.
Was da zur Sucht und Suchtmittelbeschaffung fiihrt, ist nicht die unsaubere Spritze oder Streckungsmittel,
sondern einfach Heroin!
Den Infektionsgefahren der Szene, der Dbertragung yon Hepatitis oder AIDS, kann mit einer Heroinfrei-
gabe nicht begegnet werden. Hier sind andere Stellen der gesundheitlichen und sozialen Kontrolle mit
anderen MalSnahmen aufgerufen.

In der Vorstellung, daISder morphinsiichtige Arzt der Vergangenheit seiner Sucht jahre- und jahrzehnte-
lang ohne angeblich erhebliche Gesundheitsbeeintriichtigung nachgehen konnte und auch gesellschaftlich
so gut wie nie negativ auffallig geworden sein soil, entstand die These eines kontrollierten Heroin-
gebrauchs.

Zwischen siichtigem Arzt und »Fixer« fallen jedoch Unterschiede auf:
der meist lebensaltere Mediziner ist nicht nur in einer sozial gut eingebetteten und finanziell abgesicher-
ten Position, er verfiigt auch iiber das notige Fachwissen, mit seiner Sucht und den korperlichen Folgen
besser fertig zu werden.
Angehorige des Medizinalsektors verfiigen aus beruflichen Griinden iiber giinstigere Erwerbsquellen,
die dem »Fixer« in aller Regel verschlossen bleiben.
die soziale Herkunft unterscheidet sich gravierend;
der Mediziner ist meist asozial oder kriminell nicht vorbelastet.
zwischen Morphin und Heroin bestehen Stoff- wie wirkungsbedingte Unterschiede.

Noch 1963 wurde der Anteil von Opiatabhangigen aus dem Medizinalsektor mit 20 bis 25% angegeben
(Hesse, S. 44). Ihre angeblich kriminelle Unauffalligkeit ist jedoch erfunden.
Polizeiliche Rauschgiftsachbearbeiter der »friihen Jahre« hatten mit der typischen Delinquenz der Unter-
schlagung, des BtM-Diebstahis oder der Urkundsdelikte genug zu tun.
Man geht von einer tadellosen Berufsausiibung des siichtigen Arztes aus. Fehldiagnosen, falschen Behand-
lungen, Fehler bei Eingriffen oder der Medikation, die einen kontrollierten Heroingebrauch am Beispiel



der Arzte fur moglich halten, werden nicht erwiihnt. Einzelne Untersuchungen gehen von einem stabilen
und kontrollierten Verhalten von Heroinisten iiber 8 bis 15 Jahre aus. So soli der gelegentliche Konsum
(mit 49%) fast so hiiufig, wie der Gebrauch mit folgender Abhiingigkeit (mit 51 %) bei einer Untersuchung
an einer hoheren Schule in San-Francisco festgestellt worden sein (Wayne M. Harding, ref. Rausch und
Realitiit, S. 697, 700). Diese These, als realistisch unterstellt und auf deutsche Verhiiltnisse iibertragbar,
wiirde heillen, daB jeder zweite Heroingebraucher in die Kriminalitiit abrutscht, somatische und psychi-
sche Schiiden davontriigt und die sozialen Folgelasten enorm sind. Wenn jeder zweite Autofahrer vorher-
sehbar bei einem Verkehrsunfall erheblich zu Schaden oder zu Tode kiime, wiire nicht iiber die Frage eines
»kontrollierten Kraftfahrverkehrs« zu sprechen.

Befiirworter kontrollierten Heroingebrauchs unterstellen, daB
Dosissteigerung - als ein Element des OpiarmiBbrauchs und jeder Sucht- nicht mehr stattfinden wiirde,
korperliche Folgeschiiden nicht auftreten,
Sucht seinen zwanghaften Charakter verliert und von heute auf morgen durch individuelle Kontrolle
ablosbar ist,
Versorgungsliicken nicht moglich sind,
kulturelle und soziale Gegebenheiten nach dem Muster "Ablehnung und Befurwortung von Verhalten«
mittelfristig abiinderlich sind.

Die derzeit populiirsten Befurworter einer »Drogenliberalisierung« sehen die staatliche Reaktion auf
delinquentes Konsumverhalten als die eigentliche Ursache.
»Eine Gesellschaft nach unserer Vorstellung tragt die Verpflichtung, individuelle Drogenkatastrophen zu
verhindern oder zumindest aufzufangen, keineswegs aber die Opfer zu stigmatisieren oder gar zu krimina-
lisieren!« (Behr/]unke, S. 9).

Am Beispiel der »Christiane F.« wird folgendes klar:
»Was der brave Biirger hier in Gedanken konsumiert, um danach sein Bild vom Abhangigen zu formen,
probt der BetroHene direkt aus. In dieser unerwartet - verherrlichenden Wirkung - der gegenwartigen
Heroin-Politik zeigt sich das erste Paradoxon dieses kriminalpolitischen Zugangs: ]e mehr Heroin krimi-
nalisiert wird, umsomehr wird der Probekonsum propagiert. Diese Welt, auf die der BetroHene sich jetzt
einzulassen beginnt, ist jedoch ihrerseits durch und durch kriminalisiert, durch Verfolgung und Bestrafung
gepragt« (Quensel, S. 161).

Aile sind schuld, nur der nicht, der sich in den Dunstkreis der Szene begibt, nicht derjenige, der auf freiem
Willen und in bewuBter Ablehnung gesellschaftlicher Normen mit dem Drogenkonsum beginnt, und auch
derjenige nicht, der nichts gegen seine Abhiingigkeit unternimmt oder tun kann. Schuld soli eine Gesell-
schaft haben, die sich gegen ein gesundheitliches Elend, gegen entscheidungsunfiihige und betiiubte Mit-
menschen oder gegen die sozialen Folgelasten wehrt. DaB die Wahl der Mittel bei der Verteidigung nicht
immer die richtigen sind, ist mehr eine Frage von VerhiiltnismiiBigkeit der Sanktion, als der Forderung,
dem Gesetz generell den Boden zu entziehen. Quensels Ansicht, daB sich der Neueinsteiger in eine durch
und durch kriminalisierte Szene von Verfolgung und Bestrafung begibt, ist durchaus richtig, nur ist diese
Szene nicht durch den Staat allein geschaffen worden, sondern hat sich aus Trotz und Eigennutz selbst kon-
stituiert.

Wer die Drogenszene kennt, weiB von der ihr eigenen Gesetze, dem Diktat des Stiirkeren der auf korperli-
che Gewalt baut, sich nimmt was er braucht, ziichtigt und sexuell ausbeutet und auch vor Totungen nicht
zuriickschreckt. Unser gesellschaftliches Gefuge ist der Oberbau, unter der das Eigenieben der Szene iiber-
haupt moglich ist. Diesem Oberbau gegeniiber hat man Rechte, darunter hat nur der Stiirkere Recht!
Ein Eindringen in diese Sphiire verspricht ein anderes Leben und M6glichkeiten des Profits, die sonst nicht
moglich sind. Wer hier Erfolghat, pfeift auf diesen Staat und verhohnt die SpieBbiirger, wer in dieser Szene
zerbricht, sucht die geschiitzten und geordneten Ebenen iiber der Subkultur. Da nun niemand so gerne reu-
miitig zuriickkehrt, hat sich eine Sprechweise entwickelt, die sich auch Quensel zu Eigen macht.
Man projeziert die Fehler eigenen Scheiterns im kriminellen Milieu auf die Ebene, in die man gelangen will,
schafft Schuldkomplexe dort und hofft auf eine Aufnahme ohne Vorwiirfe.



1mGrundsatz existieren zwei Meinungsstromungen, die in ihrer Ausformung sehr gegensiitzlich sind:
der Ansatz der Auslese:
Wer siichtig ist, ist dafiir auch verantwortlich. »Er sollte soviel des Suchtstoffes bekommen, daS er
seinen Beschaffungsnoten wegen nicht die Allgemeinheit schiidigt. Ansonsten sollte er mit dem Mittel
seinen Tod so schnell wie moglich herbeifuhren, damit er-wegen der anfallenden sozialen Folgelasten
- keine weiteren Kosten verursacht. Diese Form ist im hochsten MaSe okonomisch und dient der Aus-
lese!«
die Leidens- und Fiirsorgethese:
Wer siichtig ist, ist krank und zudem genug gestraft.
»Es ist inhuman, wenn dieser Mensch auch noch strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt wird. Gibt man
dem Abhiingigen seinen Suchtstoff und versucht auch noch, kontrollierend auf einen maSvollen undJ
oder regelmiiSigen Konsum hinzuwirken, ist letztlich dem Abhiingigen geholfen, und die Allgemeinheit
nimmt iiber Beschaffungsstraftaten keinen oder nur geringeren Schaden!«

Beiden Theorien ist der Ansatz einer Kriminalitiitsminderung gemein, und in ihm treffen sich sowohl
Euthanasie als auch Kapitulation vor der Sucht. In der Diskussion wird die Frage nach Art und Weise einer
legalen Heroinversorgung, insbesondere nach der Zielgruppe, sehr unterschiedlich gestellt. Wieviel oder
wie wenige der Siichtigen sollten in den GenuS oder das MiSgliick einer legalen Heroinversorgung
kommen? Sind es aile Fixer: yom 40jiihrigen Altjunkey iiber jeden Einsteiger bis zur 14jiihrigen Babystrich-
Prostituierten, die in Sex und Sucht schon fest verstrickt ist?
Sind es die Heroinisten mit den langen Strafregistern, oder die »Nobel-Sniefer«, die sozial weniger auf-
allen, dennoch allabendlich »knacke-zu sind« ?1stes die Sozialprognose, die zwischen dem Junkey aus dem
Siiuferelternhaus und dem Heroinisten als Sohn des Herrn Studienrates unterscheiden soli?
Letztlich macht sich die Fragestellung an den Thesen »Heroin fur alle« oder »Heroin fur Fixer« fest:

a) Die partielle Heroinfreigabe (Heroin £lirFixer):
Dieser Oberlegungsansatz sieht in aller Regel vor, daS den Schwerabhiingigen und damit in aller Regel
objektiv »hoch-kriminellen« Siichtigen das fiir sie notige Heroin iiber den Arzt, die iirztlich geleitete
Versorgungsstelle oder die Apotheke gegeben oder verabreicht wird.
Es ist dabei zu bedenken, daS:

Heroin aus der »Nichrverkehrsfiihigkeit« des BtMG herausgenommen werden muS und sich damit
die gleichen Risiken ergeben, die wir aus der legalen BtM-Versorgung der Bevolkerung kennen.
Das in einer Vielzahl von offiziellen Stellen bereit gehaltene Heroin, ermoglicht auch den leichteren
illegalen Zugriff.
uns die medizinische Verschreibungspraxis und auch einzelne illegale Versorgungen iiber Apothe-
ken zeigen, daS gefiihrliche Arzneimittel nicht immer die richtige Adresse erreichten. Arztliche
Verordnung kann vielmehr immerhin zu 500 000 Tablettenabhiingigen £lihren.
heroinverschreibende Arzte in GroSbritannien erheblich zur Verbreitung der Sucht beigetragen
haben.
der Grad einer Sucht eine hochst individuelle GroSe yon Toleranz und Gewohnung ist und bei der
hohen Toxizitiit »ein biSchen zu wenig« den Entzug, »ein biSchen zu viel« eine Kreislaufkomplika-
tion, wenn nicht sogar den Tod indiziert. Da der Abhiingige auf eine Rauschmaximierung ausge-
richtet ist, ist letztlich auch eine vertriigliche Maximaldosis sein Ziel. Wer aber bestimmt bei einer
Fremdverabreichung des Heroins, die vertriigliche Dosis, die weder bei Unterdosierung zum Entzug,
noch bei Oberdosierung zum Tod fiihren kann?
Unterdosierungen, die nicht zum vollen Rauscherlebnis fiihren, eine illegale Versorgung in der ille-
galen Drogenszene erforderlich machen, mit den Risiken, die auch ohne Freigabe bestehen.
die medizinisch verordnete Oberdosis letal enden kann. Welcher Arzt will die Verantwortung iiber-
nehmen?
Dosissteigerung ein Element der Sucht ist, das auch bei legaler Versorgung die Drogenbeschaffung
in der illegalen Szene erforderlich machen kann. Die Folge ist Kriminalitiit.
Bisher nicht erwiihnt ist der parallel zum Heroin verlaufende Erwerb und Konsum anders wirkender
Drogen, wie z.B. Cocain oder Amphetamin.



b) Spekulationen, wie sich der Markt und der Zustand der Abhangigen verandern konnte, reichen von der
Behauptung, daISFixer mangels des natiirlichen Feindes - der Polizei - keine Lust mehr zum Fixen
hatten, bis zur Vervielfaltigung des jetzigen Abhangigenbestandes.
Heroin fiir jedermann hatte ohne Zweifel die Folge einer grolSerenVerfugbarkeit und Erreichbarkeit.
Verfiigbarkeiten schaffen Konsumenten und es soli hier nicht dariiber gestritten werden, daISdie grolSe-
re Verfugbarkeit von Alkohol und Nikotin fiir Jugendliche in den letzten Jahren mehr oder weniger
Konsumenten dieser Drogen geschaffen haben. Das Ergebnis kennen wir!
Verfugbarkeiten von Suchtstoffen haben auch historisch immer wieder gesellschaftliche Probleme ge-
stellt. Egal ob es die kolonial geforderte Opiumsucht des fernen Ostens, die letztlich in den Opiumkrieg
miindete, die Soldatenkrankheit (Morphinismus) des letzten Jahrhunderts, der Cocainismus der
»20er«, der MilSbrauch synthetischer Opiate oder Aufputschmitteln in der Mitte dieses Jahrhundetts
oder der SchlafmittelmilSbrauch der letzten 20 Jahre und der Gegenwart gewesen ist, Verfiigbarkeiten
schafften Probleme, die staatliches Eingreifen - auch zur Verhinderung legalen Profits - zwingend notig
machten. Dies diirfte zur Folge haben, daIS

ebenso wie Alkohol und Nikotin auch Heroin als GenulSmittel versteuert werden miilSte... oder wir
bezogen den Schnaps nunmehr steuerfrei. Ob sich die Szene mit 100 bis 500% besteuern lielSe,ist
fraglich. Wahrscheinlich wiirde sie ebenso subtile Wege wie auch bei dem heute noch existierenden
Alkohol- und Zigarettenschmuggels geben. Die Szeneware dann gerettet, die Polizei hatte nach wie
vor ihre Arbeit.
die gesundheitspolitischen Appelle an Nikotin- und Alkoholfreiheit just in dem Moment ihre ohne-
hin zweifelhafte Glaubwiirdigkeit verlieren wiirden, indem das weitaus toxischere Heroin freigege-
ben werden wiirde.
Heroin eine zweite, wenn nicht zuletzt die einzige Betaubung fiir sozial Schwache oder kriminelle
Subkulturen werden konnte.
letztlich die Zahl der Siichtigen und die sozialen Folgelasten weiter steigen diirften.

Laut eines Berichtes des Bundesgesundheitsamtes 1986 wird im Bundesgebiet von ca. 1,5 Millionen Alko-
holikern und ca. 500000 Medikamentenabhangigen ausgegangen. Erwerb und Besitz der Suchtmittel
stellt diesen Personenkreis meist vor keine grolSeren Probleme, da ihr Handeln zum Erwerb strafrechtlich
nicht verfolgt wird. Ihnen stehen offiziellen Angaben zufolge ca. 100000 Opiatabhangige gegeniiber,
deren Handeln meist nur im WiederholungsfaJl nach dem BtMG bis zu vier Jahren Freiheitsentzug ge-
ahndet werden kann.

Entkriminalisierung ist das Schlagwort der letzten Jahre. Aber wie kann man dies erreichen? Die For-
derung ist, den Erwerb und Besitz von Heroin voJlig straflos zu machen oder diese Tat nur noch als
Ordnungswidrigkeit zu behandeln. Es steJlt sich nur die Frage, ob dies sinnvoJl ist.
Der Vorschlag von Sebastian Scheerer von der Universitat Frankfurt ist folgender (ref. Behrl]uhnke,
S. 241): »Befreiung der gesamten Konsumsphiire von strafrechtlicher Verfolgung und sozialer Diskri-
minierung, und zwar in bezug auf jedwede DrogenvorJiebe«. Ob Herr Scheerer auch die soziale Diskrimi-
nierung der Alkoholiker meinte? Nun hat sich die Szene der letzten Jahre in ihrem Handeln auf die Spruch-
praxis deutscher Gerichte »BtM-Menge = Menge der Strafe« eingestellt und diese Urteilsmaxime ist seit
geraumer Zeit Grundlage der Rauschgiftkriminalitat und Aktionsradius der Dealer.
Wer nur einmal im Besitz geringerer Mengen illegaler Drogen angetroffen wurde, erhielt auch eine ent-
sprechend geringe Strafe. Wer unter der Grenze der » nicht geringen Menge« blieb (vgJ. §§ 2913/4,
301114 BtMG), erklarte meist, er habe lediglich zum Eigengebrauch erworben. GemalS § 2915 BtMG ist
somit auch fiir einen Dealer, dem der Handel nicht nachgewiesen werden kann, ein »Absehen von Strafe«
moglich, wenn Eigenverbrauch vorgegeben wird.

»Ameisenschmuggel«, das »Verbringen« oder Mitfuhren nur kleiner Mengen von Betaubungsmitteln
durch viele Personen, ist eine seit langem bekannte Variante des grenziiberschreitenden Drogenhandels.
Der ortliche Dealer fuhrt nur noch geringe Mengen an Opiaten mit sich, legt nur noch kleine Bunker und
Depots an, und kann so - wenn man ihn nicht bei der eigentlichen Drogentransaktion erwischt - meist die



im Gesetz vorgesehenen Vergiinstigungen fordern. Dies nutzen nicht nur Sucht-Dealer aus, sondern auch
mittel- oder fernastliche Rauschgifthandler. Dabei sind platzliche Einlassungen von Angeklagren anlaB-
lich der Hauptverhandlung, zum Zeitpunkt der Tat drogenabhangig gewesen zu sein, bei einer derartigen
und verspateten Behauptung haufig nicht mehr zu widerlegen.
Die kriminelle Drogenszene, ihre Opfer und ihre Lieferanten haben sich schon immer auf die Gesetzeslage
und ihre Liicken, mitunter erst durch ihre Rechtsberater initiiert, eingestellt.
Unter dieser MaBgabe das Tun des »Nur-Konsumenten« ordnungswidrig oder straflos zu machen, hieBe
auch groBe Teile des Rauschgifthandels »qua lege« von Strafe zu befreien oder von kriminellem Unrecht
freizusprechen.

11- 8.2.3.3
Chemische Verbrechensbekampfung?~'

Det Gedanke, sich die moderne Chemie auch bei der Verbrechensbekampfung zu Nutze zu machen, ist
nicht neu. Sie fiihrte jedoch berechtigterweise immer wieder zu Widerstanden, da nicht die Ursache von
Kriminalitat beseitigr wird. Beginnen wir umzudenken?
Ein Hauptargument fiir Methoden ist die Verhinderung oder Dezimierung det Beschaffungsstraftaten
Heroinsiichtiger. Diesen ersten Schritt einmal getan, lieBen sich auch andere Delikte, wie z.B. der weite Be-
reich der Hang- und Triebstraftaten und viele Aggressionsdelikte, verhindern. Neurotische Betriiger und
Diebe kannte man erfolgreich betauben und die der Jugendkriminalitat so haufig zugrunde liegende iiber-
schiissige Energie ware in geeignete, »substituierte« Bahnen zu lenken.
Die Voraussetzung dafiir ist, daB den Siichtigen iiberzeugr oder veranlaBt wird, sich freiwillig einem Pro-
gramm zu unterziehen, daB ihn unter Verabreichung geeigneter Betaubungsmittel ruhig stellt. Dies ist noch
eine Hypothese aber die Weichen waren gestellt.
Es wird folgendes behauptet: »das Ziel der Suchteindammung sei weder durch staatliche Programme, noch
durch die »freie Therapie« erreichbar«. So wird als Lasung der »alternative« VorstoB propagiert, das an-
gebliche »staatliche Drogendesaster und seine Kriminalitat« mit Chemie zu bekampfen.
Unter den Vorgaben von Freiheit und Freiwilligkeit sollen zusatzliche Abhangigkeiten erzeugr werden, de-
ren Vorteile fragwiirdig sind. Hat man schon resigniert, weil die die Sucht fardemden Lebensumstande
nicht zu beseitigen sind? Fallt nun nichts Besseres ein, als mit einem »alternativen Pharma-SchnellschuB«
neues Heil zu verkiinden?

Der Versuch, mit Arzneimitteln Sucht zu heilen, ist hierzulande alter als die» Drogenszene«. Immerhin ver-
suchte man zum Ende des letzten Jahrhunderts die Morphinsucht mit Heroin zu bekampfen. Heute werden
Arzte, die mit iippiger Verschreibung sowohl Heroinsucht, als auch Beschaffungskrirninalitat zu beseitigen
gedenken im Milieu als Wunderheiler gefeiert.
Die Absicht der Stoffbeschaffung, die dahinter steht, ist offensichtlich. Von den in den 70er Jahren verord-
neten Ausweichmitteln wie Mandrax®, Valoron®, Temgesic®,Fortral®, hart man schon lange nichts mehr.
Heroin ist jedoch aktuell wie eh und jeh! Praparate wie Medonix®, Vesparax®, Rohypnol® oder Codein-
Zubereitungen sollen nun das erfiillen, was ihre Vorganger versprachen: sie sollen wie Methadon resoziali-
sieren, Kriminalitat mindern oder septische Umgangsformen mit Drogen schaffen.
Die Geschichte der Rauschgifte ist der Wechsel von einer in die andere Droge, und dabei unterscheiden sich
die illegalen von den angeblich medizinisch indizierten Rauschmitteln kaum. Jeder dieser Stoffe versprach
das Heil, und man wuBte von angeblichen Erfolgen hier oder an irgendeinem Ort der Drogenwelt zu be-
richten. Jede derartige Medikation sollte ein Durchbruch der Aussteiger aus dem Drogenelend werden,
doch jedes der Medikamente war eben nut dafiir gut, eine neue Sucht zu schaffen.
Sollen wit also auf Methadon warten, das siichtig macht und trotzdem resozialisiert?



11- 8.2.3.4
Gesetzgebung

Ein Versuch, allen Formen der Rauschgiftkriminalitiit zu begegnen, ist mittels der Normierung von Straf-
tatbestiinden allgemeingiiltige Regeln zu schaffen und den Strafverfolgungsbehorden Legitimationen zum
Einschreiten zu ermoglichen.

Das Betiiubungsmittelrecht legt in seinen Anlagen (I bis III) fest, was als Betiiubungsmittel (BtM) i.S. des
Gesetzes (BtMG) gilt, regelt Umgang und Verkehr mit ihnen und legt Sanktionen fur eine Reihe von Zu-
widerhandlungen fest. Dabei reagiert es auch auf gesellschaftliche Erfordernisse, aber auch auf wirtschaft-
liche 1nteressen (vgl. II - 8.3.3.3 - Ausweichmittel).

Dbersicht:
Gesetz iiber den Verkehr mit Betiiubungsmitteln (BtMG)
Betiiubungsmittel- Verschreibungsverordnung (BtMVVO)
Betiiubungsmittel-Binnenhandelsverordnung
Betiiubungsmittel- AuRenhandelsverordnung
Betiiubungsmittel- Kostenverordnung

benachbarte Gesetze:
- Arzneimittelgesetz (AMG)

internationale Gesetze:
Einheitsiibereinkommen von 1961 iiber Suchtstoffe in der durch das Protokoll zur Anderung des Ein-
heits-Dbereinkommens von 1961 geiinderten Fassung (Single Convention on Narcotic Drugs 1961)
Dbereinkommen von 1971 iiber psychotrope Stoffe.

Die gegenwiirtige Situation, bei der von einer weiteren Verschiirfung auszugehen ist, zwingt zu weiteren ge-
setzgeberischen MaRnahmen.

»Die geschiitzten Reingewinne auf dem Rauschgiftsektor liegen jahrlich in der Bundesrepublik bei 1 Mrd.
(Ungenauigkeitsfaktor 50% nach unten und mehr als 100% nach oben« (s.Pachmann).
Mit 120 Mrd. Dollar wird der Verkaufswert der allein in den USA konsumierten Rauschgiften angegeben.
Dieses Kapital dient - wo auch immer - zur Konsolidierung bestehender und zur Ausweitung krimineller
Machtstrukturen (so insbesonders im Bereich der Organisierten Kriminalitiit, s. II - 8.3.3.1). Da Geld
Motor und Motivation des Rauschgifthandels ist, ist die logische gesetzgeberische Dberlegung am Kapital
anzusetzen.

Das herkommliche Recht schafft im Rahmen des Verfalls gem. §§ 73 ff. StGB und der Einziehung gem.
§ § 74 ff. StGB in Verbindung mit § § 111 b bis ll1k StPO nicht zufriedenstellende Moglichkeiten. Dies
fiihrte immer wieder dazu, daR aufgrund der Rechtslage in GroRverfahren Betriige von DM 100 000,- und
mehr an verdiichtige RG-Hiindler zuriickgegeben werden muRten. Der Grund lag darin, daR

Geldmittel oder Wertgegenstiinde sich im Augenblick des polizeilichen Zugriffs, wie im spiiteren Straf-
verfahren nicht einer konkreten Straftat zuordnen lassen
im Fall eines spiiteren Nachweises und der Zuordnung zu einem Delikt, Vermogenswerte nicht mehr
aufzufinden sind (da sie z.B. ins Ausland transferiert wurden).

Seit einigen Jahren gilt in der politischen Diskussion die »Umkehr der Beweislast«, durch die Gewinne
wirksam und ermittlungsokonomisch abgeschopft werden konnen. Der Tiiter, bei dem Geld- oder Ver-



m6genswerte festgestellt werden soli nachweisen, daB diese nicht aus Straftaten stammen. Kann er dies
nicht, so sch6pft der Staat diese Verm6genswerte ab.
Dieses gesetzgeberische Vorhaben scheint aber wenig Aussicht auf Erfolg zu haben, da grundsiitzliche
rechtspolitische und verfassungsrechtliche Erwiigungen dem entgegenstehen.

1m Enrwurf steht eine Novellierung des Betiiubungsrnittelrechts in bezug auf abhiingige Straftiiter. Ins
Auge gefaBt sind

der rechtliche Rahmen fur die Durchfuhrung yon "Substirutionsprogrammen« (ll- 8.4.6.6 - Metha-
don)und
Einfuhrung des "Opporrunitiitsprinzips« fiir Abhiingige (vgl. II - 8.2.4.1 Legalitiits-/Opporrunitiits-
prinzip) ggf. iiber eine zu schaffende Spezialnorm des § 31a BtMG.

II- 8.2.4
Strafverfolgung ~.

II- 8.2.4.1
Legalitats-/Opportunitatsprinzip

Bei dem Legalitiits- und Opportunitiitsprinzip handelt es sich urn Normen der Strafverfolgung, die ihre
rechtliche Grundlage in der StPO haben. Dabei ist die Staatsanwaltschaft (StA) Herrin des Ermittlungsver-
fahrens und allein zur 6ffentlichen Klage vor einem Gericht berufen (§ 152/1 StPO). Die Polizei ist ihr im
Sttafverfahren untergeordnet und ist in diesem Rahmen verpflichtet, ihre Verhandlungen ohne Verzug der
StA zu iibersenden (§ 163/2 StPO).

Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten (§ 152/2 StPO).
Diesem Legalitiitsgrundsatz ist die Polizei unterworfen, jedoch regelt sich ihre Strafverfolgungspflicht nach
§ 163/1 StPO. Nach dem BtMG/82 und davor sind alle erwiesenen Rauschgiftvergehen oder -verbrechen
anzuklagen oder im Einvemehmen mit dem Gericht gem. § 153 StPO einzustellen.

Die Staatsanwaltschaft kann in bestimmten Fiillen yon der Erhebung der Anklage absehen, so z. B. bei
Bagatellsachen (§ 153 StPO), bei unwichtigen Nebenstraftaten § 154 StPO) oder abtrennbaren Teilen
einer Tat (§ 154a StPO).
In der Diskussion sind M6g1ichkeiten der sofortigen Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwalt-
schaft. Dies soli fiir Fiille der Delinquenz Drogenabhiingiger bei Besitz und Erwerb oder bei Handel mit
geringen Mengen von BtM gelten (ggf. gegen eine GeldbuBe). Sie soli dabei "opportun« nach Lage und der
Schwere des Falles entscheiden k6nnen. Erwiigt wird auch die Formulierung dieses Opportunitiitsprinzips
im BtMG (so z.B. in einem zu schaffenden § 31a StPO). Entsprechende Gesetzenrwiirfe sollen yon den
Liindem Hessen und Hamburg eingebracht werden.



11- 8.2.4.2
Strafverfolgungspflicht

Wie die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten (§ 152 StPO
- Legalitiitsprinzip), so hat die Polizei gem. § 163 StPO "Straftaten zu erforschen und aile keinen Aufschub
gestattenden Anordnungen zu treffen, urn die Verdunkelung der Sache zu verhiiten«. Verst6/Se gegen die-
sen Rechtsgrundsatz haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt
(§ 258a StGB - Strafandrohung sechs Monate bis zu runf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe) zur Foige.
Zum anderen ist auch der Rechtsgrundsatz des Verbots der Verfolgung Unschuldiger (vgl. § 344 StGB) zu
beachten.

Die Straftatenbearbeitung durch Dienststellen der Rauschgiftbekiimpfung beinhaltet insbesondere
Verbrechen, Vergehen und Ordnungswidrigkeiten nach dem Betiiubungsmittelrecht (BtMG, BtMV,
VO u.a.) und die mit dies en Vorschriften im rechtlichen oder tatsiichlichen Zusammenhang stehenden
Bestimmungen des Strafgesetzbuches und der Abgabeordnung
(Delikte der AO insbesondere durch Zoll-Dienststellen)
Arzneimittelgesetz und die mit diesen Vorschriften im rechtlichen oder tatsiichlichen Zusammenhang
stehenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches und der Abgabenordnung
Leichensachen bei t6dlichen Unfiillen sowie Selbstt6tungen und Versuchen als Foige des BtM-Mi/S-
brauchs.

1m Rahmen der sachlichen Zustiindigkeit:
bffentliche Aufforderung zu Straftaten
Bildung krimineller Vereinigungen
Versto/S gegen Weisungen wiihrend der Fiihrungspflicht
Begiinstigung
Strafvereitelung
Hehlerei
gewerbsmii/Sige Hehlerei

(§ 111 StGB)
(§ 129 StGB)
(§ 145a StGB)
(§ 257 StGB)
(§ 258, 258a StGB)
(§ 259 StGB)
(§ 260 StGB)

Die Polizei iibersendet Anzeigen und Ermittlungsergebnisse gem § 163/2 StPO der StA. Diese entscheidet
iiber die Einstellung des Verfahrens (aus verschiedenen rechtlichen Griinden) oder erhebt Anklage beim zu-
stiindigen Gericht. Dieses lehnt die Klage ab oder er6ffnet das Hauptverfahren, das in der Regel in eine
Gerichtsverhandlung miindet.





II- 8.3
Angebotsseite

II- 8.3.1
Kriminalphanomenologie

Hinter dern Angebot yon Drogen stehen fast ausschlieBlich Profit und Gewinnrnaxirnierung. Der Tater
nutzt Gesetz und Gesetzesliicken, sein Risiko ist rneist kalkulierbar, er niitzt Vorteile irn StrafrnaB durch die
unterschiedliche Rechtsprechung und der rechtlichen Zerstrittenheit, egal ob es sich urn sehr giftige oder
weniger gefahrliche Drogen handelt. Oberall dort, wo es eine allzu liberale Drogenpolitik gab, oder Juri-
sten rneinten, den Willen des Gesetzgebers korrigieren zu rniissen, nisteten sich bald die Drogenanbieter in
augenfalliger Haufigkeit ein. Jede Milde in Politik oder Justiz garantierte irnrnerhin die gleichen Gewinne
zu einern geringeren Risiko oder irn Einzelfall sogar hohere Profite. Wo es dern GroBhandler nicht so sehr
an den Kragen ging, konnte auch der Kleindealer oder der dealende Konsurnent mit geringeren Sanktionen
rechnen. Das vermindert Schwellenangst und ist geeignet, neue Krirninalitat oder Konsumenten zu
schaffen.

II- 8.3.1.1
Kapital

Dunkelfeldforschungen zugrunde legend, kann davon ausgegangen werden, daB sich trotz Rehabilitation
und Mortalitat im Rhein-Main-Gebiet und speziell in der Metropole Frankfurt, ca. 5000 Drogenabhangi-
ge mit Heroin versorgen. Bei einem durchschnittlichen Konsum yon 1 bis 2 Heroininjektionen taglich,
benotigt der Drogenabhangige ca. 100,- DM pro Tag, also jahrlich 36 000 DM, die sich im Rhein-Main-
Gebiet versorgenden ca. 5000 Heroinisten stellen dementsprechend ca. 180 Millionen DM fiir ihren
Drogenerwerb bereit.
Diese Rechnung lieBesich beliebig hochrechnen, wenn man z.B. andere Zentren bundesdeutschen Drogen-
konsums in diese Rechnung einbezieht. Das Kapitalaufkommen (allein fur Heroin, andere illegale Drogen
nicht einbezogen) ware enorm. Hier aber liegt die Starke oder das Problem an der Angebotsseite. An die-
sem vulominosen Kuchen yon Kapital wollen sich aile, die das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung
nicht scheuen und iiber eine entsprechende Drogenquelle verfugen, ein Stiick abschneiden. Da das hohe
Risiko jedoch hoch entlohnt wird, ist es gerade fUrdie sonst kapitalschwachen Personengruppen, wie Aus-
lander oder Ausgegrenzte die Chance, sich innerhalb kiirzerer Zeit einen sonst nicht zu ertraumenden
Lebensstandard, einschlieBlich der Daseinsvorsorge, zu erwirtschaften.

Die Nachfrage an Drogen muB finanziert werden und ist nach den Jahrzehnten profitabler Drogenbewirt-
schaftung finanzierbar wie nie zuvor. Themen wie » Geldwasche« sind nur in einem Milieu relevant, in
dem es Geldiiberschiisse gibt. Die Drogenkartelle der Welt erwirtschaften jahrlich ca. 500 Milliarden
US-Dollar (SPIEGEL 41/90) und reinvestieren davon in Anbau, Organisation, Schmuggel und Endver-
eilung.
Rechtlicher Hinweis: § 29/1/4 BtMG - Bereitstellung yon Geldmitteln oder Vermogenswerten.



II- 8.3.2
Deliktsebenen

11-8.3.2.1
Direkte Beschaffungskriminalitat

II- 8.3.2.1.1
Anbau und Herstellung

Anbau und Produktion in den Herstellungsliindern ist nur zu einem sehr geringen Teil rur den eigenen Be-
darf bestimmt. Bereits in den Erzeugerliindern existieren eigene Vertriebs- und Verteilerzentren, bis an die
jeweilige Staatsgrenze.
Die internationalen Drogenkartelle verdienen alljiihrlich rund 500 Milliarden US-Dollar mit der Sucht. Die
Tendenz ist steigend (SPIEGEL41/90). Dabei diirfen infrastrukturelle und beviilkerungspolitische Aspekte
der Erzeugerliinder nicht auger acht gelassen werden. Der Mohnanbau z.B. bildet in Mittel- und Ostasien
fur Millionen Menschen den einzigen Erwerbszweig, bzw. die einzige Chance zu iiberleben. Selbst wenn
sich die betroffenen Regierungen verbal von der Herstellung und dem Verkauf von Drogen distanzieren, so
sehen sie sich doch angesichts der Realitiit dazu gezwungen, den Handel zu tolerieren und letztlich auch
von Export zu partizipieren.

Amphetamin
Cannabis

Illegale Laboratorien westlicher Industrieliinder.
Kalifornien (USA), Kolumbien, Marokko, Zentralafrika, Libanon, Tiirkei, Iran,
Pakistan, Afghanistan, Indienk, Thailand.

Heroin Tiirkei, Libanon, Iran, Afghanistan, Pakistan, Burma, Laos, Thailand.
Kokain Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien.
LSD Illegale Laboratorien westlicher Industrieliinder.
Mescalin Illegale Laboratorien westlicher Industrieliinder.
Die Weltproduktion an Drogen ist enorm! Allein am Beispiel des Opiums zeigten sich nach Schiitzungen
des BKA bereits 1979 enorme Produktionsmengen fur folgende Bereiche:
"Goldener Halbmond« (Iran, Afghanistan, Pakistan
»Goldenes Dreieck« (Burma, Laos, Thailand)
»Mittelamerika« (Mexiko)

= 1 600 Tonnen
160 Tonnen
10 Tonnen----

1770Tonnen

Dagegen machen iiberschliigige Schiitzungen der weltweiten Sicherstellungen von Opium, Morphin und
Heroin Jahr von ca. 0,72 Tonnen (Deutschland = 0,0225 Tonnen) im gleichen Jahr ausgesprochen wenig
aus und weisen darauf hin, dag staatliche Abschiipfungsmagnahmen zur Eindiimmung des Angebots nur
minimal en Effekt haben kiinnen.
Den Argumentationen der Erzeugerliinder oder der verantwortlichen Regierungen zufolge, wird den Be-
stimmungs-Nationen eine hohe Mitschuld zugewiesen, da sie

nicht nur iiber den Faktor der Nachfrage erst zu der Produktion von Drogen, und damit zu dem gewinn-
triichtigen Angebot der meist wirtschaftlich schwachen oder unterentwickelten Liinder beitragen
selbst iiber den Verkauf wichtiger Chemikalien (z.B. Essigsiiure-Anhydrid fiir Heroin) die Herstellung
von BtM erst ermiiglichen.



Der Unterschied besteht weitgehend darin, ob das Konsum-Land den Rohstoff vom Ausland benotigt oder
ihn im eigenen Land herstellen (synthetisieren) kann. Beachtlich ist, daISfur die Herstellung von Heroin
oder Cocain Chemikalien benotigt werden (z.B. Essigsaure-Anhydrid u.a.), die in den klassischen Erzeu-
gerlandern;vom Ausland bezogen werden miissen, wobei auch die Bundesrepublik als einer der Hauptliefe-
ranten gilt.
Fiir Morphin und seine Alkaloide (z.B.Morphin) oder Derivate (z.B. Heroin) gibt es noch keine profitable
Moglichkeit der synthetischen Herstellung.
Anders bei LSD, Amphetamin oder Mescalin, da diese Drogen in Mitteleuropa in kleinen Laboratorien
hergestellt und (meist im regionalen Handel) vertrieben wurden. Es bedarf hierbei entsprechender Vorbil-
dung, ggf. ist zusatzlich entsprechende Fachliteratur (auch aus dem Ausland) erforderlich. Die Grundstoffe
fur die Herstellung sind in Deutschland meist problemlos, ggf. iiber bekannte Angestellte entsprechender
Firmen erhaltlich.
Beachtlich ist, daISdie Synthese von Cocain in einem offentlichen Wettbewerb vorgestellt und bereits illegal
genutzt wurde.

DaISdie das Marihuana liefernde Pflanze (Cannabis indica sativa) auch in mitteleuropaischen Breitengra-
den gedeiht und zudem dazu in der Lage ist, rauschwirksame Konzentrationen des Cannabinol zu produ-
zieren haben findige Freaks schon vir iiber 20 Jahren herausgefunden. Iniziiert durch Mundpropaganda
oder entsprechende (meist indizierte) Anbauanleitungen bliiht seit dieser Zeit auch in deutschen Garten
oder Balkons der Hanf. Er ist meist minderer Qualitat, wird selten im StralSenhandel angeboten und wird
meist fur den Eigengebrauch kultiviert.
Eine andere Situation ist beim inlandischen Anbau von Mohn gegeben. Wer » schlesische Mohnklose«
mag und die Menge des Mohn nicht iiber den offiziellen Handel beziehen will, der baut auch Mohn selbst
an. Bei den ca. 200 verschiedenen Mohnarten kommen dabei auch Mohnsorten des Papaversomniferum
zur Aussat, also genau der Art, aus der auch Opium gewonnen werden kann. Ohne behordliche Genehmi-
gung miissen diese Kulturen vernichtet werden.
Rechtlicher Hinweis: §29/1/1 BtMG Anbau und Herstellung

§29/1/2 BtG Herstellung ausgenommener Zubereitung
§2911/4 BtMG Geldmittel, Vermogenswerte fur Herstellung
§29/3/1 BtMG gewerbsmalSiger Anbau, Herstellung

oder Geldmittel, Vermogenswerte fur Herstellung
Gesundheitsgefahrdung mehrerer Menschen
Bande zur fortgesetzten Begehung des Anbaus
und der Herstellung.

§29/3/2 BtMG
§30/1/1 BtMG

II- 8.3.2.1.2
Internationaler und nationaler Schmuggel

Marihuana
Kokain
Haschisch

Auto, See- und Luftweg aus Nah- bzw. Mittelost nach Siid- und Mitteleuropa,
Luftweg aus Siidostasien nach Nord- und Mitteleuropa,
Luft- und Seeweg aus Siidamerika nach Mitteleuropa, auch aus Ghana und Nigeria.
Luft- und Seeweg aus Siidamerika nach Mittel- und Siideuropa.
Auto und Seeweg aus Marokko nach Siid-, Mittel- und Nordeuropa,
Auto, Bahn, und Luftweg aus Nah- bzw. Mittelost nach Siid- und Mitteleuropa.



Mittelostroute:
Nahostroute:

Ausgehend von Istanbul oder Athen iiber den Balkan, Osterreich ins Bundesgebiet.
Vom "Goldenen Dreieck« (Burma, Laos, Thailand) iiber Bangkok nach Europa, USA
oder Australien.
Pakistan, Afgbanistan nach Europa.
Libanon, Tiirkei u.a. nach Europa.

Balkanroute:
Fernostroute:

Fiir das nach Siiddeutschland oder das Rhein-Main-Gebiet gelieferte Heroin scheinen die im tiirkischen
Teil Kurdistans gelegenen Stadte Diyarbakir und Lice besondere Bedeutung zu haben.
Der Transfer erfolgt nicht immer durch Organisationen im herkommlichen Sinn, sondern auch durch
"Familienbetriebe«, die durch gewachsene Kontakte zum Herkunfts- oder Transitland (z.B. hier lebende
Auslanderfamilien) groBe Drogenmengen iibernehmen und durch einzelne Mitglieder der GroBfamilie
die Ware ins Inland bringen lassen.

Den inlandischen Behorden, respektiv der Zoilfahndung sind die k1assischen Schmuggelrouten durchaus
bekannt und so wurden insbesondere Fliige nach Schmuggelware und Schmuggler kontrolliert, die aus
diesen Landern kamen. Nachdem eine Reihe groBerer Sendungen "aufgeflogen« war, gait es fur die Auf-
traggeber, das Herkunftsland oder den Herkunftsflughafen zu »verschleiern« . Die Sendungen wurden-
jeweils neu eingecheckt und iiber andere Nationen und auch iiber andere Erdteile transferiert, denn eine
Sendung aus Warschau oder Stockholm war weniger heroinverdachtig, als ein Gepackstiick aus Colombo
oderKabul.

Fiir die Verbringung von Drogen werden ohne Ausnahme aile moglichen Transportmoglichkeiten zu Was-
ser, zu Lande und der Luft genutzt. Neben dem Mitfuhren im eigenen Gepack kommen Post- und Luftver-
sand falsch deklarierter Waren ebenso in Frage wie das Mitfuhren am Korper (z.B. Sehmugglerwesten)
oder im Korper (s. Korperschmuggel).
Hinweis: Losen von BtM in Alkohol (Likeur, Whiskey pp.), Kleidungsstiieke in BtM-Losung

(z.B. Coeain) tranken, dann troeknen lassen und im Bestimmungsland wieder heraus-
losen.

Rechtlich von Bedeutung ist, daB sich auch der Kurier, der gegen Entlohnung selbsrverstandlich BtM trans-
portiert oder einfuhrt (ohne selbst Kaufer oder Verkaufer zu sein), neben der Einfuhr von BtM auch Han-
del treibt (BGH v. 04.10.78-3 StR 232/78).

Ameisenschmuggel
Die profitabelste Schmuggelform ist, mit einem Transfer so viel wie moglich an Drogen an den Bestim-
mungsort zu bringen. Eine in ihrer Struktur vollig andere Form ist der "Ameisenschmuggel«, bei dem viele
Personen relativ geringe Mengen iiber die Grenzen in das Zielgebiet befordern.
Diese Schmuggelform ist Mitte der 70er Jahre entstanden, als Abhangige nieht mehr bereit waren, den
hohen ortlichen Heroinpreis fur schlechten oder zu stark verschnittenen Stoff zu zahlen, da im Nachbar-
land Holland das Heroin bis zu zwei Drittel billiger war. So zogen Heerscharen von Abhangigen oder
Kleindealer in das »gelobte Land«, versorgten sich dort aus ihren bescheidenen Geldmitteln mit Heroin,
deckten z.T. ihren Eigenbedarf, streckten die Ware selbst und konnten so gewinnbringend weiterver-
kaufen. Diese Art des Schmuggels war bis Ende der 70er Jahre in der Lage den Bedarf der jeweils ortlichen
Szene an Heroin zu befriedigen und verlor erst an Bedeutung als »tiirkisches Heroin« zu "dumping-Prei-
sen« im Inland angeboten wurde.



Korperschmuggel*
Korperschmuggel ist das Aufbewahren oder Verbringen inkriminierter Gegenstiinde (Betiiubungsmittel),
im Korper, urn das Aufspiiren durch Sicherheitskriifte zu umgehen.
Entstehung:
faile des Korperschmuggels wurden hier erstmals 1973 bekannt, als Drogenabhiingige Heroin rektal oder
vaginal aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einschmuggelten. Obwohl auf diesem Weg pro Person
lediglich ~elativgeringe Mengen an Heroin (20 bis 30 Gramm) geschmuggelt werden konnten, gelang den-
noch durch die Vielzahl der Tiiter eine breite Versorgung der deutschen Szenen (Ameisenschmuggel). Bald
darauf wurden diverse Fiille des internationalen und organisierten Korperschmuggels registriert, die be-
vorzugt bei der Ein- oder Durchfuhr von Cocain bekanntwurden. Mittlerweile haben sich diese Versteck-
moglichkeiten auch in der ortlichen Szene herumgesprochen und durchgesetzt.
Begehung:
Man unterscheidet grundsiitzlich zwei Formen des Korperschmuggels:

das Mitfiihren von Stoffen in Korperhohlen,
so im Mund oder nach Einfiihren in Anus oder Vagina,
das Mitfiihren im Zeitraum der Korperpassage nach oraler Aufnahme iiber den Magen und die Ver-
dauungsorgane bis zum Ausscheiden.

Beiden Formen ist gemein, daB ein direkter Kontakt der Droge mit den Schleimhiiuten wegen der unbe-
dingten Lebensgefahr vermieden werden muB, da die Wirkstoffe schnell absorbiert werden und iiber die
Blutbahn das Gehirn erreichen, wo sie todliche Liihmungen auslosen.

Wiihrend beim MitfUhren im Mund die Verpackung in Staniolfolie (Silberpapier) oder Plastiktiitchen gera-
de noch so moglich ist, bedarf es bei den anderen Korperhohlen oder der Korperpassage stabileren Behiilt-
nissen. Dabei haben sich Priiservative oder Fingerlinge (ggf. auch in mehreren Lagen verpackt) bei den
Schmugglern besonders bewiihrt. Trotzdem sind eine Reihe von BtM-Vergiftungsfiillen durch Offnen der
Behiiltnisse (Verdauungsbewegungen des Darms, iibertragene Korperbewegung auf die Muskulatur des
Anus oder der Vagina) bekannt geworden. Urn die Entnahme oder das Ausscheiden der Behiiltnisse zu
erleichtern und auch eine Beschiidigung zu vermeiden, bedient man sich Gleirstoffen in Form der verschie-
densten Cremes, insbesondere jedoch der neutralen Vaseline. Urn ein vorzeitiges oder verspiitetes Aus-
scheiden des inkorporierten Gegenstandes zu verhindern, werden stopfende oder abfiihrende Mittel mit-
gefiihrt oder/und eingenommen.
Rechtlicher Hinweis: §29/111BtMG

§29/115BtMG

§29/3/1 BtMG
§30/1/4 BtM G

Einfuhr
Durchfuhr entgegen
§ 11/1/3 BtMG,
gewerbsmiiBig handelt,
Einfuhr nicht geringer Menge,

Abgabevorschriften:
z.B. § 372 AO (Bannbruch)

11- 8.3.2.1.3
Ortlicher Handel

»Handeltreiben umfaBt jede den Umsatz fordernde Handlung und damit auch den Erwerb, die Einfuhr,
den Besitz und die Abgabe von BtM, wenn diese dem beabsichtigten Umsatz dienen (BGH v. 26.08.80-
5 StR 404/80). Sie setzt weder ein Umsatzgeschiift mit BtM noch deren Absatz voraus (BGH v. 20.10.77-
4 StR 488/77). Vielmehr erfiillt auch die eigenniitzige Forderung fremder Umsatzgeschiifte den Tatbestand
des Handeltreibens« (BGH v. 15.04.80 - 5 StRl 35/80).



In den gehobenen Schichten des nationalen bis 6rtlichen Handels sind die Grenzen sehr flieBend. Am Bei-
spiel von operierenden Organisationen oder Familien von DeutscWand aus (s. II - 8.3.2.1.2 - Schmuggel),
die sowohl Einfliissen von Drogen organisieren, als auch den regional en Vertrieb iibernehmen, zeigt sich
das Zusammenspiel, zumal auch Schmuggeltransporte von 6rtlichen Handlern oder mehrerer Zwischen-
handler in Auftrag gegeben werden.

Gleichgiiltig, auf welchem Weg BtM die Bundesrepublik erreichen, sie werden fast immer zwischengela-
gert (Bunker). Dies gilt sowohl rur groBeMengen aus dem Ausland (sofern sie rur das Inland und nicht rur
den Transfer bestimmt sind), als auch fur kleine Mengen, die bis in das letzte Glied der Drogenversorgung
reichen (StraBenhandel mit kleinen Mengen). Bei der Auswahl dieser Bunker wird darauf geachtet, daB
sie polizeilich noch nicht bekannt sind und auch der spatere Kaufer niemals Kontakt zu ihnen bekommt
(z.B. unauffallige Privatadressen). Nach der sicheren Unterbringung der Ware beginnt das eigentliche Ge-
schaft.

Fast bei jedem Wechsel des Besitzers werden der Droge Mittel zugesetzt, die die Wirksamkeit unterstiitzen
sollen (z.B. Strychnin, Koffein bei Heroin) oder lediglich das Volumen erh6hen (Zucker, Chinin). Es han-
delt sich urn eine profitorientierte MaBnahme an der jedes Zwischenglied des Handels verdient und dazu
ruhrt, daB z.B. 60 bis 90%iges Heroin fiir den Endabnehrner nur noch in einer Qualitatvon 5 bis 25% vor-
liegt. Bei Cannabis werden geruchsahnliche Stoffe (Harze, Wachse) oder Farbemittel (Henna) zugesetzt.
Das Strecken stark psychorroper Stoffe (z.B. LSD) ist uniiblich.

Aile Umsatzarten ordentlicher Gewerbe zeigen sich auch in der Drogenszene. Jeder der mit Kunden (Siich-
tigen) zu tun hat, versucht diese gewinntrachtig zu beliefern oder unter Ausbezahlung einer Provision ent-
sprechende Geschafte zu vermitteln. Drogen werden bei vertrauenswiirdigen Geschaftspartnern in Korn-
mission gegeben. Der finanzielle Gegenwert wird erst spater und nach Abzug des eigenen Honorars (haufig
durch Srrecken erwirtschaftet) entrichtet. Selbst die Oberwachung einer Drogen-Transaktion, urn die
Handler vor polizeilichem Zugriff oder rauberischern OberfaIl zu warnen (checken), werden in Geld oder
Drogen entlohnt.

Wenn in unserer Geschaftswelt schon berrogen wird, so geschieht dies irn kriminellen Milieu der Drogen-
szene erst recht. Nicht nur, daB »hochprozentige« Ware nur einen Bruchteil dessen an Wirkstoff enthalt
was versprochen wurde, es werden auch ganze Lieferungen gegen untaugliche Mittel ausgetauscht. Der
»Gelinkte« racht sich iiblicherweise, indem er wieder linkt oder berechtigte Geldforderungen iiber physi-
sche Gewalt eintreibt. Fast aile dieser Delikte werden der Polizei nicht bekannt und tauchen somit auch
nicht statistisch auf. Sie spiegeln jedoch die Abschorrung des Milieus rnit eigenem Empfinden von Gerech-
tigkeit und der entsprechenden Sanktionen wider.
Rechtlicher Hinweis: §29/6 BtMG - Falsche BtM



Es ist ein TrugschlulS anzunehmen, daISder nicht abhiingige Dealer die Siichtigen versorgt. Vielmehr wird
der GrolSteil der Endversorgung (auch die Rekrutierung neuer Konsumenten, s. II-8.4.2.1) yon Siichtigen
abgedeckt.
Erst dann folgen die Randgruppen asylsuchender Ausliinder, kleiner Banden, verwahrloster ]ugendlicher
oder Stadtstreicher. Rauschgifthandel ist auf dieser Ebene vor allen Dingen eine Hand- in Hand-Operation
und absolut yon Umfeld und Lieferanten abhiingig.
Rechtlicher Hinweis: §29/1/1 BtMG Handeltreiben mit BtM

§29/3 BtMG - Qualifikationen zum Handeltreiben.

II- 8.3.2.2
Indirekte Beschaffungskriminalitat~'

Mit illegalen Drogen zu handeln setzt deren Erwerb und damit Geld voraus. Dies gilt fur den Drogenanbau
oder die Drogenherstellung genauso wie fiir den Schmuggel oder den iiberregionalen oder ortlichen Han-
del, der Investitionen unterschiedlicher Art notig macht. Diese Barmittel konnen aus

Ersparnissen,
- Krediten (pfandverschreibungen pp.) oder
- aus strafbaren Handlungen
stammen. Bei letzterem umfalSt die Palette der Delikte den gesamten Bereich der Eigentumskriminalitiit,
geht also quer durch das Strafgesetzbuch. 1ndirekte Beschaffung der Angebotsseite sind aber auch

strafbare Vorbereitungshandlungen
(z.B. Bildung krimineller Vereinigung)
Verschleierungsdelikte, soweit strafbar,
(z.B. Urkunds- oder Aussagedelikte, Notigung).

1mVordergrund stehen jedoch Straftaten, die auch mit der Folge- und Begleitkriminalitiit der Angebotssei-
te konkurrieren (vgI.II - 8.3.2.2.3). Diese konnen wegen der Fiille nicht einzeln beschrieben werden, lassen
sich aber in die Fallgruppen:

Erlangung, Beherrschung oder Verteidigung yon Marktanteilen,
der Sanktion oder Bestrafung,
MalSnahmen zur Aufrechterhaltung der Kontrolle,
der Geldbeschaffung fur Drogentransaktionen,

s. II - 8.3.3.1- organisierte Kriminalitiit
s. II - 8.3.4.3 - organisierte Ausliinderkriminalitiit

oder der Geldwiische,
zusammen.

II- 8.3.2.3
Folge- und Begleitkriminalitat~' *
1mGegensatz zur Nachfrageseite handelt es sich bei der Folge- und Begleitkriminalitiit der Angebotsseite
meist urn gehobene Delinquenz, die nicht selten auch in Kapitalverbrechen miinden.
Meist handelt es sich urn:
Eigentumskriminalitiit,

wirtschaftliche Foigen yon Fehlinvestitionen, die iiber Kriminaliiit wieder ausgeglichen werden sollen
illegale Beschaffung yon Geldmitteln, urn die Solvenz fur den Drogenhandel herzustellen
illegale Manipulationen bei der Geldwiische (vgI. II - 8.3.3.1- Organisierte Kriminalitiit)

,. (vgl. II - 8.2.2.2 - Definition,
vgI. II - 8.4.2.2 - Indirekte Beschaffungskriminaliriit der Nachfrageseire)

,.. (vgl. auch Folge· und Begleitkriminalitiit der NachfrageSeite - II - 8.4.2.3)



Gewaltkriminalitiit,
z.B. beim Eintreiben finanzieller Forderungen (AuBenstiinde)
Bestrafungsaktionen bei Vertragsbruch oder illegaler Manipulationen (z.B. falsche oder zu stark ge-
streckte Ware)
Gewaltaktionen zur Sicherung oder Durchsetzung von Markt- oder Vormachtstellungen.

11- 8.3.3
Sonderformen des Angebots

II- 8.3.3.1
Organisierte Kriminalitat (OK)'}

1m Rahmen dieser Arbeit wird Organisierte Kriminalitiit (OK) als Sonderform der Angebotsseite behan-
delt, da sie sowohl nebeneinander, als auch iibergreifend die Deliktsebenen der direkten, indirekten
Beschaffungskriminalitiit, als auch der Folge- und Begleitkriminalitiit abdeckt.

»OK ist ein arbeitsteiliges, bewuBtes und gewolltes, auf Dauer angelegtes Zusammenwirken mehrerer Per-
sonen zur Begehung strafbarer Handlungen - hiiufig unter Ausnutzung moderner Infrastrukturen - mit
dem Ziel, m6glichst schnell hohe finanzielle Gewinne zu erreichen. Es ist die von Gewinn- und Machtstre-
ben bestimmte planmiiBige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher
Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf liingere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig

unter Verwendung gewerblicher oder geschiiftsiihnlicher Strukturen,
unter Anwendung von Gewalt oder zur Einschiichterung geeigneter Mittel oder
unter EinfluBnahrne auf Politik, Medien, 6ffentliche Verwaltung, Justiz und Wirtschaft zusamrnenwir-
ken.«

Yom Ziel her unterscheidet sie sich nicht von der gewerblichen Wirtschaft, nur die Mittel sind andere. Wie
diese bedarf sie eines funktionierenden Systems (Logistik), der Information, wie der Giiterbereitstellung
und Verteilung. Dies macht es der OK so leicht in einem iiuBerlich legalen Gewand zu erscheinen und er-
schwert das Erkennen zwischen legaler und illegaler Struktur.

Zum anderen ist die Abgrenzung zur »Allgemeinkriminalitiit« ebenso erschwert, da jede Form der Mas-
senkriminalitiit auch OK sein kann.
Konkrete Zahlen k6nnen nicht genannt werden, da ein Lagebild umfassend noch nicht darstellbar und das
Gesarntphiinomen OK kriminalistisch wie statistisch noch nicht meBbar ist (die Polizeiliche Kriminalstati-
stik weist bisher OK-Delikte nicht aus)
Rauschgift (als Delinquenz der Angebotsseite schlechthin als OK beschrieben), ist neben Waffenhandel,
Schutzgelderpressung, Gliicksspiel, Menschenhandel, Wirtschaftskriminalitiit u.a.m. nur eine Begehens-
form der OK. Sie mischt sie sich vielfach auch mit anderen Deliktsarten.
Zu den wichtigsten Indikatoren der OK ziihlen:

Tatplanung (priizise, marktangepaBt, Auswahl von Spezialisten)
Tatausfiihrung (professionell, Nutzung moderner Infrastrukturen)
Beuteverwertung (profitorientiert, Geldwiische, Neu-Investition)
Tiiterverbindung (iiberregional, international, hohe Mobilitiit)
Konspiration (Verschleierung, Scheinfirmen, Strohmiinner)
Gruppenstruktur (hierarchisch, interne Strafen, selbstiiberwachend)
Mitgliederhilfe (Fluchtunterstiitzung, Haftbetreuung, Rechtsschutz)



Zeugenbedrohung (Einschiichterung, Schweigegelder, Zeugenbeseitigung)
Korrumpierung (Bestechung, Informationsbeschaffung bei Behorden)
Monopolisierung (Branchenkontrolle, Dbernahme legaler Geschafte)
Medienarbeit (Berichtssteuerung, Diskreditierung).

Bandenkriminalitat ist nicht automatisch Organisierte Kriminalitat (OK). Der Begriff »OK" ist diffus und
wird vielfach mit Gewaltkriminalitat gleichgesetzt. Dies ist aber nicht die eigentliche Intention der OK, die
lieber gut getarnt und fUr die Offentlichkeit und die Sicherheitsorgane unsichtbar bleiben will.

Sie umfaBt alle Funktionen, die der VerfUgbarkeit yon Drogen dient und ist fUrdie professionelle RG-Kri-
minalitat und OK unverzichtbar.
Ihre Komponenten sind

Beschaffungslogistik (Anbau, Herstellung, Transfer)
innerberriebliche Logistik (Kapitalbereitstellung, Personalauswahl),
Absatzlogistik (Lagerung, Bereirsrellung, Verteilung, Absatz),
Taterlogistik (kaufmannische, organisatorische, technische Fahigkeit)

(vgl. II - 8.5 .2.3 - MaBnahmen gg. internationale Drogen- und OK).

Korruption

In der iiffentlichen Meinung verschwimmen die Begriffe OK und Korruption. Schlagzeilen iiber Grund-
stiicksspekulationen, Verlagerungen yon Bordellen, Spielbankaffaren oder Riistungsgeschafte haben Teile
der iiffentlichen Verwaltung ins Zwielicht geraten lassen. Baugenehmigungen, Exportgenehmigungen
oder Konzessionsvergehen setzen jedoch zu Anbeginn ein Mitwirken yon Behiirden voraus. Anders bei der
RG-Kriminalitat, bei der die illegale Szenevon Anbeginn bestand. Korruption ist hier nicht Voraussetzung,
sondern Hilfsmittel der Drogenkriminalitat.

Sie ist in den hohen Handler- und Schmugglerschichten ebenso anzutreffen, wie bei solventen Geschafts-
leuten, die Kapital fUrDrogentransaktionen zur Verfiigung stellen, am Profit partizipieren und letztlich so-
gar ganze Bereiche der Drogenversorgung iibernehmen. Die z.T. enormen Gewinne werden iiber Banken
transferiert und in Scheinfirmen oder echten Unternehmen legalisiert.
Kapital und Machtanhaufung kann zur Kartellbildung fiihren, wie es in der wohl ausgepragresten Form in
Mittel- und Siidamerika vorkommt (Medellin-Kartell).
Die riesigen Ertrage des weltweiten Cocain-Handels ermiiglichen z.B. die kartell-dienliche EinfluBnahme
auf Politik, ]ustiz, Polizei und andere Teile des iiffentlichen Lebens.
Die OK auf dem Drogensektor begniigt sich selten allein mit dem Rauschgifthandel, sondern befaBt sich
auch mit anderen Delikten.
Dies hat gleich mehrere Griinde:

Aktionen und Transaktionen werden fUrAuBenstehende uniibersichtlich
die Zerschlagung eines Bereichs ermiiglicht das Ausweichen auf andere, ebenso lukrative Quellen
Profite k6nnen legal (z.B.Immobilien), als auch illegal (z.B.Waffenhandel) gestreut reinvestiertwerden
Personal aus drogenfremdem Milieu kann genutzt werden (z.B. Prostituierte werden fUr den »Kiir-
perschmuggel« (s. II - 8.3.2.1.2) eingesetzt, Schlager sollen Geldforderungen eintreiben).

Der Drogenbeschaffung gehen dabei z.T. ebenfalls organsiert begangene Beschaffungsdelikte
(s. II - 8.3.2.2)
- Indirekte Beschaffungskriminalitat zur Erlangung der erforderlichen Geldmittel voraus (z.B. Kfz.-Ver-
schiebungen, Scheckfalschungen u.a.).
Rechtlicher Hinweis: § 129 StGB

§ 30/1/1 BtMG -
Bildung krimineller Vereinigungen,
Anbau, Hersrellung oder Handel
mit BtM als Mitglied einer Bande,
die sich wr fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.



Geldwasche ist die Verschleierung der kriminellen Herkunft von Geld, wie auch das Vereiteln des Auffin-
dens derartiger Geld- und Vermogenswerte. Internationale Wahrungsverflechtungen, weltweite Finanz-
transaktionen, der landeriibergreifende Giiter- und Warenaustausch u.a.m. sind begiinstigende Faktoren.
Ziel der Geldwasche ist, den Ermittlungsbehorden

bei groBeren Werten keinen Anhaltspunkt zu liefern, daB diese aus strafbaren Handlungen stammen,
womit erst Ermittlungen in Gang gesetzt wiirden
kein Beweismittel iiber den Umfang krimineller Aktionen zu !iefern
Gelder dem staatlichen Zugriff zu entziehen und zwar sowoW als Beweismittel, als Gegenstand des Ver-
falls (§ 73 StGB), der Einziehung (§ 74 StGB) oder wegen fiskalischer Forderungen (s. auch II - 8.2.3.4
- Abschopfung von Vermogenswerten).

Geldwasche beinhaltet sowohl unauffallige
Transaktionen von Wahrung iiber verschiedene Stellen (Auslandsbanken) oder getamte Konten (Num-
mernkonten, Buchgeld), als auch
Anlagen in Vermogenswerten (Immobilien, Kunstgegenstande, Beteiligungen)

Kriminelle Organisationen sind meist bestrebt, bargeldlos zu operieren. Die alleinige Feststellung hoher
Geld- oder Sachwerte begriindet fiir behordliche Ermittlungen nur einen Anfangsverdacht. Konkrete Straf-
taten miissen erst zugeordnet werden konnen!
Ziel der Gesetzgebung ist aus diesem Grund auch die OK an ihrem Nerv, namlich dem Profit zu treffen;
die Abschopfung von Vermogensvorteilen ist seit Jahren in der po!itischen Diskussion (vgl. II - 8.2.3.4-
Gesetzgebung)
Rechtlicher Hinweis: 1m Gegensatz zur Schweiz (s. KRIMINALISTIK 275/90), gibt es im deutschen

Strafrecht keine eigene Norm, die die Geldwasche unter Strafe stellt.
Ais Indiz zu § 129 StGB (kriminelle Vereinigung) oder 30/1/1 BtMG (banden-
maBige Delikte), kann es jedoch hohen Beweiswert haben.

11- 8.3.3.2
Chemikalienhandel
In den Erzeuger- und Herstellerlandern liegen woW die Grundstoffe zur Verarbeitung in hochwertiger
Rauschgifte vor, jedoch bedarf es in erster Linie einer Reihe von Chemikalien, die die Erzeugerlander
kaum, Industristaaten (allen voran die Bundesrepublik) jedoch in ausreichendem Umfang zur Verfiigung
haben. So werden u. a. fur die Herstellung von

Amphetamin Phenylaceton, Hydroxylamin,
Cocain Methylathylketon, Athylather, Aceton,
DMT Indol, Dimethylamin, Oxalylchlorid, Benzol,(vgl.II - 8.3.3.6-Designer-Drogen),
DOM (STP) Dimethoxytoluol, Dimethoxymethylbenzaldehyd

Dimethylformamid, Nittoathan, Methylformanilid,
Phosphoroxichlorid (vgl. II - 8.3.3.6 - Designer-Drogen),
Essigsaureanhydrd,
Ergotamintartrat, Lysergsaure, Diathalamin,
Methylendichlorid,
Trimethoxybenzoesaure, Trimethoxybenzylalkohol,
Trimethoxybenzylchlorid, Trimethoxyphenylacetonnitril,
Diphenylacetonitril, Dimethylaminodiphenylpentennitril
Dimethylamin, Ethylmagnesiumbromid, Phosphortribromid,
Propylenoxid, Natriumamid, Kalium-tert.butylat,

Methylamphetamin - Ephedrin, Phenylaceton, Methylamin,
MDMA Piperonylmethylketon (PMK), (vgl. II - 8.3.3.6 - Designer-Drogen),
PCP Piperidinocylohexancarbonitril, Bromenzol,

sowie diverse Losungsmittel (Ather, Alkohole,-Chloroform u. a.), Reagenzien, Katalysatoren und Sauren
benotigt.

Heroin
LSD



Jungst in die Schlagzeilen gelangte die wegen der Lybien-Giftgasaffiire bekannt gewordene »Imhausen
Chemie GmbH«, die seit 1986 den Grundstoff PMK fur die Herstellung von MDMA in die USA lieferte.
Mit fiktiven Empfiingern undloder verschleierten Transportwegen gelangt auch die fUr das Heroin so
wichtige Chemikalie »Essigsiiure-Anhydrid« in die Herstellerliinder, denn um ein Kg davon herzustellen,
wird etwa 1Liter benotigt.
Beim BKA wurden faile bekannt, wo Apotheker von 100 Kg bis 5 Tonnen Essigsiiureanhydrid gegen Bar-
zahlung verkauften und der Internationale Ausschu15 fur Suchtgiftkontrolle stellte bereits 1982 fest, dag
90% des beschlagnahmten Essigsiiureanhydrids aus der Bundesrepublik kamen.
Gleiches gilt fur Methyliithylketon und Aceton, welches zur Cocain-Herstellung nach Sudamerika geliefert
wird.
»Der deutsche Staat, der Millionenbetriige in die Bekiimpfung des Heroinhande1s investiert, mu£ mange1s
gesetzlicher Rege1ung zuschauen, wie kurdische Heroinhiindler ihr Anedridi asit asitik in der BRD einkau-
fen, auf Umwegen zu den Heroinkiichen transportieren und ihre spiiteren Heroinprodukte wieder nach
Deutschland zuriickexportieren« (Dr. Harald Korner, ref. NJW).
SO ist es in der Tat ein rechtliches Problem, denn der Kauf von Grundstoffen, die nicht im BtMG genannt
sind, werden als straflose Vorbereitungshandlung gewertet. In einem Fall der Lieferung von Ergotamintar-
trat in die USA (welches dort auch in LSD verarbeitet wurde) wurde ein Strafurteil durch den BGH mit der
entsprechenden Begrundung aufgehoben; das Frankfurter Landgericht sprach den Angeklagten daraufhin
frei. Eine Gesetzesiinderung des BtMG ist in Arbeit.
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dag Grundstoffe wie auch Chemikalien indu-
striell in anderer, legaler Form genutzt und ausgefuhrt werden. Dabei sind Abzweigungen auf jeder Station
des Exportweges moglich.

11- 8.3.3.3
Ausweichmittel ~.
Ausweichmittel sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung im mensch lichen Korper die Be-
schaffenheit, den Zustand oder die Funktion des Korpers oder seelische Zustiinde in der Weise zu beein-
flussen, dag sie entweder - ein dem Betiiubungsmittelgesetz unterstelltes Rauschmittel ersetzen, oder
Symptome des Entzuges in iihnlicher Weise beseitigen oder lindern, wie es das zur Abhiingigkeit fuhrende
Rauschmittel getan hiitte.

Arzneimitteldiebstiihle werden angezeigt, da der Geschiidigte nur so von einer Versicherung Schadenersatz
erwarten darf. Nur die AnzaW der bekannt gewordenen Arzneimitteldiebstiihle ist gering. Die traditionel-
len Delikte zum Erwerb von Ausweichmitteln, wie z.B. die Rezeptfiilschung, waren ruckliiufig. Dies hat
zwei Ursachen:

zum einen, dag sich die traditionellen Rezeptfiilscher, die sich in Haft oder Therapie befinden, ausstei-
gen konnten oder mittlerweile verstorben sind,
zum anderen - und hier durfte die Hauptursache liegen - wird es fUr Fixer immer leichter, auf fur sie
»legalem Weg« an Ausweichmittel oder Ersatzstoffe zu kommen.

Die polizeilichen Sicherstellungen eines Jahres sind - was Art und Vielzahl der Arzneimittelspezialitiiten
betrifft - viel gefiichert. Sie reichen von Barbituraten wie Vesparax® und Medinox® ubet Adumbran®,
Lexotanil®, Tranquase®, Limbatril®, Valium®, Muscaril® bis hin zu den neuen »Rennern der Szene«,
niimlich dem Codein (Methylmorphin), welches iirztlicherseits immer hiiufiger als Substitutionsmittel fUr
Heroinisten verschrieben wird. Eine Sucht wird also auf diesen Opiumabkommling umgelenkt.
So kann man angesichts der Sicherstellungsmengen von insgesamt 3076 Einheiten (davon allein 1719 Me-
dinox- Tabletten) im Jahr 1985 und anhand der Hochrechnungen und den vorliegenden Informationen aus
der Szene von einem tiiglichen illegalen Umsatz von ca. 1000 bis 3000 Tabletten ausgehen. Fur die Her-
kunft dieser Drogen »en gros« gibt es nur eine Erkliirung:
Die iirztliche Verschreibungspraxis!



Was da im Fachjargon "Mischintoxikation« genannt wird, ist die niichterne Beschreibung dessen, daISes
zufallig oder durch das schnelle Zugreifen von Rettungsdiensten gelungen ist, daISirgendein Junky dem
Tode gerade noch von der Schippe gesprungen ist.
Mischintoxikation: Das Zusammenwirken von zwei oder mehreren Giften, die als eine Art Cocktail
lebensbedrohliche Zustande und letztlich auch den Tod des Konsumenten zur Foige hat. Kann der He-
roinist schon haufig nicht mit einem Suchtmittel umgehen, so ist die Gefahr einer gefahrlich oder letal ver-
laufenden Kombination urn so hoher. Kann er seine Sucht nicht beherrschen - und wie sollte er das allein
- so ist die Rehabilitationschance um einiges geringer, wenn Heroinabusus und medizinische Verschrei-
bungspraxis eine unheilvolle Allianz eingehen. Spitzenreiter bei den Ausweichmittel sind Schlafmittel vom
Typ der Barbitursaureverbindungen. Die Praparate Vesparax und Medinox sind dabei in der Szene zu
einem gangigen Begriff geworden, und sie fiihren auch die Liste der todlich verlaufenen Komplikationen
und Mischintoxikationen bei Drogenabhangigen an (s. LS-Statistik-Anlage)
Das Analgeticum I-Polamidon (= Levomethadon, BtM seit 1971) wurde bis zur EinfUhrung nummerierter
BtM-Rezeptformulare im Jahre 1974 recht freiziigig auf Privatrezept an Abhangige verschrieben. Polami-
don war bis zu diesem Zeitpunkt ein begehrtes und auch in der illegalen Drogenszene erhaltliches Rausch-
mittel. Die friihen Bemiihungen, mittels dieses Schmerzmittels Heroinentzugsbehandlungen einzuleiten
oder gar den Siichtigen vom Heroin zu entwohnen, milSlangen.Falle von todlich verlaufenden Polamidon-
Dberdosen wurden bekannt. Die allzu offene Verschreibung von Polamidon wurde letztlich erst dann auf-
gegeben, als das besagte dreiteilige BtM-Rezept obligarorisch wurde und sich der Arzt iiber diese Ver-
schreibungsformulare einer strengeren Kontrolle seiner Verordnungen ausgesetzt sah. Danach ver-
schwand Polamidon in der Drogenszene. Praparate wie Mandrax (= Methaqualon, BtM seit 1981) oder
Valoron (= Tilidrin, BtM seit 1978) haben just in dem Moment ihre Bedeutung auf dem illegalen Drogen-
markt verloren, als diese Wirkstoffe unter die Bestimmungen des Betaubungsmittelrechts gestellt wurden.
Seit diesem Zeitpunkt wurden auch keine Todesfalle durch oder unter Mitwirkung dieser Drogen in der
Szene mehr bekannt.
Nach einiger Zeit iiblicher Verschreibungspraxis der genannten Arzneimittel mulS»plotzlich und unerwar-
tet', die medizinische Indikation weggefallen sein. DaISdies dann geschah, als die Wirkstoffe dem BtMG
unterstellt wurden, ist nicht zufallig.
Lautlos tauchten sofort andere Praparate auf, die eine ahnliche Wirkung hatten und ihrerseits erst dann
nicht mehr verschrieben wurden, als sie erneut BtM-rechtlichen Vorschriften unterstellt wurden. Bereits in
den Jahren nach 1979 wurde rechtlich festgeschrieben, daISdie Forderung oder Aufrechterhaltung einer
Sucht durch Verordnung abhangigkeitserzeugender Stoffe bei bereits Heroinabhangigen als »arztlicher
Kunstfehler« anzusehen sei. Bereits seit Mitte der 70er Jahre reagierte die Polizei mit Anzeigen gegen Arzte.
Die Verfahren kamen jedoch nur schleppend in Gang. In Frankfurt am Main wurden entsprechende Ver-
fahren eingeleitet:

1972 5 Falle (davon 5 wg. Polamidon®)
1973 7 Falle (davon 7 wg. Polamidon®)
1974 3 Falle (davon 3 wg. Polamidon®)
1975 5 Falle (Polamidon®, Valoron®)
1976 1 Fall (Polamidon®)
1977
1978
1979 1 Fall
1980
1981 3 Falle (Ausweichmittel)
1982 9 faile (Ausweichmittel)
1983
1984 3 Falle (Ausweichmittel)
1985 13 Falle (Ausweichmittel)
1986 10 Falle (Ausweichmittel, davon 2 mit Todesfolge)

Ein gesetzgeberischer Purzelbaum wurde mit dem neuen BtMG 1982 geschlagen: GemalSder Anlage III,
Teil Bdes BtMG ist jede abgeteilte Form (also jede Tablette) von Secobarbital erst dann BtM, wenn esmehr



als 120 mg dieses Wirkstoffes enthalt. Damit waren ab 1982 Medinox und Vesparax mit je 150 mg Seco-
barbital BtM im Sinne des Gesetzes und konnten nur noch mit dem dreiteiligen und durchnumerierten
BtM-Rezept (gem. § 5 BtM-Verschreibungsverordnung beliefert werden.
Solche Drogen wurden damit nicht mehr verschreibbar, was auch die Pharmaindustrie angesichts des zu
erwartenden Absatzriickganges schnell erkannte. Urn die Verkaufszahlen nichts ins Unbedeutende abrut-
schen zu lassen, bediente man sich eines Tricks.
Die Menge des Secobarbital je Tablette wurde yon 120 auf 70 Milligramm heruntergesetzt und dem
Namen des Praparates ein »M«, wie »mide« anhangt. So hieRen diese Ausweichmittel bereits ab 1982 Me-
dinox-M und Vesparax-M, was rur Siichtige zur Folge hatte, daR jetzt fast zwei Tabletten statt nur eine
Dosis, benotigt wurden.

So wie die Pharmaindustrie an der Drogensucht verdient, kornmt Entriistung auf! Man £ragtnach Aufsicht
und Kontrolle. Die Aufgabe der Pharma-Hersteller ist, zwar die Arzneimittelversorgung der Beviilkerung
sicherzustellen, nicht aber den Drogenmarkt mit neuen Suchtstoffen zu versorgen. Wer kontrolliert einen
sich ausweitenden Markt pharmazeutischer Mittel und lalStdies politisch geschehen? Wer warnt vor MilS-
brauch und wirkt diesem auf dem Verwaltungs- oder Verordnungswege entgegen oder sorgt auch fiir ent-
sprechende gesetzliche Veranderung? Verhinderte die Pharma-Lobby den MilSbrauch oder versagten die
Regierungen, ihre Unterbehiirden, das Bundesgesundheitsamt, die Bundesopiumstelle oder die Politiker?
Damit nicht aile Arzneimittel, respektiv nicht die gefiihrlichen Stoffe unkonrrolliert jeden Verbraucher und
Kranken erreichen, sind in unserem System Kontrollinstanzen zwischen Indusrrie und Konsumenten ge-
schaltet, niimlich Arzte. Nach ihrer Fachkunde, sowie der besonderen Verantwortung rur Gesundheit und
Leben diirfen sie derartige Mittel an den Patienten nur verschreiben, wenn eine - bisweilen dringende-
medizinische Indikation gegeben ist.
Nach einer durch den Autor gefiihrten Untersuchung sind zwischen 20 bis 25% der in Frankfurt bekannt
gewordenen Rauschgift-Todesfalle, ursiichlich oder mitwirkend auf Ausweichmittel zuriickzufiihren. Das
heiRt, dalSbei fast jedem vierten Drogenopfer ein legal verschriebenes Schlaf- und Beruhigungsmittel kau-
sal fiir das Todesgeschehen eine Rolle spielt. .
Rechtlicher Hinweis: § 13 BtMG BtM-Verschreibung

§2 AMG Begriffsbestimmung
§223 StGb ff. Kiirperverletzung

11-8.3.3.4
Inebriantia ~.

Inebriantia (ebrietas = eine Trunkenheit hervorrufen) sind leicht fliichtige Stoffe, die im Rausch eine Art
Trunkenheit mit leichter Euphorie erzeugen. Damit ist die Wirkung ahnlich der des Alkohols, nur die Kon-
sumform unterscheidet sich (= inhalieren statt trinken).

Wenn, wie Schiitzungen vermuten lassen, drei Viertel aller Bundesbiirger Alkohol milSbrauchen und im
statistischen Durchschnitt pro Kopf ca. 11 Liter Aethanol jiihrlich (oder 140 Liter Bier) verbraucht werden,
so stehen dahinter Imperien des Angebots. Wenn Bundesbiirger im Jahr 1989 mehr als 37 Milliarden Mark
fiir Alkohol ausgaben, so bekommt man einen Einblick in den Produktionsumfang, an dem der Staat 1989
mit ca. 4 Milliarden DM partizipierte.



Der Markt ist legal, doch auch hier gibt es, wenn auch fiskalisch bedingt, Kriminalitiit in der Form
des Alkoholschmuggels, urn Einfuhrabgaben nicht zu entrichten,

- der Verringerung von Umsatzabgaben, urn weniger Alkoholsteuer zu bezahlen,
- oder der Herstellung von »Hochprozentigem«, urn das staatliche Branntweinmonopol zu umgehen.
Mit Ermittlungen in diesem Bereich befassen sich in erster Linie Steuer- und Zolliimter (z.B.Zollfahndung)
u.a. in den Bereichen
- Verwaltung der Verbrauchssteuern und des Branntweinmonopols,
- Truppenschmuggel (steuerfreie Bestiinde an Alkohol der Alliietten).
Rechtlicher Hinweis: Abgabeordnung und Steuervorschriften

In der Medizin werden oder wurden sie zur Narkose eingesetzt (Ather, Chloroform u.a.). Das Angebot
wird iiber Facheinrichtungen wie Chemie- und ArzneimittelgroBhandIungen, sowie Apotheken geregelt.
Rechtlicher Hinweis: Inhalationsnarkotika unterliegen dem Arzneimittelgesetz (AMG), aber ebenso wie

»Schniiffelstoffe« nicht dem BtMG (weitere rechtliche Hinweise s. II - 8.4.3.2).

Das Angebot von Kunstlacken, Losungsmitteln, Kunstleimen oder Haushaltsreinigern ist vielseitig. Die
den DrogenmiBbrauch betreffenden Gewinnspannen der Herstellerfirmen sind unwesentlich! Anders bei
Stoffen oder Arzneimitteln, die wegen ihrer berauschenden Wirkung gezielt in der Szeneumgesetztwerden
(vgl. auch II - 8.4.3.2 - Inebriantia der Nachfrage).
Rechtlicher Hinweis: Schniiffelstoffe unterliegen keinerlei gesetzlichen Beschriinkungen, soweit sie als Ge-

brauchsgegenstiinde des tiiglichen Lebens (Kleber, Lacke u. a.) im Handel sind. Bei
Gefiihrdung einzelner oder der Allgemeinheit konnen jedoch polizeirechtliche Be-
stimmungen der Gefahrenabwehr zum Tragen kommen.

Isopentylnitrit / Arnylnitrit
1985/86 war in der Frankfurter Drogenszene ein Rauschmittel im Umlauf, welches unter den Synonymen
»Poper, Line, Rush« iiberwiegend in der Homosexuellenszene als Sexualstimulanz miBbraucht wurde. Bei
dem Wirkstoff dieser »Schniiffeldroge« handelt es sich urn Isopentylnitrit und Amylnitrit, einer wasser-
klaren, leicht brennbaren Fliissigkeit mit aromatischem Geruch. Nach Inhalation kommt es im Rahmen
des Gasaustausches in der Lunge zu erregenden, teils aphrodisierenden, ggf. spiiter zu narkotischen
Rauschzustiinden. Bei Dauergebrauch kann es zu cerebralen Schiiden und bei Uberdosierung zum Tod
fiihren.
Nach Einnahme kommt es iiblicherweise zur Erweiterung der BlutgefiiBe, zur Rotung der Gesichtshaut,
ggf. auch des Nackens und der Brust;
die Pulsschliige sind fiihlbar, die Pulsfrequenz wird erhoht (HLKA IV-21-213-86). Bei hohen Dosen kon-
nen Symptome wie Erbrechen, Kopfschmerzen, Atemschwiiche und Kollaps bis zur Schiidigung der roten
Blutkorperchen und bei fortdauerndem Konsum psychische Abhiingigkeit auftreten.
Amylnitrit gilt seit mehr als 100 Jahren als Erste-Hilfe-Mittel bei Angina Pectoris-Anfiillen. Das Bundesge-
sundheitsamt teilte hierzu (Az.: G 1-7140-02-715/86) mit:

NITRAMYL@, in Ampullen zur Inhalation.
Anwendungsgebiete: Angina-Pectoris, spastische Migriine, Asthma pp.
AMYLIUM MITROSUM@, in Ampullen zur Inhalation.
Anwendung: GefiiBspasmolyticum zur Bekiimpfung von Angina-Pectoris und andere spastisch beding-
te Durchblutungsstorungen.

Damit ist der Wirkstoff Arzneimittel i.S. § 2/1/5 AMG.

Es wurde bekannt, daB die Arzneimittel wegen Komplikationen in anderer Sache aus dem Verkehr genom-
men werden muBten. Dies nimmt nicht den Charakter des Arzneimittels und verpflichtet in besonderem
MaB, einen derartigen Stoff nicht in den Verkehr zu bringen (§ 5 AMG). Das OLG Miinster (Urteil v.



20.02.84 - Az.: 13 A 2661/82,6 K 2582/81) hat in einem gleich gelagerten Fall das Verbot des gewerbli-
chen Inverkehrbringens derartiger Sexualstimulanzien wegen der gesundheitsschiidigenden Wirkung be-
stiitigt. Gem. KIoesel-Cyran (Kommentar zum AMG - § 5, Bl. 24a) "richtet sich das Verbot gegen aile, die
die in § 5 genannten Arzneimittel in den Verkehr bringen, also nicht nur gegen den Hersteller. Auch zuge-
lassene Arzneimittel diirfen dann nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn sie im konkreten Fall gg.
§ 5 verstoBen« (Strafvorschrift §§ 9511/4 AMG, ggf. besonders schwerer Fall, Freiheitsstrafe bis zu 10 Jah-
ren). IsopentylnitritiArnylnitrit sind in der VO iiber verschreibungspfIichtige Stoffe und Zubereitungen
nicht genannt; damit ist es nach hiesiger Einschiitzung kein verschreibungspfIichtiges Arzneimittel. In der
VO iiber die Zulassung von Arzneimitteln fur den Verkehr auBerhalb der Apotheke ist es ebenso nicht ge-
nannt, darf dementsprechend wohl nur gem. 43 AMG in Apotheken in den Verkehr gebracht werden und
ist gem. § 44 AMG von der Apothekenpflicht nicht befreit.
Wie im AMG iiblich, macht sich nur der VeriiuBerer, nicht der Erwerber strafbar. Der reine Besitz dieses
Stoffes ist somit iiber die Bestirnmungen des AMG nicht greifbar. Wer diese Rauschdroge in Umlauf bringt,
muB von der schiidigenden Wirkung ausgehen, da eine Verabreichung keine Linderung oder Heilung von
Leiden, Krankheiten oder K6rperschiiden, sondern ein positiver Rauscherleben zur Foige hat.
Auch die angesprochene aphrodisierende Wirkung des Rauschmittels nimmt nichts an der Gefiihrlichkeit,
wenn man an die Foigen des Dauergebrauchs denkt. Der VeriiuBerer gefiihrdet nicht nur die Gesundheit
mehrerer Menschen, sondern handelt auch aus Eigennutz, da Profite erwirtschaftet werden sollen.

II- 8.3.3.5
Doping~'

Doping-Mittel (vom Begriff her nur Aufputschmittel) sind Arzneimittel, Drogen oder Stoffe, die die k6r-
perliche Leistungsfiihigkeit f6rdern. Doping-Mittel sind

StimuIantien oder Aufputschmittel, die Errniidung oder Ersch6pfung beseitigen und dabei k6rperliche
Leistungsreserven aussch6pfen,
harntreibende Diuretika zur Gewichtssenkung,
Beta-Blocker zur Blutdrucksenkung,
Beruhigungsmittel, urn An- oder Vespannungen zu 16sen,
Schmerzmittel, die mit H6chstleistungen verbundene Schmerzen ertriiglich machen, womit die k6rper-
liche Leistungsfiihigkeit weniger beeintriichtigt wird,
muskelaufbauende Stoffe (Anabolika), die den k6rpereigenen EiweiBumsatz steigern.

Die Herstellung oder Bevorratung ist meist legal, da es sich urn Arzneimittel handelt, deren Anwendung in
anderen Gesundheitsbereichen medizinisch angezeigt sein kann, zumal der Obergang von erlaubten lei-
stungssteigernden Mitteln zum verbotenen Doping fIieBend ist.
Dennoch sind auch illegale Herstellungen denkbar. AIs Lieferanten kommen ArzneimitteigroBhandlungen
(gelegentlich iiber den Umweg von Sportstudios), aber auch Apotheken in Frage. Wie bei den »Ausweich-
mitteln« ist jedoch auch an iirztliche Verschreibungen zu denken. 1m illegalen Markt bekannt ist der Ver-
trieb von in Deutschland nicht zugelassenen Priiparaten (z.B. das US-Anabolika ANAVAR). In der Bran-
che wird Doping wie ein Geheirnnis behandelt und so resurnmiert Hans Halter (SPIEGEL, 52/90) richtig:
»Wie bei der Mafia herrscht das Gesetz des Schweigens. Wer es bricht, der wird ausgestoEen aus der
wiirmenden Gemeinschaft der Gruppe. Der gedopte Athlet verliert riickwirkend Tite1und Medaillen.«
Rechtlicher Hinweis: Arzneimittelgesetz, ggf. Ein- und Ausfuhrbestimmungen der Abgabenordnung u. a.



11- 8.3.3.6
Die neuen Markte'~

Durch Veranderung und/oder Zusatz anderer Wirkstoffe laBt sich die Molekularstruktur so verandern,
daB ein neues »Design" (= Designer-Drogen) entsteht. Dies geschieht letztlich auch urn BtM-rechtliche Be-
stimmungen zu umgehen.
(s. auch II - 8.3.3.2 - Chemikalienhandel)
Besonders zu nennen sind:
»DOB, DMBA«: (Dimethoxy-Bromamphetamin)
Es handelt sich dabei urn ein psychisch stimulierendes Weckamin, welches die Grundstrukturen van
Amphetamin und Meskalin verbindet. Es hat stark halluzinatorische Effekte und wirkt bis zu 72 Stunden,
wobei es auch zu Tobsuchtsanfallen kommen kann.
Rechtliche Einordnung: DOB ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. der Anlg. I BtMG.
»DOM, STP«: (Dimethoxy-Methylamphetamin)
Diese bereits seit der »Hippie-Bewegung« (1967) bekannte Droge, weist eine ahnliche chemische Struktur
wie »DOB« auf.
Rechtliche Einordnung: DOM ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. der Anlg. I BtMG.
»MDMA«: (Metylendioxy-Methylamphetamin)
Dieser aufputschende und das BewuBtsein verandernde Stoff (auch Halluzinogen) fuhrt im Rahmen eines
ca. 3stundigen Rausches zu Schlaf-, Appetitlosigkeit und last Brechreiz aus. Die auch unter dem Namen
»Ecstasy, Cadillac und XTC« bekannte Droge fiihrt zur psychischen Abhangigkeit.
RechtlicheEinordnung: MDMA ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. Anlg. I BtMG, »nicht geringe

Menge, ab ca. 23 Gramm«.

Wahrend Designer-Drogen ublicherweise in illegalen Laboratorien hergestellt werden, machte bei MDMA
die mittelamerikanische (Guatemala) Unifarm und die in den Iybischen Giftgasskandal verwickelte badi-
sche Firma Imhausen-Chemie Schlagzeilen. »Insgesamt 950 kg des Grundstoffes Piperonylmethylketon
(PMK) lieferte Imhausen bis Marz 1988 an die UNIFARM. Dort wurde die Substanz nach und nach zu
MDMA-Pulver umgewandelt und zu mindestens 2 267 160 Tabletten gepreBt« (SPIEGEL,46/90). In der
Folgezeit soli die Fa. Imhausen fur 200 OOO,-DM weiteres MDMA geliefert haben, aus dem sich ca. 6 Mio.
Tabletten pressen lieBen.

Sie stammen yom stark wirksamen Schmerzmittel PETHIDIN (s. dart) ab. In illegalen Laboratorien wur-
den Stoffe wie MPPP und PEPAOP hergestellt. Wesentlich gefahrlicher sind Synthese-Nebenprodukte wie
MPTP und PEPTP. Siegreifen im Mittelhirn an - sogenannte dopaminerge N eurone in der Substantianigra
- und lasen damit das Krankheitsbild des Parkinsonismus (Schuttellahmung) aus.
(Quelle: GEO-WISSEN, Sucht und Rausch, S. 139)

Es ist das Szenen-Synonym einer dem Amphetamin zuzurechnenden synthetisch hergestellten Droge, die
ihren Namen yom Aussehen her erhielt. Bisher wurde Ice lediglich in den USA vertrieben, wo ein Zehntel
Gramm zwischen 50 und 75 Dollar kostet und fur ca. 4 Rauschdosen reicht. Eine Verteilerszene hat sich in
Deutschland bisher nicht gebildet.



Crack ist »Cocain-Base« - die durch die Herstellung bedingt - wie bri:ickliger Mauerputz (amerik. =
crack) aussieht. Da Cocain-Base auf der europaischen Szene selten vorkommt, mug dem hier im Handel
befindlichen Cocain-HCI die Salzsaure entzogen werden, indem man mit doppelkohlesaurem Natrium
(z.B. Backpulver) oder Ammoniak neutralisiert. Oblicherweise wird einer Portion Backpulver Wasser und
Cocain-HCI zugefiigt. Die Mischung wird erhitzt, anschliegend gekiihlt und getrocknet.
Wahrend der Herstellung werden Streckungsmittel entzogen und es entsteht Cocain-Base in Form yon
Crack mit einem Basegehalt yon ca. 93-96%. Wahrend des Extraktionsprozesses sind bereits Explosionen
oder Brande vorgekommen.
Wegen der Luftempfindlichkeit wird das Produkt in kleine, ca. 2 em lange Glas- oder Plastikamphiolen
gefiillt und dicht verschlossen. Aus ca. 1 Gramm Cocain-HCI lassen sich ca. 6 Portionen a 2 gr. Crack
herstellen.
Obwohl die Medien seit ca. 5 Jahren iiber Crack herichten, ist es in Deutschland kaum, und nennenswert
lediglich in den Niederlanden aufgetaucht, eine Verteilerszene hat sich bisher nicht gebildet.
Rechtlicher Hinweis: Crack ist eine Form des Cocains und damit BtM i.S. § 1 (Anlage III - A) des BtMG.

Dieser Wirkstoff wurde anfanglich als Schmerzmirtel in der Tiermedizin eingesetzt (SERNYL®).Als Nar-
kosemirtel wenig wirksam, wurden auch beirn Menschen als Nebenwirkung extreme Erregung, Sehstiirun-
gen und Delirien festgestellt.
Als »peace-pill, angel-dust« tauchte dieser Stoff in den USA als angebliches LSD auf, da es in der Rausch-
wirkung diesem auch ahneln kann. Hier entstand bald ein Markt von der illegalen Herstellung bis zu den
Verteilernetzen im Stragenhandel. Obwohl die Medien seit iiber 7 Jahren iiber PCP berichten, ist es in
Europa kaum aufgetaucht, eine Verteilerszene hat sich hier bisher nicht gebildet.
Rechtlicher Hinweis: PCP ist ein nicht verkehrsfahiges BtM i. S. Anlg. I des BtMG, nicht geringe Menge

i. S. § 29/3/4 BtMG, ab ca. 5 Gramm Wirkstoff.

11- 8.3.4 Kriminal-Aetiologie

11-8.3.4.1
Soziologie yon Milieu und System

Drogenhandel wie -schmuggel kann durch verschiedene Personen und Gruppen arbeitsteilig organisiert,
jedoch auch nur durch eine Personengruppe durchgefiihrtwerden. Tiirkische Rauschgifthandler z.B. kon-
trollieren den Heroinmarkt yon der Herstellung bzw. von der Obernahme in der Tiirkei bis in den Zwi-
schenhandlerbereich und das teilweise im Familienverband. Bei so organisierten, meist siidlandischer oder
nahi:istlicher Familienstrukturen scheint es keine Widerstande gegen Weisungen des Familienoberhauptes
zu geben. In dieser patriarchalischen Struktur sind die Familienmitglieder (einschlieglich Kinder) bereiligt.
Kinder telefonieren, beobachten, iiberbringen Nachrichten oder iibernehmen Kurier- oder Hilfsdienste.
Kontakte zu Geschaftspartnern beschriinken sich meist auf die notwendigen Formalitaten. Je straffer die
Organisation, urn so mehr liegen Indizien fiir »Organisierte Kriminalitat« (vgl. II - 8.3.3.1) vor.



Hierarchie
Siewird meist iiber die Nationalitiit des Drogenherkunfts- oder Hauptumschlaglandes begriindet. So ist es
nicht verwunderlich, daISPersonen aus dem nahostlichen Bereich, wie z.B. Tiirken) die Hierarchie im He-
roinhandel, Siid-Amerikaner im Cocain- und Libanesen oder Marrokaner im Haschischhandel, die natio-
nalen wie international en Spitzen bilden. In den Drogenmetropolen wird die Hierarchie jedoch nicht nur
nach der Leistungsfiihigkeit des Umsatzes, sondern auch nach rassistischen MalSstiiben festgelegt. So gilt
selbst in Kreisen ausliindischer Dealer der Schwarzafrikaner aus Senegal oder Ghana zur untersten Schicht,
obwohl sie grolSeTeile des StralSenhandels professionell abdecken.

Die hiiufig national organisierten Lieferantengruppen (Tiirken, Columbianer, Marokkaner u.a.) ziehen es
vor, Drogen an eigene Landsleute und wo das nicht moglich ist, an ihnen bekannte oder aus eigenen Krei-
sen weiterempfohlene Abnehmer anderer Kreise abzugeben. Letztere werden skeptisch betrachtet, ggf. ge-
genobserviert oder Erkundigungen eingeholt.
Abschottung dieser Art erfiillt fiir den illegalen Drogenhandel wichtige Funktionen:

die Bereitschaft, eigene Landsleute anzuzeigen ist - gerade bei Ausliindern - sehr gering
die Gefahr, einem Informanten der Polizei aufzusitzen wird minimiert
der Moglichkeit, bei der Transaktion beraubt oder betrogen zu werden (linken) kann so friihzeitig ent-
gegengesteuert werden
Informationen iiber innere Strukturen der Gruppe oder deren Geschiiftsgebaren wird an Unerwiinschte
nicht unnotig weitergegeben.

Abschottung heilSt aber auch fiir jedes Gruppenmitglied eigene und der Gruppe dienliche Verhaltens-
muster zu erlernen (vgl. Gruppendynamik, II - 8.3.4.2).

11-8.3.4.2
Gruppendynamik

Randgruppen verhalten sich iihnlich wie »Elite-Gruppen«.
Auf das wesentliche Phiinomen der »Abschottung« zur Sicherung eigener krimineller Aktivitiiten und zum
Schutz vor dem »nichtentdecktwerden«, wurde bereits eingegangen (vgl. II-8.3.4.1). Abschottunghatje-
doch auch die Funktion der Meinungsmonopolisierung, Willensbildung und verbessert Kontrollfunktio-
nen innerhalb der Gruppe.
Randgruppen konnen sowohl

Notgemeinschaften (Drogenabhiingige in der Szene), als auch
- Fiihrungs- und Leitgruppen (Ideologen, Organisatoren, Logistiker oder GrolSlieferanten sein (vgl. auch

II - 8.3.3.1- Organisierte Kriminalitiit).
Sie sind im System und in der Fiihrung unterschiedlich, wenn auch iihnlich strukturiert.

RG-Tiiter und insbesondere yom gesellschaftlichen Umfeld diskriminierte und verfolgte Gruppen (s. Re-
pression, II - 8.5) legen sich Kommunikationsmuster zu, die sich

im iiulSerenHabitus,
- in der Sprache (am auffiilligsten sind Szenen-Synonyme),



- an weniger korperlichen Merkmalen (Tiitowierungen, besonderer Schmuck wie z.B. »Koks-Loffel-
chen« als Halsband u. a. m.),

zeigen. Die Funktion ist
- das sich-rechtzeitig-Erkennen und
- das Prinzip der Abschottung (s. II - 8.3.4.1), das fur das Oberleben im Milieu wichtig ist.
Auf der Angebotsseite sind diese Verhaltensmuster funktional und nicht so sehr yon der Weltanschauung,
der politischen Gesinnung oder dem »Sich-zur-Schau-stellen', der Nachfrageseite (vgl. II - 8.4.4) gepriigt.

11-8.3.4.3
Auslander~-

Ca. 60% der ausliindischen Bevolkerung lebt bereits seit ca. 10 Jahren in der Bundesrepublik, ca. zwei Drit-
tel ihrer Kinder sind hier geboren.

Der iiberwiegende Teil der hier lebenden ausliindischen Bevolkerung wohnt in bestimmten, meist sanie-
rungsbediirftigen Stadtteilen, die yon der deutschen Bevolkerung gemieden werden. Hier bildet sich ein
Gemisch aus deutscher und jeweilig ausliindischer Kultur, wobei in diesen Vierteln entsprechende Geschiif-
te oder Gaststiitten dominieren. Hier werden nicht nur heimatliche Beziige gepflegt, sondern auch unge-
stort alles besprochen, was illegal sein kann. Ober familiiire Bande lassen sich Verbindungen (connection)
herstellen oder pflegen, Helfer lassen sich leicht rekrutieren. Staatliche Ermittlungsorgane haben hier (so
keine entsprechende Informanten vorhanden sind (vgl. II - 8.5.2.2)), kaum Zugang. Dies trifft erst recht
zu, wenn es sich urn kulturelle oder politische Vereinigungen handelt, denn auch hier gilt das » Abschot-
tungsprinzip«! Dieser Situation steht die Isolation des gesellschaftlichen Umfeldes gegeniiber. Sie wird ver-
stiirkt, als kriminelle Verfehlungen ausliindischer Randgruppen der gesamten hier lebenden ausliindischen
Bevolkerungsgruppe zugerechnet werden. Die Tatsache, daB verstiirkt Tiirken im Heroinhandel tiitig sind,
schafft ein Milieu, in dem aile Tiirken als potentielle Drogenhiindler verschrien sind.

Was fur einzelne ausliindische Bevolkerungsgruppen gilt, gilt auch fur Asylbewerber. In besonderem Um-
fang sind sie am StraBenhandel in den Metropolen der Republik beteiligt (bis zu 40% der Afrikaner).
»1989 waren 65% der in Hamburg festgestellten Dealer Asylsuchende, vor allem Kurden und Schwarz-
afrikaner« (SPIEGEL, 41/90).

Dieses Ausnutzen der Asylgarantie des Grundgesetzes fuhrt zur Verunsicherung der Bevolkerung und eig-
net sich dazu, Asylanten und Asylrecht zu diskreditieren. Oberlegungen, den MiBbrauch einzudiimmen,
sind auf politischer Ebene bereits seit liingerer Zeit im Gang. Ihre Verwirklichung scheiterte bisher an der
heftig und kontrovers gefuhrten Diskussion.

Am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main war seit 1968 eine Umstrukturierung der Bevolkerung feststell-
bar. Lebten 1968 noch 665 405 Einwohner in der Mainmetropole, so sank diese Zahl1980 auf 631586.
1m gleichen Zeitraum stieg die Zahl der registrierten ausliindischen Mitbiirger yon 59 471 auf 138 781



(= 21,1 Auslanderanteil). Weitere ca. 50 000 Auslander leben illegal in Frankfurt. In bestimmten Stadt-
teilen betragt der Anteil der auslandischen Wohnbevolkerung teilweise iiber 70%. In heruntergewirtschaf-
teten Wohnungen leben Inder, Pakistaner und Bengalen in der einen, Tiirken in anderen Stadtgebieten.
Farbige Afrikanerinnen gehen in Bordellen des Bahnhofsviertels der Prostituton nach, wahrend Manner
und Freunde als Touristen getarnt die Innenstadt bevolkern. Weltkrisenherde lassen die Zahl der Asyl-
suchenden kontinuierlich ansteigen.
Frankfurt ist nur ein Beispiel fur andere GroBstadte wirtschaftlicher Spitzenstellung. Diese Metropolen
zahlen einen hohen Preis, wenn Begriffe wie Lebensqualitat oder Sicherheit mehr als nur ein Schlagwort
sein solI.
Der Anteil der Auslander an der RG-Kriminalitat wird mit ca. 20% (1987) angegeben und ist damit etwa
so hoch wie ihr Anteil an der Gesamtkriminalitat.
Anders am Beispiel Frankfurt:
Die Beteiligung an der Gesamtkriminalitat (1989)

Raub und riiuberische Erpressung 68,3 %
VerstoBegg.dasBtMG 54,5%
Diebstahl (insgesamt) 45,8%
Korperverletzungsdelikte 48,7%

Die Beteiligung von Auslandern an RG-Festnahmen (Haftsachen)
Jahr Anzahl Auslander Veranderung
1971 644 217 (= 33,7%) + 19,1%
1972 562 243 (=43,2%) 12,1%
1973 867 399 (=44,9%) + 35,1%
1974 682 363 (=53,2%) 21,3%
1975 862 432 (=50,1%) + 20,8%
1976 873 395 (=45,2%) + 1,2%
1977 890 295 (=33,1%) + 1,9%
1978 1399 453 (=33,8%) + 57,2%
1979 1596 584 (= 36,5%) + 14,8%
1980 1678 719 (=42,8%) + 5,1%
1981 1360 696 (= 51,2%) 18,9%
1982 1564 912 (=58,3%) + 15,0%
1983 1608 1015 (= 63,1%) + 2,8%
1984 1446 798 (=55,2%) 10,1%
1985 1183 709 (= 59,5%) 18,2%
1986 1462 879 (= 60,1%) + 23,6%

Die hohe Zahl der Auslanderbeteiligung an »Haftsachen« muB jedoch relativiert werden. Auslander haben
haufig im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz und erfullen damit meist die Voraussetzungen des Haft-
grundes der Fluchtgefahr gem. § 112 StPO (s. 11-8.5.1.3 -Freiheitsentziehung). Aber auch wenn ein fester
Wohnsitz vorhanden ist, ist in Anbetracht der Verbindungen zum Heimatland eher Fluchtgefahr anzuneh-
men, als dies bei einem deutschen Tater der Fall ware.
Der Frankfurter Drogenhandel (ausgenommen ist der Kleinhandel durch Siichtige) ist eine Domane (vor-
wiegend Tiirken, Araber und Afrikaner) auslandischer Straftater. Die Aktivitaten reichen bis in den geho-
benen Zwischenhandel.
Nach den auslanderrechtlichen Bestimmungen gilt, daB Auslander, die wegen einer Straftat im Zusam-
menhang mit Drogen verurteilt wurden, nach dem Auslandergesetz ausgewiesen werden konnen.
(s. hierzu auch II - 8.5.2.1- MaBnahme der Verwaltungsbehorde)

Die Bundesrepublik mit ihren offenen Grenzen, ihrer Wirtschaftskraft und einem Rechtssystem mit ausge-
priigten Schutzrechten auch fur Straftater, iibt eine betrachtliche Anziehungskraft fiir kriminelle Organisa-
tionen aus dem Ausland aus;



so traditionelle Gruppen wie z.B. Mafia, Camorra, n'drangheta oder neuere Organisationen wie das
Medellin-Karrell oder Cali. Daneben agieren hier entstandene Tatergruppen (z.B. Jugoslawen, Tiirken,
Araber), die den Schutz yon Wohnquartieren, Wohnvierteln und Treffpunkten yon Auslandern und deren
Infrastruktur ebenso zu nutzen wissen, wie sie dieses Umfeld fiir ihre Ziele einsetzen oder daraus Personal
rekrutieren.
»lm Drogenhandel ist inzwischen etwa ein Viertel aller Festgenommenen Auslander, bei ihnen werden
75% des sichergestellten Rauschgifts (bei Cocain 92 %) gefunden. Ie harter die Droge, so der Prasident des
BKA, um so grofSersei der Anteil Nichtdeutscher« (BOGE), Der Kriminalist - 12/88).
Der Drogenbeschaffung gehen z.T. organisiert begangene Beschaffungsstraftaten (vgl. II - 8.3.2.2 - indi-
rekte Beschaffungskriminalitat) zur Erlangung der notigen Geldmittel (z.B.Kfz.-Verschiebungen, Scheck-
falschungen u. a.) voraus.

ll- 8.3.5
Victimonologie~'

Die Vorstellung, daR es bei den »Dealern« auch Opfer geben soil, fallt schwer. In der allgemeinen Vorstel-
lung »kassieren« sie nur und leben auf Kosten der Abhangigen in Saus und Braus. Hierarchische Struktu-
ren, ob freie Marktwirtschaft oder Drogenszene produzieren auch menschliche Ausfalle.

II- 8.3.5.1
Das Opfer clerAngebotsseite

Es ist nicht nur die Strafjustiz, sondern auch das Milieu, das » Dealer« stranden laRt. Meist sind es
Investitionen in Drogenlieferungen, die letztlich ausblieben,
Kommissionsgeschafte, bei denen Verbindlichkeiten eingegangen wurden, der Absatz im gewiinschtem
Umfang jedoch ausblieb,
der Kauf schlechter (gestreckter oder falscher) Ware,
der Diebstahl oder Raub der Droge oder des Geldes (linken).

Selbst kapitalkraftige Anbieter wurden so schnell arm und da die Szene Informationen schnell und der ihr
eigenen Bewertung weitergibt, sind neue Versuche wieder ins Geschaft zu kommen meist schwer. Hier gilt
in besonderem MaB der Grundsatz, daB Opfer» Verlierer« und sie damit im Milieu stigmatisiert sind. Hau-
fig weichen solche Dealer in Kriminalitatsbereiche aus, aus denen sie kamen (Diebe, Betriiger, Zuhalter),
oder sie versuchen sich in diesen Deliktsformen. Opfer sind diese »Anbieter« immer dann, wenn sie - qua
Verfiigbarkeit iiber Drogen - selbst abhangig werden, denn es fiihrt zu

mangelnder Akzeptanz bei Drogenlieferanten,
Solvenzverlust durch Ausgaben bei Eigenkonsums,
abhangigkeitsbedingter Kontrollverlust bei Geschaftsabschliissen,
mangelnde Akzeptanz durch erhOhte polizeiliche Auffalligkeit,

Opfer sind sie auch dann, wenn sie
betriigerische Manipulationen aus der Versorgung ausgeklinkt wurden,

- durch Fehlinvestitionen nicht mehr solvent sind,
- wegen Verletzungen der Gesetze des Milieus (z.B. Verrat) geachtet wurden.
Wie in der iibrigen Gesellschaft ist auch die Opferrolle in der Szene eindeutig negativ besetzt.



Wer in der Szene nicht mehr bestehen kann, hat in der Regel kaum eine Chance, in biirgerlichen Verhiiltnis-
sen wieder FulSzu fassen. Die Foige ist, daISauch Anbieter (Dealer) der iiffentlichen Hand zur Last fallen
kiinnen.
Eine besondere Rolle kommt den IIKurieren des internationalen Schrnuggels« zu, deren heimatliche Notsi-
tuation (Hunger, Armut pp.) ausgenutzt wird. Es ist der Personenkreis der meist in den Engen der Sicher-
heitsorgane, so bei Kontrollen auf den Flughiifen, hiingen bleibt. Gemessen an dem Risiko der zu erwarten-
den Sanktionen und der Lebensgefahr (Kiirperschmuggel durch inkorporierte BtM, vgl. II - 8.3.2.1.2, II-
8.3.5.2, II - 8.5.1.2) sind die Entlohnungen nach hiesigen Verhiiltnissen gering. In den Herkunftsliindern
stellen sie kIeine Vermiigen dar und sichern Familien auf lange Zeit die Existenz.
Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, daISdiese Schmuggler nicht der im Gesetz vorgesehenen Strafe zu-
ge£iihrt werden, es ist vielmehr die Frage zu problematisieren, ob unsere dem internationalen RG-Handel
meist hil£losgegeniiber stehende Gesellschaft mit den »Kurieren« im Einzelfall nicht » falsche Siindenbiik-
ke« schafft (beachte auch II - 8.5.3.2 - Opfer unbeabsichtigren Schrnuggels).

II- 8.3.5.2
Rauschgift- Tote~-

Todesfiille der »Angebotsseite« sind mit dem offiziellen Raster der » Rauschgift- Toten« (vgl. II - 8.4.5.2)
in der Regel nicht vergleichbar. Es sind Kapitalverbrechen, die zahlenmiilSigweitaus geringer ausfallen, als
die RG-Toten der Nachfrageseite, bei denen es sich in der Regel urn Ungliicksfiille (meist falsche Dosie-
rung) handelt. So wurden bei einer Frankfurter Untersuchung bis 1980 von 217 Todesfiillen lediglich 3 Fiil-
Ie (= 1,3%) registriert, bei denen Abhiingige infolge von Mord oder Toschlag starben. Mit Ausnahme der
letalen Foige »inkorporierten Schmuggels« (vgl. II - 8.3 .2.1.2 und II - 8.5 .1.2) handelt es sich urn normale
Tiitungsdelikte, bei denen Milieu und Motiv AnlalSder Auseinandersetzung waren;
Es ereigneten sich folgende Todesfiille:

nach inkorporiertem Schmuggel (s. Kiirperschmuggel II - 8.3.2.1.2),
durch beabsichtigte Dberdosis (Mord, Zeugenbeseitigung),
durch gewagre Schmuggeltransaktionen (bei Unfiillen),
bei gewaltsamen Auseinandersetzungen von

Drogentransaktionen (Streit, Raub, Raubmord),
Rache£eldziigen (nach Betrug, Raub, »Linken«),
konkurrierenden Banden beim Kampf urn Marktanteile.

Rechtlicher Hinweis: ggf. anzuwendende Vorschriften:
§211 StGB Mord
§212 StGB Totschlag
§222 StGB fahrliissige Tiitung
§226 StGB Kiirperverletzung mit Todesfolge



11- 8.4
N achfrageseite

II- 8.4.1
Kriminalphanomenologie

Alles was sich irn Drogengeschehen dieser Welt abspielt, geht letztlich in die Zielrichtung des Konsurnen-
ten. Urn seine Bediirfnisse zu befriedigen wird angebaut, hergestellt, geschrnuggelt und gedealt.
Ohne Forrnen eigener Identitiit des Siichtigen, lieResich das Produkt Droge nicht ohne weiteres verkaufen.
Drogenabhiingigkeit und Krirninalitiit sind dabei GriiRen die irn Milieu elernentar anzutreffen sind. Dies
liiRtdie Unterteilung der Abhiingigen in zwei Gruppen zu:

prirniir krirninell, also Delinquenten die bereits vor ihrer Abhiingigkeit krirninell waren und ihre Kennt-
nisse und Fiihigkeiten zurn direkten oder indirekten Drogenerwerb einsetzen oder dieses Wissen in die
Szene einbringen,
sekundiir krirninell, darnit Abhiingige die erst iiber die Sucht und der rneist einhergehenden Verstrik-
kung irn Milieu krirninell werden.

Wie irnrner dieser Anschub auch gelagert war, Abhiingigkeit und Krirninalitiit bediirfen zusiitzlicher Lei-
stungen, darnit der Mechanisrnus lebens- und ausdehnungsfiihig bleibt. Dessen ungeachtet sind Behaup-
tungen unrealistisch, die den Profit nicht auch als Ziel des Abhiingigen einbeziehen.

Ideologiscber Ansatz
Die europiiische und deutsche Drogenszene ist aus einer (z. T. auch irnportierten) Protest- und Verweige-
rungshaltung entstanden. Die These yom "high-sein, frei-sein« ist nur einige gefliigelte Worte, die die gei-
stige Haltung der Griinderzeit beschreibt.
Zusiitzlich waren Freiheits- und Ausstiegsrnentalitiit zu Beginn die tragende Ideologie der Szene und diente
nicht nur zur Rechtfertigung des eigenen Tuns, sondern wurde auch rnissionarisch weitergegeben. Die Tat-
sache, daR diese liingst »verblichene Ideologie« in Kreisen Minderjiihriger, sozial schwacher und konsurn-
anfiilliger Personen aufgegriffen und aufrechterhalten wurde, fiirderte Einstiegsrnotivation.

Rationalisierender Ansatz
Sich siichtig zu verhalten oder siichtig zu sein, setzt in der Auseinanderserzung rnit der »norrnalen AuRen-
welt« stiindig Mechanisrnen der eigenen Rechtfertigung voraus. Diese werden rneist yon der Gruppe gelie-
fert oder weitergegeben, in der sich der Abhiingige befindet (Mit-Siichtige, Co-Abhiingige). Es werden
nicht nur das Urnfeld und die Gesellschaft fur den eigenen Zustand verantwortlich gernacht, sondern deren
spieRiges, destruktives, freiheitsfeindliches, liebloses Verhalten rational als Bestiitigung des eigenen Ver-
haltens gesehen. Dabei sind etablierte Siichte wie der MiRbrauch yon Alkohol oder Arzneirnittel nicht ab-
schreckende, sondern willkornrnene soziale Phiinornene der Rechtfertigung.

Epideminologiscber Ansatz ~
Die so in ihren scheinbar gesellschaftspolitischen Ansiitzen gefestigte Gruppe, die zudern verrneindlich oes-
sere Lebensziele und -inhalte anbietet, schafft nicht nur Gruppen- oder Farniliengefuhl, sondern schafft
auch Interessierte und neue Anhiinger. In diesen Kreis einbezogen ist der DrogenrniRbrauch zur Pflicht ge-
worden. Anfangsschwierigkeiten werden in der Gruppe iiberwunden und der »erste SchuR" fiirsorglich bis
liebevoll durch ein bereits erfahrenes Gruppenrnitglied »gesetzt«.
Diese Spirale des» Fixer erzeugen Fixer« wurde bis heute nur unzureichend durchbrochen.



Auch wenn der einzele Abhangige keine groBen Mengen an BtM umsetzt, bildet er dennoch das sichtbar
letzte Glied zwischen Endversorgung und Konsum. In der Vielzahl der »dealenden Abhangigen« ist er einer
der wichtigsten Faktoren der Vorsorgungsbasis ortlicher Rauschgiftszenen.
Hinzu kommt, daB er auf einer standigen Suche nach neuen Beschaffungsquellen Art und Qualitat der zu
handelnden Drogen bestimmt und ggf. verandert. Die gegebenen Umstande - insbesondere der Preis -
zwingen ihn nicht nur die giinstigsten Konditionen des Angebots zu nutzen, sondern auch neue Wege der
Eigenversorgung zu suchen.
Erinnert sei an Phanomene der Beschaffungsverlagerung und Selbstversorgung am Beispiel

der Apothekeneinbriiche
der Selbstherstellung und des Vertriebs von Opium-Tinktur,
der Rezeptfalschungen und der sie begleitende Kriminalitat,
der Polamidon® und Valoron®-Schwemme
des grenziiberschreitenden Schmuggel mit Morphin-Sulphat- Tabletten,
des Ameisenhandel mit Heroin aus den Niederlanden,
der Be- und Versorgung mit »Ausweichmitteln«.

Hier waren keine »Gangs«, keine auslandischen GroB-Dealer und die organisierte Kriminalitat, sondern
Abhangige die Initiatoren. Sie sind unter entsprechendem Druck oder veriinderten Bedingungen in der La-
ge, eigene Herstellungs-, Schmuggel- und Handelswege aufzubauen. Diese Form der Eigenversorgung wird
nur unterlassen, wenn Drogenangebot und Preislage anderer Handlerebenen die Suchtmittelbefriedigung
einfacher und billiger erscheinen lassen. Nicht zuletzt das Zusammenbrechen der Heroinzufuhr aus den
Niederlanden fiihrt darauf zuriick, daBdie Heroinisten unter dem Druck der gestiegenen Preise jedes preis-
wertere Angebot annahmen und somit auch eine Grundlage fiir die nahostliche Heroinzufuhr (Tiirken-
Heroin) schafften. Die Anfang 1981 auf der Szene festzustellende Verknappung des vertriebenen Heroins
iiber die Tiirken, lieBerneut Ansatze des Ameisenhandels zwischen Amsterdam und Deutschland wieder
aufleben.

11- 8.4.2
Deliktsebenen

11- 8.4.2.1
Direkte Beschaffungskriminalitat

»Wer fixt, der dealt!« Durchschnittlich benotigt der Heroinisttaglich 2 bis 3 Injektionen a 70 bis 100 Milli-
gramm des iiblichen, auf der Szene erhaltlichen Heroingemischs. Diesem Bedarf steht bei den Preisen in der
Szene ein Barmittelaufkommen yon 100,- bis 200,- DM gegeniiber. Bei durchschnittlich 150,- DM tag-
Iich, bedeutet dies die monatliche Beschaffung yon ca. 4 500,-DM. Dies entspricht dem Bruttogehalt eines
hoheren Angestellten.
Bei dieser Aufrechnung hilt der Begriff der indirekten Beschaffung ein. Dem ist aber nicht unbedingt so.
Drogenabhangige haben, wenn sie nicht der kriminellen SubkuItur entstammen, keine normale Affinitat
zu Eigentumsstraftaten, sie haben die Fertigkeiten noch nicht gelernt und bediirfen noch einer Reihe yon
Insider-Kenntnissen. Siekennen nach relativ kurzer Zeit die Szene, die iiblichen Preise, das Verhandlungs-
gebaren und die Lieferanten. Ihr meist taglicher Kontakt mit der Szene - bedingt durch die eigene Sucht-
vermitteIt dabei das, was man als Dealer wissen muB, von den Feinheiten des Streckens des Stoffs, das Ver-



mitteln und Checken, bis zum Linken. Diese Tiitigkeiten setzten Absatz voraus und so garantiert nur der
stiindige Drogenverkauf den eigenen Konsum.
Auch wenn der einzelne Abhiingige keine groRen Mengen an BtM umsetzt, bildet er dennoch das sichtbare
und letzte Glied zwischen Endversorgung und Konsum.

Auch wenn Yon dem einzelnen Abhiingigen keine groRen Mengen yon BtM umgesetzt werden, bilden sie
dennoch das letzte und sichtbare Glied des Rauschgifthandels. Sicherungs- und Abschottungsmethoden
entsprechen dabei weitgehendst der Deliktsebene des Angebots (vgl. II - 8.3 .2.1.3). Mit dem Kleinhandel
des Konsumenten sind aueh Delikte wie

Vermittlung yon Drogengeschiiften,
Kommissionsgeschiifte,
Ausbaldovern und Absichern des Dbergabeortes (Checker) oder
Aufbewahren der Droge, sowohl an einem sicheren Ort (Bunkerhalter), als auch im oder am Kiirper
(Kiirperversteck, z.B. Unterwiische, Anal- oder Genitalbereich u.a.m., s. auch II - 8.3.2.1.3 - brtlicher
Handel), verbunden.

Rechtlicher Hinweis: §29/1/1 BtMG
§ 29/1/3 BtMG
§ 2913/1 BtMG
§2913/4 BtMG

Handeltreiben,
Besitz,
gewerbsmiiRiger Handel,
Besitz oder Angabe
»nieht geringer Menge«
bandenmaRiger Handel,
leichtfertige Todesverursachung.

§30/1/1 BtMG
§30/1/3 BtMG
Beachte:
§§ 35 ff. BtMG

Anmerkung: Fur leichtere Taten Drogenabhiingiger sind gesetzgeberische MaRnahmen der Entkriminali-
sierung ins Auge gefaRt
(vgl. II - 8.2.3.1. - Die politisehe Diskussion, II - 8.2.3.4 - Gesetzgebung, 11- 8.2.4.1- Legalitiits-IOppor-
tunitiitsprinzip).

Ab einer bestimmten GriiRenordnung des Rausehgifthandels werden Abhiingige wegen ihrer suchtbeding-
ten Unzuverliissigkeit als Mittiiter oder Gesehaftspartner nieht mehr akzeptiert. Die Verweigerung des Zu-
gangs zum gehobenen Handel zwingt sie meist auf der Ebene des StraRenhandels und der Endverteilung zu
bleiben. Dennoeh gelingt es einigen nach aben vorzustoRen, wenn sie
- uber griiRere Geldmengen verfugen, diese reinvestieren und gewinnbringend umsetzen kiinnen oder
- wider Erwarten dennoeh an Transaktionen des gehobenen Handels beteiligt werden.
In der Funktion des Sehmugglers werden Abhiingige entweder als

Kuriere ohne Beteiligung an der Gesamttat eingesetzt (Vergutung nur fur den RG-Transport unter opti-
mierter Absehottung vor den anderen Tatern, so auch II - 8.3.2.1.2), oder
sie nutzen gunstige Erwerbsquellen im Ausland (z.B. Holland), sehmuggeln die Ware in das Bundesge-
biet (s. II - 8.3.2.1.2 - Sehmuggelformen) und veriiuRern diese hier gewinnbringend.
Reehtlieher Hinweis: § 29/1/1 BtMG Handel, Einfuhr, Ausfuhr, VeriiuRerung, Abgabe pp.

§29/1/4 BtMG Bereitstellung yon Geld oder Vermiigenswerte,
§29/1/5 BtMG BtM-Durehfuhr,
§29/3/1 BtMG gewerbsmiiRig handelt,

'- . §29/3/4 BtMG Handel, Abgabe, Besitz
»nieht geringer Mengen«,

§30/1/1 BtMG bandenmiiRiger Handel,
§30/1/4 BtMG Einfuhr nicht »geringer Mengen« an BtM.
Beaehte:
§35 ff. BtMG BtM-abhiingige Straftiiter.



Vorbemerkung
Diese Straftaten sind nach ihrer Hiiu£igkeit, Parameter fur die Versorgungslage der illegalen Drogenszene.
Nachschub- oder Versorgungsliicken bei den Opiaten, insbesondere des Heroins, wirkten sich hiiuEigin
einer Erhohung der Delikte gegen Institutionen der medizinischen Versorgung (Arztpraxen, Apotheken,
Pharma-GroRhandlungen) aus. Die optimale illegale Versorgungslage mit Heroin zu passablen Preisen re-
duzierte in der Regel die festgestellten Straftaten in diesem Bereich. Fiir Ermittlungsbehorden ist sie ggf.
auch MaRstab des Erfolges yon BekiimpfungsmaRnahmen gegen die Angebotsseite. Die Zielrichrungen des
meist abhiingigen Tiiters sind dabei nichr allein die pharmazeutischen BtM, sondern in den letztenJahren
vielmehr "Ausweichmirtel« (s. Ausweichmirtel als Sonderform der Nachfrage, II - 8.4.3.1), die auf der
einen Seite medizinisch bei der »Reduktion« (s. II- 8.4.7.2) eingesetztwerden, aber auch Gegenstand der
illegalen Versorgung (s. Ausweichmittel als Sonderform des Angebots, II - 8.3.2.1), sind.

Diebstahl, Einbruch (in Arztpraxen und Apotheken)
1972 wurden im Bundesgebiet 2385 Apothekeneinbriiche als Drogenbeschaffungsdelikte registriert. Die-
ser Stand wurde bisher nicht mehr erreicht. Der sich wandelnde Markt illegalen Angebots yon Suchtstoffen
auf der Szene, als auch gesetzgeberische MaRnahmen (z.B. Apothekenbetriebsordung, Limitierung der
Opiat-Vorratsmenge, Sicherheitsschriinke pp.) veriinderten Qualitiit und Quantitiit dieser Deliktsform in
den folgenden Jahren bis heute. Die Versorgung der Szene aus Apothekeneinbriichen verlor an Bedeutung,
Einbriiche dieser Art wurden jedoch immer wieder begangen.
Apothekeneinbriiche im Bundesgebiet
Fiille Hintergrund
1968 31
1969 128
1970 822
1971 1713
1972 2385
1973 1642 (Anderung der Apotheken-BO)
1974 1680 (neue BtMVVO)
1975 1642
1976 1130
1977 1666 (Verstiirkter MiRbrauch vonAusweichmirteln, insbesondere VALORON®, EngpaR

bei Heroinversorgung),
1978 1404 (VALHORO® wird BtM-Recht unterstellt, Stabilisierung der Szene durch Heroin-

zufuhren aus Nah/Mirtelost),
1979 1053
1980 1128 (Hinweis auf mogliche Heroinverknappung)
Rechtlicher Hinweis: §242 StGB Diebstahl,

§243 StGB besonders schwerer Fall des DiebstaWs (Einbruch),
§244 StGB Diebstahl mit Waffen, Bandendiebstahl.

Erschleichen von Drogen und Betrug
Es handelt sich dabei urn Tiiuschungsmanover yon Konsumenten, urn den behandelnden Arzt zur Ver-
schreibung eines BtM-Rezepts oder - was in den letzten Jahren hiiufiger ist, zur Verordnung yon "Aus-
weichmirteln« zu veranlassen. Getiiuscht wird meist

durch Vorgabe einer stark schmerzhaften Erkrankung (z.B. Koliken), wobei BtM oder Analgetica im
Vordergrund stehen. Die schauspielerischen Fiihigkeiten des Tiiters konnen dabei enorm sein,
iiber positive Auswirkungen eines Reduktionsprogramms (vgl. II - 8.4.7.2), dessen erfolgreiche Wei-
terfuhrung Yonweiteren Verschreibungen abhiingig ist.

(vgl. auch Ausweichmittel als Sonderform der Nachfrage, II - 8.4.3.1)
Rechtlicher Hinweis: §29/1/9 BtMG - unrichtige Angaben zur BtM-Erlangung

Rezeptdelikte (Diebstahl und Urkundenfiilschung)
Die Historik dieser Delinquenz zeigt bei den Opiaten Parallelen zu den Einbriichen in Arztpraxen (s. dort).
Rezeptdelikte erfuhren spiiter jedoch einen neuen Boom bei den »Ausweichmitteln« (s. II - 8.3.2.1,
II - 8.4.3.1).



Rezepterwerb durch
legale Verschreibung iiber ein anderes Arzneimittel,
Manipulation an einer legalen Verschreibung
(Kopierverfahren des Kopfes unter Leerstellung des Verschreibungsbereichs),
Anfertigung (drucken) eigener Blanko-Rezeptformulare
(meist unter Verwendung des Kopfes eines existenten Arztes),
Diebstahl yon Rezepten oder Rezeptblocken wiihrend eines Arztbesuches,
Diebstahl/Einbruch in Arztpraxen.

Rezeptfiilschung durch
die Zufugen einer BtM-Verschreibung unter einem ordnungsgemiiR verschriebenem Arzneimittel
(Zusatzfiilschung),
BtM-Verschreibung auf selbst hergestelltem oder gestohlenem Rezept (Totalfiilschung).
Rechtlicher Hinweis: §242 StGB Diebstahl

§243 StGB besonders schwerer Fall des Diebstahls,
§ 267 StGB Urkundenfiilschung.
Beachte:
§§ 35 ffBtMG BtM-abhiingige Straftiiter.

11- 8.4.2.2
Indirekte Beschaffungskriminalitat~r

Es ist verbreitet, daR Abhiingige die Mittel zur Suchtbefriedigung allein iiber die indirekte Beschaffungskri-
minalitiit aufbringen. Dennoch, meist werden Drogen zu Beginn der Karriere durch die in der Szene iibliche
Delinquenz der »direkten Beschaffung« erworben. Kaufen, verkaufen, strecken der Ware, »Schleppen«
yon Kunden oder die Rekrutierung yon Einsteigern sind erste Wege der Finanzierung. Erst wenn der Ab-
hiingige durch Unlauterkeiten innerhalb der Szene (Betrug, Linken, Falschabrechnung yon Kommissions-
ware), durch zu hohen Konsum oder durch Marktverknappung den Stoff nicht mehr zu den gewohnten
Konditionen erhiilt, weicht er in Bereiche der Allgemeinkriminalitiit aus und begeht bevorzugt Eigentums-
delikte.
Ein Heroinabhiingiger benotigt zur Finanzierung seiner Sucht im Monat ca. 3 000,- DM. Ein immenser
Betrag, dessen Finanzierung meist geradewegs in die Kriminalitiit fuhrt.
Das Schadensvolumen bundesdeutscher Beschaffungskriminalitiit beziffett sich nach Schiitzungen des
BKA auf jiihrlich mehrere Millionen Mark. Die Hohe erkliirt sich u. a. dadurch, daR HeWer fur Diebesgut
selten mehr als zehn Prozent des eigentlichen Wertes zaWen (vgl. SPIEGEL 41/90, S. 125).
Anderen Schiitzungen zufolge wird je nach Deliktsart yon bis zu 30% bis 50% Anteil an der Gesamteigen-
tumskriminalitiit ausgegangen. Dies konnen aber immer nur Spekulationen bleiben, da die polizeiliche Kri-
minalstatistik bei der Vielzahl der nicht aufgekliirten Fiille iiber das Motiv der Eigentumsstraftat keinen
AufschluR geben kann.

Grundsiitzlich sucht sich der Abhiingige leichte und risikolose Delikte, die fur den Fall der Dberfuhrung ge-
ring bestraft werden. Dementsprechend stehen einfache Diebstiihle (z.B. Ladendiebstiihle), wenn auch
z.T. in groRem Umfang durchgefuhrt, an der Spitze.
Erst spiirer und je nach Geldbedarf nimmt die Qualitiit der Straftaten zu, werden schwere Diebstahle (Ein-
briiche), Betriigereien (meist auf der Ebene des Kreditbetrugs) oder Raubiiberfiille (meist in der Form des
StraRenraubs) begangen. Bevorzugt werden PKW-Aufbriiche unter Wegnahme hochwertiger Autoradios
(auch Auto-Telefone) begangen, wobei

auch auf Bestellung gearbeitet wird oder
- es sich um Einzeltiiter handelt, die das Diebesgut iiber Hehler absetzen.



Bei den sich in letzter Zeit haufenden Fallen des StraRenraubs der GroRstadte gehen polizeiliche Schatzun-
gen des Anteils der »Indirekten Beschaffungskriminalitat« auseinander. Es werden Quoten zwischen 30%
(Frankfurt) und 90% (Hamburg) genannt;
wohl ist aber iiberall die Bereitschaft aggressiver Gewaltanwendung und der Einsatz von Waffen (Messer,
Kniippel, SchreckschuRwaffen) feststellbar.
Beidieser Kriminalitatsform gibt es jedoch nicht nur Geschadigte, sondem auch gesellschaftlich anerkann-
te NutznieRer:
Wenn ein Abhangiger z.B. drei Autoradios entwendet und es im Milieu oder bei seinem Hehler fiir insge-
sarnt ca. 300,- DM verkauft, so halten sich die geschadigten Autobesitzer meist an ihrer Versicherung
schadlos. Diese entschadigte sie rnit ca. 1 000,- DM, also DM 3 000,- insgesarnt. Ersatz und Reparatur
bringen fur die einschlagigen Untemehmen fur einen Siichtigen ca. DM 3 000,- Urnsatz;
der Staat nimmt dabei fur einen Abhangigen und Tag Mehrwertsteuer in Hiihe von ca. 420,- DM ein, irn
Jahr hochgerechnet ca. DM 1 Mio. Urnsatz und 150 000,- DM Steuereinnahme!
Da bei dieser Berechnung nur von einem Siichtigen ausgegangen wurde, laRt sich dieser Betrag nach ver-
dachtigen oder vermuteten Tatem regional beliebig hochrechnen. Letzdich sind auch gestoWene PKWs,
Schmuck, Schecks oder Gegenstande der Unterhaltungselektronik versichert und damit Umsatzwerte ...
der Abhangige als kleiner Konjunkturrnotor, willkomrnener »Anheizer« der Sicherungs- und Versiche-
rungsbranche?

Opfer von Eigentumsdelikten zur Erlangung von Suchtmitteln sind zunachst im persiinlichen Urnfeld des
Abhangigen zu finden (vgi. II - 8.4.5 - Victiminologie), da der Tater bei Bekanntwerden der Tat hier die
griiRteNachsicht vermutet und bisweilen seinen Zustand auch vorwurfsvoll-rechtfertigend als Entschuldi-
gung einsetzt. Welche Eltem, Ehegatten oder Parmer Abhangiger haben nicht pliitzlich den Verlust von
Bargeld oder wertvoller Haushaltsgegenstande festgestellt? Haufig genug wurde nach Oberpriifung festge-
stellt, daR diese Werte in Drogen umgesetzt wurden, bei Zugri££des Abhangigen auf die Haushaltskonten
die Familie auch an die Grenze des Ruins gebracht wurden.
Nicht nur aus Sorge urn Leben und Gesundheit abhangiger Angehiiriger, sondem auch wegen der Existenz-
ge£ahrdung haben sich Angehiirige zur »Elteminitiative« zusammengescWossen, urn sich gegenseitig aus-
zutauschen und zu beraten, urn weitere Ge£ahr abzuwehren.

Auch wenn weibliche wie mannliche Prostitution nur in besonders gelagerten Fallen strafbar ist und darnit
nicht unter dem Begri££der Kriminalitat zu subsumieren ist, muR in diesem Kapitel darauf eingegangen
werden, da

Prostitution nicht Kriminalitat, aber "indirekten Beschaffung« ist und
- die mannliche wie weibliche Prostitution haufig genug in einem erheblich kriminell belasteten Umfeld

stattfindet!
Auf das besondere Problem der Beschaffungs-Prostitution unter HIV-Gesichtspunkten wird hier nicht ein-
gegangen. (s. auch II - 8.4.5.3 -Prostitution)

11- 8.4.2.3
Folge- und Begleitkriminalitat'~

Sieist die gegeniiber den anderen Kriminalitatsformen direkte und indirekte Beschaffung), weniger spekta-
kulare oder statistisch au££alligeDelinquenz. Ihre Qualitat liegt irn Bereich gewiihnlicher Straftaten, wobei
der RG-Hintergrund vielfach nicht zu erkennen ist.



Sie ist zu klassifizieren in
Rausch- und Rauschfolgedelikte, wie z.B.

Aggressionsstraftaten,
Sexualdelikte als Folge des Rauschs,
Unterlassene Hilfeleistung,

durch unmittelbare Drogeneinwirkung,
Existenzsicherungsdelikte

Eigentumsstraftaten,
um den Verpflichtungen des Alltags nachzukommen, die meist abhiingigkeitsbedingt vernachliissigt
wurden (Mietforderungen, u.a.),
Vernachliissigungsdelikte

Unterlassene Hilfeleistung,
Pflege- und Fiirsorgepflichten,

so u.a. gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben der Vor- und Fiirsorge Schutzbefohlener,
Karperverletzungs- und/oder Sexualdelikte

Herabsetzung der Orientierung oder Verteidigungsfiihigkeit durch unbemerkte (heimliche) Dro-
genverabreichung oder dem Ausniitzen einer Drogenintoxikation, um das Opfer zu bestehlen oder
sexuell gefiigig zu machen.
Dies kann durch das Mischen alkoholischer Getriinke (z.B.Schnaps in Bier) oder durch das Zufiigen
betiiubender Drogen (z.B. Methyprylon, Diazepine) in Getriinke geschehen. Hier sind die "K.O.-
Tropfen« am bekanntesten geworden.

§ 142StGB
§323cStGB
§221StGB
§222StGB
§§ 223 ff. StGB
§223bStGB
§ 170bStGB
§ 170dStGB
§361 StGB
§323aStGB

ll-8.4.3
Sonderformen der N achfrage

II- 8.4.3.1
Ausweichmittel ~.

Unfallflucht,
unterlassene Hilfeleistung,
Aussetzung,
Fahrliissige Tatung,
Karperverletzung,
Mi/Shandlung Schutzbefohlener,
Verletzung der Unterhaltspflicht,
Verletzung der Fiirsorge- oder Erziehungspflicht,
Trunkenheit im Stra/Senverkehr,
Vollrausch,

Ausweichmittel sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung im menschlichen Kerper die Be-
schaffenheit, den Zustand oder die Funktion des Kerpers oder seelische Zustiinde in der Weise zu beein-
flussen, daIS sie entweder - ein dem Betiiubungsmittelgesetz unterstelltes Rauschmittel ersetzen, oder
Symptome des Entzuges in iihnlicher Weise beseitigen oder lindern, wie es das zur Abhangigkeit fiihrende
Rauschmittel getan hatte .

• s. auch II - 8.3.1.6 - Sonderformen des Angebots
II- 8.4.2.1 - Direkte Beschaffungskriminalitiit (Erschleichen von Orogen)
II- 8.4.6.4 - Substitution



»SAMSON« war immer, den Leitbildern seiner Erzieher, dem Druck des taglichen Lebens und haufig ge-
nug auch dem Zugriff der Polizei, der Strafvollstreckung oder der helfenden Hand, die ihn in irgendeine
Therapie ziehen wollte, ausgewichen.
Seit 1970 betaubungsmittelabhangig und seit 1973 auf Heroin, gelang es ihm oft genug, dem Tod auszu-
weichen, und so wunderte es auch nicht, dag er den Drogen auswich, wenn auch mit anderen Drogen!
Wenn ihm das Heroin zu teuer oderzu schlecht war, wenn es mal keinen Stoff gab, wenn er »klamm« war
oder man ihm gar nichts verkaufen wollte, weil er seine »Connection gelinkt« hatte, dann gab es Mittel, die
er sich meist legal besorgen konnte> die den Nymbus des heilenden Pharmakons und dennoch eine dem
Heroin ahnliche Wirkung hatten.
Das Phanomen ist bekannt, seitdem es eine Szene der harten Drogen gibt, die sich sehr friih in die der an-
geblich »weichen Drogen« einschlich.
Zu Beginn der 70er Jahre stahl man diese Drogen aus Apotheken oder Pharma-Groghandlungen. Spater
erkannte man den Mediziner, iiber den man sich die Pillen legal beschaffen konnte.
Wenn die Wirkung bei weitem nicht so gut war wie bei Heroin, so hatten die meisten »Junkies« jedoch eine
Rechtfertigung, die von einigen Arzten auch noch gestiitzt wurde:
»Man machte mit dem Mittel Heroinentzug!«
Wenn sich der Abhangige iiber einige Tage mit den Schlaf- und Beruhigungsmitteln »zudrohnte«, so daR
er praktisch nur noch schlief, hatte er in dieser Zeit nach Heroin selbstverstandlich kein Bediirfnis mehr.
Wenn er diese Arzneimittel jedoch absetzte, brach der alte Heroinhunger wieder aus. Mit der Zeit entwik-
kelte sich eine zusatzliche Form der Abhangigkeit, eben von diesen Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Dieser
Zustand einer Doppelt- oder Mehrfachabhangigkeit, narnlich der Polytoxikomanie, erreicht bald fast aile
Fixer, und so verwunderte es auch nicht, daR der reine, der nur-Heroinist in der Szenekaum noch zu finden
war. Nach hiesigen Schatzungen sind derzeit iiber 80% der Siichtigen in dieser Form polyvalent abhangig.
SAMSON konnte bisweilen sehr redselig sein, wenn er gute Laune hatte, einen guten Tag erwischte, viel-
leicht auch nur, weil er im Moment mal keine Versorgungsschwierigkeiten hatte. Dann begann er gewich-
tig zu dozieren, wie man das macht, urn an Pillen und Stoff zu kommen, und warum man es iiberhaupt
macht.
Er sprach von der »Doc-tour«, der Masche namlich, jeden Werktag in der Woche einen anderen Arzt auf-
zusuchen und damit wochentlich einmal bei dem gleichen Mediziner vorzusprechen. Er erklarte, daR man
die Arzte nach geographischen Gesichtspunkten auswahlen muR ... am Montag den Doc aus GieRen,
Dienstag den aus einem Frankfurter Vorort, am Mittwoch nach Offenbach ... »ist doch toll, die Doc>shal-
ten Dich fUreinen treuen Patienten, und bei jedem brauchst Du nur den gleichen Spruch abzudriicken, er-
zahlst, daR Du entziehen willst und Dank seiner Therapie Dich schon vom Heroin unheimlich herunterdo-
siert hast, daR du nicht zu dealen brauchst, wenn Du die Medikamente bekommst. So freut sich der Arzt
und Du kriegst Deinen Stoff!«
Was SAMSON da tat, war die legale Form der Eigenversorgung.
Nur dabei blieb es nicht, meist folgte durch ihn oder andere Angehorige des Milieus der Weiterverkauf. Die
Packung mit 10 Tabletten kostete bei Vorlage eines Rezeptes zwischen 11,- und 13,- DM, die einzelne
Tablette beim illegalen Verkauf in der Szene jedoch 3,- bis 5,- DM.
So sprang mit einem Arztbesuch fUrSAMSON imrner gleich ein SchuRHeroin mit ab, und da er die Dnko-
sten fUrdas Rezept auch noch vom Sozialamt bezahlt bekam, hatte er noch nicht einmal Erstehungskosten.
Konnte er anlaRlich einer Visite auch noch die Notwendigkeit fUreine Packung mehr begriinden, so stieg
entsprechend sein Gewinn.
SAMSON konnte die Tablette Medinox nun nicht mehr fiir DM 5,-, sondern nur noch fUrDM 3,- verkau-
fen. Da seine Kunden aber von nun an die doppelte Menge benotigten, muRte er zwei Pillen liefern, bekarn
dafUr aber 6,- DM. Der Szene war geholfen, denn sie hatte nach wie vor ihren Stoff. SAMSON konnte
nach wie vor auf» Doc-tour« gehen, muRte sich jedoch mit seinen »Spriichen« mehr anstrengen. Alles in al-
lem lief es aber doch zufriedenstellend. Er hatte seine »schnelle Mark« fUr die Heroinbeschaffung, die
Doc's verschrieben noch, der Pharmahersteller produzierte nach wie vor, und auch das Sozialamt finan-
zierte die arztlichen Besuche und damit auch die Verordnungen.
SAMSON war nicht der King der Szene, das waren die anderen, die das Heroin absetzten. Diese waren
meist Siichtige wie er, Leute die dealten die die bessere Connection hatten und dennoch nichts anderes als
ihren eigenen Bedarf decken muRten. Hinter diesen Typen liefen die »freaks« aber nur so her, nicht hinter
Samson. Aber er hatte - wie so mancher andere aus dem Milieu auch - eine Marktliicke entdeckt, machte
seine Geschafte, verdiente und hatte selbst genug Pillen, auch fUrden Fall, daR das Heroin mal knapp oder



zu teuer wurde. Wenn er sich am Vorabend, so gegen 24.00 Uhr, den letzten SchuE gesetzt hatte und er in
den Morgenstunden gegen 09.00 Uhr aufwachte, dann merkte er leicht den »turkey« aufkommen, die Ent-
zugserscheinungen, die so sicher waren wie der niichste Tag. Er hatte sich mitderweile recht hoch dosiert,
und der Entzug wiirde heftiger werden, wenn er nicht bald seinen »Druck" bekommen wiirde.
Wie schon war es fUrihn, dann ein paar »downers" zu haben. Er wuEte, daE er nach der Einnahme yon ein
oder zwei Tabletten fUr die niichsten Stunden erst einmal ganz gut iiber die Runden kommen wiirde, und
daE ihm ausreichend Zeit blieb, gemiidich in die Stadt zu fahren, urn dort nach einer Connection zu suchen,
sich erst einmal nach Preis und Angebot zu erkundigen, vieIleicht erst einmal ein paar Pillen verkaufen oder
irgendwo etwas klauen, damit er sich dann seinen SchuE kaufen konnte. Bei aIlem hatte SAMSON ein
gutes Gewissen.
Junkies miissen ihren Geldbedarf iiber strafbare Handlungen finanzieren. Die GeseIlschaft regt sich wohl
dariiber auf, aber die Szene und die Sucht haben ihre eigenen Gesetze, er seine eigenen lnteressen. Der Staat
oder so etwas wie das Aligemeinwohl waren schon lange in seinen Dberlegungen nicht mehr vorhanden.
Ansonsten war keiner geschiidigt und schlieElich bekam er seinen Stoff ja yon Angehorigen eines gesell-
schaftlich allgemein anerkannten Berufsstandes, den Arzten.
Die Dosisfindung ist fUrden Siichtigen bei Heroin schon recht risikoreich. Der Fixer wiegt seinen Heroin-
schuE nicht ab, warum auch, wenn er die Konzentration nicht kennt. Er dosiert die zu injizierende Menge
optisch. Noch risikoreicher wird diese Verfahrensweise jedoch, wenn nach vorangegangener oraler Ein-
nahme yon Ausweichmitteln die Wirkstoffkonzentration im Blut einen Wert erreicht hat, dem die giftige
Heroinwirkung praktisch obenauf gesetzt wird. Zwei Giftwirkungen addieren sich, treffen im Organismus
zusammen, wobei das eine Toxin die Wirkung des anderen noch potenzieren kann. Ca. 10 bis 15 Sekunden
nach der Injektion, spiirt man ein Kribbeln im ganzen Korper, vieIleicht auch nur im Kopf, danach ein an-
genehmes WonnegefUhl, der von dem Fixer immer wieder ersehnte »flash". Danach bekommt man gele-
gendich das GefUhlzu Ersticken und Angst, meist jedoch sofortige Dunkelheit und tiefe Ohnmacht, Atem-
liihmung, Agonie, Tod!
SAMSON hatte schon manche Dberdosis iiberlebt, mal war es zuviel Heroin, mal Heroin und Schlafmittel.
Gelegendich sah ich ihn in der KaiserstraEe, und wenn er zuviel Medinox genommen hatte, dann lehnte
er geistesabwesend an einem Geliinder, laHteunverstiindliche Worte, hatte die Augen halb geschlossen und
drohte jeden Moment in den Knien zusammenzusacken. Dann richtete er sich wieder auf, liichelte schwach
und bewegte die Lippen, wobei ein diinner Streif Speichel aus dem Mundwinkel floK In diesem Zustand
fiihlte er sich wohl, kaum ansprechbar wich er so aIlem Unangenehmem, selbst seinem eigenen erbiirmli-
chen Zustand aus. Jede Droge, und vieIleicht war es auch der Grund, warum er damit iiberhaupt angefan-
gen hatte, erleichterte ihm das Umgehen unangenehmer Situationen und half ihm auszuweichen.
Der bittersten Konsequenz des mittlerweile 40Jiihrigen konnte er - wie wir aIle einmal- jedoch nicht aus-
weichen. Vielleicht halfen ihm die Ausweichmittel, den letzten Schritt leichter zu gehen. In verwestem
Zustand fand man im Sommer 1985 die Leiche von SAMSON in seinem yom Sozialamt zugewiesenen
Zimmer in einem wesdichen Vorort yon Frankfurt.
Auf dem Wohnzimmertisch neben der Leiche wurde eine benutzte Einwegspritze, zwei bunte Papierbrief-
chen mit Heroinhaftungen und eine leere Packung Medinox gefunden.

II- 8.4.3.2
Inebriantia :~

Inebriantia sind leicht fliichtige Stoffe, die im Rausch eine Art Trunkenheit mit leichter Euphorie hervor-
rufen (Hesse, S. 102).
Alkohol ist dabei die hiiufigste miEbrauchte Droge dieses Typs.



Gewalttaten unter AlkoholeinfluLl sind hinreichend bekannt. Bei den Tiitern handelt es sich rneist urn
»Affekte bei abnorrner Persiinlichkeitsstruktur oder urn reaktive oder alkoholbedingte Affekte. So findet
man z.B. im Rahmen einer sogenannten abnormen Alkoholreaktion Affektentladungen, die hiiufig mit Si-
tuationsverkennung und dysphorischer Ausgangsstimmung einhergehen. Dariiber hinaus kiinnen sich
Fehleinschiitzungen der eigenen Lebenssituation, Depressionen und Affektverschiebungen einstellen,
wodurch es ebenfalls zu pliitzlichen affektiven Entladungen in einer geeigneten Situation kommen kann«
(s. Forster/Joachim). Alkoholisierte sind als Sinnbild fur Aggression und Gewalt aus den FuBbalistadien
Europas bekannt geworden.
Beachtlich sind Mischintoxikationen yon Drogen oder Arzneimitteln und Alkohol. Dadurch wird insbe-
sondere die Wirkung yon Narkotika und Schlafmittel erhiiht.
Beschaffungsstraftaten sind selten!
Wie hoch der Anteil alkoholbedingter Kriminalitiit ist, ist nicht bekannt. Schiitzungen wiiren allzu spekula-
tiv, denn anders als bei der statistisch erfaBten Kriminalitiit handelt es sich urn einen "legalen Verbrauchs-
bereich «, bei dem eskaum Erhebungen gibt. Der Umfang persiinlichen und wirtschaftlichen Schadens wird
bei den ca. 400 000 Arbeitsunfiillen, die auf Alkohol zuriickgehen oder bei ca. 100 000 Fiihrerscheinent-
ziigen deutlicher.

Drogenszene und Alkohol
Seit Entstehung der Szene wird eigenes MiBbrauchsverhalten mit den Formen und Folgen des Konsumver-
haltens etablierter Gesellschaftsformen verglichen und gerechtfertigt.
Eine dieser Rechtfertigungen war und ist der Alkohol! Er war die Antidroge und das Symbol biirgerlicher
und »spieLlerischer«Siichte, die im eigenen BtM-Milieu gemieden wurde. Dennoch kehrten Teile der Szene
zu den anfangs verachteten Formen alkoholischer Betiiubung zuriick. Dabei wurde auch weniger die Dis-
kussion gefiihrt, wie man AlkoholmiBbrauch eindiimmen oder verhindern kann, sondern wie zu den illega-
len BtM gleiche legale und offene Zugriffsvoraussetzungen geschaffen werden kiinnen, wie zum Alkohol.
Rechtlicher Hinweis: §315a StGB (Gefiihrdung des Bahn·, Schiffs- und Luftverkehrs),

§ 315cStGB (Gefiihrdung des StraBenverkehrs),
§ 316 StGB (Trunkenheit im StraLlenverkehr),
§ 323a StGB (Vollrausch),
§ 69 StGB Entziehung der Fahrerlaubnis,
§ IlIa StPO vorliiufige Entziehung der Fahrerlaubnis,
§25 StVG Fahrverbot,
Beachte:
alkoholbedingte Delikte fordern wie bei allen Rauschstraftaten zur Priifung der
Zurechnungsfiihigkeit i. S. §§ 20,21 StGB auf.

Inhalationsnarkotika werden in der Medizin zur Narkose eingesetzt (auch Alkohol kann Narkotikum
sein). Bei MiBbrauch ist aber nicht die Vollnarkose, sondern ein Vorstadium das Ziel. Die gesuchten Wir-
kungen sind das Nachlassen yon Hernmungen, ein Gefuhl yon Wohlbefinden (Euphorie) und eines »freien
Schwebens«. Neben der Anwendung als Rauschmittel kommt diesen Stoffen Bedeutung bei »autoeroti-
schen Unfiillen« zu.
Hiiufig wird der Wirkstoff in der Form inhaliert, daB sich der Betreffende zusiitzlich eine Plastiktiite iiber
den Kopf zieht, urn so die Konzentration des Narkotikum bei Sauerstoffmangel und damit den Rausch zu
beschleunigen oder zu erhiihen. Dabei kommt es immer wieder zu letal verlaufenden Unfiillen (auch auto-
erotischer Natur) oder Suizidversuchen.
Rechtlicher Hinweis: BeiVerabreichung sind ggf. §§ 223 ff. StGB (Kiirperverletzung) oder § 229 StGB

(Giftbeibringung) zu priifen, jedoch auch die unter Alkohol erwiihnten Vor-
schriften.



Da medizinische Inhalationsnarkotika meist schwer zu erlangen sind, weichen Narkomane auf alltagliche
und iiberall erhaltliche Gebrauchsgiiter aus, die u. a. narkotisch wirkende Stoffe enthalten. Neben Lacken
oder Verdiinnem (z.B. Nitrozellulose- oder Kunstharzlacke) bieten sich eine Reihe yon Kunstleimen
(UHU®, PATIEX®), Fleckenentfemer (Aceton) oder Haushaltsreiniger an, deren Darnpfe inhaliert wer-
den. Es sind Drogen, die meist yon Kindem und ]ugendlichen unterer Sozialschichten konsumiert werden,
zumal ihr Erwerb problern- und rneist barmittellos vonstatten geht. Straftaten unter Einwirkung yon
Schniiffelstoffen sind nicht bekannt. Dabei kornmt es auch zu letal verlaufenden Unfallen oder Suizidversu-
chen. Bei der Anwendung zur sexuellen Stimulierung sind autoerotische Todesfalle bekannt geworden.
In der Hornosexuellen-Szene karnen 1985/86 im Rhein-Main-Gebiet ein friiheres Agina-Pectoris-Mittel
rnit dern Wirkstoff Amylnitrit, Isopentylnitrit unter den Synonyrnen »Popper, Line, Rush« in den illegalen
Handel. Ihre Wirkung war erregend, teils aphrodisierend, ggf. spater auch narkotisch (vgl. II - 8.3.3.4-
Inebriantia des Angebots)
Rechtlicher Hinweis: s. Inhalationsnarkotika,

irn Fall des o.a. Arnylnitrit ist der Erwerb straflos, bei Vertrieb gelten jedoch die
Bestirnrnungen des Arzneirnittelrechts (AMG) (s. II - 8.3.3.4).

II- 8.4.3.3
Doping~'
Doping-Mittel (vorn Begriff her nur Aufputschrnittel) sind Arzneimittel, Drogen oder Stoffe, die die kor-
perliche Leistungsfiihigkeit fordern. Sie sind bereits seit langerer Zeit aus den Bereichen des Rennsports
(z.B. Pferderennsport), als auch irn Hochleistungssport bekannt und werden dort als

Stirnulantien oder Aufputschrnittel, die Errniidung oder Erschopfung beseitigen und dabei korperliche
Leistungsreserven ausschopfen (z.B. Radrennfahrer),
hamtreibende Diuretika zur Gewichtssenkung (z.B. Ringer, Gewichtheber),
Beta-Blocker zur Blutdrucksenkung (z.B. Sportschiitzen),
Beruhigungsrnittel urn An- oder Verspannungen zu lOsen (z.B. Golfer),
Schrnerzrnittel, die mit Hochstleistungen verbundene Schrnerzen ertraglich machen, wornit die korper-
liche Leistungsfahigkeit weniger beeintrachtigt wird,
rnuskelaufbauende Stoffe (Anabolika, z.B. STROMBA®), die den korpereigenen EiweiRumsatz stei-
gem (z.B. Sprinter, Schwimmer),

rnillbraucht. Neben Leberschaden oder Herzrhythmusstorungen konnen eine Reihe anderer Erkrankun-
gen (u.a. starke VerschleiBerscheinungen) bis zu Vergiftungen und ihrern letalen Ausgang die Folge sein.
Rechtlicher Hinweis: Neben standesrechtlichen VerstoBen (Sportverbande)

sind die Strafvorschriften des Arzneimittelgesetzes
und ggf. auch § 263 StGB (Betrug) zu priifen.

II- 8.4.3.4
Die neuen Markte*~'

Durch Veranderung und/oder Zusatz anderer Wirkstoffe laBt sich die Molekularstruktur so verandem,
daR ein neues »Design« (= Designer-Drogen) entsteht. Dies geschieht letztlich auch, urn BtM-rechtliche
Bestirnmungen zu urngehen.



»DOB, DMBA« (Dimethoxy-Bromamphetamin)
DOB ist ein psychisch stimulierendes Weckamin, welches die Grundstrukturen yon Amphetamin und
Meskalin verbindet. Es hat stark halluzinatorische Effekte und wirkt bis zu 72 Stunden, wobei es auch zu
Tobsuchtsanfallen kommen kann.
Rechtlicher Hinweis: DOB ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. der Anlg. I BtMG.

»DOM, STP« (Dimethoxy-Methylamphetamin)
Diese bereits seit der »Hippie-Bewegung« (1967) bekannte Droge, weist eine ahnliche chemische Struktur
wie »DOB« auf.
Rechtlicher Hinweis: DOM ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. der Anlg. I BtMG.

»MDMA« (Metylendioxy-Methylamphetamin)
Dieser aufputschende und das Bewu€tsein verandemde Stoff (auch Halluzinogen) fuhrt im Rahmen eines
ca. 3stiindigen Rauschs zu Schlaf-, Appetitlosigkeit und lost Brechreiz aus. Die auch unter dem Namen
"Ecstasy, Cadillac und XTC« bekannte Droge fuhrt zur psychischen Abhangigkeit.
Verstarkt tauchte MDMA in den USA auf, wo die Pille fur ca. 10 US-Dollar im Stra€enhandel verkauft
wurde.
Rechtlicher Hinweis: MDMA ist ein nicht verkehrsfahiges BtM gem. Anlg I BtMG, nicht geringe Men-

ge ab ca. 23 Gramm.

»Prodine«
Sie stammen yom stark wirksamen Schmerzmittel PETHIDIN (s. dort) ab. In ilIegalen Laboratorien wur-
den Stoffe wie MPPP und PEPAOP hergestellt.
Wesentlich gefahrlicher sind Synthese-Nebenprodukte wie MPTP und PEPTP. Sie greifen im Mittelhirn
an. Es handelt sich urn sogenannte dopaminerge Neurone in der Substantia-nigra, die damit das Krank-
heitsbild des Parkinsonismus (Schuttellahmung) auslosen.
(Quelle: GEO-WISSEN, Sucht und Rausch, S. 139).

»ICE«
Ice isr das Szenen-Synonym fur eine den Arnphetaminen zuzurechnende synthetisch hergestellte Droge. Die
Rauschdauer wird mit ca. 4 Stunden angegeben. Das Rauscherieben liegt in einer stark stimulierenden
Euphorie. Bei einhergehender Selbstiiberschatzung konnen Aggressivitat und Gewalttaten die Rauschfolge
sein. Bei Dauergebrauch konnen sich paranoide Syndrome und Halluzinationen einstellen. Bisher ist ICE
nennenswert in den USAim Stra€enhandel aufgetaucht.
Kriminologischer Hinweis:
In der hiesigen Szene werden viele der vorgenannten Stoffe nicht unter dem Originalnamen, eher als LSD,
Mescalin, »Speed« u.a.m., angeboten. Da es sich meist urn erregende Drogen handelt, ist von einer erhoh-
ten Gewaltbereitschaft des Berauschten auszugehen.

Es wird in speziellen Pfeifen oder als Zigarette mit Tabak, jedoch auch mit Marihuana geraucht. 1mRah-
men des Gasaustausches in der Lunge erreichen die Cocain-Molekule uber das Blut in wenigen Sekunden
das Gehirn und uben yon dort einen raschen und intensiven Cocain-Rausch aus, der durch ein starkes
»Hohegefuhl« und Euphorie gekennzeichnet ist. Die Rauschdauer ist unterschiedlich, liegt jedoch meist
zwischen 3 und 20 Minuten. Mit Rauschablauf kann schlagartig ein Gefuhl von Rastlosigkeit und Ver-
wirrtheit folgen, wobei die nacheuphorische Phase so unangenehm sein kann, da€ (wie bei Cocain) der
Konsum sofort fortgesetzt wird und Marathonrausche bis zur totalen Erschopfung folgen.
Durch die Stimulierung des ZNS werden die Blutgefa€e verengt, der Zustrom yon Sauerstoff zum Herzen
wird gemindert, die Zahl der Herzschlage und der Blutdruck werden erhoht, was eine Herzattacke, ggf.
auch Hirnblutungen oder einen Schlaganfall zur Folge haben kann. Weitere schadliche Folgen sind Schlaf-
storungen, Appetitlosigkeit, Hautjucken, Zittern, Muskelschmerzen, Lungenschaden oder paranoide
Zustande. Die psychische Abhangigkeit ist schnell erreicht und sehr ausgepriigt. Durch den »Suchtgift-



hunger« wird die »Stoffbeschaffung« bald zum Lebensmittelpunkt, was Kriminalitat und soziale Verelen-
dung zur Folge hat. Obwohl die Medien seit iiber 5 Jahren iiber Crack berichten, ist es in DeutscWand
kaum, und nennenswert lediglich in den Niederlanden, aufgetaucht.
Rechtlicher Hinweis: Crack ist eine Form des Cocains und damit BtM i. S. § 1 (Anlage III-A)des BtMG.

Die Substanz hat eine anaesthetische Wirkung und wurde anfanglich als Schmerzmittel in der Tiermedizin
eingesetzt (SERNYL®). Als Narkosemittel wenig wirksam, wurden bei Anwendung am Menschen als
Nebenwirkungen extreme Erregung, Sehst6rungen und Delirien festgestellt.
Als "peace-pill oder angel-dust« tauchte dieser Stoff in den USA als angebliches LSD auf. Es fiihrte bei ge-
ringen Dosen zu Wachheit, leichter Euphorie, sexueller Enthemmung, Reizbarkeit, Koordinationsst6rung,
SchweiRausbruch, Halluzinationen, Paranoia, BewuRtseinsverzerrung und Taubheit der Extremitaten. Bei
h6heren Dosen zu allgemeiner Betaubung, Schmerzunempfindlichkeit und Krampfen (ggf. auch Koma).
Daneben tritt Hang zur Gewalttatigkeit auf, der nur sehr schwer unter Kontrolle zu bringen ist, da der Be-
rauschte allgemein anaesthisiert ist. Erfahrungen der Polizei der USA haben gezeigt, daR Anwendung
»unmittelbaren Zwanges« kaum Wirkung zeigten.
Obwohl die Medien seit iiber 7 Jahren iiber PCP berichten, ist es in Europa kaum aufgetaucht.
Rechtlicher Hinweis: PCP ist ein nicht verkehrsfahiges BtM i. S. Anlg. I des BtMG,

nicht geringe Menge i. S. § 29/3/4 BtMG = ab ca. 5 Gramm Wirkstoff.

11-8.4.4
Kriminal- Aetiologie

Die Kriminal-Aetiologie befaRt sich mit den inneren und aulSerenUrsachen von Straftaten, bzw. Ursachen
von Krirninalitat.
Rauschgiftkriminalitat ist in ihrer Artvielschichtig, sie umfalStsowohl biologische (somatologische), medi-
zinisch wie psychologische (psychopathologische) u.a. Fachbereiche. Leider sieht sich jede dieser Wissen-
schaften als Mitrelpunkt der Drogendiskussion, ohne dabei ernsthafte interdisziplinare Zusammenarbeit
zuzulassen. Wohl wird diese Zusammenarbeit bei Kongressen oder 6f£entlichen Verlautbarungen imrner
wieder bestatigt, doch de-facto gilt es die eigene »Suppe zu kochen«, zumal 6ffentliche F6rderung, wie
finanzielle Hilfen das »Eigenleben« bestarken.

11-8.4.4.1
Soziologie von Milieu und System

Drogenabhangigkeit wird als sozialepidemisches Phiinomen beschrieben, wobei die Ursachen (wie hier
fachspezifisch) vornehmlich in Defiziten der Sozialisationsentwicklung gesehen werden. Sie rekrutieren
sich aus allen Bev6lkerungsschichten, wenn auch verstarkt aus mittleren und unteren Sozialschichten. Pra-
vention wie
- die Aufklarung iiber Drogen und Warnungen vor den Folgen der Sucht oder
- die Erziehung zu einem drogenfreien Leben,
scheitern, wenn in dem sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen Drogen genau den entgegengesetz-
ten Stellenwert einnehmen. Die Verherrlichung von Drogen der sich progressiv gebardenden Medien, die
Diskussion iiber die Legalisierung von Drogen oder der standige Vergleich von BtM und Alkohol oder Ni-



kotin, schaffen im Milieu eigene - hiiufig genug verharmlosende - Wertvorstellungen. Slogans wie »Dealer
sind Marder« sind zwar affentlichkeirswirksam, doch auf Gefiihrdete haben sie solange keine Wirkung,
wie der Dealer an der Ecke seiner Drogenideologie ungestraft huldigen darf.
Kein dealender Abhiingiger wird sich als »Marder« sehen, bzw. yon seinem eigenen sozialen Umfeld als
Marder angesehen. Die Sozialisierung der Drogenwelle der Vergangenheit, in der pauschal ganze gesell-
schaftliche Schichten der Gesellschaft schlichtweg verantwortlich erkliirt wurden, liiBtkaum Freiraum fiir
individuelle Verantworrung.

Es kann als Regel angesehen werden, daB die weniger inkriminierren, leichter und billiger zu erreichenden
Drogen sozial- und gruppendynamisch ein Umsteigeverhalten zu den in der gleichen Szene verrugbaren
»harren Drogen« provozieren (s. auch Todesermittlung, II - 8.5.1.4).

Die Drogenkarriere beginnt nicht immer mit den angeblich leichten oder psychodelischen Drogen wie Can-
nabis und LSD, wie dies das Einstiegsverhalten der 60iger und 70iger Jahre war. Vermehrt gibt es Direkt-
einstiege in harre Drogen, insbesondere des Heroins. Drogenkarrieren sind derzeit nicht mehr Fragen des
Drogenein- und -umstiegs, sondern der Dosissteigerung der yon Anfang an konsumierren >,harten Dro-
gen« und ihrer »Mischintoxikation«.

Die Finanzierung der eigenen Sucht zwingt zur Beschaffung yon Barmittel, die iiber Straftaten erlangt wer-
den. Da Abhiingige in einem kriminellen Umfeld leben, bietet sich die Endversorgung der Szene an! Urn
Nachfrage zu wecken oder den Umsatz zu steigern, bedarf es in der Regel besonderer Strategien, die der
Abhiingige qua seiner Sucht beherrscht: Das Positiv-Image rur die Droge und die Rechtferrigungsargumen-
te fiir den Drogenkonsum! Der Abhiingige sorgt also nicht nur rur die Drogenverrugbarkeit, sondern lieferr
die Ideologie mit, die z. T. veraltete Aussteiger-Argumente der Studentenbewegung der 60er und 70er Jah-
re beinhaltet. Da die Siichtigen selbst konsumieren, sind sie auch Finanzier des Gesamtumsatzes mehrerer
Millionen Mark jiihrlich im Bundesgebiet.
Ihre Bedeutung liegt insbesonders in

dem Niihrboden und der Schutzzone sonstiger Kriminalitiit,
dem Diktat der Drogenarr,
dem »Anfixer«,
der Endabgabe der tadlichen Droge (s. II - 8.5.1.4), so z.B. 70% Abhiingige (Kriminalistik 1/86),
dem grenziiberschreitenden Verkehr und Schmuggels (vgl. Ameisenschmuggel, II - 8.3.2.1.2),
der sozialen Beziehungslosigkeit, ihrer Verbreitung und
den sonstigen Milieutaten.

11-8.4.4.2
Gruppendynamik (Epideminologie)

Der Drogenkonsument rechtfertigt permanent sein Handeln und bedient sich dabei der historischen und
damit auch politischen Argumentation aus den friihen Jahren der Drogenbewegung mit ihrem politischen
Unterbau.
Diese Argumentation beinhaltet den gleichen prophetischen Verkiindergeist der friihen Jahre und fordert
zur Nachahmung auf. Damit schafft der Konsument den Konsumenten, der Fixer den Fixer. Die Erstabga-



be von Drogen an Neulinge der Szene findet fast ausschliegJich in Konsumentenkreisen durch Konsumen-
ten statt. Der Lieferant der hoheren und hohen Handlerebene hat die Argumentation eben nicht drauf. Er
will auch nicht inhaltlich uberzeugen, sondern verdienen. Untersuchungen bei Heroinisten in Frankfurt
haben gezeigt, daB es der Fixer in der Wohngemeinschaft, in der offenen Szene oder in der Spielhalle war,
der durch eigene Rechtfertigung und die Aussicht auf eine neue Welt mit der Droge, das Interesse des Um-
feldes erregen konnte und Identifikationsprozesse in Gang kamen, die den Drogenneuling dem »Guru« na-
her brachte. Befragungen von Abhangigen haben ergeben, daB sie ihren SchuBvon dem "netten Bekann-
ten« gesetzt bekamen, der nun mal auch Fixer war.
Wo immer es offentliche Treffpunkte von BtM-Konsumenten gab (Bahnhof-Zoo, Haschwiese Frankfurt
oder auch nur die Disco), waren diese fur interessierte oder orientierungssuchende ]ugendliche ein beson-
derer Anziehungspunkt. Haufig genug war es das Andere, das Neue, kultische und habituelle Anreize, die
zur Nachahmung reizten. Gruppenzwang, die Verherrlichung von Drogen und Rationalisierungen des ei-
genen Verhaltens taten und tun das Ihre.
So kam es zu der standigen VergroBerung der Drogenszene und damit auch zu einem Mehr an Nachfrage
und letztlich zu einem Mehr an Angebot. Wirtschaftlich gesehen konnte es auch nicht anders sein, denn
woher sollte der Suchtige standig das Geld fur seinen Bedarf nehmen, wenn es ihm nicht gelang, neue Kau-
ferschichten zu mobilisieren.

11-8.4.4.3
Auslander~-

Drogenkonsurillerende, berauschte oder abhangige Auslander kennen wir meist aus historischen Beschrei-
bungen oder Forschungen aus der Dritten Welt. Wenig wissen wir uber Art und Umfang desDrogenkonsums
der in Deutschland lebenden Auslander. Wohl sind kultische Bezuge zu Drogen aus den Heimatlandern zu
vermuten, ob sie allerdings praktiziert werden, entzieht sich meist aus Grunden ihres abgeschotteten oder
des von uns isolierten Lebens unserer Kenntnis.
Nur sehr selten werden iranische, turkische, vietnamesische oder pakistanische Opiumabhangige hier auf-
faIlig, obwohl Opium in ihren Heimatlandern eine alte Kulturdroge ist;

konsumieren Araber nur zu Hause Cannabis und lassen es hier voIlig,
brauchen die mittel- und sudamerikanischen Prostituierten (vgl.ll- 8.4.5.3 Menschenhandel) hier kein
Koka oder Cocain mehr.
dealen Schwarzafrikaner in den Metropolen der Republik erfolgreich mit Heroin, werden aber trotz
Verfugbarkeit nicht abhangig,
wird allgemein wegen Fehlens sonstiger »Heimatdrogen« (Kath, Betel, u. a.) hier nicht auf ahnlich wir-
kende Drogen umgestiegen?

Es scheint, daB diese Auslander vor deutscher Drogenkultur resistent sind, vielleicht weil ihnen die Vorbil-
der aus Musik und Medien nichts sagen?
So ist erklarbar, daB Diebstahlsdelikte als Beschaffungskriminalitat von Deutschen haufiger begangen
werden.
Dabei kann die hiesige Strafrechtspflege nicht abschreckend wirken, da faIle des BtM-Besitzes in diesem
Kreis fast ausschlieBlich unentdeckt bleiben, jedoch Rechtstermini wie »Verbotsirrtum oder Unrechtsbe-
wuLStsein«bei deutschen Gerichten mit Sicherheit ein Strafbonus im FaIle der Delinquenz einbringen durf-
ten?
UnrechtsbewuBtsein oder ein Mangel daran erklaren jedoch die unbefangene Art, rillt der sich Teile von
Auslandern und Asylanten auf der Endverbraucherebene und unter Bandenbildung rillt dem Drogenhan-
del, namlich z.B.
- Araber mit Haschischhandel,
- Afrikaner mit Heroinhandel
befassen.



ll- 8.4.5
Victiminologie ':.

Victiminologie ist Teil der Kriminologie und die Lehre yom Opfer des Verbrechens. In der RG-Kriminalitat
ist auf der Nachfrageseite die Opferrolle jedoch mehrschichtig als

Konsument (= Opfer und Tater (Handler),
Opfer sekundarer Straftaten (Tater nutzt die Situation des Konsumenten aus),
der zunachst Opfer gewesene Konsument selbst Straftater iiber den Bereich der RG-Delikte hinaus (in-
direkte Beschaffungskriminalitat, Folge- und Begleitkriminalitat wird.

Als Opferelemente (Opferrypologie) gelten hierbei
pradisponierte Opfer (zu denen Abhangige als schwachstes Glied der Drogenhierarchie und im krimi-
nellen Milieu ohnehin zahlen) wegen Stellung, Herkunft oder Geschlecht,
tatortbezogene Opfer, wobei der Aufenthalt in der Szene nicht nur fur Abhangige eine Opferrolle pro-
voziert,
tatzeitbezogene Opfer, wobei der Aufenthalt in der Szene zu bestimmten Tageszeiten riskanter ist,
bewufSt/unbewuStes tatf6rderndes Verhalten des Opfers (offenes Zeigen yon Geld oder Drogen),
Affinitat zwischen Tater und Opfer (besondere Beziehung zueinander)

Wie im allgemeinen gesellschaftlichen Leben ist auch die Opferrolle in der Szene eindeutig negativ besetzt.
Dabei verwischen sich in keinem Bereich der Kriminalitat die Grenzen zwischen Tater und Opfer so stark,
wie bei der Suchtkriminalitat.

11-8.4.5.1
Abhangige / Opfer - eine Betrachtung

Die Opfer erwarten und verdienen unsere besondere Fiirsorge, wenn es da nicht einen wesentlichen Unter-
schied gabe:
Das Verbrechensopfer leidet in der Regel an den unmittelbaren Folgen der Tat. Das Suchtopfer geniefStden
Zustand des ihm "Angetanen«, fordert es heraus, will es haben, urn andere Spharen des BewufStseinsund
Gliicks zu erreichen, die uns »Normalen« in aller Regel verschlossen bleiben.
Vielleicht ist es die Lustbetontheit dieses Opferdaseins, das uns so gerne iiber deren Erlebnisse lesen und
h6ren lafSt,ihre ungew6hnlichen Schicksale, in denen es neben dem Schmerz angeblich unermefSlicheEu-
phorie gibt, nur eben in anderen, als den uns bekannten Dimensionen. Die Opfer haben uns Formen des Er-
lebens voraus, an denen wir nur dann teilhaben k6nnen, wenn wir die Schwelle zu ihrem Tun iiberschrei-
ten. Doch dazu trauen wir uns nicht und bleiben lieber bei unseren kleinen Formen der Lust und sind damit
in den Augen der Opfer - Augen die Kleingeister und SpiefSer,ohne Mut eine neue Welt des Erlebens ken-
nenzulernen.
Was nun macht sie zu wirklichen Opfern?
Die Zeit, nach der anderen und sch6neren Welt, wenn sie der eigene K6rper einholt und den Tribut der
Sucht verlangt, irgendwann, Wochen, Monate, vielieichtJahre-je nach Exzess-danach, wenn die »Show
abgezogen« wurde, wenn ihr Rausch vermarktet und die Solvenz dahin ist, dann gibt es den grofSenUnter-
schied zwischen dem zahlungsfahigen und dem nicht mehr solventen Konsumenten. Das iibrigens machten
die Unterschiede zwischen den »Rolling-Stones« und dem Junky am »Bahnhof Zoo«, zwischen »Abi Ofa-
rim« oder »Rainer FafSbinder«, dem klinischen Fall des paranoiden Cocainisten oder dem Psycedelic-freak
aus, der yom 14. Stock eines Hochhauses sprang.



II- 8.4.5.2
Rauschgift -Tote *

Rauschgift-Tote sind alle Todesfalle, die in einem kausalen Zusammenhang mit dem miBbrauchlichen
Konsum von BtM oder als Ausweichmittel verwendeter Ersatzstoffe stehen.
Darunter fallen insbesondere:

Todesfalle infolge beabsichtigter oder unbeabsichtigter Dberdosierung,
Todesfalle infolge langzeitigen MiBbrauchs,
Selbsttotungen aus Verzweiflung iiber die Lebensumstande oder unter Einwirkung von Entzugserschei-
nungen und
todliche Unfiille unter DrogeneinfluB stehender Personen.

(Definition der »standigen Arbeitsgruppe Rauschgift« beim BKA).

Nach einer Untersuchung des Verfassers von 1981lagen bei 19,7% der Drogentoten defizitare Familien-
sttukturen (Elternteil verstorben, unehelich, getrennt lebend, geschieden) VOf. Fast alle Drogentote gingen
im Endstadium ihrer Sucht keiner geregelten Arbeit nacho Zu ahnlichen Ergebnissen kommt auch eine
Niirnberger Untersuchung aus dem Jahre 1988/89, die 30 Todesfalle untersuchte (s. Stockel). »Danach
hatte die Halfte keine oder nur eine abgebrochene Berufsausbildung. Fast zwei Drittel war arbeitslos und
lebte vorwiegend von der Sozialhilfe.« In einer BKA-Untersuchung von 1989 (ref. drogen-report 4/90),
waren 55,2% der Verstorbenen zuletzt arbeitslos.
Nach eigenen Erkenntnissen verdienten sich die Abhangigen zu Lebzeiten ihren Lebensunterhalt durch
dealen, Eigentumsstraftaten, in einigen Fallen auch durch Bettelei, wobei die Sozialhilfe meist nur ein un-
wesentliches Zubrot war.
Nach eigener Untersuchung gingen ca. 38% der weiblichen Drogenopfer der Prostitution als Haupterwerb
nach, wahrend weitere ca. 30% der Frauen als Gelegenheitsprostitutierte anzusehen waren. Bei den mann-
lichen Drogentoten waren dagegen nur 4% der Strichjungenszene zuzuordnen.
Nach Stockel (a.a.O.) »hatten Gesellschaft und RechtspfJege lange Jahre die Chance, auf Siichtige einzu-
wirken. Die Un tersuchung habe auch aufgezeigt, daB selbst stark Drogensiichtige iiber Jahre hinweg nicht
strafrechtlich auffallen. Hoch sei auch die Zahl derjenigen, die vor ihrem Tod nur ein- oder zweimal erfafSt
wurden. Von den gegen die 30 Betroffenen insgesamt verhangten Sanktionen wg. BtMG machen Freiheits-
strafen mit fast 70% den grofSten Anteil aus.«

Bei einer bis 1981 untersuchten Gesamtzahl von 278 Todesfallen in Frankfurt konnten 118 (= 40,4%) der
Drogenkarrieren ermittelt werden.

EinstiegHypnotica/Sedativa = 3 Falle (2,5%)
(im gleichen Jahr Umstieg auf Opiat
EinstiegWeckamine = 5 Falle (4,2%)
(Umstieg auf Opiat nach ca. 2 Jahren)
Direkteinsteiger(EinstiegOpiat) = 11 Faile (9,3%)
(1966 bis 1977 mit pharm. BtM, Umstieg auf
Heroin nach ca. zweieinhalb Jahren)
EinstiegCannabis = 94 Faile (79,6%)
(bei 48% gefolgt von LSD-MiBbrauch, dann
Umstieg auf Opiat)



EinstiegLSD = 5 faile (4,2%)
(haufig gefolgt yon Cannabis- Migbrauch,
dann Umstieg auf Opiat)

Der haufige Erstkonsum der Cannabis-Produkte (79,6%) vor dem Opiatmigbrauch hat sich in den folgen-
den Jahren kaum geandert, auch wenn vermehrt faile des Heroin-Ersteinstiegs bekannt wurden.
Die errechneten Uberlebenszeiten stellen Durchschnittswerte dar. 1mRahmen der Untersuchung wurden
Einzelkarrieren yon 10 und 14 Jahren des Opiatmigbrauchs bekannt.
Folgende Uberlebenszeiten ergaben sich:

sechseinhalb Jahre nach der ersten Drogeneinnahme (Beruhigungs- und Schlafmittel, Weckamine,
Cannabis, LSD) bis zum Tod,
drei Jahre und zwei Monate nach dem ersten Opiatmigbrauch (in der Regel Heroin) bis zum Tod.

Unter Beriicksichtigung des errechneten Sterbealters yon 23 bis 24 Jahre lag der
- erste Drogenkontakt im siebzehnten Lebensjahr,
- erste Opiatmigbrauch im zwanzigsten Lebensjahr.
Nach der Niirnberger Untersuchung (Stockel, s.o.) aus den Jahren 1988/89 waren yon den 24 Mannern
und sechs Frauen 80% zwischen 21 und 35 Jahren alt. Das Durchschnittsalter lag nach einer BKA-Unter-
suchung aus dem Jahre 1989 (bei 991 RG-Toten) bei 28,5 Jahren (ref. drogen-report 4/90).
Damit bestatigt sich die Tendenz, dag das Durchschnittsalter der Drogentoten nach oben geht, da mit zu-
nehmendem Alter die Mortalitat aufgrund

nachlassender Immunitat und Schwachen des Organismus,
vermehrter Faile des Freitodes (wegen der Verzweiflung iiber Sucht, Suchtfolge und iiber die Lebensum-
standel,
des Aussterbens auch der Abhangigen, die auf eine zeitlich lange Karriere zuriickblicken konnten (»Alt-
fixer«),

zunimmt.
Zum Zeitpunkt des Todes waren iiber 90% primar heroin-, in der Regel polyvalent (Opiat, Sedativa,
Hynotica) abhangig.

Gemag eigener Untersuchungen yon 1969 bis 1980 konnte in 97,6% der bekanntgewordenen faile die
Todesursache (bei 293 RG-Toten) geklart werden:

209 (73,0%) faile Uberdosis, davon
197 (94,2%) BtM-Uberdosis (meist Heroin), davon

10 (5,0%) Mischintoxikation
12 (5,7%) Ausweichmittel-Uberdosis

- 40(13,9%) Freitodfalle, davon
12 (30,9%) Suizid durch Einnahme yon Ausweichmitteln,
8 (20,0%) Suizid durch Erhangen,
5 (12,5%) BtM-Uberdosis,
5 (12,5%) Suizid durch Sturz aus groger Hiihe,
2 (5,0%) Suizid durch Gasvergiftung,
2 (5,0%) Suizid durch Pulsaderschnitt,
2 (5,0%) Suizid durch Ersticken,
1 (2,5%) Suizid durch Ertrinken,
1 (2,5%) Suizid durch Erschiegen,
1 (2,5%) unter Zuhilfenahme eines Verkehrsmittels,
1 (2,5) Suizid durch Verbrennen.

(BKA-Untersuchung 1989, ref. drogen-report 4/90: »JederZehnte beging Selbstmord «).
Unfalle der verschiedensten Art (Verkehrsunfall pp.) unter DrogeneinfluK
organisch und letal verlaufene Spatfolgen des Suchtgiftmigbrauches.
als Opfer eines Totungsdeliktes eMord, Totschlag, s. II-8.3.5.2).

26(9,0%)
8(2,7%)
3(1,0%)



ggf. anzuwendende Vorschriften:
§30/1/3 BtMG leichtfertige Todesverursachung durch Abgabe, Verabrei-

chung, unmittelbare Verbrauchsiiberlassung von BtM,
Totschlag,
Fahrliissige Totung,
Korperverletzung rnit Todesfolge,
Vergiftung,
Unterlassene Hilfeleistung.

§212StGB
§222StGB
§226StGB
§229StGB
§323cStGB

11- 8.4.5.3
Prostitution

Egal ob weiblich oder rniinnliche Prostitution, wesentliche Teile ihres Urnfeldes sind krirninogen! Ob diese
krirninogenen Faktoren Resultat gesetzgeberischer MaGnahrnen gegen die Prostitution und ihr wirtschaft-
liches Urnfelde wie

hornosexuelle Handlungen an/durch Miinner unter 18 Jahren (§ 175 StGB),
Forderungder Prostitution (§ 180a StGB),
Menschenhandel (§ 181 StGB),
Zuhiilterei (§ 181a StGB),

oder sozial wie rnoralisch verfehlte Sexualitiit sind, sei dahingestellt. Die Prostitution ist, wie das Rausch-
giftproblern, nicht nur ein Faktor personlicher Befriedigung, sondern auch ein erheblich wirtschaftlich ge-
nutzter Bereich. In diesen Bereich hat Drogenhandel und DrogenrniGbrauch friih Einzug gehalten. Ob es
das Halbweltrnilieu ist, das den Drogenhandel begiinstigt, oder die Verzweiflung der sich Prostituierenden
iiber ihr persiinIiches Schicksal, kann hier nicht beantwortet werden. Vielleicht ist es eine Mischung aus
beidern!

Ungeachtet des krirninogenen Urnfeldes ist weibliche Prostitution irn Rauschgiftbereich bedeutsarn als
Kapitalgrundlage fur den Rauschgifthandel,
Gelderwerb zur Finanzierung der eigenen Sucht,
Schrnuggel, soweit es sich urn den vaginalen Transport von BtM handelt (geminderte Scharn-Schwelle).
Fiirderung der Prostitution und des Menschenhandels, soweit Abhiingigkeiten zur profitablen Ausnut-
zung durch andere geschaffen werden kiinnen.

Zur Frage, ob Drogensucht zur Prostitution fuhrt oder die Prostitution Grundlage und Motivation dafiir
ist, haben Erfahrungen des Autors zu einern groben Raster gefiihrt:

Ein Drittel der abhiingigen Prostitution geht diesern Gewerbe vor ihrer Sucht nacho
Ein weiteres Drittel geht gewerbsrniiGigder Prostitution nach Eintritt einer Abhiingigkeit zur Finanzie-
rung der Sucht nacho .
Das letzte Drittel geht aus gleichen Grunden der gelegentlichen Prostitution nach, wobei an dieser Stelle
offen bleiben soli, iiber welche Wege die Restfinanzierung der Sucht erfolgt.

Drogenabhiingige Prostituierte gehiiren den unteren und untersten Schichten dieses Gewerbes an. Sie ge-
hen auf den "StraGenstrich «, der u.a. wegen der hiiufigen Niihe zur Drogenszene zurn BtM-Erwerb genutzt
wird.
Die hohe HIV-Durchseuchung bei "Fixern« fuhrt geradeirn Bereich der Beschaffungsprostitution zu
einern hohen Infektionsrisiko.
Rechtlicher Hinweis: § 10/1/8 AusiG. - Eine Ausliinderin kann ausgewiesen werden, wenn sie der
Prostitution nachgeht.



£in GroBteil der Zuhalter rekrutiert sich aus dem allgemeinen kriminellen Bereich. »Spiitestens seit dem
Riickgang des Prostitutionsgewinns urn ca. 40% Ende 1986/Anfang 1987 (bedingt durch die in allen Me-
dien feststellbare AIDS-Hysterie) haben die Frankfurter Zuhiilter meist noch ein zweites Standbein im
Gliicksspie1- bzw. Drogenrnilieu« (Kowalski, S. 12). Die Meinungen, ob sich Zuhalter abhangige Dimen
leisten konnen, gehen auseinander. Zum einen sind diese Frauen unzuverlassig, verbrauchen die Einnah-
men rur den Drogenerwerb und konnen durch die haufigere polizeiliche Auffalligkeit auch fiir den Zuhal-
ter gefahrlich werden. Demgegeniiber steht die Disziplinierung mit Drogen, bzw. deren Vorenthaltung zu
sexueller Ausbeutung.

Die niedere Ebene der Beschaffungsprostitution zwingt, auch wegen des Infektionsrisikos, die Prostituier-
ten zu einem billigeren Angebot ihrer Liebesdienste. Dies fiihrt zu einem bestimmten Kundenstamm preis-
orientierter Freier, bei denen Abhangigkeit und Ausnutzung auch sexuelle Stimulanz sein kann.
»Gelegentlich wird von den Freiern auch bewufSt der erkennbare Entzugszustand der Straf5endirne abge-
wartet und dann ausgenutzt« ((Kowalski), S. 10.

Immer mehr Frauen aus unterenrwickelten Landem verlassen wegen Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger
ihre Heimatlander in Siidostasien, Afrika unci Siidamerika. Ein Teil yon ihnen wird gezielt angeworben,
andere werden iiber einen Vorwand nach Europa gelockt (Schlepper-Organisationen), urn hier sexuell aus-
gebeutet zu werden. Diese Frauen abhangig zu machen verhindert ein Aussteigen aus der Prostitution und
erh6ht die Lenkbarkeit.
Rechtlicher Hinweis: § § 47,47 a AusiG. - Strafbarkeit der illegalen Einschleusung und Erm6glichen
eines illegalen Aufenthaltes.

Die Griinde und Motivation gleichen denen der weiblichen Prostitution. Ihre Position ist sozial mehr ge-
achtet, als die des weiblichen "Strichs«. Unterschiede ergeben sich z. T. in der Art der konsumierten Droge.
Aufputschende und sexuell stimulierende Minel (Euphrodisika) bestimmen, wie auch andere Ansichten
und Gebrauche, die" Homo-Szene« als betaubende Minel. 1985/86 war in diesem Milieu ein Rauschminel
unter den Synonymen "Popper, Line, Rush« im Umlauf, welches auch als Sexua\stimulanz miBbraucht
wurde (vgl. II - 8.3.3.4, II - 8.4.3.2 - Inebriantia des Angebots und der Nachfrage).
Sehr problematisch ist die Situation der jungen Manner (ggf. Jugendliche und Kinder), die zur Finanzie-
rung ihrer Sucht entgegen ihrer geschlechtlichen Veranlagung (auch urn nicht kriminell zu werden) zur
Suchtfinanzierung diesem Gewerbe nachgehen.

ll- 8.4.6
Hilfen



11- 8.4.6.1
Medizinische Hilfen in def Szene

Die Notversorgung Abhangiger, so z.B. bei Oberdosisfallen, kann, wenn Rettungsdienste zeitlich schnell
genug den Geschehensort erreichen, als qualitativ optimal angesehen werden. So wurden 1978 in Frank-
furt durch das schnelle Tatigwerden yon Rettungssanitiitern und Notarzten 99 Abhangige, die sich eine
Oberdosis verabreicht hatten, in letzter Sekunde gerettet. Dieser Erfolg mulSteaber relativiert werden, da
diese Personen nach ca. einem Tag wieder entlassen wurden und selbstverstandlich in die Szene zuriick-
kehrten.

In GrolSstadten als besondere Brennpunkte der Rauschgiftkriminalitat haben sich eine Reihe kommunaler
oder privater Initiativen gebildet, die den Abhangigen vor Ort helfen oder in argster Not helfen wollen.
Man riickt dabei vermehrt von dem Konzept ab, daISSiichtige fest installierte Einrichtungen der Drogenar-
beit aufsuchen sollen, sondern setzt auf aufsuchende Arbeit und geht also mit dem Hilfsangebot in die Sze-
ne. Dies sind insbesondere

die aufsuchende Sozialarbeit mit dem Ziel unmittelbarer Hilfe, jedoch auch der Motivierung zu einer
Entziehungsbehandlung und
»Drogenbusse« mit einer Vielzahl medizinischer und sozialer Hilfsangebote (u. a. mit Aktionen des
»Spitzenaustauschs« und sonstiger AIDS-Prophylaxe).
»Drogen-Not-Telefone« zur Krisenbewaltigung.

In der Diskussion (vgl. II - 8.2.3 ff.) ist die BtM-Abgabe anlangjahrige Abhangige unter arztlicher Aufsicht
in sogenannten »Fixer-Raumen«, urn

die Verwendung unsterilen Bestecks zu verhindern,
- bei gesundheitlichen Komplikationen unmittelbar medizinische Hilfe leisten zu konnen.

11- 8.4.6.2
Soziale Hil£en

Bei 188 (= 67,6%) von 278 untersuchten Todesfallen lagen bis 1980 in Frankfurt polizeiliche Erkenntnis-
se iiber den DrogenmilSbrauch oder delinquentes Verhalten Abhangiger zu Lebzeiten vor. Diese Quote
rekrutierte sich aus polizeilichen Zugriffen oder sonstigen Ermittlungen.
Aufgrund durchgefiihrter Erfassungen konnte davon ausgegangen werden, daISmindestens 50% der spa-
teren Drogentoten auch bei anderen Instanzen der Sozialen Kontrolle als Siichtige bekannt waren. Dies
allein schon, da die Abhangigkeit oder Delinquenz im Rahmen polizeilicher Vorgangsbearbeitung an
Jugendamter, Sozial- oder Gesundheitsbehorden etc., weitergemeldet wurden. Das Ergebnis war, daISun-
beschadet dieser Meldungen die Abhangigen meist in der Szene gelassen wurden.
Yon 278 untersuchten Drogentoten waren bis 198050% zwangsweise oder freiwillig einer Therapieein-
richtung iiberstellt worden (s. auch II - 8.4.6.4 - Therapie / Therapieflucht).

Nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)hat jeder Anspruch auf staatliche Unterstiitzung, der in Not ge-
riet und damit hilfsbediirftig wurde. Dies gilt nach § 2 BSHG nicht fur Personen, die sich selbst helfen kon-
nen und z.B. iiber Einkiinfte verfiigen.



Damnter werden auch Profite aus Straftaten verstanden.
Rechtlicher Hinweis: §263 StGB - Betrug (betrugerische Erlangung von Sozialhilfe)
Ein weiterer Problembereich stellt sich bei den drogenabhangigen Sozialhilfeempfangern ein, die die erhal-
tenen Sozialleismngen sofort in Drogen, zur Befriedigung der eigenen Sucht, umsetzen und damit die Mit-
tel nicht nur zweckentfremden, sondern mit offentlichen Mitteln die illegale Szene finanzieren.

11-8.4.6.3
Drogenberatung

Ein Grogteil der in der Drogenarbeit tatigen Sozialarbeiter absolvierte eine Ausbildung an Hochschulen
mit traditionell kritischer Einstellung zum Staat und seinem Gewaltmonopol;
diesem wird das »Hilfsmonopol der Sozialarbeit« entgegengesetzt!
Ihre politische Heimat ist meist links und weist haufig Bezuge zu Protestaktionen (z.B. Demonstrationen)
auf. Dies allein ist der Sache sogar dienlich, neigen Drogenabhangige doch eher zu gleichen Weltanschau-
ungen. Drogenberatung und Drogenarbeit sind jedoch in grogem Umfang von finanziellen Zuwendungen
der offentlichen Hand abhangig, und es entstehen regelmagjg dann Reibungen, wenn

die Drogenberatung zur politischen Indoktrination migbraucht wird, (z.B. Sozialistisches Patienten-
kollektiv Heidelberg - SPK, »Release«),
die politischen Herrschaftsverhaltnisse den politischen Interessen der Drogenberamng entgegenstehen.

So werden Drogensuchte als typisches gesellschaftliches Phanomen kapitalistischer Ausbeumng und die Sze-
ne als Inkarnation und Spiegelbild gesellschaftlicher Verhaltnisse gesehen ... das ruft Widerspruch hervor!

Mit dem Ziel der sozialen Umwandlung bestehender Strukturen und der Veranderung gesellschaftlicher
Defizite erhebt die Sozialarbeit den Anspruch,
- diese auch ohne Repression durchsetzen zu k6nnen
- und Drogenkriminalitat nur uber soziale Veranderungen zu l6sen.
Diese Haltung fiihrt u.a. zu der Funktion als Trager des polizeilichen »Negativ-Images«, die auch verbrei-
tete Meinung der Szene ist.

11- 8.4.6.4
Therapie / Therapieflucht

Bis 1973 waren in Frankfurt am Main 324 Drogenabhangige polizeilich bekannt. Noch nahm man die
meist von pharmazeutischen Opiaten abhangigen jungen Leute in Anbetracht der Diskussion urn die »be-
wugtseinserweiternden Drogen« noch nicht so recht zur Kenntnis. Die Zahl der Abhangigen allein
schreckte noch nicht!
Fur diese Quote von BtM-Suchtigen, im Vergleich mit der Vielzahl anderer gesellschaftlicher Suchte, The-
rapiestellen zu schaffen, erschien aus der Sicht 6ffentlicher Trager nicht oppormn. Die einzigen »Therapie-
ansatze« hatten Teile der Szene selbst, so z.B. mit der Behauptung einer 80prozentigen Erfolgsquote
(s. RELEASE), geliefert. Heure hort man nichts mehr davon. Die polizeiliche Warnung, dag dieser Abhan-
gigenstamm den Fundus fur eine zu erwartende Epidemie bilden konnte, wurde nicht sehr ernst genom-
men. Es war die Zeit, in der Parolen wie »high-sein, freisein« die 6ffentlichen Gemuter mehr bewegren als
Fragen nach dem »Wohin?« mit den schwer Abhangigen. Damit stand das Problem, womit das Problem
der Opiatabhangigen allein zahlenmagig und in ihrer Medienbedeutung - im Gegensatz zur »Haschisch-
Welle« - hinten an.
Der Durchbruch kam erst mit dem Heroin!



Mit der einsetzenden Verschiirfung der Situation, dem jiihrlichen Zuwachs urn rund 30% Heroinabhiingi-
ge in Frankfurt, kam erstmals Leben in die Landschaft der Helfer. Viele hielten sich berufen, wenige waren
befiihigt.
An den Siichtigen wurde in den ersten Beratungsstellen, durch Arzte, in Wohngemeinschaften und ambu-
lanten Therapien experimentiert, akupunktiert, exploriert und laboriert. Makrobiorisch, symbiorisch,
transzentral, politisiert, motiviert - so entdeckte mancher Wissenschaftszweig, darunter die Soziologen,
die Mediziner, die Sozialpiidagogen und Piidagogen, die Psychologen und Psychiater seine primiire Zustiin-
digkeit, jedoch nicht, ohne sich Gefechte iiber Fragen der jeweiligen Kompetenz zu liefern:
Wer ist zustiindig? Wie ist der Standort des Junkys ressortbezogen zu bewerten? 1st der »Fixer der Ab-
schaum dieser Gesellschaft«? Gehiirt er vielleicht in das politisch Iinke Lager oder kann gar entsprechend
politisch aktiviert werden (Release)? 1st der Abhiingige die Inkarnation des »Nicht-Patienten«, das Pro-
dukt dieser Gesellschaft, kein oder doch Produkt? Es wurde viel dariiber geschrieben und veriiffentlicht,
und ein therapeutischer Ansatz jagte den anderen:
Klinischer Entzug, kalter Entzug, Methadontherapie, Schlaftherapie, Freiwilligkeit, Repression, ambulan-
te Behandlung, Polamidon oder Valoron wurden giingige Begrifflichkeiten. Nichts davon wurde kon-
sequent realisiert, wenig blieb iibrig, nur der Fixer und die Gesetzmiigigkeit, sich stiindig zu vermehren. Es
wurde verstiirkt versucht, der Heroinsucht pharmazeutisch beizukommen. Man verschrieb Mandrax, Va-
lium, Polamidon, Vesparax, Medinox und Codein.
Es blieb der liingst polyvalent abhiingige Fixer mit noch geringeren Entziehungschancen gegeniiber dem
Nur-Heroinisten. Und nicht nur das, er inhalierte das ihm angebotene pharmazeurische Abstinenzpro-
gramm und machte einige Arzneimittel zum Bestandteil der iIIegalen Drogenszene.
Ais dann 1979/1980 die Zahl der "Junkies« im Bundesgebiet geschiitzte Zahlen zwischen 50 000 und
100000 erreichte, wurde die Experimentierphase yon Programmen wie »Langzeitbehandlung« und
»Nachsorgetherapie« abgeliist.
Fazit: Dber 10 Jahre wurde nicht nur mit Drogen, sondern auch mit den Drogenabhiingigen experimen-
tiert. Fiinf Jahre Erfahrungen mit Langzeiteinrichtungen haben auch keinen grogen Erfolg beschieden, je-
doch einen therapeurischen Ansatz gebracht, der sich wohltuend yon den Zustiinden der Vorjahre abhob.
Es wurde jedoch ein Apparat in die Welt gesetzt, dessen Kosten-Nutzen-Analyse scheinbar nicht aufgehen
will. Augerdem wurden die Justizvollzugsanstalten nicht zunehmend voller, weil die Therapien hervorra-
gend funkrionierten, sondern weil die Repression als Notliisung wenigstens den Abhiingigen aus der Szene
nahm. Damit wurde der staatliche »Repressionsapparat« zur Konkurrenz. Triiger freier Therapien bewer-
teten yon nun an jedes Agieren der iiffentlichen Verwaltung negativ.
Man hatte beim Heroinproblem Blitzerfolge erwartet, doch diese sind ausgeblieben! Schnell sollte, nach
der Vorgabe »Therapie statt Strafe«, das niichste Rezept her: Methadon statt Therapie oder »Heroinfrei-
gabe« - die Diskussion dauert an (s. II - 8.2.3.1, 11- 8.2.3.2).
Die Vergangenheit und Zukunft ist yon dem Geist getragen, dag oft nicht der Therapeut, sondern der
Kranke die Therapie bestimmt. Immer wieder tauchte der Begriff »Therapie-resistent«, also nicht behan-
delbar, auf. Kurz umschrieben hieg diese medizinische Beschreibung des Patienten, daiSman ihn »nicht
wollte«. In der Tat waren viele renitent und aufriihrerisch, es kam zu verbalen Auseinandersetzungen und
zu Tiitlichkeiten gegeniiber dem Personal.
Ais man Mitte der 70er Jahre erstmals bemerkte, dag diesem Phiinomen allein mit der Freiwilligkeit des Pa-
tienten und mit Appellen an dessen Entscheidungsfreiheit zum drogenfreien Leben nicht beizukommen
war, half man mit den gesetzlich vorgesehenen ZwangsmaiSnahmen nacho Es wurden Freiheitsentzie-
hungsgesetze sowie die vorliiufige oder endgiiltige Unterbringung i. S.der § § 126a StPO und 64 StGB ange-
wendet (s. II - 8.5.1.3). Das war Zwang und gefiel den Patienten nicht. Sogleich wurden die Begriffe der
staatlichen Repression, Verfolgung der Konsumenten oder Internierung des »Fixers« forciert. Der Begriff
der »Zwangstherapie« war geboren.
Auch dieses Unterfangen scheiterte! Bei zwangsweisen Unterbringungen hatte der Abhangige die Chance,
nach kurzem kiirperlichen Entzug wieder entlassen zu werden. So entstand bei den meisten Heroinisten der
Eindruck, dag sie weder behandlungsbediirftjg noch rehabilitationswiirdig seien. Zudem wurden Gesetz-
magigkeiten der Szene mit ihren eigenen Auffassungen yon Recht und Unrecht in den K1inikbetrieb verlegt.
»Therapieresistente« oder den Klinikbetrieb stiirende Abhangige wurden der Justiz mit der Bitte urn Wei-
terverlegung in eine andere Anstalt oder in ein Gefiingnis zuriickempfohlen. Bei allem Verstandnis dafiir,
dag derartige Anstalten ihren Dienstbetrieb nicht durch Abhangige lahmlegen lassen konnten, waren die
Entlassung oder die nachtragliche Sanktionierung einer Flucht als Entlassung keine Liisung.



Die Tatsache, dag beispielsweise in einem Hessischen Psychiatrischen Krankenhaus keine Moglichkeit be-
stand, die Entweichungen von Patienten, die von der Justiz unrergebracht waren, zu verhindern, arrete der-
gestalt aus, daB fliichtige Heroinisten bis zu achtzehnmal durch die Polizei aufgegriffen und wieder zuriick-
gefuhrr wurden.
Zwischen Entweichung und Wiederaufgriff kam es regeimaBig zu erneuten Straftaten des BtM-Erwerbs.
Mit der Neuordnung des Betaubungsmittelrechts im Jahre 1982 hat sich die »freiwillige Drogentherapie«
als Alternative zur Strafe durchgesetzt. Es wurde eine Reihe geeigneter Langzeiteinrichtungen mitvorange-
hender klinischer Entgiftung geschaffen, die jedoch fur das Heer der Siichtigen nicht ausreichten. »Wegen
der Finanznot der Linder und Kommunen stehen nicht genug Platze EiirEntgiftung und EiirLangzeitthera-
pie zur VerEiigung« (SPIEGEL41/90).
Bei den untersuchten Drogentoten in Frankfurt bis 1981 (s. II - 8.4.5.2), waren ca. 50% der Abhangigen
zu Lebzeiten einer Therapieeinrichtung iiberstellt worden, egal ob es sich urn eine freiwillige oder aufge-
zwungene Therapie gehandelt hatte.

II- 8.4.6.5
Substitution ,~

Das Ersetzen (Substituieren) von einer Droge durch eine andere Droge ist ein historisches Phanomen der
Abhangigkeit und des Geschafts mit der Sucht. Nach dem Hohepunkt der ersten Morphin-Welle zwischen
1875 und 1900 gelang es dem deutschen Chemiker Dreser Morphin zu acetylieren und damit Diacethyl-
morphin zu entwickeln, dem wegen seiner kraftvoll »heroischen« Wirkung der Name »Heroin« gegeben
wurde. Bald bemerkte man, dag mit Heroin behandelte Morphinisten sofort von ihrem bisherigen Sucht-
mittel ablieBen, dafiir aber heroinabhangig wurden.
Die Suche nach Stoffen mit gleichen schmerzlindernden Eigenschaften ohne suchterregende Wirkung war
anhaltend. In den 30er Jahren und der Folgezeit kamen als Arzneimittel
1935 - Pethidin (spater bekannt als DOLANTIN®)
1946 - Methadon (in der BRD als POLAMIDON® bekannt geworden),
1948 - Rademorphan,
1949 - Thiambuten,
1953 - Heptazin,
1958 - Dextro-Moramid (PALFIUM®,JETRIUM®)
auf den Markt, deren Anwendung jedoch zu der Einsicht fiihrre, dag sie wohl narkotische und/oder an
aesthesierende Wirkung hatten, jedoch auch siichtig machten.
Bereits mit POLAMIDON® substituiert wurde durch Frankfurter Arzte, was in den Jahren 1973 bis 1976
zu Todesfallen fuhrre. Die Verschreibung ahnlich wirkender Arzneimittel vom Typ der Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel zur Substitution oder Reduktion (= Verminderung des BtM-Konsums durch Verabreichung
anderer Stoffel war hier seit 1970 bekannt und fiihrte seit 1975 (z.B. MANDRAX®, VALORON®,
VESPARAX®,MEDINOX® u. a.), sei es durch direkte Oberdosis oder Mischintoxikation, zu Todesfallen
(vgl. II - 8.4.3.1- Ausweichmittel, II - 8.4.5.2 RG - Tote).
Seit Jahren viel diskutiert und in einigen Bundeslandern als Experiment oder an einer ausgewahlten Anzahl
von Abhangigen erprobt ist die Substitution mit POLAMIDON®, einem Methadon-Abkommling (vgl.
IV - 4.6.5). Wohl ist derzeit eine psychosoziale Begleitung der Patienten iiblich, wie lange diese personal-

. und kostenintensive MaBnahme durchfiihrbar bleibt, ist fraglich:
Denn es werden bereits »niedrigschwellige Angebote« gefordert, deren Folge nur die bisher nicht absehba-
re Vermehrung der Substitutions-Patienten sein kann.
An den bisherigen Formen der Substitution verdiente der illegale Handel oder die pharmazeutische Indu-
strie:
Was wird der Methadon-Markt bringen?

,. (vgl. Il-8.4.3.1-Ausweichmittel
II- 8.4.2.1 - Erschleichen von Drogen
ll- 8.4.5.2- RG·Tote



II- 8.4.6.6
Methadon'~

Die Methadonbehandlung basiert auf einem Blockadeeffekt gegeniiber der Heroinwirkung bei einer weit-
reichenden Ausschaltung auftretender Entzugserscheinungen yom Heroin. Methadon soll den Schrecken
der Sucht nehmen, ihre Kriminalitat beseitigen, soll reintegrieren, AIDS-Prophylaxe sein und letztlich die
Profite der Rauschgifthandler schmalern. Damit ware Methadon eine Wunderwaffe ... wenn die Szene
nicht ihre eigenen Gesetze harte und Methadon nicht selbst ein starkes suchterzeugendes Opiat ware.

Methadon darf im Gegensatz zu anderen europaischen Lindern oder den USA in Deutschland nicht ver-
schrieben oder verabreicht werden (vgl. BtMG, Anlg. II). Hier ist die Verabreichung einer Abwandlungdes
Methadon zulassig, dem »Levo-Methadon«, welches unter dem durch die Farbwerke Hoechst im Handel
befindlichen »I-Polamidon®« bekannt wurde. Es ist ein Analgeticum fiir schwerste Schmerzzustande und
kann u.a. bei Koliken, Angina pectoris oder zur Operationsvorbereitung eingesetzt werden. Methadon,
wie seine Abkiimmlinge, sind Opiate mit Suchtpotenz.
»Methadon, das ist 6-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hepta-none, ein Gemisch aus gleichen Anteilen
rechtsdrehenden Dextromethadons und linksdrehenden Levomethadons, von denen nur das linksdrehen-
de Levo-Methadon (l-Polamidon®) schmerzlindernd wie auch morphiniihnlich-abhiingigkeitserzeugend
wirkt. Die Heroinwirkung wird unter Methadon (wie auch Polamidon) nicht mehr positiv erlebt. Dosis:
»Oral eingenommen wirkt Methadon etwa 24 bis 36 Stun den; eine tiigliche Dosis von 40 bis 100 MilJj-
gramm kann zu einer Substitution von Heroin ausreichen« (Lewing, S. 64).

Methadon hat gegeniiber dem POLAMIDON<lil jedoch eine
»- ca. 1,9mal so starke analgetische Wirkung,
- ca. 1,9mal so atemdepressorische Wirkung,
- ca. 1,4mal so toxische Wirkung,
- ca. 2mal so starke hibernatorische, d. h. den Winterschlaf fiirdernde Wirkung« (Stiibing, S. 102).
»- Methadon ist nur halb so wirksam wie seine linksdrehende Form l-Polamidon, das 50% starker wirkt
als Morphium (Korner, S. 144).«
Bei der Diskussion urn Methadonprogramme wird hier jedoch so getan, als waren auslandische Metha-
don-Programme mit der deutschen Pol amidon-Praxis vergleichbar. Wo Methadon verabreicht wurde, ob
in Harlem oder Amsterdam, gab es einen schwarzen Markt. Wenn wie hier Polamidon an Abhangige ver-
schrieben wurde, tauchte es auch in de Drogenszene auf. Als ein bereits 1970 bei Junkies beliebtes Opiat
war Polamidon Beute bei Apothekeneinbriichen, Rezeptfiilschungen oder bei der Erschleichung arztlicher
Verschreibungen.
Bei Einsatz des Methadon in einigen Bundeslandern werden folgende Erfahrungen der USA einbezogen:
Methadon darf
»- nur mit Sondergenehmigung und im Rahmen eines iiberwachten Foschungsvorhabens,
- nur bei schwer Heroin-Abhangigen, d. h. solchen, die schon mindestens 2 Jahre auf Heroin stehen und

iiber 18 Jahre alt sind,
-nicht bei Polytoxikommanen (!!),
- nicht bei Abhangigen, die riickfallig werden oder sich den vorgeschriebenen Kontrollen entziehen«.
eingesetzt werden.
Allein die Tatsache, dag Methadon an Personen, die yon mehreren Drogen abhangig sind, in den USA nicht
verschrieben werden darf, lagt hier die Polamidon-Anwendung zweifelhaft erscheinen. Die deutsche Szene
zeichnete sich friih durch polyvalente Siichte aus. Hatten die »freaks« Anfang der 70er Jahre ihre Erfahrun-



gen mit halluzinogenen Drogen hinter sich gelassen und die harten Drogen erreicht, so wurde alles einver-
leibt, was eben nur »androhnte«: natiirliche und synthetische Opiate undJoder Amphetamin, Opiate,
Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Alkohol, letztlich die Kombinationen yon Barbituraten mit Heroin oder
Arzneimitteln, die das Opium alkaloid Codein enthalten. Dieser Trend halt immer noch an!
1stdie Verabreichung oder Verwendung yon Polamidon medizinisch indiziert?
GemaR § 29 Abs. 1, Ziff. 6 BtMG macht sich derjenige strafbar, der als Arzt nach § 13 BtMG Betaubungs-
mittel verschreibt, verabreicht oder zum unmittelbaren Verbrauch iiberlaRt. Nach 13 BtMG diirfen nur
BtM der Anlage III (also nicht Methadon) »nur dann verschrieben oder im Rahmen einer iirztlichen Be-
handlung verabreiche oder einem anderen zum unmitte1baren Verbrauch iiberlassen werden, wenn ihre
Anwendung begriindee ise.Die Anwendung iseinsbesondere dann niche begriindee, wenn der beabsichtigee
Zweck auf andere Weise erreiche werden kann« (§ 4 MtM- Verschreibungsverordnung).
Es kann aber wohl im Einzelfall eine arztliche Indikation gem. § 13 BtMG bestehen, wenn das Behand-
lungsziel auf keinem anderen Weg erreichbar ist. Ais Programm zur Substitution eines GroRteils der Ab-
hangigen oder gar flachendeckend ist es jedoch fraglich, da das Ziel einer Drogenfreiheit kaum mehr zu er-
reichen ist.

Dr. W. verstand sich eigenen Angaben zufolge »als vaterlicher Freund« des seit zweieinhalb Jahren polyva-
lent heroinabhangigen R., der ihn im Herbst 1972 erstmals aufsuchte und bis Anfang 1976 sein Patient
war. Wahrend dieser Behandlungszeit hatte sich die in einem Frankfurter Vorort gelegene Praxis des
Dr. W. in der Szene herumgesprochen, und so wurde fiir R. der Aufenthalt im Wartezimmer meist nicht
langweilig. Man traf haufig genug Gleichgesinnte, mit denen es nicht nur die Krankheit, sondern auch den
Drogenmarkt zu besprechen gab.
Die Beliebtheit des Dr. W. und seine Akzeptanz als »vaterlicher Freund« hatte wohl im wesentlichen
»stoff- oder versorgungsbedingte« Ursachen gehabt. Was bereits zu dieser Zeit Siichtige unter »Methadon-
Therapie« verstanden, war klar, namlich Polamidon®!
Es »drohnte an«, wie viele der begehrten Suchtgifte, muRte nicht unbedingt iiberteuert auf der Szene ge-
kauft werden und hatte den Nimbus yon Heilung und Resozialisierung. R. tat dabei nur, was zu dieser Zeit
wie auch heute jeder »Fixer« tat: Er nutzte Marktliicken aus.
Nach mehrfachen Polamidon- und anderen Verschreibungen im Jahr 1975 suchte R. zu Beginn 1976 den
»vaterlichen Freund« abermals auf, der ihm auch prompt I-Polamidon-Tropfen verschrieb. In einer in der
Nahe liegenden Apotheke holte er sich den »Stoff«, ging nach Hause, nahm eine unbekannt gebliebene
Menge ein und verstarb kurze Zeit darauf. (1973 wurde in Frankfurt der erste Verdachtsfall einer Polami-
don-Uberdosis in Verbindung mit Morphium bekannt. Nach einer reinen Polamidon-OD war 1976 der
Fall des Dr. W. der dritte).

Seit Jahren wird auf die positiven Erfahrungen der Methadontherapie in den USAoder den Niederlanden
verwiesen. Programme in der Schweiz oder Nordrhein-Westfalen bemiihen sich urn eine entsprechend po-
sitive Presse. Doch in allen Staaten, in denen bis jetzt Methadonprogramme durchgefiihrt wurden, und dies
ist in den USAbereits seit 1968 der Fall, bestehen nach wie vor Rauschgiftprobleme, und die entsprechende
Kriminalitat konnte nicht beseitigt werden. Es soil hier nicht dariiber gestritten werden, ob es durch Me-
thadon mehr oder weniger Heroinsiichtige in den USA gibt oder ob es zutrifft, daR zwischen 1971 und
19814000 User an Methadon starben und damit die Sterblichkeit zeitweise hoher als beim Heroin war.
Entscheidend ist, dag dort auch mit Methadon weder Sucht- noch Kriminalitatsprobleme gelost wurden.
Letztlich versuchen sich die Niederlande ihrer angeblich nur importietten Rauschgiftprobleme nicht mit
dem Methadon, sondern mit dem einfachen ),RauschmiR« aller unliebsamenJunkies zu entledigen. Dabei
verweisen sie auf volkische Unterschiede, wonach der hollandische Fixer sehr wohl, der deutsche Fixer
aber kaum auf die Wohltaten ihres Programmes anspricht. SolI das hier illegal gehandelte Methadon, das
meist niederlandischen Ursprungs ist, aber ein Resultat der repressiven Drogenpolitik der Bundesrepublik
sein?



1mFebruar 1987 sollte Werner aus Holland Heroin eingeschmuggelt und im Milieu angeboten haben. In
der Wohnung wurden eine Vielzahl von Injektionsbestecken, 8 Gramm Cannabis, auf dem Tisch 70 und
100 Methadon-Tabletten im Kopfkissen versteckt gefunden. 1mMulleimer waren Praservative, in denen
Werner das Methadon rektal nach Deutschland gebracht hatte (Verbrechen, § 30 Abs. 1, Zif£. 4 BtMG).
Ihn hatte ich im Januar 1975 in anderer Sache kennengelernt, und er schilderte mir seine Drogenkarriere:
1972 Haschisch, 1973 Morphin-Sulphat-Tabletten, ab 1974 Heroin! Jahre hatte ich von ihm nicht mehr
gehiirt, und nun ... Methadon-Einfuhrschmuggel. Werner war redselig und erzahlte, als er im November
1985 »voll auf Heroin« war und in Amsterdam einen Arzt fand, der ihm Methadon verschrieb. Am Anfang
bekam er 14 Tabletten taglich, und es gelang ihm auch, sich auf 4 Tabletten runterzudosieren. Jedoch .., in
der Zwischenzeit injizierte er sich immer noch Heroin, was sich auch durch eine Vielzahl von Einstichstel-
len bestatigte. Bei dem Arzt lernte er eine Reihe yon »Junkies« kennen, wuEte aber nur von dreien, die ne-
ben Methadon kein Heroin mehr nahmen.
Nun auf 8 Tabletten Methadon eingestellt, flog er haufig nach Amsterdam, urn sich dort nach jeweils
15-minutiger arztlicher Konsultation ca. 200 Tabletten verschreiben zu lassen. A1sdort 1986 "ausliindi-
sche Fixer« kein Methadon mehr verschrieben bekamen, meldete er sich mit 2. Wohnsitz kurzerhand in der
Grachtenstadt an und bekam weiter fUr25 Gulden pro arztlichen Besuch sein Rezept und fUr 13 Gulden
sein Methadon in der Apotheke.
Ca. 2 000 Patienten sollte der nied~rlandische Arzt in Behandlung haben. Ein Drittel davon waren Deut-
sche, und davon reisten ca. 60% wie Werner regelmaEig wegen der Methadonbeschaffung nach Holland.
Fur die war es immer noch billiger als fUr die »Methadon-Touristen«, die am Zeedjik eine Tablette fUr
2,- Gulden kaufen muEten.
Am nachsten Morgen hatte Werner die typischen Entzugserscheinungen, die nach seinen Angaben keinen
Unterschied zwischen Heroin oder Methadon machen.

Es ist unredlich, den Kritikern zu unterstellen, sie wiirdendas Prinzip der »Drogenfreiheit« uber das Leid
der AIDS-Kranken stellen. Doch Sterbehilfe und Therapie sind zweierlei!
Sollen Immunschwache oder suchtige Schwangere nun die Rechtfertigung dafur sein, in Deutschland Me-
thadon- oder Polamidon-Programme einzufUhren? Man sollte davon ausgehen, daE auch substituierte
AIDS-Kranke der Drogenszene weiterhin illegal Drogen nehmen, allein deshalb, weil sie in aller Rege
ohnehin polyvalent abhangig sind. Die Abhangigen werden ihre Kommunikationsebene, ihre Freunde, das
Milieu, einfach die »scene« aufsuchen und damit eine potentielle Gefahr darstellen, denn Methadon wirkt
nun mal nicht desinfizierend. Wer einmal auf den »Strich« ging, weiE auch urn die finanziellen Vorteile,
egal ob die Einkiinfte fUr das Sparbuch, den Zuhalter oder fUr »dope« bestimmt sind. Eine regelmaEige
Polamidonverabreichung hindert nicht am Geschlechtsverkehr und Geld verdienen zu wollen, sondern ist
auch fur den HIV-Infizierten erstrebenswert. Dieses synthetische Opiat ist nur sehr begrenzt geeignet, den
Sexualtrieb zu unterdriicken, und selbst wenn ware Beschaffungsprostitution dennoch miiglich.
Nach niederlandischen Berichten, wonach der Anteil der HIV-Infizierten in der Szene dart weitaus gerin-
ger sein soli als im Bundesgebiet, bestehen nach Dr. Korff (Uni Amsterdam) Unterschiede im »Gebrauchs-
muster, denn Auslander injizierren ihre Opiate, im Gegensatz zu den niederlandischen Gebrauchern (Uni-
Report, 11.02.87). In anderen Landern dagegen, in denen schon seitJahren mit Methadon experimentiert
wird, ist die Verbreitung van AIDS dagegen hiiher. »Der Anteil der Drogenabhangigen an der Gesamtzahl
der gemeldeten Aidsfalle betragt in der BRD 7%. Zum Vergleich: In der Schweiz 13 %, in den USA 17%,
in Spanien 52%, in Italien 59%. (Dr. Kindermann).«





II- 8.5 Repression und Gegenabwehr

n - 8.5.1
Allgemeine Ermittlung

Die Ziele der mit der Rauschgiftbekiimpfung befaBten staatlichen Organe sind im wesentlichen
die Bekiimpfung des Absatzes von BtM und gefiihrlicher Drogen auch unter Einschriinkung der Nach-
frage,
die Storung und Vernichtung der Logistik des illegalen Handels und Schmuggels (Transport, Lager,
Kommunikation) und
die Verhinderung von RG-Produktionen (sowohl Anbau, Herstellung als auch Belieferung mit chemi-
schen Stoffen zur HerstelIung).

Dabei wird davon ausgegangen, daB ein polizeilich unbehelligtes Angebot von Drogen zu deren Ausbrei-
tung und damit zur Nachfrageforderung fiihrt.
Die Diskussion daruber, ob Repression ein taugliches Mittel gegen die Drogenkriminalitiit ist, ist so alt wie
die Drogenszene. Unterschiedliche gesellschaftliche und politische Stromungen machen sie an der Frage
der Grenze zwischen Suchtkriminalitiit und prafitablem Drogenhandel fest. So solI auf der einen Seite Re-
pression nur ein Mittel der Gefahrenabwehr von "auBen« sein (Unterbindung der Einfuhr) und sich aus
dem im Bereich der Abhiingigen heraushalten (Hilfsmonopol der Sozialarbeit, vgl. Dragenberatung -
II- 8.4.6.3). Auf der anderen Seitewird Repression auf allen Ebenen der Drogenkriminalitiit aus Grunden
- der "Nicht-Trennbarkeit« des Milieus, als Grundsatz der »Nicht-Trennbarkeit« von Kriminalitiit,
- und ordnungs- sowie sicherheitspolizeilicher Priisenz
gefordert!
Wie man immer auch sich entscheiden mag, innenpolitisch lassen sich Dberzeugungen angesichts interna-
ionaler Vereinbarungen nicht so einfach umsetzen. Deutschland hat sich vertraglich iiber seine Grenzen
hinaus zu StrafverfolgungsmaBnahmen verpflichtet, die u. a. in den internationalen Vereinbarungen der
"Single Convention, Konvention und Dbereinkommen iiber psychtrope Stoffe« ihren Niederschlag fan-
den. So sind niederliindische VorstoBe in der Drogenpolitik und der Strafverfolgung angesichts der euro-
piiischen Einigung nur mit Vorbehalten anzusehen.

1m Vergleich zu graBen Teilen der sonstigen Kriminalitiit sieht sich die Ermittlungsarbeit in Rauschgift-
sachen einer anderen Ausgangssituation ausgesetzt:

In den wenigsten Fiillen melden sich Geschiidigte bei der Polizei. Es fehlt also das klassische Anzeigen-
verhalten der Biirger, die entweder zur Aufkliirung von Straftaten beitragen oder einen Schaden regu-
liert haben wollen. Ohne Anzeigeerstatter fehlt in der Regel auch ein wichtiger Zeuge.
Der Konsument ist Opfer und Tiiter. Daraus erkliirt sich die Weigerung zur Mitwirkung bei polizeili-
chen Ermittlungen, wenn diese nicht sogar bewuBt erschwert oder verhindert werden.
In der RG-Kriminalitiit bestehen besondere Abhiingigkeiten zwischen allen Deliktsebenen (s. II- 8.2.2.1).
Die Preisgabe von Lieferanten, Hintermiinnern oder Mittiitern hat unweigerlich das Ausklingen aus
dem System und hiiufig auch Sanktionen des Milieus zur Foige.
der gleiche Ehrenkodex hindert geschiidigte Mitglieder des Milieus, Anzeige zu erstatten, auch wenn sie
Opfer eines Gewaltverbrechens wurden.

Aufgabe polizeilicher Ermittlung in RG-Sachen ist, dieses Dunkelfeld aufzuhellen und auch Strafverfol-
gung dort zu betreiben, wo es nicht unbedingt im Interesse des Opfers ist.



Sie steht im Mittelpunkt jeder Ermittlungstiitigkeit; anders als bei der Gefahrenabwehr sind Sicherstellun-
gen lediglich Beweismittel rur die Oberruhrung des Tiiters und nicht Zweck der Ermittlungshandlung. Die
Menge der sichergestellten Drogen sollte dabei nur sekundiire Bedeutung fUr Art und Umfang des straf-
rechdichen Schuldvorwurfes haben. Das Gesetz unterscheidet grundsiitzlich nicht zwischen kleinem und
groBem Delinquenten, abhiingigem Kleindealer oder dem Kopf einer international organisierten Schmugg-
ler-Bande (vgl. II - 8.2.4, II - 8.2.4.1, II - 8.4.2 - Opportunitiits-, Legalitiitsprinzip, Strafverfolgungs-
pflicht);
die Gleichheit vor dem Gesetz verlangt angemessene Sanktion oder MaBregel fUrjeden Delinquenten.
Fiir die Strafverfolgung unerheblich ist, ob der Probant einer StrafmaBnahme oder - dem Geist des BtMG
entsprechend, Therapie vor Strafe - einer Behandlung zugeruhrt wird. Aufgabe der Strafverfolgungsorga-
ne ist allein, den »objektiven« Sachverhalt einer Tat aufzukliiren.
Dabei gilt die Strafverfolgung nicht allein im hiesigen »Hoheitsbereich«, sondern auch fUrTaten, die ein
Deutscher im Ausland begeht (§ 7 StGB, Geltung rur Auslandstaten in anderen Fiillen).
Nach dem »Weltrechtsprinzip« kann auch ein Ausliinder in Deutschland wegen des »unbefugten Vertriebs
yon BtM«, begangen im Ausland, verfolgt werden (§ 6 StGB, Auslandstaten gegen international geschiitzte
Rechtsgiiter).

Polizeiliche Bekiimpfungsstrategien sind eng mit der offendichen Meinung oder dem Willen der Politik
verkniipft. Bei der immer wieder umstrittenen Arbeit der Polizei ist es verstiindlich, wenn positive Meldun-
gen gewiinscht sind und die Medien bestimmen sollen. Ob die Polizei dabei iiberhaupt in der Lage ist, das
Drogenangebot nennenswert zu reduzieren oder gegen den organisierten Handel vorzugehen, spielt zu-
niichst keine Rolle;
es wird erst einmal behauptet, daB man es tut oder kann!
Bei all den »groBen Schliigen«, die seit Anfang der 70er Jahre aufgrund yon Sicherstellungen dem »nationa-
len oder internationalen Drogenhandel« zugerugt worden sein sollen, ist es mehr als verwunderlich, wie
dieser sich mit stiindiger GleichmiiBigkeit so iiberproportional ausbreiten konnte. Dennoch, nach wie vor
wird bekiimpft, was gewiinscht wird, und so orientieren sich die Strategien am offendichen Wohlwollen
wie der »Drogenabschopfung« oder besonderer Formen der indirekten Beschaffungskriminalitiit
(z.B. Raub), was zur Folge hat, daB andere und rur die Szene z. T. quantitativ bedeutendere Delikte ver-
nachliissigt werden.
Polizeiliche Bekiimpfungsstrategien setzen grundsiitzlich an der oberen Skala der Qualitiit yon Straftaten
an und vernachliissigen die Bereiche, die Milieu und Szene das Oberleben sichern.

Drogenhandel und organisierte Kriminalitiit zwingen zur internationalen Zusammenarbeit. 1mVorder-
grund stehen MaBnahmen gegen das konspirative Handeln der unterschiedlichen Tiitergruppen, der Ab-
schopfung yon Vermogensvorteilen oder MaBnahmen gegen Gewalt und Einschiichterung. Mit dieser
Zielsetzung befassen sich gegenwiirtig

UNO (mit der international anerkannten Weltdrogenkonvention),
IKPO (Interpol),
die im Rahmen des Europarates geschaffene »Pomdidou-Gruppe«,
die auf EG-Ebene tiitige TREVI-Gruppe,
die Vertragspartner des »Schengener Abkommens« (vgl. II - 8.5.2.1 - Fahndung).

Bei der Ermittlungsarbeit werden in der Regel auch personenbezogene Daten erhoben, d.h., daB die landes-
wie bundesrechtlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten sind.



II- 8.5.1.1
Sicherstellung und Beschlagnahme*

Die Magnahmen der Sicherstellung yon Drogen durch Ermittlungsbehorden sind unter dem Gesichts-
punkt der Ausdiinnung des Marktes oder der Verringerung der Angebote mehr als zweifelhaft. Die Markt-
lage der letztenJahre hat gezeigt, dag die Drogenverfiigbarkeit nicht oder nur gering eingeschrankt werden
konnte und trotz aller staatlichen Anstrengungen dennoch 70 bis 90% der BtM die Szeneund die Endver-
braucher erreichten. Sicherstellungen sind zwar unverzichtbar, aber iiberbewertete polizeiliche Magnah-
men, die bisweilen nur noch behordliche und gem veroffentlichte Erfolgsnachweise sind. Als Hintergrund
darf dabei aber nicht vergessen werden, dag die Gerichte die Hohe der Strafen z.T. erheblich yon der beim
Tater sichergestellten Menge der BtM abhangig machen.

Indikatoren
Die Unverzichtbarkeit der Sicherstellung yon Drogen erkliirt sich jedoch aus ihrer Funktion als Indikator
fur

die Art des BtM oder sonstiger Drogen (ggf. auch Umfang), we1chesich auf dem Markt befindet
Riickschliisse auf das Herkunfts-Anbauland (z.B. Heroin-Erkennungsdienst),
Streckungsmittel, ggf. auch sonstige toxische Substanzen, die den Drogen zugesetzt sind,
den Personenkreis (bei Auslandem auch Nationalitat), der iiberproportional in bestimmten Gegenden
mit einen bestimmten Handel treibt (Fahndungshinweis).

Diese Indikatoren lassen auch Schliisse auf
die Marktlage (z.B. Verknappung),

- die Verlagerung (z.B. des Angebots, der Ortlichkeit) und
- die Preislage (z.B. Preisverfall).
zu.

Die Sicherstellung yon BtM zum Schutz vor UIibefugtem Gebrauch mit dem Ziel der unmittelbaren Weiter-
leitung an Berechtigte (z.B.Organe der Strafverfolgung oder sonstige Erlaubnisinhaber gem. § 3 ff. BtMG)
ist jedem statthaft. Die gewaltsame Durchsetzung der Herausgabe bedarf jedoch besonderer Rechtferti-
gungsgriinde (z.B. §34 StGB- rechtfertigender Notstand) und kann sich nicht auf § 94 ff. StPO (Beschlag-
nahme) stiitzen.
Wer so (z.B.durch Fund oder Obergabe) kurzfristiges Gewahrsam an dem BtM erlangte und es ohne weite-
ren Verzug an Berechtigte weitergab, macht sich nach dem BtMG nicht strafbar, da die Tatabsicht, den
Stoff illegal in seinen Besitz zu bringen (§ 29/1/3 BtMG) oder Eigenrum zu erlangen (§§ 29 ff. BtMG), nicht
vorliegt.
Er ist aber Zeuge i.S. geltenden Rechts und hat Zeugenpflicht iiber die Umstande, die zur Sicherung des
BtM fiihrten.

Ausnahmen
Zeugnisverweigerungsrecht aus personlichen Griinden (§ 52 StPO),

.der Verlobte des Beschuldigten,

.der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht,

.wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwagert, in der Seitenlinie bis zum
dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwagert ist oder war.

Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Griinden (§ 53 StPO), soweit in dieser Eigenschaft anver-
traut oder bekannt geworden:



eGeistliche in ihrer Eigenschaft als Seelsorger,
eVerteidiger des Beschuldigten,
eRechtsanwalte, Patentanwalte, Notare, Wirtschaftspriifer, vereidigte Buchpriifer, Steuerberater
und Steuerbevollmachtigte, Arzte, Zahnarzte, Apotheker und Hebammen,
eMitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach § 218b/2/1 StGB
eJournalisten und deren Berufshelfer.

Vortestreagenzien zur Feststellung, ob es sich urn ein BtM i.S. des Gesetzes handelt,
besondere Stof£kenntnis.

StPO (Rechtsgrundlage §§ 94 ff StPO):
Die Sicherstellung bezieht sich nicht nur auf BtM, sondern auch auf Gegenstande, die zur Begehung der
Tat benutzt wurden (z.B. Auto, FolienschweilSgeriit), aber auch auf Geld und Sachwerte (§§ 73 ff
StGB).
Sonderform der Geld-Sicherstellung (s. auch II - 8.2.3.4 - Abschopfung yon Vermogenswerten und
II- 8.3.3.1- Geldwasche) im Ermittlungsvedahren, s. §§ 1Heff StPO.
Besondere Problematik bei der Beschlagnahme yon Klientenakten bei einer offentlich-rechtlichen an-
erkannten Suchtkrankenberatungsstelle. Leitsatze gem. dem Urteil des BVG v. 24.05.1977 (- BvR
988/75-):
1. Es liegt eine Grundrechtsverletzung vor, wenn durch die Beschlagnahme yon Klientenakten die Be-

lange der Gesundheitsfiirsorge unverhaltnismalSig beeintrachtigt werden.
Die Beschlagnahme solcher Akten verletzt den Grundsatz der VerhaltnismalSigkeit, wenn sie sich
lediglich auf einen allgemeinen Verdacht des BtM-Erwerbs oder -Besitzes stiitzen.

Polizeirecht:
Die Polizei- und Sicherheitsgesetze der Bundesliinder enthalten Vorschriften, die die Sicherstellung yon
Sachen, aus Griinden der Gefahrenabwehr, regeln (z.B. Hessen, § 40 HSOG).

11- 8.5.1.2
Durchsuchung

Rechtliche Voraussetzungen
Gem. § 94 StPO sind Gegenstande, die als Beweismittel fiir die Untersuchung yon Bedeutung sein konnen,
in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. Wer einen Gegenstand der vorbezeichne-
ten Art in seinem Gewahrsam hat, ist verp£1ichtet,ihn nach Aufforderung (an autorisierte Vollzugsorgane)
vorzulegen oder auszulie£ern (§ 95 StPO). (s. auch Sicherstellung 4.1.1.).

DrogenspeziEische Hinweise
Arznei: Packungsbeilage beachten,
Amphetamin: hellweilSesfeinkristallenes Pulver
Cannabis: typischer Geruch (ggf. anbrennen),



Cocain: weiB-kristallines Pulver, meist in Papier- oder Staniol-Briefchen, Strohhalme oder
kleine Loffel zum »Sniefen« beachten, Spiegel mit Anhaftungen.

Crack: Die fertigen Verbrauchsportionen des Crack sehen wie Stiicke von abgebrockeltem
Mauerputz aus. AufBackpulver oder Arnmoniak, welches durch Salmiakgeruch auf-
Wit, achten!
Glas- oder Plastikarnphiolen sollen vor Zersetzung schiitzen,

Heroin: meist beige-braunes Pulver (auch in Granulat-Form), in Papier- oder Staniolbrief-
chen,

Opium: typischer Geruch (ggf. anbrennen),
ansonsten atypische Pulver, Substanzstiicke oder Fliissigkeiten, die gesonderter Untersuchungen bediirfen.

Hilfsmittel
Vortest-Besteck, Rauschgift-Suchhund

Rechtliche Voraussetzungen
eDurchsuchung zur Nachtzeit
eDurchsuchung von Arzt- und Anwaltspraxen
eProblematik bei Durchsuchung von Einrichtungen offentlich-rechtlich anerkannter Suchtbera-
tungssteUen (s. II - 8.5.1.1)
Polizeirecht:
In den verschiedenen Polizei- oder Sicherheitsgesetzen der BundesHinder ist das Betreten und Durch-
suchen von Wohnungen aus Griinden der Gefahrenabwehr gesondert geregelt (z.B. Hessen § 38
HSOG).

Hilfsmittel
Rauschgift-Suchhund

Rechtliche Voraussetzungen
§ 102 StPO - Durchsuchung beim Verdiichtigen
§ 103 - Durchsuchung bei anderen Personen
§ 104 -Niichtliche Hausdurchsuchung
In den verschiedenen Polizei- oder Sicherheitsgesetzen der Bundesliinder ist die Durchsuchung von Per-
sonen aus Griinden der Gefahrenabwehr gesondert geregelt (z.B. Hessen § 36 HSOG).

Verstecke am Karper
Es ist allgemein bekannt, daB mitgefiihrte Drogen (besonders wenn sie zum Handel bestimmt sind) am
Korper versteckt werden, urn sie vor Zugriff anderer zu sichern. Ob im Haar, hinter den Ohren, zwischen
den FuBzehen oder in mitgefiihrten Bekleidungsstiicken (z.B. eingeniiht) - der Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt.
Daneben kommen als Versteck die Unterwiische (bevorzugr im Genitalbereich) und aile Korperhohlen
(oral, rektal, vaginal) in Frage.

Korperschmuggel ist das Aufbewahren oder Verbringen inkriminierter Gegenstiinde (Betiiubungsmittel)
im Korper, urn das Aufspiiren durch Sicherheitskriifte zu umgehen.



Hinweis bei Durchsuchungen
Die mittels Korperschmuggel beforderte Droge wird in meist geprelSterund dem K6rperorgan angepalSter
Form ausgeschieden. Die Pulverisierung bedarf in der Regel eines anschlielSenden Arbeitsganges, bei dem
auch Streckungsmittel zugesetzt werden. Zu achten ist auf:

verknotete und aufgeschnittene Fingerlinge oder Praservative, die meist an der Innenseite noch pulvrige
Anhaftungen aufweisen,
StolSel,Morser oder Klingen, mit denen das BtM wieder pulverisiert wurde;
die Arbeitsunterlagen (z.B.Papier, Plastikbrettchen, Spiegel pp.) weisen meist noch typische Anhaftun-
gen auf,
stopfende (z.B. Schokolade) oder abfiihrende Mittel (Laxative) sowie Gleitmittel (Vaseline),
BtM in geprelSter Form.

Hinweis im Verdachrsfall
Das Entfernen von verdachtigen Gegenstanden aus der Mundh6hle durch den Polizeibeamten ist rechtlich
zulassig und aus Grunden der Gefahrenabwehr geboten. Werden anla/Slichder K6rperschau des Verdach-
tigen Verpackungsteile an After oder Scheide wahrgenommen, ist auch hier das Herausziehen zulassig und
erforderlich. Aile weiteren MalSnahmen im Verdachtsfall fallen unter die speziellen Bestimmungen des
§ 81a StPO, wonach andere korperliche Eingriffe nur von einem Arzt vorgenommen werden durfen. Zur
Erhartung eines dringenden Tatverdachtes bedarf es dabei stichhaltiger Indizien, wie z.B. einer R6ntgen-
aufnahme, die in der Flughafenklinik oder auch den Universitatskliniken durchgefiihrt werden kann. Die
Begutachtung der Rontgenaufnahme ist Sache des Mediziners.
Bei positivem Befund ist durch den Polizeibeamten bei Gefahr im Verzug (vgl. § 81a, Abs. II StPO) der kor-
perliche Eingriff nach den Regeln der arztlichen Kunst anzuordnen.
1mWeigerungsfall des Arztes besteht in keiner Weise ein Durchsetzungsanspruch. Die R6ntgenaufnahme
ist in jedem Fall als Beweismittel sicherzustellen, und eine richterliche Entscheidung i.S. § 81a StPO ist her-
beizufuhren. Wird aus Grunden der Gesundheitsgefahrdung des Verdachtigen ein Eingriff durch den Arzt
abgelehnt, besteht der dringende Tatverdacht weiter. Es hat - schon allein aus Grunden der Verdunke-
lungsgefahr - die vorlaufige Festnahme i.S. § 127/11StPO zu erfolgen. 1st der Verdachtige nicht gewahr-
samsfahig, ist Bewachung anzuordnen. Dabei ist darauf zuachten, daISsich der Beschuldigte bei einem
spateren natiirlichen Ausscheiden sich nicht des Beweismittels entledigen kann.
Grundsatzlich ist entsprechende Fesselung geboten. Nach Ausscheiden des Beweismittels sind weitere
Haftgrunde zu prufen. Sollte unter Fortdauer des dringenden Tatverdachtes die Frist des polizeilichen Fest-
nahmerechtes (§ 128 StPO) abgelaufen sein, ohne daISder Verdachtige jedoch ausgeschieden hat, ist dieser
dem Haftstaatsanwalt unter Hinweis auf die Beantragung eines Haftbefehls und die detailliert aufzufuh-
renden SicherungsmalSnahmen vorzufuhren.
Beachte: Der Verdachtige darf nie aus den Augen gelassen werden!

BrM-rechrlicher Hinweis:
Auch wenn der Verdachtige in der ortlichen Szene und nicht bei der Einreise in das Bundesgebiet ange-
troffen wird, ist der Einfuhrschmuggel gtiindlich zu priifen. Verbrechen i.S. des § 30/1/4 BtMG mit der
Androhung von Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren besteht, wenn BtM in nicht geringer Menge ohne
Erlaubnis nach § 3 BtMG in das Bundesgebiet eingefiihrt werden.

Hilfsmittel
Rontgen, Abmittel nach arztlicher Indikation.

II- 8.5.1.3
Freiheitsentziehung

Das Haftrecht beinhaltet Regeln der StrafprozelSordnung (StPO), die sich insbesondere mit
den Voraussetzungen der Untersuchungshaft (Haftgriinde), § 112 StPO, und

- dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr, § 112 StPO, befassen.



In den Besrimmungen des § 112a SrPO werden besonders schwere Taren nach dem BrMG als Vorausser-
zung fur die Wiederholungsgefahr genannr.
Die Anordnung der Unrersuchungshaft srehr nur dem gesetzlichen Richrer zu. Unter besonderen Voraus-
setzungen srehr dem Biirger ein »Fesrhalterechr« und der Polizei das Rechr der vorlaufigen Fesmahme zu,
wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen (§ 127 SrPO).
Die vorlaufige Fesrnahme durch die Polizei richter sich in ersrer Linie gegen Personen, die des BtM-Handels
oder sonsr schwerer Srraftaren verdachtigt sind, und wenn neben dem dringenden Tatverdachr Haftgriinde
Wle

Fluchtgefahr
- Verdunkelungsgefahr und
- Wiederholungsgefahr
vorliegen.
Beachre: RG-Tarer leiden haufig an den unterschiedlichsren Krankheiten; Haftfahigkeir durch einen Arzt
iiberpriifen lassen.

Liegen Srraftaren vor, die der Tarer im Zustand der Schuldunfahigkeir oder verminderten Schuldfahigkeit
begangen har, so kann gem. § 63 SrGB das Gerichr die Unterbringung in einem psychiarrischen Kranken-
haus anordnen. Haufiger diirfte bei Drogendelikten jedoch die Unterbringung in eine Enrziehungsansralt
gem. § 64 StGB sein.
Hierzu gibr es eine erwahnenswerte Enrscheidung des BGH v. 21.03.79 - 2 StR 743/78:
»Das Gerichr dad nichr allein deshalb yon der Anordnung der Unrerbringung eines Drogensiichrigen in
einer Enrziehungsansralt absehen, weil es im zusrandigen Bereich keine Ansralt gibr, die eine erfolgverspre-
chende Suchrbehandlung durchfiihren konnre.«
Ahnlich wie bei Untersuchungshaft kann auch hier der Haftrichrer als vorlaufige MaRnahme die »Einsr-
weilige Unrerbringung« gem. § 126a StPO anordnen.
Die Polizei har das Rechr der vorlaufigen Festnahme i.S. des § 127 StPO auch bei den vorgenannren Unter-
bringungssachen.
Die jiingsren Berrachtungsweisen zur Delinquenz der Drogenabhangigen und insbesondere die Hervor-
hebung der Opferrolle har Einweisungen dieser Art auf null sinken lassen.
1978 wurden 132 einschlagig srraffallig gewordene Heroinisten gem. § 126a SrPO vorgefiihrt und durch
die Jusriz

sofort entlassen (60,5%)
- in Untersuchungshaft genommen (20,4%) und
- einer Entziehungskur in klinischer Einrichtung zugefiihrt (nur 18,2%).
1979 wurden noch 79 Abhangige nach § 126a StPO in Frankfurt polizeilich der Justiz vorgefiihrt. Es han-
delte sich ausschlieRlich urn Heroinisren, die wegen Besitz oder Handel mit BtM oder anderer Taren direk-
ter Beschaffungskriminalirat vorlaufig festgenommen wurden.
Ergebnis:

41,9% wurden durch die Justiz wieder in die Szene entlassen,
32,7% wurden in Unrersuchungshaft genommen und
25,4% gem. dem UnterbringungsbeschluR einem psychiatrischen Krankenhaus zugefiihrr.

Verwahrungen basieren rechtlich entweder auf Bestimmungen aus dem Polizeirecht der Bundeslander (die
sich jedoch meist ahneln und der Polizei bei Eigen- oder Fremdgefahrdung die Moglichkeir kurzfristiger, je-
doch richterlich zu bestatigender Verwahrung geben), oder es sind MaRnahmen aufgrund der landerver-
schiedenen Geserze zur Unrerbringung oder Verwahrung geisteskranker oder siichtiger Personen.
Bei Kollapsfallen nach Drogenrnillbrauch ist grundsatzlich ein Arzt zu konsultieren oder der Berreffende
mit einem geeigneren Rerrungsdiensr einem Krankenhaus zu iiberstellen. Erst hier kann bei Hinzuziehung
eines Arztes iiber eine Verwahrung in einer Psychiatrischen Klinik und einer enrsprechenden polizeilichen



Anordnung (in Hessen z.B. § 10 HFEG) entschieden werden. MaSnahmen der Ausniichterung - wie z.B.
bei alkoholisierten Personen - sind bei BtM-Intoxikationen vom Grundsatz her falsch!
Polizeiliche Versuche, mittels dieser Rechtsvorschriften Drogenabhiingige mittelfristig entsprechenden
Fachkliniken zu iiberantworten und damit die Szenevon potenten Faktoren der Nachfrage- wie Angebots-
seite zu entsorgen, scheiterten in Hessen. Es war nicht nur der Zeitgeist, der rur die Siichtigen sprach, son-
dern auch Kapazitiits- und Kompetenzprobleme von Justiz und klinischen Einrichtungen.
1978 z.B. wurden 64 Abhiingige gem. § 10 des Hessischen Freiheitsentziehungsgesetzes (HFEG) in Ner-
venkliniken eingewiesen, durch diese und mit Zustimmung des Vormundschaftsrichters nach durch-
schnittlich einer Woche wieder entlassen.
Hinweis: Eigensicherung beim »Zugriff« beachten!

II- 8.5.1.4
Sonstige Strafprozessuale MaBnahmen

§81 StPO
§ 81aStPO

(Beobachtung im psychiatrischen Krankenhaus)
(Korperliche Untersuchung, Blutprobe)
(s. auch II - 8.5.1.2 - Korperschmuggel)
(Lichtbilder, Fingerabdriicke)
(Untersuchung anderer Personen)
(Untersuchung einer Frau)

§ 81bStPO
§ 81cStPO
§ 81dStPO

Diese MaSnahme gilt nicht nur rur alkoholbedingte Straftaten. Da § 81a StPO generell die Blutentnahme
beim Beschuldigten zur Feststellung von Tatsachen zuliiSt, gilt dies also auch rur BtM-Straftaten. Die
Bestimmung kann sowohl bei "Rauschfahrten« im StraSenverkehr (vgl. § 316 StGB - »oder andere
berauschende Mittel«), als auch bei jeder anderen Straftat unter EinfluS von Drogen zum Tragen kommen.
Vortestverfahren wie beim Alkohol (Alcotest) stehen bei den »anderen berauschenden Mitteln« jedoch
noch nicht zur Verrugung.

Betiiubungsmittel, Drogen und Arzneimittellassen sich meist als unverbrauchte Bestiinde oder in Form der
Stoffwechselprodukte (z.B. Metaboliten) im Harn nachweisen. Fur die Untersuchungen sollten ca. 100 ml
asserviert werden. Die zwangsweise Urinentnahme soli durch einen Richter i.S. § 81a StPO angeordnet
werden, verbietet sich jedoch hiiufig aus Grunden der VerhiiltnismiiSigkeit oder wegen der Verletzungsge-
fahr des Verdiichtigen.

Uhlich sind die Entnahme von Fingerabdriicken und die Fettigung von Lichtbildern sowie sonstige Mes-
sungen von tatverdiichtigen RG-Straftiitern.
Sie dienen zur

Fahndung und Tiiteridentifizierung (vgl. II - 8.5.2.1)
zur Uberruhrung des Tiiters mittels Fingerspuren (z.B. an Verpackungsmaterialien),
zur Identifizierung unbekannter Toter oder VermiSter.



II- 8.5.1.5
Todesermittlung~'

»Rauschgift- Tote« sind aile Todesfiille, die in einem kausalen Zusammenhang mit dem millbriiuchlichen
Konsum yon BtM oder als Ausweichmittel verwendeter Ersatzstoffe stehen.
Darunter fallen insbesondere:

Todesfiille infolge langzeitigen MiSbrauchs,
Selbsttotungen aus Verzweiflung iiber die Lebensumstiinde oder unter Einwirkung von Entzugserschei-
nungen und
todliche Unfiille unter DrogeneinfluS stehender Personen.

(Definition der »stiindigen Arbeitsgruppe Rauschgift« beim BKA).

GemiiS § 159 StPO ist die Polizei zur sofortigen Anzeige an die Staarsanwaltschaft oder an das Amtsgericht
verpflichtet, wenn Anhaltspunkte fur einen nicht natiirlichen Tod vorhanden sind. Ein »nicht natiirlicher
Tod" liegt bei Drogentoten immer vor, und die Polizei nimmt aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages gem.
§ 163 StPO automatisch die Ermittlungen auf, da i.S. des BtMG meist eine Straftar der Hintergrund ist. Be-
achdich ist, daS der Leinam Beweismittel ist und somit gem. § 94 StPO sicherzustellen, im Weigerungsfall
(z.B. Angehorige, Berechtigte) zu beschlagnahmen ist. Liegt eine BtM-Oberdosis vor, ermittelt die Polizei
i.S. des § 30, Abs. 1, Ziff. 3 BtMG (Verbrechenstatbestand), wonach »derjenige nicht unter zwei Jahren
Freiheitsstrafe bestraft wird, der BtM abgibt, einem anderem verabreicht oder zum unmittelbaren Ver-
brauch iiberHiSt und dadurch leichtfertig dessen Tod verursacht,(!

Bei Ermittlungen in RG-Leichensachen isr grundsiitzlich an folgende Moglichkeiten des letalen Verlaufs zu
denken:

Einverleibung einer allzu giftigen Dosis bei normaler physischer Konsitution (Oberdosis = OD),
Reaktionen yon Oberempfindlichkeit auf Dosen iiblicher Stiirke, wie.auch bei Heroingewohnung jeder-
zeit, als auch durch einen organisch bedingten Mangel an Abwehrreaktionen infolge allgemeiner
Schwiichung des Organismus nach liingerem Abusus.
toxische Oberreaktion durch unvertriigliche Mischung oder die Giftigkeit steigernder Stoffe (z.B. Bei-
mengung yon Streckungsmitteln oder Schlaf- und Beruhigungsmittel),
Aspiration (= Einatmen) und damit Ersticken an Erbrochenem, wobei erst die Drogenvergiftung den
Brechreiz ausloste.
Aspiration yon wiiSriger oder blutiger Lungenfliissigkeit, wobei die Vergiftung meist im Rahmen des
Todesgeschehens die Lungenreaktion ausloste,
Komplikationen der Organe (Leber, Gehirn) bei iiberlebter akuter Heroinvergiftung (z.B. Gewebs-
untergang),
Schockreaktionen durch nicht vertriigliche BtM-Zufuhr;
meist handelt es sich urn cerebral bedingte Schockzustiinde nach Einnahme zentral erregender Drogen
(z.B. Amphetamin, Cocain).

Doch die Reaktionen sind je nach Droge
Opiate
Sedativa, Hypnotica
Weckamine
Cocain
Inebriantia

unterschiedlich



Hinweis: Gesonderte Todesermittlung bei Untermischung sonst letal wirkender Stoffe (z.B. toxische
Anreicherung yon Strychnin). Oder Giftbeibringung yon nicht dem BtMG unterstellten Stoffen. Andere
Todesursache oder vorsatzliche Totung priifen!!!

Bei der kriminalistischen Beurteilung der Umstande, die zum Tod des Abhangigen fiihrten, ist zu beriick-
sichtigen:

die Dauer der Abhangigkeit und der ggf. einhergehende korperliche Verfall (korperliche Spatfolge),
ggf. unauffalliger oder atypischer Sterbeort,
Kenntnisse iiber MiBbrauchsverhalten oder Konsumgewohnheiten.
War der Abhangige polytoxikoman, iiberempfindlich, krank?
1stdas Ableben auf einen Freitod (ggf. auch mit Drogen) zuriickzufiihren (friihere Suizid-Versuche oder
Suizid-Ankiindigungen), ggf. unauffalliger oder atypischer Sterbeort (Versuch der Verschleierung des
Suizid),
die Versorgungslage des illegalen Marktes. Sie setzt Kenntnis der Szene voraus, z.B. welches BtM in
welcher Konzentration, ggf. mit welchen (auch toxischen) Streckungsmitteln vertreibt (Verfiigbarkeit,
Reinheitsgehalt, Preisverfall),
ob der Tote auch Opfer einer vorsatzlichen Totung sein kann

In ca. 50% der faile ist beim Sterbe- oder Auffindungsort yon der privaten Unterkunft des Toten auszuge-
hen, gefolgt yon >,Fixer-Kommunen« oder Dirnen-Absteigen 7%, eigene oder offentliche Toiletten 17%>
und sonstiger Sterbeorte (Kliniken, Vollzugsanstalten, offenes Gelande u.a.m.) 33 %. In der naheren Um-
gebung des Toten befinden sich meist Utensilien des DrogenmiBbrauchs (Injektionsspritze, Verpackungen
(leere Drogen-Briefchen, Arzneimittel-SchachteIn, Abbindegiirtel u.a.m.).
Bei der Leichenschau weisen eine Reihe auBerer Merkmale auf einen Drogentod hin, miissen aber nicht
immer vorliegen:
Injektionsmale: An allen Korperteilen, die eine i.v. oder i.m. Injektion zulassen (insbesondere Arm-

beugen, Unterarme, Handriicken, auch FuB- und Beinbereich, selten am Hals, angeb-
lich auch unter der Zunge - hier jedoch nie festgestellt).
Fehlende Injektionsmale schlieBen einen Drogentod in Anbetracht anderer Einnah-
meformen (oral, percutan, rektal, Inhalation) nicht aus.
Bedingt durch die Lahmung des Atemzentrums im Hirn (medulla oblongata =Atem-
zentrum) tritt Atemlahmung ein, was zu einer besonderen Anreicherung des Hirns
mit Blut und dadurch bedingte Blutfiille des Kopfes mit entsprechender Blaufarbung
der Gesichtshaut fiihrt. Dabei kann es zu sichtbaren Berstungsblutungen (Ekehymo-
sen) in der Gesichtshaut, Augenbindehauten oder Mundschleimhaut als Zeichen
eines Erstickungstodes kommen (DIETZ, S. 78). Hinweis auf Opiat- , Sedativa-,
Hypnotica- Vergiftung!
In die Lunge eingetretene serose und oft blutige Korperfliissigkeit wird in den Luft-
wegen nach oben getrieben und zeigt sich am Beispiel der Heroinvergiftung haufig in
schmutzig-braunem AusfluB aus Mund und Nase.
Hinweis auf Opiat-, Sedativa-, Hypnotica-Vergiftung!
Vergiftungen losen haufig Brechreiz aus. 1mZustand des Drogenrausches oder einer
rauschbedingten Betaubung sind normale Reflexe (z.B.Abhusten) gemindert. In den
Atmungswegen wie auch in Mund, Nase, Rachen sind haufig Speisebreireste feststell-
bar.
Hinweis auf aile Drogenvergiftungen!
Ohne spezifischen auBeren Befund.
Hinweis auf Vergiftung mit erregenden/stimulierenden Drogen (Amphetamin,
Cocain)!



Gutachterliche AuBerungen oder gar histologische (= feingewebliche) Untersuchungsergebnisse sind fur
den Ermittlungsbeamten im Laufe yon 12 bis 24 Stunden nicht erhiiltlich, da iiber die Leichenoffnung und
die erforderliche Untersuchung die Staatsanwaltschaft entscheidet. Ordnet diese eine chemische Unter-
suchung der entnommenen Innenorgane (Him, Leber, Galle, Niere u.a.) an, so vergehen bis zu einem
Untersuchungsergebnis mindestens einige Tage.
Rechtlicher Hinweis: § 87 StPO (Leichenschau, Leichenoffnung)

§ 89 StPO (Umfang der Leichenoffnung),
§ 91 StPO (Verdacht einer Vergiftung).

Unterschiedlich ist die Verfahrensweise, ob sichergestellte Gegenstiinde (Drogen pp., s. Beweissicherung)
der Untersuchungsstelle des zustiindigen Landeskriminalamtes oder dem die Obduktion durchfuhrenden
Institut der Rechtsmedizin oder klinischen Pathologie iiberlassen werden.

Injektionsbesteck, Behiiltnisse der Zubereitung (Loffel, Dosen pp.), Drogenreste, Verpackungsmateria-
lien, aber auch nicht zu identifizierende Stoffe oder Arzneimittel sind sicherzustellen. Da nicht immer eine
Injektion der todlichen Droge, sondem auch andere Einnahmeformen vorliegen konnen, sollte das
z.T. verbreitete »Sniefen" (percutan) yon BtM wie Heroin oder Cocain bei fehlenden Injektionsmalen
in Betracht gezogen werden. Die Durchfuhrung einer Nasentamponade sollte - wenn nicht dringende
Griinde entgegenstehen - jedoch dem die Untersuchung durchfiihrenden Mediziner iiberlassen bleiben.
Besonderer Befund bei Dberdosis Inebriantia (Inhalationsnarkotika, Schniiffelstoffe pp., vgl. II - 8.4.3.2),
so z.B. iiber Kopf gestiilpte Plastiktiite und fliichtige Stoffe (z.B. Losungsmittel) in der Niihe des Toten.

Die Todesermittlung setzt die Priifung aller denkbaren Umstiinde voraus. So ist nicht als selbstverstiindlich
yon einem BtM-Delikt i.S. des § 30/1/3, sondem auch yon anderen strafrechtlichen Konstellationen oder
Kapitalvergehen auszugehen (vgl. Rechtlicher Hinweis). Bei der Ermittlung nach dem Endverteiler oder
der Letztabgabe der »todlichen Droge" handelt es sich in 70% der Fiille urn Drogenabhiingige (vgl. Krirn.
1/86). Wegen ihrer besonderen Sach- und Milieukenntnis werden daher rneist in der Rauschgiftbekiirnp-
fung eingesetzte Beamte (und nicht Beamte der Mordkornrnissionen) fiir die Ermittlungen eingesetzt.
Rechtlicher Hinweis: §30/1/3 BtMG leichtfertige Todesverursachung durch Abgabe, Verabrei-

chung, unrnittelbare Verbrauchsiiberlassung,
- Mord,
- Totschlag,

fahrliissige Totung,
Korperverletzung rnit Todesfolge,

- Vergiftung,
Unterlassene Hilfeleistung.

§211StGB
§212StGB
§222StGB
§226StGB
§229StGB
§323cStGB

11- 8.5.2
Kriminaltaktische MaEnahmen

Krirninaltaktische MaBnahmen beinhalten die Lehre yon der richtigen und zweckmiiBigen Vorgehenswei-
se und Methode bei der Verbrechensbekiimpfung und Priivention. Da rechtsstaatliches Handeln nur irn
Rahmen yon Verfassung und geltender Gesetze stattfinden darf, setzt es nicht nur die Kenntnis der Rechts-



vorschriften (als Handlungsrahmen), sondern auch dienstkundliche, verfahrensrechtliche und vor allen
Dingen kriminalistische Befiihigung voraus.
Kriminaltaktik ist unverzichtbar bei bzw. vor Durchfuhrung

allgemeiner Ermittlung (vgl. II - 8.5.1 ff.),
- offener polizeilicher Magnahmen (vgl. II - 8.5.2.1),
- verdeckter polizeilicher Magnahmen (vgl. II - 8.5.2.2).
Ob im Bereich der Suchtkriminalitiit (Konsumenten) oder der verschieden gestaffelten Angebotsebenen,
soli ihnen jeweils eine breit angelegte Vorfeldaufkliirung und gezielte Informationsbeschaffung vorange-
hen. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden zusammengefuhrt, bewertet und sind Grundlage fur die
unterschiedlichsten operativen Magnahmen.
In die Durchfuhrung sollte jedoch die Obedegung einbezogen werden, dag klassische Magnahmen wie
z.B. der Einsatz yon V-Personen, die Observation oder die Te1efonuberwachung auch in einigen Details bei
der Gegenseite bekannt sind.

II- 8.5.2.1
Offene polizeiliche MaRnahmen

Es ist das Milieu des in der Offentlichkeit stattfindenden Drogenhande1s und konsums, einschlieglich der
Verkaufs- und Anbahnungskontakte. In erster Linie findet dies in 6ffentlichen Anlagen und Parks, jedoch
auch sonstigen, jedermann zugiinglichen Ortlichkeiten (Parkdecks, Bahnh6fe pp.) statt. Der »offentliche
Druck« gegen diese Szene ist wegen der allgemeinen Beliistigung der Burger und Besucher oder Geschiifts-
schiidigung yon Gewerbetreibenden z.T. erheblich.

Griinde
Infektion durch kultische und habituelle Bezuge, Wecken der Nachfrage (Einsteiger), Triiger

des Milieus und Endverteiler der Drogen, ubettragbare Krankheiten
fur ortliche und auswiirtige Konsumenten
Drogenanbieter
Randgruppen sonstiger Kriminalitiit
indirekte Beschaffungskriminalitiit (Hehler, Riiuber),
bewirkt Sogwirkung fUrauswiirtige De1inquenten
Forderung des Einstiegs
Stabilisierung der Nachfrage

Bekampfung
Verminderung Reduzierung der Infektionsgefahren, insbesondere in Niihe yon Schulen oder ]ugend-

treffpunkten,
Reduzierung auswiirtiger Tiiter und damit Senkung direkter, wie indirekter Beschaf-
fungskriminalitiit, der Nachfrage, ordnungspolitische, jugendrechtliche, hygienische
Obedegungen.



Gefahr
Polizeiprasenz k6nnte Professionalisierung des StraBenhandels, »Atomisierung« oder Verschlep-

pung der Szene in andere (z.B.Wohngebiete, Schulen) Gebiete sein, dadurch beding-
tes Untertauchen (versteckt Agieren) der StraBenhandler und Abhangigen und
dadurch ggf.

polizeiliche Fahndungsdefizite, Verzicht auf Uberschaubarkeit,
mangelnde Gesundheitskontrolle,
Kontaktprobleme anderer Stellen der sozialen Kontrolle.

Verunsicherung des Drogenhandels durch polizeiliche Prasenz,
Informationsbeschaffung iiber Marktlage, geplante Transaktionen, besondere Tater
oder Tatergruppen, Art des Drogenaufkommens.

Eine Razzia ist eine groBangelegte polizeiliche Fahndungsaktion nach verdachtigen Personen oder Sachen
in einem bestimmten raumlichen Bereich. Sie kann sowohl gefahrenabwehrende (polizeirechtliche) als
auch strafprozessuale MaBnahmen sein.
Griinde Strafverfolgung und Absch6pfung des Angebots.
Bekiimpiung Fahndung nach RG-Tatern und Drogen.
Gefahr keine
Ziel Strafverfolgung und Verunsicherung der Szene.
Als praventivpolizeiliche MaBnahme ist die Razzia nur im Rahmen landesrechtlicher Bestimmungen (Hes-
sen = HSOG) zulassig. In der StPO hat die Razzia keine spezielle Ermachtigungsgrundlage, sondern regelt
sich aus de Strafverfolgungspflicht gem. § 163 StPO.

Es ist die gezielte polizeiliche Suche nach Personen oder Sachen. Dabei sind die haufigsten Fahndungs-
methoden die
allgemeine Fahndung
- Ortliche Fahndung, Nahbereichsfahndung
Ringalarmfahndung
- nach unterschiedlichem Radius
Zielfahndung
- Personen und Sachen, Raster
Grenzfahndung
- an deutschen oder europaischen Grenzen, einschlieBlich der Flughafen.
Dabei miissen spezialrechtlich folgende FahndungsmaBnahmen abgesichert sein:

Rasterfahndungunter EDV-Einsatz Datenschutz
StraBenkontrollen i.S. § 129a StGB (terroristische
Vereinigung § 111 StPO
Durchsuchung beim Verdachtigen § 102 StPO
DurchsuchungbeianderenPersonen § 103 StPO
nachtlicheHaussuchung § 104 StPO
Beschlagnahme § § 94f StPO
Postbeschlagnahme § 99 StPO
Telefoniiberwachung § 100a StPO.

Die polizeirechtlichen FahndungsmaBnahmen zur Gefahrenabwehr (z.B. verrniBte oder hilflose Personen)
regeln die landeseigenen Polizeigesetze.

Europiiischer Binnenmarkt (»Schengener AbkommeD«)
Das Schengener Abkommen vom 15.06.1985 ist das »Ubereinkommen zwischen den Regierungen der
Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik und der Franzosischen Republik betreffend



den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen«. Es beinhaltet das bereits seit
01.01.1986 vereinfachte Kontrollverfahren im Personen- und Giiterkraftverkehr. Seit dem 01.01.1990
werden diese Kontrollen vollstandig abgebaut, urn gem. BeschluBder 12 EG-Staaten bis zum 31.12.1992
den freien Verkehr yon Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital in allen EG-Staaten zu gewahr-
leisten.
Durch den Wegfall der Binnengrenzen entstehen bei der Fahndung zwangslaufig Sicherheitsdefizite, da

durch den Wegfall der Grenzkontrollen Drogen leichter den Weg ins Bundesgebiet finden,
die Drogenversorgung in Nachbarlander (z.B.Holland) bei entsprechend giinstigerem Angebot erleich-
tert wird,
Drogen - z.B. iiber den Flugbafen Rhein-Main - zuerst das Bundesgebiet erreichen, urn dann problem-
los in die westeuropaischen Verteilernetze eingeschleust zu werden.

1mSchengener Abkommen sind hierzu jedoch auch bereits GegenmaRnahmen wie
der gemeinsame elektronische Fahndungsverbund (Schengener Informationssystem »SlS«),
Harmonisierung des Betaubungsmittelrechts der europaischen Staaten,
Optimierung des Informationsaustausches,
vertragliche Festschreibung der Formen der Zusammenarbeit,
Vereinfachung der Rechtshilfe und der Auslieferung

vorgesehen.

Auslanderrecht
AnlaBlich der »Pompidou-lnitiative« am 01.12.1978 nahm das Bundesinnenministerium zur Frage aus-
landischer Rauschgifttater wie folgt Stellung:
»Nach den auslanderrechtlichen Bestimmungen der BRD gilt folgendes:
Auslander, die wegen einer Straftat im Zusarnmenhang mit Drogen und RG-MiRbrauch verurteilt worden
sind, konnen nach dem Auslandergesetz ausgewiesen werden. Die fur die Auslanderbehorden verbindli-
chen Verwaltungsvorschriften zur Durchfuhrung des Gesetzes bestimmen hierzu:
»Ein Auslander, der gegen eine strafbewehrte Vorschrift des BtMG verstof5en hat, ist in der Regel auszu-
weisen, jedoch erst nach Strafverbiif5ung abzuschieben.«
Dariiber hinaus kann ein Auslander aus der BRD ausgewiesen werden, wenn er irn Ausland wegen einer
solchen Straftat verurteilt worden ist.
Allerdings besitzt in diesem Faile das Auslieferungsverfahren Vorrang, wenn der Auslander der Strafver-
folgung und der Strafvollstreckung in einem anderen Staat zugefiihrt werden soll.«
An anderer Stelle: »Auslander, die die Staatsangehorigkeit eines EG-Staates besitzen, konnen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen nur aus Griinden der offentlichen Sicherheit oder Ordnung oder wegen der
Beeintrachtigung sonstiger erheblicher Belange der BRD ausgewiesen werden.
Anzumerken ist, daB allein die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung grundsatzlich fur die Auswei-
sung eines EG-Angehorigen aus der BRD nicht ausreicht.«

Fiihrerscheinsachen
Die Rechtsprechung zu §§ 4 StVG, 15 StVZO geht davon aus, daB bei Kraftfahrern, die im Verdacht ste-
hen, drogenabhangig zu sein, AnlaR zu der Annahme besteht, daB sie zum Fiihren eines Kraftfahrzeuges
ungeeignet sind. Yon den Betroffenen konnen die Verkehrsbehorden die Beibringung eines Gutachtens
iiber die Eignung zum Fiihren yon Kfz. verlangen. Die Kraftfahrer trifft die Mitwirkungspflicht daran, daB
die Zweifel an ihrer Eignung ausgeraumt werden. 1mWeigerungsfall kann die Fahrerlaubnis entzogen wer-
den.
Kontrovers wird die Frage diskutiert, ob bereits die Polizei nach den MaBstaben der Gefahrenabwehr
(Polizeirecht) bei erkennbarer Drogenabhangigkeit (Einstichstellen pp.) dazu berechtigt ist, im Vorgriff auf
eine Entscheidung der Verwaltungsbehorde (Fiihrerscheinstelle) den Fiihrerschein vorlaufig sicherzustel-
len und eine »Verfugung« zu erteilen, die dem Betroffenen bis zu einem endgiiltigen Entscheid das Fiihren
eines Kfz verbietet.



Gaststattenrecht
Gem. § 29/1/10 BtMG (Vetschaffen einet Gelegenheit zum GenuR, Erwerb oder zur Abgabe yon BtM),
sind auch Gastwirce erfaRt, die ihr Lokal zum Umschlagplatz fur Rauschgift machen. Als MaRstab fur die
deshalb gesteigercen Zuverlassigkeitsanforderungen ergibt sich daraus die Pflicht des Gastwirces, sofort
alles Erfordediche zu tun, urn den Handel oder den Konsum yon Rauschgiften im Lokal zu unterbinden.
Stellt ein Gastwirc fest, daR in seinem Lokal Rauschgift gehandelt oder konsumiert wird, so ist et Zut Zu-
sammenarbeit mit der Polizei verpflichtet. Es reicht nicht, wenn der Gastwirc hin und wieder ein Lokalver-
bot ausspricht oder gelegentlich Eingangskontrollen vornimmt. Den Wert der Zusammenarbeit zwischen
Gastwirc und Polizei einzuschatzen ist allein Sache der Polizei.
Rechtsgrundlage: § 4/1/1 Gaststattengesetz

jugendgefahrdende Schriften
Die Bundesprufstelle fur jugendgefahrdende Schriften bezeichnet Schrifttum, welches dem Inhalt nach in-
dizierc ist. In den letzten Jahren handelte es sich fast ausschlieRlich urn Literatur mit drogenverherdichen-
dem Inhalt, der sich mit dem Anbau oder der Kultivierung yon Cannabis befaRte.

11- 8.5.2.2
Verdeckte polizeiliche MaRnahmen
Verdeckte MaRnahmen, die veroffentlicht wurden, verlieren ihre Wirkung. Es versteht sich also yon selbst,
daR Einzelheiten in diesem Beitrag nut beschriinkt behandelt werden konnen. Insbesondere verbietet sich
die Darstellung spezieller Vorgehensweisen.

Die MaRnahmen der offentlichen Verwaltung haben offentlich nachvollziehbar und transparent zu erfol-
gen. Die Bekampfung besonderer Kriminalitatsformen, wie Handel, Schmuggel oder Organisierce Krimi-
nalitat (5. II- 8.3.2.1, II- 8.3.3.1) sind mitoffenen MaRnahmen unmoglich oder erheblich erschwert. Ent-
scheidend kommt es darauf an, Zeugen aus dem personlichen oder ortlichen Nahbereich yon Tat oder
Tatplanung zu gewinnen urn entsprechende Delikte zu verhindern (5. auch II - 8.5.4.5 - Zeugenschutz).
Unmittelbare Zeugen in diesem Bereich sind» Involvierce«, aber auch besonders Gefahrdete.
Unter verdeckter ErmittIung ist im Grundsatz jede Operation zu verstehen, bei der die Polizei sich nicht of-
fen zu erkennen gibt. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Arbeit yon Nachrichtendiensten, die gesetzlich
gesonderc geregelt ist und auch anderen Aufsichtsgremien unterliegen.
Rechtliche Grenzen
1mkriminaltaktischen Bereich der verdeckten Ermittlung gibt es keine RechtsgrundIage fur

das Eroffnen yon Scheinfirmen,
das Betreten yon Wohnungen unter einem Vorwand (Legende)
richterlich nicht angeordnete AbhormaRnahmen (Telefonuberwachungen), vgl. §§ 100a StPO, 201
StGB.

1m Einzelfall (meist bei besonderer Gefahrdungslage fur Leib oder Leben) konnen diese MaRnahmen je-
doch uber § 34 StGB (Notstand) gerechtfercigt sein.
Beachtlich: § 34 StGB kann nie genereller Rechtfertigungsgrund fur polizeiliches Handeln sein!
Rechtlicher Hinweis
Verdeckte polizeiIiche MaRnahmen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. ThrePreisgabe ist gem. § 353b
StGB strafbewehrt. FUr die Aussagegenehmigung fur Richter und Beamte (§ 54 StPO) gelten die besonde-
ren beamtenrechtlichen Vorschriften. Ober die Herausgabe amtlicher Schriftsrucke (§ 96 StPO) entschei-
det die jeweiIs oberste Dienstbehorde.
Zu den verdeckten polizeilichen MaRnahmen zahlen insbesondere die
Observation Beobachtung verdachtiger Personen oder Geschehensablaufe mit dem Ziel

beweisfahiger Verwertung im StrafprozeR oder zur Edangung polizeilich rele-
vanter Informationen,



optische Oberwachung wie Beobachtung, Observation u.a.m., auch unter Einsatz entsprechender
technischer Hilfsmittel, einschlieBlich kontrollierter Ein- und Durchfuhr von
Betaubungsmitteln,

akustischen Oberwachung wie MaBnahmen der Telefonuberwachung gem. § 100a StPO
Beachte: § 201 StGB- Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

InformationsbeschaHung / Tiiteriiberliihrung
Organisationen der RG-Bekampfung sind auf Informationen aus der Unterwelt angewiesen, zumal das
Anzeigeverhalten kaurn dern der allgerneinen Krirninalitat entspricht (vgl. II - 8.5.1-Allgerneine Errnitt-
lung). Nur gezielte Inforrnationen ermiiglichen gezielte Aktionen gegen die Ebenen der Drogenkrirninali-
tat. Zu den besonderen, wenn auch strittigen Methoden der Inforrnationsbeschaffung zahlt der Einsatz
von Inforrnanten, V-Personen und Verdeckten Ermittlern. Diese sind jedoch ebenso wie das »Scheinge-
schaft« rechtlich nicht zu beanstanden, wobei entsprechende Urteile des BGH und BVG vorliegen.
Die Innenrninister- und ]ustizminister-Konferenz hat hierzu entsprechende Thesen definiert.
»Ihr Einsatz so11nur im Bereich der Schwerkriminalitiit, der organisierten Kriminalitiit, des ilJegalenBe-
tiiubungsmittel- und Waffenhandels und der Staatsschutzdelikte in Berracht kommen, wenn andere krimi-
nalistische Methoden versagt haben, keinen Erfolg versprechen oder unverhiiltnismiiEig waren. In den
Bereichen der mittleren Kriminalitiit kann der Einsatz van V-Personen ausnahmsweise dann in Frage
kommen, wenn durch eine Massierung gleichartiger Straftaten ein die Erliillung oHentlicher Aufgaben
oder die Allgemeinheit ernsthaft gefiihrdender Schaden eintreten kann« (Drucksache des Hessischen Land-
tages Nr. 11/4552).

Informant
Es ist eine Person, die irn Einzelfall bereit ist, gegen Zusicherung der Vertraulichkeit der Strafverfolgungs-
behiirde Inforrnationen zu geben.

V-Person (VP)
Der V-Mann oder »agent provocateur" ist eine Person, die, ohne einer Strafverfolgungsbehiirde anzugehii-
ren, aber in ihrern Auftrag oder rnit deren Billigung bei der Bekampfung besonders gefahrlicher und schwer
erklarbarer Kriminalitat zur raschen Oberfuhrung von Tatverdachtigen beitragt, indem er dessen Tatbe-
reitschaft fiirdert, ohne die Vollendung der Tat zu wollen (Kriminalistik SKRIPT, 4/87).
Die Identitat einer V-Person wird grundsatzlich geheimgehalten. Durch die Strafverfolgungsbehiirden
wird der V-Person meist Vertraulichkeit zugesichert (Hinweis auf Unterschied zum Zeugen). Ihr Einsatz ist
nur bei besonders schweren Fallen der Rauschgiftkrirninalitat gerechtfertigt.

Verdeckter Ermittler (VE)
Verdeckte Ermittler sind besonders ausgewahlte und ausgestattete Polizeivollzugsbeamte, die unter einer
Legende Kontakt zur kriminellen Szene aufnehrnen, urn Anhaltspunkte fur MaBnahrnen der Strafverfol-
gung zu gewinnen. Dabei ist es Verdeckten Errnittlern untersagt, den »EntschluB zur Straftat" bei anderen
erst zuwecken. Die Identitat der Verdeckten Errnittler soli auch irn Strafverfahren geheirngehalten werden.
Rechtlicher Hinweis: Rechtsgrundlage fur den Einsatz von VP und VE sind §§ 160, 161, 163 StPO irn

Bereich der Strafverfolgung, wobei der Einsatz von VE in einern Ermittlungsver-
fahren grundsatzlich an die Einwilligung der Staatsanwaltschaft gebunden ist.
Fur den Bereich der Gefahrenabwehr gelten die speziellen landesrechtlichen Poli-
zeigesetze.

»under cover agent" (UCA)
Der bei der Deutschen Polizei nicht praktizierte Einsatz von Bearnten, die ohne konkreten Auftrag irn
Untergrund leben, urn Anhaltspunkte zur Strafverfolgung zu gewinnen, ist in der RG-Bekarnpfung der
USAublich.



Die Polizei darf im Rahmen ihrer AufgabenerfUliung zum Schein auf Rauschgiftgeschiifte eingehen, urn
Drogenhiindler zu iiberfiihren undJoder gefiihrliche Stoffe aus dem Verkehr zu ziehen.

Auch der polizeiliche Informationsaustausch auf nationaler oder internationaler Ebene (letzter wird meist
iiber INfERPOL abgewickelt) ist eine verdeckte MaBnahme, da es sich urn offentlich nicht zu v.erwenden-
de Sachverhalte des Verdachts oder urn geheimhalmngsbediirftige Informationen handelt. Dies gilt unter
Beriicksichtigung datenschutzrechtlicher Bestirnmungen insbesondere fur Informationen

aus anhiingigen Ermittlungsverfahren, bei denen es grundsiitzlich der Zustimmung der zustiindigen
Staatsanwaltschaft bedarf,
der ermittlungsfUhrenden Polizeidienststelle,
fremder Dienste (auch Nachrichtendienste oder auswiittige Vertremngen),
der ins Ausland entsandten Rauschgift-Verbindungsbeamten.

Beachte: Datenschutz, abet auch Amtsverschwiegenheit!

11- 8.5.2.3
Ma~nahmen gegen internationale Drogen- und organisierte
Kriminalitat~'

Uber MaBnahmen gegen das organisierte Verbrechen wurde in letzter Zeit in den Medien ausfiihrlich be-
richtet, und leider sind es auch Leute yom Fach, die sich fiir derartige Interviews hergaben. Dem »Gesetz
des Schweigens« (omerta) der OK kann behordlicherseits nur die »Amtsverschwiegenheit« entgegenge-
setzt werden, damit die Kenntnis interner MaBnahmen und Strategien nicht kiiuflich oder sonst bekannt
werden.
Die nachfolgenden Schwerpunktbereiche sind ein grobes Raster und durch eine Reihe yon Veroffentli-
chungen bereits offenkundig.

Sie umfaBt aIle Funktionen, die der VerfUgbarkeit yon Drogen dient und ist fur die professioneIle RG-Kri-
minalitiit und OK unverzichtbar.
Ihre Komponenten sind

Beschaffungslogistik (Anbau, Herstellung, Transfer),
innerbetriebliche Logistik (Kapitalbereitstellung, Personalauswahl),
Absatzlogistik (Lagerung, Bereitstellung, Verteilerringe, Absatz),
Tiiterlogistik (kaufmiinnische, otganisatorische, technische Befiihigung).
Diese zu storen oder zu zerschlagen setzt interne Kenntnisse iiber die Organisation voraus, die meist
nur iiber »verdeckte MaBnahmen« (vgl. II - 8.5.2.2) zu erlangen sind. Zudem bedarf esneben der iiber-
regionalen oder internationalen Zusammenarbeit eines erheblichen Zeit- und Sachaufwandes .

• (vgl. ll- 8.3.2.1.2 -lnternationaler und nationaler Schmuggel,
II - 8.3.3.1. - Organisierte Kriminalitat,
II- 8.5.4.1-Polizeiliche Pravention.)



1mStrafprozeS ist die Zeugenaussage ein unverzichtbares Beweismittel. Schweigen ist fur die OK jedoch
System!
Dieses Gesetz des Schweigens (omerta oder sonna cosa nostra (das ist unser Sache) gilt es jedoch aufzubre-
chen, urn nicht nur beweisfiihig gegen Mitglieder der OK vorzugehen, sondern auch urn Informationen
iiber Struktur und Vorgehensweise der Organisationen zu erlangen. Aussagewillige sind in diesem Bereich
an Leib und Leben besonders gefiihrdet. Ihr Schutz und Daseinsvorsorge ist moglich, jedoch nach wie vor
unzuliinglich. (vgl. auch II - 8.5.4.3 Zeugenschutz)
Rechtlicher Hinweis: Kronzeugenregelungen

vgl. § 31 BtMG,
§ 129/6 StGB,
§ 129a/5 StGB,
§ 154c StPO (Aufkliirungshilfe)

Neben den bereits installierten und funktionierenden Einrichtungen yon
- RG-Verbindungsbeamten im Ausland,
- Wirtschafts- und Ausbildungshilfen (vgl. II - 8.5.4.1- Priivention)
sind eine Reihe yon MaRnahmen in der politischen Diskussion, deren Verwirklichung derzeit noch mit
Vorsicht zu begegnen ist;
so

Informationsbeschaffung mit »nachrichtendienstlichen Methoden« unter Verzicht auf die strafprozes-
sual notigen Beweise (Verwertungsverbot),
Abschopfung yon Vermogensvorteilen aus strafbaren Handlungen,
rechtliche Absicherung der akustischen Oberwachung (Wanzen, Richtmikrofone u.a., vgl. § 201 StGB)
intensivierter Einsatz yon V-Personen und Verdeckten Ermittlern (VE),
vollstiindige Anonymitiit fiir Zeugen (vgl. II - 8.5.4.3 - Zeugenschutz).

ll- 8.5.3
Gefahrenabwehr

Die Gefahrenabwehr ist eine besondere Form der Priivention, befaRt sich aber im Gegensatz zur medi-
zinischen, psychohygienischen oder sozialen Priivention mit der Verhiitung oder dem Vorbeugen yon
Straftaten. Oblicherweise gibt es bei fast allen Kriminaldienststellen eigene Abteilungen der »Verbrechens-
vorbeugung«, diese aber sehen meist ihre Hauptaufgabe im »Schutz des Eigentums«. Priiventive Hinweise
oder Beratungen sind - wenn nicht yon Drogenberatungsstellen - yon den Rauschgiftdezernaten zu be-
kommen.

Die - wenn auch liinderverschiedenen - Polizeigesetze verpflichten die mit der offentlichen Sicherheit be-
trauten Organe verbindlich zur Gefahrenabwehr. Sie sind im Rahmen der geltenden Gesetze nach pflicht-
miiRigem Ermessen gebunden, Gefahren yon der Allgemeinheit und yom einzelnen abzuwehren. Art und
Umfang ihrer Befugnisse werden in den speziellen Liindergesetzen geregelt.



II- 8.5.3.1
Drogenspezifische Gefahrdungsaspekte

Den z.T. starken Halluzinationen wahrend des Rausches ist gemein, dag Wahrnehmungen, Gefiihle und
Erlebnisse psychotoxisch bedingt potenziert oder multipliziert werden. Es entsteht eine Bewugtseinsveran-
derung, die geringste negative Empfindungen (z.B. Ablehnung oder Antipathie) in Hag und letztlich auch
in Tatlichkeiten umschlagen lassen kiinnen. Die Krafte eines z.B. unter LSD stehenden Menschen - wenn
er z.B. festgenommen werden soll- sind nicht zu unterschatzen. Es wurden Falle bekannt, dag schmachtige
jugendliche nur unter griigtem Kraftaufwand mehrerer Beamter in ein Dienst-Auto gebracht werden
konnten.
Bei diesen Personen ist damit zu rechnen, dag in Griffnahe befindliche Gegenstande (Stocke, Steine u.a.m.)
sofort und ohne Ankiindigung gegen »vermutete Angreifer« eingesetzt werden.
Beachte: Diese Person handelt meist unzurechnungsfahig i. S. der §§ 20,21 StGB.
Es ist zu empfehlen, sehr ruhig auf den Betroffenen einzureden (talk-down) und heftige Bewegungen zu ver-
meiden.

Es ist zu unterscheiden, ob es sich urn einen Berauschten, oder eine unter Entzugserscheinungen stehende
Person handelt.

Der unter Einflug yon Aufputschmitteln stehende Tater ist meist argwiihnisch, migtrauisch und fiihlt sich
verfolgt oder beobachtet. 1m Rausch scheinen seine Krafte subjektiv keine Grenzen zu kennen. Cocain-
Intoxikationen augern sich haufig in Erregungszustanden, bisweilen mit begleitenden Halluzinationen.
Fortgeschrittene Abhangigkeit kann zu deliranter Verwirrung fiihren, die nicht selten im Verfolgungswahn
(paranoides Syndrom) endet. Milltrauisch und argwohnisch fiihlt sich der Abhangige standig verfolgt und
angegriffen, wobei eine Selbstbewaffnung (Schugwaffen pp.) angestrebt wird. SowohI im Rausch als auch
der Abstinenzphase ist bei Cocainisten mit Gewalt- und Waffenanwendung zu rechnen.
Beachte: Diese Person handelt meist unzurechnungsfiihig i.S. der §§ 20,21 StGB;
ein »Herunterreden« durch Augenstehende, wie bei Halluzinogen-Vergiftungen ist nur schwer moglich
und kann - je nach Stimmungslage des Berauschten - die Erregung oder Aggressivitat fordern!

Die Industrie bietet hervorragende Reagenzien zum Vortest verdachtiger Substanzen auf BtM an. Darstel-
lungen, aus dem Bereich der Unterhaltungs-Kriminalistik (TV,Video, Romane) entnommen, sind die soge-
nannten »Zungenproben«, urn einen Stoff auf einen BtM-Wirkstoffgehalt zu priifen. Wohl zeigt sich bei
einer Reihe yon Narkotika oder Anaesthetika nach einem kurzen »Kribbeln« auf der Zunge eine lokale Be-
taubung, doch sagt das Nichtvorhandensein einer derartigen Reaktion nichts dariiber aus, ob es sich nicht
dennoch (z.B. Amphetamin u.a.) urn ein BtM handelt.
Die Gefahren, die einen derartigen Vortest durch unmittelbaren Kontakt zwischen Stoff und Korperfliis-
sigkeit verbinden, sind ungleich groger als der anders zu erreichende Effekt. Illegal gehandelte Drogen sind
nie steril und bei den bekannten Methoden der Verbringung (Korperschmuggel, Versteck im Genital- oder
Analbereich u.a.) immer infektionsverdachtig.



11- 8.5.3.2
Taterspezifische Gefahrdungsaspekte

Die Drogenszene ist kriminogen, d.h. Straftaten fiirdernd. Wer sich in ihr bewegt - auch ohne mit Drogen
etwas zu tun zu haben -, riskiert, Opfer zu werden, wie auch Angehiirige der Szene opferpradisponiert sind
(vgl. II - 8.4.5 Victiminologie).
Die Gefahr, sich unbewuBt und ungewollt in kriminelle Transaktionen einbeziehen zu lassen, liegt in der
Ausnutzung der Arglosigkeit oder Hilfsbereitschaft durch die Tater.
Z.B. durch die Mitnahme yon Gepackstiicken auf Flughafen oder Bahnhiifen als angebliche Geschenke fur
Verwandte oder die kurzfristige Aufbewahrung yon Gegenstanden, die dann yon einem Fremden abgeholt
werden sollen (unbewuBter Bunkerhalter).
Ein weiterer Bereich ist das Erregen yon Mitleid. Abhangige wollen dariiber meist Geld- oder Sachzuwen-
dungen erreichen, die sod ann in Drogen umgesetzt werden.
Auch Kunden abhangiger Prostituierter (Freier) setzen sich nicht nur einem erhiihten Infektions-, sondern
auch dem Risiko als Geschadigter einer Eigentumsstraftat aus (z.B.Beischlafdiebstahl).
Hinweis: Gefahrenbereich verlassen, im Ereignis- oder Verdachtsfall polizeiliche Hilfe in Anspruch neh-
men!

Sie fuhren zur unbedingten Suchtgiftbeschaffung und aller damit in Verbindung stehenden direkten oder
indirekten Kriminalitatsformen. Wohl verliert der Tater nicht das AugenmaB dafiir, sich mit "Schwache-
ren« auseinanderzusetzen, die Art der Durchsetzung ist dafur aber haufig unberechenbar.
Hinweis: Gefahrenbereich verlassen, im Ereignis- oder Verdachtsfall polizeiliche Hilfe in Anspruch neh-
men!
Rechtlicher Hinweis: Diese Person handelt meist vermindert oder unzurechnungsfahig i.S. der §§ 20,21
StGB.

Hierbei geht es urn AIDS,
urn Hepatitis (Gelbsucht) und jede andere Krankheit oder Seuche, deren Erreger bei Blutkontakt den Be-
troffenen infizieren kann. Es geht urn unsteriles Injektionsbesteck, mit dem fast jeder Polizeibeamte bereits
dienstlich in Beriihrung kam, und dem bisweilen sorgiosen und leichtsinnigen Umgang mit dieser "Zeit-
bombe«!
Drogenabhangige versorgen sich mit Heroin, und meist wird dieses injiziert. Die Drogen hierfur wurden
z.T. im Genital- oder Analbereich versteckt, wenn sie nicht sogar rektallvaginal mitgefiihrt wurden. Die
Injektionsspritzen (Fixen) werden dabei unsteril in der Bekleidung, den Striimpfen oder der Unterwasche
getragen, und das Wasser fiir die Heroinzubereitung stammt aus iiffentlichen Toiletten.
Voraussetzungen fur Keimiibertragungen
Bei jeder Injektion geriit auch kiirpereigenes Blut in die Kaniile oder den Kolben der Spritze und - falls cler
Abhangige Virustrager ist - kann die Spritze eine Gefahr fur jeden sein, der mit ihr in Beriihrung kommt.
Achtung!
Nach dem gegenwartig vorliegenden Erkenntnisstand kann davon ausgegangen werden, daB jeder, der
sich mit dem HIV-Virus infiziert, auch an AIDS erkrankt. Derzeit kann die Krankheit noch nicht geheilt
werden, so daB mit dem Tod im Fall einer Infektion gerechnet werden muB! Bei AIDS und bei Hepatitis
muBderzeit yon einem mehrstiindigen Uberleben des Erregers in Injektionsspritzen ausgegangen werden!
Wet mit gebrauchten Injektionsspritzen sorgios umgeht, diese ungesichert verpackt und mit aufgesetzter
Kaniile weitergibt, handelt verantwortungslos gegeniiber anderen!



Was ist zu tun?
Beim Auffinden yon Injektionsspritzen sind die
Kaniilen abzuziehen und

entweder in der Spritze zu lagern, indem der Stempel herausgezogen und die Kaniile in die vorgesehene
Nut des Kolben gesteckt wird;
die Sicherung erfolgt durch das Eindriicken des Stempels bis zum Anschlag.
(Anmerkung: Bei dieser Verfahrensweise ereignen sich bei Angehorigen medizinischer Berufe jedoch
die hiiufigsten Infektionen mit Hepatitis-B oder AIDS),
oder die Kaniile in einem bruch- und stichsicheren Behiiltnis (Blechdose, Glas- oder Plastikbehiilter)
untergebracht wird,
und jedes Behiiltnis mit dem Vermerk
»Vorsicht - Injektionsbesteck«
versehen wird!
Behiilter oder einfach eine Milchbiichse mit Abziehschlitz sollten auf jeder Dienststelle vorriitig sein.
Der Beweiswert einer Kaniile ist bei gleichzeitiger Sicherstellung der Spritze gleich null. In diesem Fall
kann die Kaniile bei Auffinden sofort vernichtet werden. Die Vernichtung ist zu vermerken. Das Belas-
sen yon benutztem Injektionsbesteck am Auffindeort beinhaltet eine Gefahr rur andere. Dieser Zustand
ist aus Grunden der Gefahrenabwehr zu beseitigen.
Sollte eine Verletzung mit einer Kaniile eingetreten sein, ist der Tetanusimpfschutz Zll iiberpriifen, so-
wie innerhalb der niichsten Stunden ein sofortwirkender passiver Impfschutz gegen Hepatitis aufzll-
bauen sowie ein Ausgangs-AIDS- Test durchzufiihren. In Zweifelfiillen jeder Art sollte ein Arztlicher
Dienstaufgesuchtwerden!
Rechtlicher Hinweis: Korperverletzung

gefiihrliche Korperverletzung
Korperverletzung mit T odesfolge
fahrliissige Korperverletzung

§ 223 StGB
§ 223aStGB
§ 226 StGB
§ 230 StGB.

11- 8.5.4
Polizeiliche Hilfen
Es ist ein Widerspruch, daS ein Organ der Repression zu Hilfeleistungen in der Lage ist, und dennoch ver-
bindet sich beides, wenn auch nicht ideal. Zur Hilfe sind in erster Linie die Organe aufgerufen, die sich da-
fiir institutionalisierten oder yon Gesetz wegen dazu berufen sind ... ihre aktive Beteiligung in der Szene, im
Milieu oder am Tatort lieS bisher meist zu wiinschen iibrig.

II- 8.5.4.1
Polizeiliche Pravention

Kriminologisch ist sie leistbar als
- Primiir-Priivention Vorbeugung auf der Ebene einzelner Kriminalitiits-Phiinomene,

(z.B. strukturelle Primiir-Priivention zu Verhinderung logistischer Standorte bei
OK), Veriinderung sozialer Umgebung, urn Drogen-Einstiegsverhalten zu ver-
hindern,

Sekundiir-Priivention tiitororientierte Vorbeugung
(z.B. operative Sekundiirpriivention, urn Logistik der OK zu zerschlagen),
Beseitigung yon Ursachenzusammenhiingen des DrogenmiBbrauchs,

- Tertiiir-Priivention Riickfallverhinderung, Rehabilitation und Wiedereingliederung des iiberruhrten
Tiiters.



Wahrend die terti are Pravention Aufgabe von Strafrechts-, Strafvollzugs-Gesundheitspflege und Sozialar-
beit ist, kommt der primaren und sekundaren Pravention im polizeilichen Bereich eine besondere, wenn
auch nicht immer gliickliche Aufgabe zu. So ist die praktizierte taterorientierte Vorbeugung mit Appellen
an die Bevolkerung zur Verbrechensverhiitung eine geeignete MaBnahme, jedoch agiert die Polizei bei der
Primar-Pravention in Fachbereichen, die sie nie so recht gelernt hat.

Die Bekampfung der RG-Kriminalitat wird von Organen der Strafverfolgung gerne als eine Form der »Pra-
vention durch Repression« gesehen. In Anbetracht der dramatischen Entwicklung miiBjedoch eine Reihe
yon traditionellen inlandischen Bekampfungsmethoden (auch durch die starke Position des Beschuldigten
im Strafverfahren) als praventiv nicht mehr geeignet angesehen werden. Als Konzept hat sich die Vorverle-
gung der AbwehrmaBnahmen in Lander des Anbaus, der Herstellung und des Transits von Rauschgiften
bewahrt. In Zusammenarbeit mit den betreffenden Landern wurden initiert:

Ausriistungshilfen, urn die technischen Bekiimpfungsmoglichkeiten der Verfolgungsorgane (z.B. Ob-
servation) zu verbessern. Das BKA hat seit 1982 in Ausbildungs- und Ausriistungsprogramme ca. 20
Mio. DM investiert.
Ausbildungshilfe, urn die ortliche Polizei auf dem aktuellen Wissensstand der RG-Bekiimpfung zu hal-
ten. Die Beschulung auslandischer Stipendiaten der Polizei in Deutschland wird seit Jahren praktiziert.
Sie sollen ihr Wissen in den Erzeugerlandern anwenden und so BtM-Zufuhren bereits vor Erreichen des
europaischen Marktes unterbinden.
Rauschgift-Verbindungsbeamte, die in verschiedenen auslandischen Metropolen der internationalen
Drogenkriminalitat im Vorfeld RG-Zufuhren unterbinden oder Taterstrukturen aufdecken sollen.
Substitution durch Forderung desAnbaus anderer Pflanzkulturen (Getreide pp.) in den Anbaugebieten.

Daneben gilt es auch Strukturen des kriminellen Umfeldes aufzubrechen, damit sich Kriminalitat nicht
festsetzen kann. Ein Beispiel ist die »strukturelle Primarpravention«, die die Einrichtung logistischer Basen
bei der Organisierten Drogenkriminalitat verhindern solI.

Ziel ist die Immunisierung gegen Verfuhrung, Einstieg und Drogenverherrlichung, wie sie haufig Gegen-
stand kriminalpolizeilicher Vorbeugungsprogramme sind. In erster Linie wird sie in der bffentlichkeitsar-
beit betrieben, zumal es hier ein breites Feld der Selbstdarstellung gibt. Dies ist medienwirksam positiv und
damit kriminalpolitisch auch durch vorgesetzte Instanzen gewiinscht. So sind oder werden bei Landeskri-
minalamtern RG-Aufklarungsgruppen installiert, die nach Moglichkeit ebenso medientriichtig in »Bauch-
laden Drogen prasentieren«, visuelle »Horroshows abziehen«, Hefte zur Abschreckung herausgeben oder
sonst mit dem »warnenden Finger« Bevolkerungsgruppen ansprechen, die selten fur den BtM-MiBbrauch
anfiillig sind. Diese Aktionen haben meist zur Folge, daB sie teuer, aber wenig wirkungsvoll in der ortlichen
Presse erwahnt werden. Die These, daB die »Kenntnis iiber Drogen bereits Vorbeugung sei«, gilt kaum fiir
den Kreis der Anfalligen und diirfte durch die Erfahrungen der letzten 20 Jahre auch widerlegt sein. Anders
bei Multiplikatoren oder sonst berufsmaBig mit anfiilligen Bevolkerungsgruppen befaBten Stellen, bei de-
nen die BewuBtseinbildung nur schleppend in Gang kommt und wo die weniger medienwirksame polizeili-
che Aufkliirung als Beitrag zur Pravention angebracht ist.

Die Taterorientierte Vorbeugung hat aile erkennbaren Ursachen zu beriicksichtigen, wie
die soziale Schichtung,
abweichende Wertvorstellungen und kulrische Gepflogenheiten (besonders bei Auslandern),
soziale Problemgebiete und Ghenobildung,
ungiinstige Lebens- und Entwicklungsbedingungen,
hohe Arbeitslosigkeitsquote,
religiose und ideologische Konfliktstoffe, bei Auslandern u.a. ungiinstige familiare Erziehung mit
Wertorientierung des jeweiligen Heimatlandes.



Hier sollen z.B. MaGnahmen der »operativen Sekundarpravention« greifen>die im Vorfeld Strukturen eli-
minieren sollen>die sich zu Banden oder Organisationen konstituieren kiinnen.
Ansonsten liegen die angesprochenen Problembereiche meist auGerhalb des polizeilichen Wirkungsberei-
ches. Dennoch kann durch friihzeitige Intervention sozial, stadteplanerisch oder schlichtweg politisch auf
Entscheidungen friihzeitig EinfluGgenommen werden.

Polizisten sind keine ausgebildeten Padagogen, Publizisten oder Praventionsspezialisten. Ihre Legitimation
zur Vorbeugung beziehen sie aus ihrem Fach- und Milieuwissen, das sie auch unbedingt weitergeben sol-
len... doch nicht vor 12- oder 14jahrigen Schiilern anlaGlich einer Schulstunde, die den Lehrer entia stet,
dem padagogischen Ziel aber entgegenlaufen kann. Das gleiche gilt fur Veranstaltungen in jugendclubs>
Diskotheken und auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Aufgabe der Polizei in diesem Bereich
kann nur eine fachkundig orientierte und erfahrungsbezogene Ausbildung yon Multiplikatoren (in allen
Bereichen der Ausbildung) sein, die neben einer sachgerechten padagogischen Ausbildung auch iiber die
persiinliche Nahe zu gefahrdeten Personen oder Gruppen verfiigen. Polizisten im Unterricht sind haufig
»Schocktherapie«, was der Sache nicht dienlich sein kann!

Wegen des Strafverfolgungsauftrages der Polizei (vgl. II - 8.204) ergeben sich automatisch Reibungen.
Die verbreitete Vorstellung> die Polizei habe bei den erwahnten Einrichtungen »ein Auge zuzudriicken«,
widerspricht dem gesetzlichen Auftrag, auch wenn sich bisweilen Polizeibeamte in die Riege der Therapeu-
ten einzureihen oder sich sonst anzudienen versuchen. Wegen des zu achtenden Auftrages der Therapie-
und Beratungsstellen gilt es wohl deren Arbeit zu achten und zu unterstiitzen, sich aber dennoch keiner
Strafvereitelung (§§ 258 ff. StGB) auszusetzen.

11- 8.5.4.2
Opferschutz und Opferhilfe::'

Die kriminologische Disziplin der Victiminologie (Lehre yom Kriminalitats-Opfer) hat den Geschadigten
yon Straftaten mehr in den Blickpunkt politischer Betrachtungen geriickt. Dabei steht die Sekundar-Pra-
vention (s. II - 8.504.1 - Pravention) im Mittelpunkt polizeilicher Bemiihungen, da es durch die Verhinde-
rung oder Veranderung yon Tatgelegenheit gilt, potentielle Opfer auf gefahrliche Situation und Umgebung
hinzuweisen und sie in die Lage zu versetzen>sich selbst zu schiitzen.
Dies ist durch die polizeiliche Beratungstatigkeit und Kriminalpolizeiliche Vorbeugungsprogramme insti-
tutionalisiert.
Als
- primare (direkte Schadigung durch die Tat) undJoder
- sekundare (indirekte Spatschaden, einschl. Verfahrensfolgen durch Polizei und justiz).
Victimisierung kiinnen immatrielle Schaden sowohl physischer, psychischer, sozialer als auch finanzieller
Natur die Folge sein. Problematisch ist die Situation durch das negative Image des Opfers und die da-
mit verbundene soziale Stigmatisierung (Mitschuld oder Versagen). Einhergehend ist der Verlust des Ver-
trauens in die Gesellschaft und der Selbstachtung. Dies gilt auch fur nichtangezeigte Delikte durch Angehii-
rige der Szene aufgrund besonderer Abhangigkeiten oder eines Ehrenkodexes (vgl. II - 8.S.1-Allgemeine
Ermittlung). Da haufig altere Menschen als »die jeweils Schwacheren« Opfer werden>kann dies ihre Isola-
tion und ihre Angste noch verstarken.



1mVordergrund stehen:
- Krisenintervention unmittelbar nach der Tat, wobei die Polizei aufgrund ihres gesetzlichen Auftrages

und einem Mangel entsprechender Ausbildung dieser Situation bisweilen recht hilflos gegeniibersteht.
Aufgabe ist, das Opfer in erster Linie emotional zu stabilisieren, urn es dann i.S. einer Konfliktbewiiltigung
auch langfristig entsprechenden Fachkriiften (vietiminologisch geschulte Psychologen, Psychiater, Sozial-
arbeiter) zuzufuhren.

Opferentschiidigung und Schadenswiedergutmachung, einschlieRlich des Tiiter-Opfer-Ausgleichs,
Anspriiche aufgrund des Gesetzes iiber die Entschiidigung von Gewalttaten (Opferentschiidigungsge-
setz-OEG).

Es sind u.a.
Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, die zumindest fur den speziellen Fall entsprechende Kontakte
herstellen konnen,
Gemeinniitzige Vereine zur Unterstiitzung von Kriminalitiitsopfem (z.B. WEISSER RING, Verkehrs-
opferhilfe u.a).

ll- 8.5.4.3
Zeugenschutz >;-

Der Zeugenbeweis ist eine tragende Siiule der Beweissicherung und Rechtsprechung. Bedenklich ist da-
bei die Situation des Riickgangs der Aussagebereitschaft von Opfem und Zeugen, nicht nur bei der »orga-
nisierten Kriminalitiit«. Hier mogen sich Fehler mit dem Umgang von Zeugen in der Vergangenheit
wie auch dessen irnrner noch ungesicherte Position. Da auch Zeugen Opfer von Straftaten sein konnen
(vgl. II - 8.5.4.4 - Opferschutz) als auch ein subjektives Sicherheitsbediirfnis im Umfeld von Kriminalitiit
immer besteht, bedarf es besonderer Fiirsorge.
DaR diese Fiirsorge Zut polizeilichen Aufgabe geworden ist und nicht zu politischen oder justiziellen Kon-
sequenzen fuhrte, ist nachdenkenswert.
RG-Kriminalitiit ist keine Delinquenz, in der der Geschiidigte zur Polizei geht und Anzeige erstattet. Es ist
vielrnehr ein Kriminalitiitssektor, in den Sicherheitsorgane eindringen miissen, urn Teile ihrer Kultur erst
aufzuhellen. Urn so wichtiger ist, Zeugen aus der personlichen oder ortlichen Niihe von Tatplanung und
Tatdurchfiihrung zu gewinnen, ohne daR ihnen iibergebiihrlich Nachteile entstehen. Je hoher die Ebene
der Kriminalitiit, urn so subtiler die Formen, urn einen Zeugen an einer wahrheitsgemiiRen Aussage zu hin-
dem. Letztlich wird auch vor den Mitteln »blanker Gewalt« wie N6tigung und zunehmend tiitlichen An-
griffen nicht zuriickgeschreckt.

§ 31 BtMG (angebl. Kronzeugenregelung),
personalintensive Bewachung,
Verhinderung des Bekannrwerdens der Identitiit und des Aufenthaltsortesl Wohnsitzes des Zeugen,
Schaffung neuer Existenz (ggf. unter anderer Identitiit),
finanzieller Lastenausgleich.



II- 8.5.5
Justizvollzugsanstalten
Die Drogenbelastung im Strafvollzug wird als erheblich beschrieben. Eine Untersuchung vom Marz 1989
zeigte, dag mehr als die Halfte der Gefangenen in der Hamburger Untersuchungshaftanstalt entweder
als Konsurnenten, als Handler oder in »Mischform« mit Rauschgift zu tun hatten (Ref. Der Kriminalist,
12/ 89). »Fast zwei Drittel der 1000 Haftlinge in der West-Berliner-Haftanstalt Tegel sind drogenab-
hangig.« (drogen-report 5-90)
So ist es nicht verwunderlich, dag die Drogenszene auch in veranderter Form wie augerhalb der Vollzugs-
anstalten weiterbesteht:

Es werden Drogen nach den gleichen, wenn auch den Bedingungen der ]VA angepagten Regeln und
Bedingungen eingefiihrt und geschmuggelt,
es existiert ahnlich dem Stragenhandel ein eigenes Verteilernetz mit »Bossen, Bunkerhaltern und
Boten«,
die Konsumenten und Abhangigen sorgen fur eine breite Palette der Nachfrage, womit auch die markt-
wirtschaftlichen Grundsatze mit ihren Folgen fiir den Preis eingehalten werden, und
letztlich werden auch Drogen hergestellt, sei es das Experiment mit der Mischung von BtM und/oder
Arzneirnitteln oder die Herstellung von Alkohol durch Garung von Fruchtsaften unter Zuhilfenahrne
der in den]V As begehrten Hefe-Tabletten.
Trotz der gunstigeren Umstande bei der Durchfuhrung repressiver Magnahmen oder begleitender The-
rapie, war der Vollzug vielfach nicht drogenfrei zu halten. Dies fiihrte nicht nur zu Uberlegungen der
Methadonabgabe an abhangige Haftlinge, sondern sie wurde vereinzelt auch bereits durchgefiihrt.





II- 8.6 Anhang

AO
AOK
AWM
AusiG.
BGH
BKA
BSHG
BtM
BtMG
BtMVVO
BVG
DEA
HFEG
HSOG
]VA
LKA
LS
OD
OEG
OK
RG
StA
StGB
StPO
StVG
CA
VE
VO
VP
ZNS

Abgabenordnung
Allgemeine Ortskrankenkasse
Ausweichmittel
Auslandergesetz
Bundesgerichtshof
Bundeskriminalamt
Bundessozialhilfegesetz
Betaubungsmittel i. S. des BtMG
Beta u bungsmitrelgesetz
Betaubungsmittel- Verschreibungsverordnung
Bundesverfassungsgerich t
Drug- Enforcement-Administration (USA- Drogenbeharde)
Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Justizvollzugsanstalt
Landeskriminalamt
Leichensache
Drogenuberdosis (overdose)
Opfer- Entschadigungs-Gesetz
Organisierte Kriminalitat
Rauschgift (allgemein)
Staatsanwalt( -schaft)
Strafgesetzbuch
StrafprozeRordnung
StraRen ver kehrsgesetz
under-coyer-agent (Untergrundagent)
Verdeckter Ermittler der Polizei
Verordnung
Verbindungs-Person der Polizei (auch V-Mann)
Zentrales Nervensystem
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