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Vorwort der Herausgeber 

In der 7. Ausgabe des Jahrbuchs Jugendforschung haben wir versucht, auch 
Themen Raum zu geben, die in der heutigen Debatte fiber Jugend und Jugend- 
forschung vergleichsweise eher selten thematisiert werden. In den ersten beiden 
thematischen B16cken dieser Ausgabe beschgftigen wir uns mit dem Thema 
K6rper und Sexualitdt im Jugendalte" und mit unterschiedlichen Ansfitzen der 
qualitativen Schulforschung. Wir m6chten damit auf die zentrale Bedeutsamkeit 
dieser Themen in der Jugendforschung aufmerksam machen und unseren Lesern 
einen f2Voerblick fiber die Forschungsaktivit~iten in diesem Bereich erm0glichen. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir Dagmar Hoffmann als Gastherausgeberin 
far den ersten Themenblock ,,K6rper und Sexualit~it im Jugendalter" gewinnen 
konnten. Durch die Auswahl der Beitr~ige ist es ihr gelungen, die Vielf~ltigkeit 
dieses Themas und den Bedarf an interdisziplin~rer Kooperation in der Beant- 
wortung von Fragen zu diesem Thema zu verdeutlichen. 

Ebenso freuen wir uns darfiber, dass Sabine Reh die Beitr~ige zur qualitati- 
ven Schulforschung so konstruktiv kommentiert hat. Eine Besonderheit in die- 
sem Themenblock ist, dass die beitragenden Autorinnen und Autoren vielfach 
junge Nachwuchswissenschaftler/-innen sind, die einen Trend in der Jugend- 
und Schulforschung verk6rpern, der in n~ichster Zeit aus unserer Sicht hohe 
Aufmerksamkeit erlangen wird. 

Ein weiteres - sehr aktuelles - Thema der Jugendforschung, das derzeit far 
Schlagzeilen sorgt und das in den n~ichsten Jahren weiter an Bedeutung gewin- 
nen wird, ist das Thema der Gewaltsozialisation und der Gewaltprdvention. Wie 
weit verbreitet sind gewaltf6rmige Handlungsweisen im Jugendalter? Wie wer- 
den Gewalt befarwortende Einstellungen in Familien weitergegeben? Welche 
Faktoren sind in diesem Transmissionsprozess bedeutsam? Diese und andere 
Fragen werden anhand von Beitr~igen junger und renommierter Forscherinnen 
und Forschern beantwortet. 

Im Rahmen der Rubrik Trends der Jugendforschung hat Hans Merkens ein 
R6sum6 zur Jugendforschung der letzten Dekaden verfasst. Er nimmt dies zur 
Basis, richtungweisende Leitlinien far zukanftige Studien im Bereich der Ju- 
gendforschung zu formulieren. 

Bei den internationalen Ldnderberichten richten wir in dieser Ausgabe den 
Blick aufjugendpolitische Programme in GroBbritannien. Andy Biggart stellt 
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einige dieser Programme vor und diskutiert darauf aufbauend damit verbundene 
Praxisprobleme und Evaluationsberichte zur Wir..kung der Programme. 

Als Projektbericht findet sich diesmal ein Uberblick fiber ein noch relativ 
neues, aber stetig wachsendes Feld der Jugendforschung trod zwar zu Studien 
zur Nutzung des Internets im Jugendalter. 

Wir m6chten mit diesem Vorwort nicht enden, ohne unsere tiefe Betroffenheit 
tiber die schwere Krankheit, die unseren Kollegen, Freund und Mitherausgeber, 
Jfirgen Zinnecker, Ende letzten Jahres ereilt hat, auszudracken. Dieser Band 
musste ohne seine tatkr~iftige Unters~tzung, aber wir denken - ganz in seinem 
Sinne - erstellt werden. Wir schicken ihm yon hier aus die besten Genesungs- 
wansche nach Siegen. 

Die Redaktion dieses Bandes wurde von Ludwig Stecher, Beate und Marlis 
Abrie betreut. Wir danken allen ganz herzlich Nr  ihren engagierten Einsatz. 

Angela Ittel, Hans Merkens und Ludwig Stecher 



Thema A: 

K6rper und Sexualit~it im Jugendalter 



,, Die Ze# der Tabubriiche allerdings ist vorbei, 
denn jedes  Tabu kann nur einmal gebrochen werden. " 

Sieglinde Geisel (2002) 

Vorwort der Gastherausgeberin 

Dagmar Hoffmann 

Kaum ein Bereich der Jugendforschung ist so fiberschaubar wie der zum Thema 
K6rper und Sexualitgt im Jugendalter. In der 6ffentlichen Diskussion erleben 
wir ausfiihrliche, sowohl spannende als auch kuriose Berichte fiber die ,,sexuelle 
Verrohung und Verwahrlosung ''1 von Jugendlichen sowie die ,,Pomografisie- 
rung der Jugend", doch wissenschaftlich wird die Jugendsexualforschung als 
nachrangig klassifiziert. Es gibt kaum aktuelle Smdien zum Sexualverhalten von 
Jugendlichen (siehe die Bestandsanalyse sowie den historischen Uberblick von 
Georg Neubauer zu Beginn dieses Themenblocks) und schon gar keine L~ings- 
schnittanalysen oder Panels - ausgenommen die Replikationssmdien der Bun- 
deszentrale flir gesundheitliche Aufklarung (siehe BZgA 2006), die seit 1980 
grof3e Stichproben von Jugendlichen hauptsfichlich zu sexueller Aufkl~rung, 
Schwangerschaftsverhtitung, AIDS-Prevention, Geschlechtsreife und Koimser- 
fahrungen befragen. 

Die Jugendsexualforschung fahrt ein Nischendasein innerhalb der Jugend- 
forschung, was besonders bedauerlich ist, da in der Offentlichkeit - vor allem 
der medialen - Jugendlichen attestiert wird, ,,sexuell verwahrlost statt aufge- 
kl~irt ''2 zu sein. Verwahrlosungszuschreibungen sind in Mode. Es wird yon se- 
xueller, aber auch seelischer, emotionaler, medialer und sozialer Verwahrlosung 
von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Das ist einerseits dramatisch (sofem 
es sich um Breitenph~inomene handeln sollte, der Nachweis dafiir steht aber 

1 Vgt. z. B. Holger Dohmen im Hamburger Abendblatt am 18.5.2007, siehe http://www.abend 
blatt.de/daten/2007/05/18/741941.html [Zugriff am 22.8.2007]; oder Walter Wt~llenweber 
,,Voll Pomo!", siehe http://www.stern.de/politik/deutschland/581936.html?p-4&nv-ct_cb 
[Zugriff am 10.9.2007]. 

2 Anna Reimann ,,Sexuell verwahrlost statt aufgeklfirt" am 14.2.2007 auf Spiegel Online. Siehe 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,466334,00.html [Zugriff am 15.9.2007] 
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noch aus), aber andererseits ist die Diskussion, wenn sie als Impuls betrachtet 
wird, auch gesellschaftspolitisch konstmktiv, da sie Hinweise darauf geben 
kann, was in dieser Gesellschaft erwiinscht, ver~ndert und verhindert werden 
sollte. 

Der defizitfire Forschungstand zum Sexualverhalten von Jugendlichen zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts in Deutschland hat zur Folge, dass fiber sexuelle 
Einstellungen, Prgferenzen und Praktiken viel gemutmaBt, aber eigentlich nichts 
gewusst wird. Beitr~ige von Jugendlichen in Chats, Foren und auf Intemetporta- 
len wie etwa www.youpom.de werden herangezogen, um Jugendlichen einen 
unmoralischen, ja geradezu krankhaften Umgang mit dem Sexuellen zu be- 
scheinigen. Es wird in Medienberichten der Eindruck erweckt, Jugendliche 
wfiren stets auf intime Grenzerfahrungen und sittliche GrenziJberschreimngen 
aus. Sexbesessenheit wird ihnen yon aufgekl~irten Erwachsenen bescheinigt, die 
selbst Kinder der so genannten sexuellen Revolution waren und die von der 
Liberalisiermlg der Sexualit~it seit den 1970er Jahren in den westlichen Demo- 
kratien profitiert haben. Der Manchner Kinder- und Jugendarzt Nikolaus Weis- 
senrieder (2005) hNt fest, dass der Umgang mit Sexualit~it heute insgesamt 
jedoch nur liberalisierter im Gegensatz zu frthheren Zeiten scheint. Das Verh~ilt- 
nis zur Sexualit~it ist nicht frei, es ist nur mit gr6Beren Freiheiten als in fraheren 
Gesellschaften verbunden. So ist etwa offene Sexualfeindlichkeit seltener ge- 
worden und hat der Einfluss von Familie, Religion und sozialer Schichtzugeh6- 
rigkeit abgenommen. ,,Sexualit~it wird nicht nur als Ausdruck einer Liebesbe- 
ziehung erlebt, sondem findet auch als Erlebnism6glichkeit ohne weitergehende 
partnerschaftliche Verbindlichkeit statt." (Weissenrieder 2005, 26). Das Modell 
der ,,sukzessiven Monogamie" (BZgA 2005, 112) ist nicht unfiblich, d. h. Ju- 
gendliche probieren aus, gehen mal eine Beziehung und Partnerschaft ein und 
testen nach Beziehungsbrachen neue sexuelle Kontakte aus, ohne langfristige 
Beziehungen zu leben. ,,Diese Mischung aus Leichtigkeit und Bereitschaft, sich 
ernsthaft und mit viel Engagement auf eine Beziehung einzulassen, charakteri- 
siert das Sexual- und Beziehungsleben nicht weniger Jugendlicher" (BZGA 
2005, 114). Weitgehend ungekl~irt ist dabei aber, welche Muster, Wt~nsche und 
Ideale Jugendliche von Sexualit~it heute haben und wie es ihnen mit ihrer Sexua- 
lit~t geht, d.h. wie zufrieden sie damit sind und wie sie Sexualit~t eigentlich 
erlernen. Eine dieser Forschungsl~cken wird nunmehr durch eine an der Univer- 
sit,it Potsdam im vergangenen Jahr durchgeffihrte Studie zu schliegen versucht. 
Alexandra Klein, Anja Zeiske und Hans Oswald stellen erste Ergebnisse einer 
quantitativen Untersuchung mit jungen Erwachsenen vor. Sie setzen sich kri- 
tisch mit dem Postulat der sexuellen Verwahrlosung auseinander, indem sie die 
Handlungs- und Kommunikationskompetenzen sowie die Selbstbestimmtheit 
von Sexualit~it sowie Eigenverantwortlichkeit im Jugendalter in den Mittelpunkt 



KOrper und Sexual#d# im Jugendalter 15 

ihrer Betrachtungen stellen. Entgegen den allgemeinen Erwartungen k6nnen sie 
positive Auswirkungen sexueller Erfahrungen in der frfihen Adoleszenz - also 
der so genannten Frfihstarter - auf das Erleben von Sexualit~t im frtihen Er- 
wachsenenalter belegen. 

Prinzipiell ist das Verst~indnis von Sexualit~it ein sozial, kulturell, gesell- 
schaftlich sowie historisch entwickeltes. Es bestimmt, wie sich Geschlechtsiden- 
tit~iten, -rollen und -verh~lmisse generieren, wie sich Mgnner zu Frauen und 
Frauen zu M~innem verhalten. Alle Formen von 6ffentlichen und privaten In- 
szenierungen von Sexualit~it und K6rperlichkeiten tragen dazu bei, spezifische 
Geschlechterbilder kulmrell zu verfestigen oder aber auch zu vergndem (vgl. 
Stein-Hilbers 2000, 13). Sexualit~t ist ohne K6rper und der Inszenierung des 
K6rpers - den K6rperlichkeiten - nicht denkbar. Sexuell zu werden und sich 
sexuell zu sozialisieren bedeutet, sich die sexuellen Anteile von K6rperlichkeit 
sowie die sozialen Zuschreibungen, die sich um das biologische Geschlecht 
ranken, far das eigene Verhalten anzueignen (vgl. Milhoffer 1998, 89). Sexuelle 
Sozialisation vollzieht sich allt~iglich tiber Zeichen und Symbole sowie Symbol- 
haftigkeiten, durch Bilder und Vorbilder, durch Erwartungen und Normen, 
durch Freir~ume und Zw~inge. Dabei gilt zu bedenken, dass Kinder in eine Ge- 
sellschaft hineingeboren werden, in der bestimmte Rollen und interpersonale 
Handlungsstrukturen bereits gegeben sind. In einem bestimmten Alter - wenn 
far sie die Entwicklungsaufgabe der sexuellen Orientiemng dringlicher wird - 
setzen sie sich dann verst~irkt mit den vorgegebenen Standards auseinander, 
prfifen sie genau, welche Rollenmuster far sie stimmig und welche weniger 
lebbar sind. K6rperbilder und Sexualskripte werden in modernen Gesellschaften 
auch fiber Medien vermittelt. Weissenrieder (2005, 26) geht so weit zu behaup- 
ten, dass Sexualit~it ,,ihre ,perfekte' Form [...] nicht in der Phantasie oder im 
Gefthhl", sondern nur noch in den vielf~ltigen Medien findet. 

Stellvertretend far viele Pfidagogen und Jugendforscher fragt sich Kurt M61- 
ler (2001), ob eine zwangsfreie Gestaltung von sexuellem Selbsterleben und 
Intimitgt tiberhaupt noch m6glich ist in einer Welt, ,,die nahezu alle sexuellen 
Tabus schleift, sexuelle Dienstleismngen immer unverhohlener warenf6rmig 
anpreist, Scham als vorgestrig bel~ichelt (M611er 2001, 12). Seiner Ansicht nach 
wird die sexuelle Sozialisation der jetzigen und tier nachwachsenden Generation 
nicht unbeeinflusst sein k6nnen vonder  ,,Entgrenzung der Erotographie" (ebd., 
11) und der immer 6ffentlicher betriebenen Pornografisierung von Sexualitgt. 
Nicht nur sexuelle Phantasien werden mit Stoff versorgt, so M611er, sondern 
auch Geschlechterbilder und die Gestalmng der Geschlechterverh~iltnisse wer- 
den vermutlich nachhaltig gepr~igt werden. Aus seiner Sicht ist es dringend 
geboten, sich in Mediennutzungs- und weniger in Medienwirkungssmdien kri- 
tisch damit auseinanderzusetzen, inwieweit Jugendliche soziokulmrelle Deu- 
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mngsmuster im Hinblick auf K6rperbilder- und Sexualskripte finden und in- 
wieweit sie far sich handlungsleitende Orientierungen tibemehmen (ebd., 19). 

Die deutschsprachige Jugendmedienforschung hat ebenso wie die Jugend- 
sexualforschung tats/~chlich nicht allzu viel zu bieten, wenn es um Sozialisati- 
onseffekte durch verschiedene Medienangebote auf das eigene K6rperkonzept 
und die Ausbildung einer sexuellen Orientierung sowie die Geschlechtsidentit/~t 
geht. Dies liegt mitunter daran, dass Medien als Instanz der Sozialisation lange 
Zeit kaum wissenschaftlich (an-)erkannt worden sind (vgl. Hoffmann/Mikos 
2007) und Sozialisationsaspekte in Mediennutzungs- und wirkungstheorien - 
wie von Bonfadelli (1981) schon Anfang der 1980er Jahre eingefordert - immer 
noch keine elementaren, operationalisierten Variablen bzw. Bezugsgr6gen dar- 
stellen. Lediglich die qualitativ orientierte erziehungswissenschaftliche und die 
interdisziplin~ir strukturanalytische Rezeptionsforschung haben das Mediennut- 
zungsverhalten in einen weiteren Zusammenhang mit den Aufgaben von Le- 
bens- und Entwicklungsbewgltigung sowie Identit/~tsausbildung im Kindes- und 
Jugendalter gestellt. Doch auch hier finden sich nur wenige Studien im deutsch- 
sprachigen Raum (z. B. Luca 1998), die die Sozialisationsimpulse der Medien 
auf die k6rperliche und sexuelle Entwicklung zum Gegenstand der Untersu- 
chung machen. Ganz allm/~hlich entdeckt man erst das Einflusspotenzial und die 
Sozialisationsmacht verschiedener Medien bzw. Medieninhalte im Hinblick auf 
die Identit~tsbildung von Jugendlichen, wobei es meist um die unmittelbare 
,,adoleszente Identitgtsarbeit" (Misoch 2007) geht und selten um die biografi- 
sche Relevanz, d. h. um dauerhafte/~sthetische bzw. soziokulmrelle Pr/~gungen 
oder Handlungspraktiken. 

lm folgenden Themenschwerpunkt A des Jahrbuchs Jugendforschung soll 
nun anhand ausgew~ihlter Studien diskutiert werden, inwieweit verschiedene 
mediale Angebote Jugendlichen zur Orientierung und Aufkl/~rung dienen (k6n- 
nen) und wie sie die Ausbildung eines K6rperselbst und von Sexualit/~t unter- 
statzen oder behindem k6nnen. Renate Luca zeigt vor dem Hintergrund des 
aktuellen Forschungsstandes zur Jugendsexualit~it in Deutschland auf, wie in der 
medienpgdagogischen Arbeit die Themen K6rperlichkeit und Sexualit/~t von 
Jugendlichen be- und verarbeitet werden kSnnen, sodass sie die Selbstreflexion 
des eigenen K6rper- und Genderkonzepts ermSglichen. Florian KrauJ3 und 
Dagmar Hoffmann stellen darfiber hinaus die Ergebnisse einer qualitativen Stu- 
die mit 16- bis 18-j/~hrigen Jugendlichen aus dem Winter 2004/05 vor, in der der 
mediale Einfluss auf M~innlichkeitsentwarfe und Genderkonzepte untersucht 
worden ist. Sie k6nnen anhand ihres Interviewmaterials verdeutlichen, dass 
Jugendliche in ihrer Selbstwahrnehmung des K6rpers und der eigenen Sexualitgt 
nicht frei von medialen Angeboten sind. Und Anna Tasja Fliigel beschgftigt sich 
mit der Akzeptanz von Sch6nheitsbildem und SchOnheitsvorgaben, wie sie in 
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der Doku-Soap ,,The Swan" pdisentiert worden sind. Die Ergebnisse ihrer 
Gruppendiskussionen mit M~tdchen in Hameln und Berlin verweisen darauf, 

dass Jugendlichen klar ist, dass der  K6rper ein ,reflexives Identitatsprojekt' ist, 
das gestaltet und zur Identit~itsbestimmung und Selbstpositionierung genutzt 
werden kann. K6rperideale werden aber yon ihnen nicht allein tiber die media- 
len Angebote ausgehandelt, sondern es sind ~ r  sie die Vorbilder aus der sozia- 
len Nahwelt von nachhaltiger Relevanz ebenso wie lebensweltliche Erfahrungen 
von unmittelbarer sozialer Anerkennung. 

Die vorliegenden empirischen Beitr~ige greifen das vielseitig reklamierte 
Desiderat auf  und liefern erste wichtige Befunde ftir die Sozialisationsrelevanz 
medialer Angebote und Umwelten. Dabei wird zum einen deutlich, dass es nicht 
eine Lesart yon medialen Angeboten gibt und dass die Aneignung und Ableh- 
nung medialer Angebote individuell im Zusammenhang mit lebensweltlichen 
Erfahrungen von Jugendlichen steht. 
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