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Mit Band 10 der Fachheftreihe FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND

FAMILIENPLANUNG legt die BZgA eine Untersuchung zum Thema „Pornographie und

Jugendmedien" vor.

Die Autoren Joachim H. KNOU- und Andreas MOLLER kliren in cinem ersten Kapitel den

Begriff„Pornographie" hinsichtlich seiner Inhalte und der Ansichten daruber. Dazu werden
neben den Definitionen in Lexika und Handbiichern auch staatliche Vorgaben und juristi-
sche Belege ausgewertet. In den nachfolgenden Kapiteln werden Printmedien und visuelle

Medien, die sich entweder dezidiert anJugendliche wenden oder aberjugendlichen zumin-

dat zuginglich sind, in Hinsicht aufpornographische Inhalte analysiert.

Der Aspekt „Wirkungsmechanismen" liegt den Autoren besonders am Herzen. In der

Untersuchung kommen sie zu dem Ergebnis, dal bisher tabuisierte Aspekte von Sexualitat
durch einen Wertewandel zu einem neuen gesellschaftlichen Konsens fuhren k6nnen. Geht

man davon aus, daG Normen und Werte im Laufe derZeit einem Wandel unterliegen, ist ihr

Rat zu cinem bedenkenden Umgang mit Pornographie durchaus Qberzeugend.

Die vorliegende Studie klammert die theoretische Diskussion aus, zieht aber durchaus poli-
tisch relevante Schlusse. Der Autor plddiert fur die gesellschaftliche Selbstregulation im
Sinne von pluralistischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Er fordert dazu auf, die

Diskussion um Pornographie undjugendschutz vermehrt pluralistisch-gesellschaftlich zu

fuhren.

Die BZgA wird sich auch weiterhin dem Thema .Sexualitit und Pornographic" widmen.
Unser Interesse wird in den nichstenJahren insbesondere der Entwicklung im Bereich der
elektronischen Medien gelten.

Abteilung Sexualaufk rung,
Verhatung und Familienplanung

Mai 1998

FORSCHUNG UND PRAXIS OER SEXUALAUFKL RUNG UND FAMILIENPLAIUNG, BAND 10 5
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Kaum eine Thematik ist in der Gesellschaft derart umstritten wie „Pornographie". Zuneh-
mend komplexer wird die Materie, wenn Pornographie im Zusammenhang mit der von ihr

hervorgerufenen Wirkung untersucht wird. Vordergrundige AuBerungen und Klirungsver-
suche werden dem Problem nicht gerecht. Sieht man auf Formen, Inhalte, gesellschaftliche
Bedingungsfaktoren und „Tabu-Setzungen", so werden Begriffund Sache noch komplizier-
ler.

Einfach zu fassen in diesem Sinne ist zunichst der Gegenstand der Pornographie. Er beruhrt
cin elementares Bedarfnis des Menschen, das Leib und Seele in einem Spannungsverhilmis
hilt, in dem sich das Menschsein auch aufexistentielle Anspruche reduziert. Zu solch ele-
mentaren Anspruchen gehdrt fraglos die Sexualitlt, die sich in diesem Zusammenhang
zunachst wertfrei darstellt. Schwierig zu fassen ist die Wirkung der Pornographie, weil die

Darstellung des Bed(irfnisses Sex in Sprache und Bild seit Generationen zu einem nicht

enden wollenden Streit um .unzQchtige Schriften" gefuhrt hati.

Diese Diskussion wurde mit leder Einfuhrung eines neuen Mediums vom Buchdruck iiber

Kino, Comics und Fernsehen bis zum World-Wide-Web im Internet immer wicder neu,

immer wieder widerspruchlich und immer wieder vehement gefiihrt2· Sie beinhaltete stets

die grundsdtzliche Er6rterung von Werten, ihrem Wandel und den vermeintlichen Unter-

gang von Zivilisation und Kultur im Sinne eines Kulturpessimismus. Unseres Erachtens ist
der Streit um Pornographic und ihre Wirkung hiufig auch eine Scheindiskussion und Spie-
gelfechterei, in der sich gesellschaftlicher Konsens uber das Thema Pornographie hinaus
immer wieder neu definiert. Die Wertediskussion nimmt in jungster Zeit, auch vor dem

Hintergrund der sogenannten .Tendenzwende93 einen besonderen Stellenwert ein, wobei
die nachdrucklichen Verfechter eines eher statischen Wertebegriffs ienen gegenuberstehen,
die von einem Wertewandel ausgehen4. Zwischen diesen beiden Polen findet die Auseinan-

dersetzung mit dem Thema „Gewalt, Medien und Gesellschaft" statt.

1 siehe Anhang, Kap. 5.2: Wekerfuhrende Literatur

2 Als akiuelle Beispiele seien angefuhrt: DREWES, D. (1995): Kinder in Datennetzen, Frankfun; SPIEGEL-special, Nr. 3/1996: Die Multime-

dia·Zukunft; PRO7 Sendereihe 2 gegen 2' mit einem Beitrag UberJugendsexualitm und der Bewegung.Wahre Liebe wartet' - Diskussion

mil Margit Tetz vom .Dr. Sommer·Team* der BRAVO; BRAscH, M., ELMER·DEwrrT, PH. (1995): On a Screen near you: Cybe:porn, in:

Time 3 Juli, Volume 146, Nr. 1

3 Der Begrifi.Tendenzwende' taucht bereits vor der politischen Absichtserkl3rung der Regierung Kohl 1984 auf, und sollte Ober das Politi-

sche hinaus als eine neuesitiliche Ordnung, aufder Grundlage verbindlicher Wer,·und Normvomellungen im gesellschaftlichen Miteinan·

der, verstanden werden. Im Verauf der politischen Entwicklung ist wiederhok die Ein16sung dieser Zielperspektive angemahm woden;
heuie wird der Begriffvor allem dazu verwandt, um die mo:alische Orientierung der geselischaftlichen Verhilinisse seit den 8*Jahren als

andauemdes Problem zu kennzeichnen. vgl. KALTENBRUNNER, G. I (Hrsg·) (1980): Nestw3rme in erkalteter Gesellschaf, Freiburg
4 Aufdiesen Sachverhalt gehen wir spiter noch ausf hdich im Kapitel 4.2 ein.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 10 7



 RAGEHORIZONT,  ORGEHENSWEISE

  UND UNTERSUCHUNGSMETHODEN

Bei dem vielfach unbestimmten und subjektiv oder normativ formulierten Begriff .porno-
graphic' stellt sich zundchst die Frage nach den inhalten von und Ansichten uber vermeint-
liche oder tatsachliche Pornographie.

• Welche Formen der sexuellen Darstellung begegnen uns wo, mit welcher Absicht und
welcher vermuteten Wirkung?

• Gibt es einen gesellschaftlichen Normen- und Wertekonsens, der einer gegenwirtigen
Sexualisierung entgegensteht odersie toleriert?

• Welchen Wandlungen ist dieser Konsens in jiingerer Zeit unterworfen gewesen?

• Wle wird unter verschiedenen weltanschaulichen, religi6sen, konventionalen oder

naturgemiGen Vorgaben mit „Pornographie" umgegangen?

• Bestehen Altersspezifika hinsichtlich derAttribuierung .pornographisch"?

• Uber welche Kontrollm6glichkeiten verfugen Staat und Gesellschaft im Rahmen der

Jugendschutzgesetze und Medienkontrollorgane?

Untersucht wurden die Medien mit dem Verfahren der systematischen Inhaltsanalyse5, die

als eine informelle Methode der Auswertung von Text- und Bildmaterial den Vorteil hat,
nicht festen Kategorien folgen zu mussen und flexibel auf die spezifischen Gegebenheiten
des Themas „Pornographie' einzugehen6.

Die Objekte der Inhaltsanalyse aus dem weiten Bereich Jugendmedien' werden nicht nach
ihrer Verbreitung, ihrem Nutzungsprofil oder besonders spektakuldren Auffdlligkeiten aus-

gewahlt

5 vgl. hierzu auch im folgenden: SILBERMANN, A. (1967). Systematische Inhaltianalyse, in: KONic, R. (Hrsg.) Handbuch der empirischen
Sozialforschung„1. Bd,Stuttgart. S. 570-594

6 zum Problem der Kategorienbildung: RoTH, E. (1993) (ling·)'. Soziatwissenxhaftliche Me,hoden, Leh, und Handbuch fer For:chung und

Praxis, Munchen, S. 450

FORSCHUNG UND PIAIS DER SEXUALAUFKLIQUING UND FAIWILIENPLANUMG, BAND 10 9



• Im Bereich Printmedien werden alle Titel untersucht, die in NRW unter dem Signet
Jugendzeitschrift" firmieren und erhiltlich sind.

• Alles, was untersogenannten elektronischen Medien subsumiertwerden kann, wird

exemplarisch und nach dem Grad derVerfugbarkeit betrachtet.

• Eswerdenauch Medien in die Untersuchungmiteinbezogen, die nicht primir
Jugendmedien sind, aber in unterschiedlicher Intensitbt von ihnen konsumiert werden.

Eine durchfihrbare und auch plausible Wirkungsforschung, die die Medienrealitit von

Jugendlichen und die daraus abgeleiteten Verhaltensinderungen in Sprache, Gestus, Hand-

lung und Wissenszuwachs uber eigene und fremde Sexualitat abbildet, kann unseres Erach-

tens nicht den .klassischen" Weg der Befragung und statistischen Auswertung gehen. Die

„Prim rquelle jugendlicher' bleibt aus vielerlei Grunden verschlossen. Es gibt eine R€ihe

von Schwierigkeiten, denen zahlreiche Untersuchungen ausgesetzt sind, wenn Altere Ji n-
gere befragen, wenn Wissenschaftler das Selbstverstindnis Jugendlicher erkunden wollen,
selbst wenn Alters- und Sprachbarrieren umgangssprachlich aufgehoben werdeni. Repri-
sentative Untersuchungen belegen vielfach derartige Schwierigkeiten, die unter anderem

bei ihrer Reprisentativitit, in ihren Frageformen und in ihren Fragerepertoires liegen.

Hinzukommen, was Fragen sexueller Selbstaussage betrifft, Formen jugendlichen Sprachge-
„fuhls und Mechanismen der Verstellung gegeniiber Alteren sowie ein „Imponiergehabe,

das wir vor allem an provozierten Dokumenten des jugendlichen Selbstverstindnisses ab-

lesen k6nnen. Untersuchungen von Jugendlichen selbst, z.B. im geschlossenen System
.Schule", sind auch nicht geeignet, jugendliche Realitit abzubilden oder die Basis fur eine

tiefer gehende Auswertung zu steliens.

7 Als Beispieledizu unter miderem: ZAIMOGLU, F. (1995): Kanak Spnk, 24 MiBtane,·on, Rande der Gesellxhaft, Be,lin, besonders S. 59 ff.

8 Sch lerinnen und Schuler der Albert-Sdiweitzer-Realschule in Dor[mund  hrten in der 10.Jahrgangsstufe eine Umfrage zum Sexualver·

haltenihrer Mitschi ler dud, unveraffentlicht

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLIRUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 10



13.0 SEXUALITAT UND PORNOGRAPHIE IN MEDIEN-
WISSENSCHAFT UND MEDIENWIRKUNGSFORSCHUNG

Die Entwicklung der Medienwissenschaft gestattet es heute, ein umfangreiches Reservoir an

Arbeiten auszuwerten, die das Wissen um Medien und ihre Nutzung durch einzelne demo-

graphische Gruppen verg Bert: In der erzieherischen Praxis in Elternhaus, Kindergarten
und Schule wird man immer wieder mit Fragen und Problemen zum Zusammenhang von

Mediengebrauch und identititsbildung konfrontiert. Ein Kind verhdit sich aggressiv, und
Eltern und Erzieherinnen aberlegen in einem solchen Fall, ob das aggressive Verhalten des
Kindes z.B. auf einen zu hohen Fernsehkonsum zuruckzufuhren ist. Das wire eine Argu-
mentation, die zu kurz greift.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PADAGOGISCHE PRAXIS

Zu diesen Fragen, d.h. Fragen zur Medienerziehung im direkten (Soll mein Kind Bberhaupt
oder ab wann wieviel fernsehen?) oder im vermittelten (Ist eine Verhaltensauff lligkeit auf
einen zu hohen Medienkonsum zuruckzufuhren?) Sinne, „geben die vorliegenden Untersu-

chungen und Studien zum Thema Mediengebrauch im Alltag einen aufkl renden Einblick
in die Konstruktionsprinzipien und -prozesse von Lebens- und Familienwelten. Oricntie-

rungspunkt ist der Zusammenhang von Mediennutzung und sozialem Kontext. Medienfor-

schung ist so verstanden eine ,Strukturwissenschaft', die Hintergrundwissen fur die Praxis

geben kann."9 Die Entwicklung von einer zivilisationskritischen, lede medientechnische
Innovation ablehnenden „Bewahrpddagogik' hin zu einer, die geselischaftliche und techni-
sche Entwicklung konstruktiv begleitenden umfassenden Kommunikationspiidagogikio, ist

11unseres Erachtens weithin abgeschlossen .

EINSCHATZUNGEN ZUM WIRKUNGSRISIKO

Bisherige Ergebnisse der Medienwirkungsforschung sind zumeist auf der Grundlage von

Momentaufnahmen zustande gekommen und k6nnen allenfalls aufphysiologische Verin-

derungen - etwa im Sinne einer Erregungssteigerung - hinweisen. Daraus aufeine Vermeh-

rung oder sogar das Zustandekommen von Pornographiekonsum schlieBen zu wollen, wJre

unseri6s. Neuere Idngerfristige Untersuchungen zu Wirkungen von haufigem Pomogra-
phiekonsum!2 sind kaum bekannt, das gilt fur die Wirkungsforschung insgesamt und auch

9 vgl· CHARGON, M. et al. (Hrsg.)(1992). Medienkindheit -Medienjugend. Eine Einf ihrungindieaktuelle kommunikationswissenschaft-

liche Forschung, Munchen, S. 115 f

10 s. Anhang, Kap. 5.2: Weiterfuhrende Literatur

11 Noch eher in der Tradition der .Bewahrpidagogik· stehr. GLOGAUER, W. (1993). Kriminalisierung von Kindem undjugendlichen dur{h

Medien. Wirkingengewaluitiger, sexueller, pomognphischer und samnischer Damellungen, Baden-Baden

12 Genanntwerden massen hierzweiumilnglichere Arbeiten: ERTEL, H. (1990). Erotika und Pornographie. Reprisentative Befragung und

psychophysiologische Langzeiumdic :u Konsum und Wirkung, Munchen; und LUK£SCH, H. e, il. (Hng.) (1990):Jugendmedienitudie.
Eine Multi-Medien-Untersuchung uber Fernsehen, Video, Kino, Video· und Computespiele sowie Printprodukte, Regensburg.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKL RUNG UND FA ILIENPLANUNG. BAND 10 11



fur weitere Medienangebote. Zwar sind etwa in der Wdhlerforschung und allgemein in der

Forschung zu habituellen Motivationen und deren Aufweichungen durch eine lingerfri-
stige Beeinflussung einige Auischlusse erzielt worden, sie reichen aber nicht, um sie auf

andere Themenbemiche und Angebote auszudehnen.

Henner ERTELD kam nach Beobachtung von Versuchspersonen, die uber einen Ibngeren
Zeitraum mit Pornographie konfrontiert wurden, zu dem Ergebnis, dail es nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen zu einer Verinderung von Einstellung und Wahrnehmung
durch Pornographiekonsum komme. Insbesondere bei wenig intelligenten Versuchsperso-
nen gibe es Schwierigkeiten, pornographische Darstel!ungen eindeutig als fiktional zu

erkennen, was zur Folge habe, daG sie die Ar die Pornographie typischen Handlungsmuster
auch aufihre Wirklichkeit ubertrugen und vom jeweils anderen Geschlecht entsprechendes
Verhalten erwarteten.

Man kann die Wirkungsproblematik der Pornographie in der Schwebe halten; so, wenn

eine Gesellschaft die schadlichen Wirkungen von Pornographic deshalb Rir bewiesen halt,
weil bedeutend mehr Indikatoren fur ein Wirkungsrisiko als fur generelle Harmlosigkeit
sprechen. Der wissenschaftlichen Behutsamkeit sind weder die jugendpolitischen Malinah-

men noch das 6ffentliche BewuBtsein gefolgt Fiir die jugendpolitische Voreiligkeit stehen

vielfdltige, sich oft wiederholende Zensur- und IndizierungsmaGnahmenI., fur die Unbe-

dachtsamkeit des 6ffentlichen BewuBtseins stehen Presseberichte, in denen nach wie vor

einfachsten Denkmodellen gefolgt wird, woht auch deshalb, weil deren Erklirungsmuster
einfach zu vermitteln sind. Hierzu mag als ein Beispiel aus jungster Zeit die vielfiltig
gefuhrte Diskussion um pornographische Abbildungen und Texte im internet dienen. Man

kann sich bei der Lektare von Tagespresse und Illustrierten des Eindrucks kaum erwehren,
daR die Redakteure mit minimalem Rechercheaufwand ein publikumswirksames Thema

immer wieder neu prisentieren; die Umschau lehrt, dal immerwiederdie gleichen WWW-

Seiten genannt werden.

Fundierte Berichte und neuere wissenschaftliche Publikationen, die sich mit diesem Thema

auseinandersetzen, sind seltents. Insofern bewegen sich die meisten Befurchtungen des

Jugendschutzes im Hinblick auf die Wirkung von Sexualdarstellungen auf der Ebene der

Spekulation,6. Als Zwischensumme verweisen wir auch noch auf eine juristische Bewer-

tung: „Es fehlen wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse uber die Folgen der lingerfristigen
Konfrontation mit pornographischem Material:n Als Resume bleibt erst einmal nur die

13 ERTE:., H. (1990): E,otika und Pomognphie. Repdsenwive Befragung und psychophysiologische Langzeitstudiezu Konsumund Wirkung,
Munchen,S. 15 ff.

14 so z.B. die wiederhoken Indizierungen, gefolgt von Indizierungsauthebungen von liteln wic Josefine Mutzenbacher, Fanny Hill, Die

Marquise von O. oder Opus Pistorum

15 so z.B. SPIEGEL-SPECIAL, Nr. 3/1996: Dic Multimedia·Zukunft, Sex, Login und Interna. Reportcrund der Schweinkram im Netz,
S. 148-156; DREWES, D.(1995): Kinderin Datenne:zen, Frankfurt

16 vgl. von GoTTBEAG,J. (1995):Jugendichutzinden Med,en, Berlin, S. 60

17 SCHRoEDER, F.-CH. (1992):Pornographic,Jugendichutz und Kunstfreiheit, Karismhe, S.9

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUPKLIRUNG UND FAM1UENPLANUNG, BAND 10



Beschreibung erkannter Phinomene und vor allem die noch vage Hoffnung aufeine Wir-

kungsanalyse aufgrund lingerfristiger Beeinflussungen.

-me MODELLE, THEOREME, STANDARDS
ZUR  IRKUNGSPROBLEMATIK VON MEDIEN

Die Diskussion in der Medienwirkungsforschung, ihre Grundiagen und die Inanspruchnahme der

benachbarten Disziplinen wie kommunikationswissenschaftliche, soziologische und psychologische
Forschung, wird in den 90er Jahren gr6Btenteils differenziert und seri6s gefuhrt. Medienwirkungsfor-
schung und Medienwissenschaft hat sich von der - ihre Wurzeln bildenden - Auftrags- oder Marktfor-

schung emanzipiert und zu einer Grundlagenforschung entwickelt, die wissenschaftlichen Standards

genugt.

Bisherige Untersuchungen zur Wirkungsproblematik lassen nur einige Einsichten als unstrittig erken-

nen. So scheinen lineare Erklarungsmuster in einer serids zu nennenden Wirkungsforschung widerlegt
zu sein. In der Medienwirkungsforschung wird zur Problematik der medial vermittelten Gewaltz.B.von
Benesch differenzierend vermerkr. „Die Kritik an einfachen ,linearen' Modellen ist seit den letztenlah-
ren ziemlich einhellig: Man glaubt nicht mehr an diesen Mythos. - Trotzdem gibt es naterlich Anldsse,
die Folgen zeigen. Diese Einschr3nkung versucht man mit der Unterscheidung von schwacher und star·

ker Kausalitat zu uberwinden. Schwache Kausalitat besagt: Gieiche Ursachen haben gleiche Wirkung;
starke Kausalitit dagegen: Ahnliche Ursachen haben ihnliche Wirkungen. Letzteres ist auszuschlietien,
w hrend die schwache Kausalit it von vielen psychologisch Rir mdglich gehalten wird: 18

Vielfach werden Wirkungsfragen in den Kontext psychologischer Verhaltens- und Lerntheorien einge-
better und diann die Oberlegung angeschlossen, ob Medienwirkungen gerade unter dieser Perspektive
eher deutbar und vorhersagbar seien. Abgesehen von einigen theoretischen Verfeineringen der Medien-

wirkungsforschung hat diese Ruckprojektion kaum neue Erkenntnisse gebracht. Es muG abergerechter
weise daraufhingewiesen werden, daG die Oberprufung der Medienwirkung mit den Mitteln vorliegen-
der Hypothesen zumindest belegt hat, dag die Simulations- oder Katharsishypothese kaum als

Erklin,ngsmuster furWirkungen dienen kann 19.

Eindeutig widerlegt hat ERTEL die sogenannte Spiraltheorie, die vonjugendschutzern m den 7Oerlahren
- Einzelfdlle gibt es auch heute noch - vertreten wurde und die folgendes besagt: Erotische Bilderwer-
den zursexuellen Stimulanz benutzt, sie verlieren aber nach einergewissen Zeit ihren Reiz; die Folge ist
die Suche nach „schdrferem" Material. Es entsteht eine Spirale, die aus dem Zusammenspiel von Stimu-

lus und Erregungspotential zu einem immer st§rkeren Bedurfnis nach Tabubrechung Rihrt, bis hin zur

harten Pomographie. Es gibt im Bereich der pornographischen Darstellung nicht automatisch ein stin·

diges Steigerungsveriangen; Anreiz verspricht nicht das Mehr an pomographischem Raffinement, son-

dem eher dias Mehr an konsumierter Menge. In abweichenden Einzelfallen ist zu bedenken, daE der

kontinuierliche, suchtartige Konsum pornographischer Erzeugnisse auf eine isolationistische Pers6n-

lichkeitss tniltur hinweisen durfte, die eher im mittleren Erwachsenenalter, denn im Jugendalter anzu-

treffen ist20.

18 BENESCH, H.(1992): Autom,knspiele, Heidelbeig,S. 41 f.

19 siehedazu u.2.: ALBRECHT, G.(1992): Die Verantwortung ltirden Schutzderjugendmedien, in: Medienpraktisch, 1/92, S. 16

20 vgl. SCHAFERS, B. (1994): Soziologiede,Jugendalters, 0pladen 5, S. 217. Wir werten witerhin das Fekium, das die Kriminalstatistik Sitt-

lichkeitsdelikie im Jugendalter nicht ausweist, nicht als Beles Ar die unterschiedliche Intensitit im Umgang mit Pornographie
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11.2 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

Wir gehen davon aus, daR Pornographie nur im Kontext eines Gesamtwerkes, eines Titels

odereiner Darstellung zu bestimmen ist, weil eine statische Definition nichtgelingen kann.
Zudem unterliegt Pornographie dem Wandel des gesellschaftlichen BewuBtseins und dem

dadurch bedingten Wandel von Werten und Normen. Wesentlich ist aulerdem, dall wert-

orientierte Erziehung auch Elemente der Gegenliufigkeit aufzeigen muG und nicht einfach

gesellschaftliche Bewulitseinslagen reproduzieren kann.

Jugendschutz besteht nicht zuletzt darin, positioneller Padagogik Geltung zu verschaffen

und bei geselischaftlichen Wertirritationen moderierend einzugreifen. Vor diesem Hinter-

grund wird aktuell die Notwendigkeit einer positionellen Padagogik wieder verstirkt

bedacht. Wir haben an anderer Stellezi versucht zu belegen, dati eine wertabstinente, nicht-
autoritdre Erziehung, wie infolge der sogenannten 68er Bewegung praktiziert, einen Ana-

chronismus darstelit.

Heute sind Begriffe wie Wertsicherheit, Werterhaltung und positionelle Pidagogik ebenso
im 6ffentlichen Gespr ch wieder zugelassen wie auch Hinweise auf das staatliche Ord-

nungsrecht, das im rechtlichen Jugendschutz durchaus seinen Platz hat. Zwei in Relation

stehende Aspekte mussen zunachst festgehalten werden: Eine definitorische Bestimmung
von Pornographic 138t sich nur aus dem Zusammenhang eines in Rede stehenden zu begut-
achtenden und z.B. mit Indizierung zu belegenden Produkts und aus den gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen und BewuBtseinskontexten ableiten; diese Primisse setzt alterdings
die Liberalit t nicht zur Libertinage frei.

DIMENSIONEN VON SEXUALITAT

Die Auseinandersetzung mit dem Begriffder „Pornographie" in Lexika, Realenzyklopidien,
Aufkldrungsbuchern und Handbuchern sowie die Untersuchung von „Pornographie" im

Kontext staatlicher Vorgaben und juristischer Belege, wie Gesetzen, Verordnungen, Urtei-

len, UrteilsbegrQndungen, Gutachten und Expertisen, wird in ihrer Komplexitit eine
Arbeitsdefinition ermuglichen. Die erarbeitete Definition soil helfen, mindestens zwei

grundlegend auseinanderfallende Dimensionen von Sexualitdt zu trennen: einmal Sexua-
litit als zentrale, noch niher zu bestimmende Wesenseigenschaft des Menschen (der Natur),
sodann Sexualitat als effektives Instrument, um aufden Menschen einzuwirken oder ihn in

seiner Lebensumwelt zu bestimmen.

21 vt. KNon,J· H. (1993): Gewa!  und Spite, Desseldod
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Medien, die sich mit der Sexualitdt im ersten Sinne beschdftigen, verfolgen aufk!3rerische,
wissenschaftliche, erklirende und dokumentierende Absichten aus den Bereichen Medizin,
Biologie, Psychologie und Soziologie. Der zweite Aspekt wird unter medienspezifischen
Fragestellungen der interessantere sein, da sich hier die verschiedenen Rezeptionsebenen
von Sexualitit aufzeigen lassen und die Konflikte zwischen Jugendschutzaspekten und
eventuellen Aufkldrungsinteressen sichtbar werden. Die Definition von Pornographie wird
eine M6glichkeit er6ffnen, Pornographic von den Formen instrumentalisierter Sexualitat in
den Medien abzugrenzen: Erotik als Csthetischer Reiz um seiner selbst willen, „plumpe
Anmache" versus subtile, asthetische Reizverstirkung in der Werbung, .Aufreitier" fur

Filme, Magazine und Dokumentationen, pornographische Stimulation, Befriedigung von

Sensationsgier, Provokation.

DAS STICHWORT „PORNOGRAPHIE" IN NACHSCHLAGEWERKEN 22

Kommentierte Wortfeldanalysen in Duden, Nachschlagewerken und Schulbuchern - allge-
meine Printmedien -, deren freie Zugdnglichkeit gewdhrleistet ist, machen die Anderungen
in der Be- und Umschreibung von Sexualitatdeutlich; Witzkultur und Graffiti als Indikator

allgemeiner sprachlicher Verfugbarkeit von Wissen und Halbwissen Ober Sexualitit sind

gute „Zeitgeist'indizes23. Sie k6nnen im Rahmen einer Inhaltsanalyse Auskunft uber den

gegenwirtigen Umgang mit Pornographie und Sexualitit in der Gesellschaft geben. Wir

beschrinken uns hicr auf Nachschlagewerke.

Pornographie, die: (vom grch. porne, „HureD, un-

ruchtiges Schrifttum; Pomograph, Verfasser von

pornographischen (unzuchtigen) Schriften. Zu ih-

rer Bek3mpfung haben die Kulturstaaten 1910 in

Paris ein internationales Abkommen getmffen, auf

Grund dessen das Dt. Reich 1911 eine Dt. Zentral-

stelle (seit 1937: Reichszentrale) zur Bekampfung
unzuchtiger Bilder, Schriften und Inserate errichtet

hat; erginzendes Abkommen 1923 in Genf. Die

nationalsozialistische Regierung hat in Erkllung
von Punkt23 des Parteiprogramms schon in dener-

sten Tagen des Umbruchs einen entschiedenen

Kampfgegen die Pornographie in ieder Form auf-

genommen und bes. den uberwiegend in judischen
Handen gelegenen Handel mit Pornographie rest-

los beseitigt. Der geistige Kampfdes nationalsozia-

listisdien Schrifttums bir Reinerhaltung von Lite-

ratur und Kunst und gegen das Au kornmen neuer

pornographischer Werke wird polizeilich unter-

stutzt durch die kriminal- und grenzpolizeiliche
Uberwachung des Schmuggels aus dem Ausland.

Meyers Lexikon, B4 8, Izipzig 1940,
S. 1354-1355

22 ber duichtigawurden Eininge,b 1940

23 Wir verweisen an dieser Stelle aufdie Forschunprich[ungder Geistesgeschichte im Sinne der Zeitgeistforschung, wie sie in der Genealogie:
BRANDES, GROETHUYSEN, WACH, LAMPRECHT, SCHOFFS ausgewiesen ist. Die Geistesgeschichte im Sinne der Zeitgeistforschung mugie

ihren Versuch, sich als selbst3ndige Universititsdisziplin zu etablieren, inzwischen einstellen, da die wissenschaftliche Vorgehensweise
inzwischen auch von anderen Geisteswissenschaften ubernommen wurde. Siehe: SCHoF.ps, H.-J· (1956):Was ist undwaswill die Geistesge-
schichte, Gd:tingen, (DERs.): Deutsche Geistesgeschichte der Neuzeit, 5. Bde., Mainz 1977-80.
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Dieser wenig hilfreiche Eintrag zur Bestimmung einer Pornographiedefinition liBt offen,
was „unzuchtig" ist. Er zeigt iedoch, wie der nationalsozialistische Rassenwahn darum

bemuht ist, die Verantwortung fir alle gesellschaftlich unerwunschten Phinomene judi-
schen Burger zuzuschreiben.

pornography: Obscene or licentious writing or painting

Webster's New Collegiate Dictionary, 2 nd Edition, Springfield/USA 1949, S. 657

Hier findet sich zusatzlich zum „unzuchtigen' (licentious) noch die unkommentierte

Erganzung „obsz6n", die es erlauben wurde, auch Tabubrache ohne direkten sexuellen

Bezug als „pornographisch" amusprechen.

Pornographiddie: Schmutzliteratur, Schund

Der Neue Herder, Bd.2, Freiburg 1952,S. 3356

Diesersich in direkter Linie an Traditionen der Weimarer Republik anlehnende Eintrag liBt

unter Verzichtauf irgendeine Erklarung alles offen.

Pornographie, die: (zu grch. porne, „HureD, unzOchtige Darstellungen in Won und Bild; pornographisch,

unzachtig
Der GroRe Brockhaus,Bd. 9,Wiesbaden 1956,S. 312

Neben dem Verweis auf die etymologische Herkunft des Wortes enthlit dieser Eintrag nur

den Hinweis auf,Wort" und „Bild'.

Pornographie, die: 1. grch. = unzuchtiges Schrift-

tum und „sdimutzige" Zeichnungen
2. Das vorzeitig sexualisierte Kind zeigt die Nei-

gung, seine geschlechtlichen Vorstellungen wart-
lich oderbildlich zum Ausdruck zu bringen, um 6

nerseits sid, von diesen Vorstellungen zu entlasten
und andererseits, um sich vor anderen Kindern

wichtigzu machen.- Leideristunserheutiges Kind

kaum zu schatzen vor anzaglichem Bildmaterial,

vor „Zeichnungen" in Bedurfnisanstalten, und

vom Hdren von Zoten. Die pornographische Lite-

ratur der Erwachsenen steht„hoch im Kurs'.

Hanselmann, H. (Hrsg.): Eltern-I xikon, Ziirich

1956,5.307-308

Auf die undeutliche griechische Obersetzung folgen definitorisch stark „bewahrpadagogi-
sche' und zivilisationspessimistische Erkldrungen. Interessant ist hier der Hinweis auf„vor-
zeitig sexualisierte' Kinder, die Frage wann ein Kind „sexualisiert' ist bzw. wann es aufge-
klart werden sollte, fehlt jedoch.
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Pornographie,die. Schriftliche oderbildliche Dar

stellungen, diedas sittliche Empfin(len im engeren
Sinne der „Unzucht" verietzen. Die Verbreitung
solcher Darstellungen wird mit Gefdngnisstrafe
(auch mit Verlust der bargerlichen Ehrenrechte

oder Polizeiaufsicht)geahndet(§ 184 StGB). § 1842

des StGB bestimmt autierdem : „Wer Schriften, Ab-

bildungen oder Darstellungen, welche, ohne un-

zuchtig zu sein, das Schamgefahl grablich verlet-

zen, einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt
aberlaBt oder anbieter, wird mit Gefingnis ...

be-

straft.=

Pens€, R. (Hrsg.)2 Lexikon der Sozial- undJugend-
hilfd Kaln 1963, S. 246-247

In diesem Eintrag wird weniger auf den Tatbestand, als auf die Rechtsfolgen abgehoben.
Interessant istdie Angabe des zeitgen8ssischen § 184 StGB. Erenth :It eine Rechtskonstruk-

tion bestehend aus Schamgefuhlverletzung, ohne „unzuchtig" zu sein; diese Erweitcrung
um den Begriff Scham mutet zwar auf den ersten Blick moderner an, da der Begriff der

„Scham' die Zeitliufte unseres Erachtens weniger starr uberdauert, als Begriffe aus dem

Wortfeld der Pornographie. Andererseits ist eine Schamgekhlverletzung derartig individu-

elI, daR man kaum von einer einheitlichen gesellschaftlichen Norm oder einem konsens-

fahigen Rcchtsgut sprechen kann.

Pornographie, die: Literarische (bzw. bildliche)
Darstellung von (sexuellen) Unzuchtigkeiten,
Obszdnitdten, die als eigentlicher, wenngleich oft

verschleierter Zweck der Niederschrift erscheinen.

Sdion im Altertum und im Mittelalter gab es Por-

nographie. Gegenwdrtig sind sie in dekadenten Ii-

terarischen Erzeugnissen der zerfallenen kapitali-
stischen Gesellschaft sehrhaufig. Die Pomographie

bildet auch einen wesentlichen Teil derSchundlite-

ratur, deren volksfeindlicher Charakter offensicht

lich ist.

Meyers neues Lcxikon, Bd. 6, Izipzig 1963,S.640

Von der Tendenz her ist diese Definition kaum anders zu bewerten als der Eintrag aus Mey-
ers Lexikon von 1940.

Pornographic, die: 0 Schund- und Sdimutzlite-

ratur. In dem aus dem Ende des 19 Jh. stammen-

den, begriffi. nicht teicht zu bestimmenden Aus-

druck Schund (S.) und Schmutz (Sch.) meint Sch.

das Schamgefahl verletzende unzuchtige Verdf.

(Pornografie), S. im allg. ethisch minderwertige u.

meist (aber nicht zwangsliiufig) auch dsthet. wertio-

se, nur aufdie Sensationslust der Leser berechnete

Schriften. Seit dem spiteren 19.Jh. erlangte dieses

die Lit. fr·iher schon begleitende Phdnomen durch

die Maglichkeit des Massenkonsums der stark an-

gewachsenen, nun allg. lesekundigen Bevdlkerung
weite Verbreitung: als „Hintertreppenroman",
dann als minderwertige Kriminal- od. Abenteuer-

gesch., zu denen bald Teile der Boulevard-Presse u.

der Illustrierten, „Aufkldrungs-Schr.", Magazine
u.a. traten. Die besondere Bedrohung derjugend
(starke Aufnahme- bereitschaft dieser filr die Per-

sdnlichkeitsformung entscheidenden Altersstufe

Air Lekture u. Bild bei noch beschrinkter Urteits-

fahigkeit) durch die allg. sittl. u. sozialen Gelahren

der Pornographie u. des S. (Vermittlung falscher

Leitbilder u. eines verzerrten Weltbildes, Verfil-

schung echter Werte, Appell an niedere Triebe)
fuhrte in Dtl. z. literaturpdd. Diskussion g. Wol

gast; E. Ackerknecht, Jugend-Literatur und dt. Bil-

dungsideale [19141), prakt:erzieher. MaGnahmen

(z. B. Ausbau v. Jugendbuchereien), seit 1910 z.
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parlanientar. Erdrterung gesetzl. Bek:impfung
(14.2.1914 Entwurfemes Gesetzes gg. Gefahrdung
derjugend durch S. u. Sch.,da §184 StGB nurgrob
pornograph. Schr. erfalite). Das Reichsgesetz z. Be-

wahrung der Jugend vor S. u. Sch.-Schr. (ed. E.

Matz - E. Seger [B 19271) v. 18.12.1926 untersagte
zwar deren Hausier- u. StraBenvertrieb u. 6%. Aus-

lagesowie Verkaufu.Ausleiheanjugendlicheunter
18 Jahren, bileb aber infolge Schwierigkeiten bei

der Begriffsauslegung (listenm :Big indiziert nur

„litera. wertloser u. verweril." S., „litera. minder-

wertiger, aber moral. harmloser' S.) oft (bes. bei li-

ter3. nicht ganz ringlosen Schriften) prakt. unwirk-

sam; im Dritten Reich wurde es aufgehoben u. am

25.4.1935 alle „unerwanschten u. das nationalso-
zialist. Kultunvollen gefdhrdenden" Schr. verbo-

ten. Gegen erneute Auswachse wurde in der BRD

am 9.6.1953 das Gesetz uber die Verbreitung ju-
gendgefthrdender Schr. (Bundesgesetzbiatt 1 377;
Durch hrungsverordnung v. 4.3.1954: ebd. 1 31)
erlassen u. in der Fassung v. 29.4.1961 (ed. G. Pot-

gkus [Mn - B 2 19631 mit Kom mentar) pr izisiert.
Nach dessen miteinem erliutemden Katalog v. Tat

bestinden versehener Generalklausel werden Schr.,
ab€rauch Abbildungenu. Darstellungen(z.B. auch

Comicstrips, Schmalfilmeentspr. Inhalts) u. Schal-

laufnahmen, die Kinderu.Jugendlicheinihrersittl.
u. soziaten Entwicklung gefthrden u. aufsie brute-

lisierend od. sexualisierend wirken, aufAntrag des

Bundesinnenministeriums u. der oberstenjugend-
beh6rden der Bundesldnder durch Entscheid der

Bundesprufstelle (zu der auch Vertreter v. Kunst,
Lit., Buchhandel, Verlegerschaft, der Jugendver-
bande u. Jugendwohlfahrt, der Lehrerschaft u. Kir-

chen gehdren; Sitz: Bonn) in eine Liste aufgenom-
men; Vertrieb, gewerbsmdBige Vermietung u.

Werbung sind bei solchen Erzeugnissen so einge-
schr nkt, daB sie Kindern u.Jugendlichen unter 18

Jahren nicht ohne VerstoR gg. das Gesetz (Strafe:

Geftngnis bis zu 1 Jahr od. Geldstrafe) zug ngl.
werden kannen; pornograph. Verbff. unterliegen
diesem Verbot automat. ohne 1ndizierungsverfah-
ren. Das Gesetz schrlinktim Interesse derjugend-
hilfe grundgesetz!. garantierte Freiheiten ein. Seine

Gegner bestreiten seine Verfassungsmbtligkeit.
Prinzipiell leugnen sie den Vorrang der ob ektiven
sittl. Ordnung in allem u. far alles. Demgegenaber
betont das Dekret De instrumentis communicatio-

nis socialis des 2. Vatikan. Konzils (AAS 56 [19641
145-157): „Die Sittenordnung uberragt alle ubri-

gen menschl. Wertordnungen ...
die der Kunst

nicht ausgenommen, u. bringtsieindas rechte Ver-

h ltnis.' Wirksame Bek*mpfung von S. u. Sch. er-

Fordert neben staatl.-gesetzl. Abwehr aufbauende

u. vorbeugende MaGnahmen, die zugleich Gegen-
mittel gg. Kitsch, gg. p d. unerwanschte, aber im

Sinn des Gesetzes nicht Jugendgefdhrdende Schr.,
gg. die Reizuberflutung durch die Massenmedien

uberhaupt sind. Sicherung der Kinder u.Jugendli-
chen in einer festen Ordnung durch Familie, Kir-

che u. Schule, insbes. auch mittels rechter Ge-

schlechtlicher Erziehung u. Hinfuhrung zu einem

geist- u. religionsgeformten Lebensstil; echte Frei-

zeitgestaltung u. Bildung dumh verschied. Formen
der Jugendpilege u. Erwachsenenbildung; Erzie-

hung zu eigenem Urteil u. gutem Geschmack. Fdr-

derung echter Lit. u. Kunst u. der Einrichtungen zu

deren Vermittlung (Schut-,Jugend- u. Volksbuche-

relen usw.). Vollswartbund, konfessionelle Zeit-

schriftendienste u. die Aibeitsstellen dec „Aktion
Jugendschutz" (Bundesarbeitsstelle in Manster

IWestf.1) wirken unablassigaufBekdmpfungderS.-
u. Sch:Erzeugnisse u. Auswachse dec Unterhal-

tungspresse hm.

Lexikon Rir Theologieund Kirche, BiL 9,Freiburg
1964,5.518-519

Dieser umfangreiche Eintrag wurde unter anderem auch deshalb aufgenommen, weil hier
die Genese derjugendschutzgesetze in Deutschland vom Kaiserreich bis zur Grandung der

Bundespriifstelle knapp nachgezeichnet wird. Neben der erkennbaren Position der

Kirchen24 zu Fragen der Pornographic und Sexualit t erscheint hier eine neue Komponente
gegen „Kitsch" und *p d. unerwunschtes", durch die sich die Kirchen in Erginzung des
Staates als eine sinn-, norm- und wertstiftende Instanz definieren. Die Kirchen trcten hier
Zwar in eine Wertediskussion ein, Pornographie wird ledoch daraufnicht bezogen.

24 hiergewiBausschnittanigdurchnureinen Laikonartikeivemeten
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pornography, die: A discription ofprostitutes or prostitution. A depiction (as in writing or painting)of
licentiousness or lewdness: a portrayal oferotic behaviour designed to cause sexual exitement.

Webster'sThird New International Dictionary ofthe English Language Unabridged, Vol. II, Chicago 1966,
S. 1767

Es handelt sich um eine funktionale Analyse dessen, was Pornographie „bewirken' soil.

Erstmalig wird hier nicht Anstandsverletzung o.U. definiert, sondern, losgeldst von zeitlich
und geselischaftlich determinierten Wert- und Moralvorstellungen, der Absichtscharakter
der Pornographie als ihr bestimmendes Wesensmerkmal ange hrt25.

Pornographie, die: Ursprunglich die Darstellung
von Hurerei, heute generalisiert auf Unzachtiges
und Obsz6nitdt leder Art. Sowoht Obsz6nitat als

auch Pornographie sind in groEem Umfang sozial

(gewahnlich auch gesetzlich) definiert; was die be-

stehenden Konventionen einer Zeit und eines Or-

tes verletzt, wird in anderer Umgebung oft eis val-

lig unschddlich betrachtet. (G. D. Wilson)
Arnold,W. u. a. (Hrsg.): Lexikon der Psychologie,
Freiburg 1971, S.817

Eine Definition wird nicht gegeben, dafur allerdings die Unbestimmtheit des Begriffes im

Sinne von Raum und Zeit abhingig charakterisiert; der Gedanke einer m6glichen
„Unschiidlichkeit" findet sich im lexikalischen Beleg nur hier.

Pornographic, die: (grch. pornos „Hurer"), kunst-

lerisch wertlose, das Obszdne betonende Darstel-

lung geschlechtlicher Vorgdnge in Wort und Bild.

Die pornographische Literatur ist Grenzbereich der

erotischen Literatur. Unter den Begriff Pornogra-
phie fallen juristisch gesehen diejenigen Erzeugnis-
se, diedasgeltendeGesetz(inderBRD§ 184 StGB)
oder das Obenviegende sittliche (u. U. auch Bstheti

sche) Empfinden einer Bevolkerung verletzen. Die

Grenniehung zwischen kanstlerischer und porno-
graphischer Darstellung unterliegt dem sozialen

Wandel und der kulturbezogenen Relativitiit sitt-

lich-dsthetischer Wertungen. Seit Mitte des 20.

Jahrhunderts ist der von der verfassungsm Bigen
Freiheit der Kunst (Art. 5, Abs. 3 GG) abgeleitete
Freiraum  lrerotische Derstellungen erweitertwor-

den. Schrittmacher, auch fir Gerichte in der BRD,
waren Entscheidungen der linksliberalen Mehrheit

des Obersten Verfassungsgerichts der Vereinigten
Staaten seit den funfzigerjahren. Strenge Gesetze

gegen Pornographie weiden 1971 nochin Grolibri-

tannien, in kommunistischen Staatenund invielen

Landem der Dritten Welt angewandt. In der BRD

bemuht sich die Regiening seit 1970 um eine Ande-

rung des § 184 StGB, die, als „Freigabe der Porno-

graphic' auf starken Widerstand der Opposition,
der Kirchen und einiger arztlicher Gutachten stieG.

Dabei wird diskutiert, inwieweit Herstellung und

Vertrieb von Pomographie straffrei gestellt werden

kann bei gleichzeitig angestrebter Verbesserungdes
Jugendschutzes vor Pornographic. Umstritten ist,
ob die Freigabe der Pornographie zum Ruckgang
von Sittlichkeitsverbrechen fuhrt. Diesbezugliche
Statistiken in Ddnemark ergeben kein eindeutiges
Bild; einem Ruckgang mancher Delikte steht eine

Zunahme anderer gegenOber. Bei der Beurteilung
der Auswirkungen der Pornographie ist auBerdem

sowoht die Tatsache der stark gewandelten techni-

schen Maglichkeiten in Herstellung und Vertrieb

entscheidend als auch die Gesamtheit der Ver:inde-

rungen soziologischer, psychologischer und phy-
siologischerAK, denen diejugend seit Mitte des 20.

Jahrhunderts unterliegt.

Brockhaus Enzykloplidie, Bd. 15, Wiesbaden

1972,5.6

25 Nebenbei sei hiererwihni, daB in modemerenglischspr chiger Medien- und Rechtsumschrift der Ausdruck .Nesry• in Sinne von Schmutz

und Schund respektive Pomographie gebraucht wird.
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Hier findet sich ein vertiefender und verdeudichender Eintrag, der einen iuristischen und

gesellschaftlichen Bedingungsrahmen spannt und sehr gut anschaulich macht, daR „die
Grenzziehung zwischen kunstlerischer und pornographischer Darstellung dem sozialen
Wandel und der kulturbezogenen Relativitit sittlich-asthetischer Wertungen unterliegt"
Die bislang hiiufiganzutreffende „Anstandsverletzung" trittgegenibereinersittlichen und/
oder dsthetischen Kategorie zuruck. Problematisch ist in der Passage: .Unter den Begriff
Pornographic fallen juristisch gesehen diejenigen Erzeugnisse, die das geltende Gesetz (in
der BRD § 184 StGB) oder [Hervorhebung d. A.] das iiberwiegende sittliche (u. U. auch

isthetische) Empfinden einer Bevulkerung verletzen.' Per definitionem gibt es Juristisch
gesehen" eine Zuordnungzum Begriffder Pornographie Ober geltendes Recht hinaus.

Pornographie,die:Sprachliche und/oderbildliche

Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Beto

nung des genitalen Bereichs (zuweilen in Verbin-

dung mit Perversionen) und unter Ausklammerung
der psychologischen und partnerschaftlichen
Aspekte der Sexualit , wobei u.a. sexuelle Reizun-

gen, Enttabuisierung sexualmoralischer Wertvor

stellung sowie Provokation gegen uberholte Kultu-

n,iterpretationen die Produktion und den Konsum

von Pornographie motivieren. Das soz. Hauptpro
blem der Pornographie ist ihre sog. Sittenwidrigkeit
und Strafwurdigkeit fur die Fulle, i,1 denen die

Scham- und Sittlichkeitsvorstellungen unfreiwilli

ger Konsu menten verletzt werden. In der Tende,iz

wirdeineLiberalisieringdervormals(insbes. im 19

Jhd.) pruden und restriktiven Einstellungen zur

Pornographie kstgestellt. Die fruher allgemein u,1

terstellteundauch heute nochals weitverbreitetan-

genommene sch: dliche Wirkung der Pornographie
aufdie menschliche Psyche und Moraleinstellung
und damit aufsoziale Grundverhaltensmuster der

Konsumenten konnte nicht nachgewiesen werden.

Demgegenuber wird zunehmend auf die Ventil-

funktion der Pornographie krangestaute Frustrati-

on und Aggression hingewiesen. Da die morali-

schen Anschauungen selbst in der gleichen
Gesellschaft und innerhalb einer Epoche nicht ein-

helligsind, sondern nach Anlage, Herkunft, Religi-
on, Erziehung und Berufvariferen, ist die Bestim-

mung von Pornographie oft umstritten. Gegen-
wirtig sind die Grenzen zur Pornographie und ero-

tisch-realistischer Darstellung flietiend geworden.
Meyers Enzyklopadisches Lexikon, Bd. 19,
Mannheim 1977, S. 109

In der Tendenz ist dieser Eintrag vergleichbar mit dem vorherigen; als Besonderheit ist hier
der Hinweis aufdie Katharsistheorie zu sehen, die der Pornographie einen Nutzen unter-

stellt: „Die fri her allgemein unterstellte und auch heute noch als weitverbreitet angenom-
mene schidliche Wirkung der Pornographie aufdie menschliche Psyche und Moraleinstel-

lung und damit auf soziale Grundverhaltensmuster der Konsumenten konnte nicht

nachgewiesen werden. Demgegen[iber wird zunehmend auf die Ventilfunktion der Porno-

graphie fiir angestaute Frustration und Aggression hingewiesen."
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Pornographic, die: a) Darstellung geschlechtlicher Vorgange unter einseinger Betonung des genitalen Be-

reichs und unter Ausklammerung der psychischen und partnerschaftlichen Gesichtspunkte der Sexualitit.

b) pomographisches Erzeugnis
Duden, Fremdwarterbuch, bearb. v. Muller, W. u. a, Mannheim 1982

Der Duden stellt knapp und sparsam den Sachverhalt dar, weist ledoch auch - als ein Be-

stimmungsmerkmal der Pornographie - aufdie „Ausklammerung der psychischen und part-
nerschaftlichen Gesichtspunkte der Sexualitif hin, die in fruheren Eintriigen unberucksich-

tigtblieb.

Pornographie, die: Die Pornographie ist Schundli.

teratur mit stark erotischem Inhalt und unzuchti-

gen Abbildungen, die auf unnaturtiche Weise nur

reine Sexualit3t anstachein soil. Sie wird in kapitali-
stischen Liindem in groBen Mengen produziert,

weil sie viel Geld einbringt und weil sie in der Lage
ist, die Menschen von ihren soziaten Problemen

und dem politischen Kampfabzulenken.
Butzmann, G. u. a. (Hag.):Jugendlexikon,Izipzig
1984,5.515

In der Publikation aus der DDR wird Pornographie, vorzugsweise mit negativer Attribu-

ierung versehen, vorrangig in ihrem Warencharakter und als Beschwichtigungsinstrument
kapitalistischer Systeme gedeutet.

Pornographie, die: 1.(frz; zu griech. pornogra-

phos = Bber Huren schreibend), sprachliche
und/oda bildliche Darstellung sexueller Handlun-

gen unter einseitiger Betonung des genitalen Be-

reichs. Pornographie konzentriert sich im heutigen
Sinn auf unmiBverstdndliche, in Bild- bzw. Text-

oder Bild-Text-Zusammenhang auf eine unmoti-

vierte und kunstlerisch unqualifizierte Derstellung
des Sexuellen, auch auf die Kombination unter-

schiedlicher Partner und Sexualpraktiken, so dall

Hetero-, Homo-, Bisexualitat, Sodomie, Inzest,
Voyeurismus, Exhibitionismus sowie auf Gewalt-

tatigkeit basierende Perversionen als Varianten auf-

treten. Als einer der ersten Darsteller dieser Perver-

sionen wird der Marquis de Sade angesehen.
Pornographie ist Gegenstand der Literatur, der

Photographie sowie des Films. Ein wichriger
Aspekt der Pornographie, deren Urheber meist

anonym bleiben, ist deren 6konomische Verwer-

tung; zu diesem Zweck haben sich Ladenketten

und Versandfirmen etabliert, die u.a. pornographi-
sche Bucher, Zeitschriften, Schmalfilme und Vi-

deokassetten vertreiben.

2. pomographische Schriften Schriften, die eine

grobe, den Sexualtrieb aufstachelnde Darstellung
sexueller Vorg inge enthalten. GemiR § 184 StGB

wird die Verbreitung pornographischer Schriften

(denen Ton- oder Bildtrdger, Abbildungen und an·

dere Darstellungen gleichgestellt sind) nach Einzel-

tatbestanden v. a. zum Jugendschutz sowie zum

Schulz der Allgemeinheit unter Strafe gestellt. Der

Vertrieb pornographischer Schriften an Envadise-

ne ist nur hinsichtlich dersog. harten Pornografie -

die Gewalttitigkeit, den sexuellen MiBbrauch von

Kindem oder sexuelle Handlungen von Menschen

mit Tieren zum Gegenstand hat - strafbar.

Meyers Grosses Universal Lexikon, Bd. 11,
Mannheim u. a. 1984, S. 152

Unter Punkt 1 wird ein nahezu vollstandiger AbriR dessen gegeben, was gegenwdrtig als

Wirkung, Ursache und Gegenstand der Pot·nographie angesehen werden kann; die wichtige
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Abtrennung des 2. Punktes - pornographische Schriften - verdeutlicht erstmals den Unter-

schied zwischen einer rechtsrelevanten und einer gesellschaftlichen (i.e. soziologischen,
6konomischen und dsthetischen) Beurteilung von Pornographie.

Pornographie,die: Pornographische Schriften sind

grobe Darstellungendes Sexuellen,die in einerden

Sexualtrieb aufstachelnden Weise den Menschen

zum blolien (auswechselbaren) Oblekt geschlecht-
licher Begierden degradieren. Pornographische
Schriften sind durch Merkmale gekennzekhnet
wie aufdringlich, aufreiGerisch, verzerrend, unreali-

stisch, sofem die Darstellung ohne Sinnzusam-

menhang mit anderen Lebensdulerungen bleibt

bzw. gedankliche Inhalte zum blo en Vonvand Rir

provozierende Sexualitit nimmt. Pornographische
Schriften unterligen nach § 6 Nr. 2 GjS auch ohne

Indizierung den Verbreitungsverboten und Werbe-

beschrdnkungen jugendgefihrdender Schriften.
Nach § 184 1 StGB ist insbes. strafbar pomogra-
phische Schriften einer Person unter 18 Jahren an-

zubieten, zu uberlassen oder zugdnglich zu ma-

chen, an Br Jugendliche zug3nglichen Orten

Kiosken, im Versandhandel oder in Lesezirkeln zu

fihren, an einen anderen ohne dessen Aufforde-

runggelangen zu lassen sowie in 6ffentlichen Film-

vorfuhningen gegen ein ganz oder uberwiegend
dafurgefordertes Entgelt zu zeigen. Die Rundfunk-

verbreitung ist nach § 184 Ii SIGB strafbar. Bel der

sog. harten Pornographie handelt es sich um por-
nographische Schriften, die Geweit tigkeiten (har-
dcore),densexuekkn MitibrauchvonKindern oder

sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren

(Sodomie) zum Gegenstand haber. Nach

§ 184 SIGB ist iedes Verbreiten, 6ffentliches Aus-
stellen usw. sowie die Herstellung zu solchen

Zwecken strafbar,

Deutsches Rechts-Lexikon, Bd. 2, Munchen

1992,5.1418

Diesem Eintrag eines juristischen Speziallexikons sind envartungsgemiG vor allem die

Rechtsfolgen der Verbreitung von Pornographie und ihre Definition nach dem Strafgesetz-
buch zu entnehmen.

5CHLUSSFOLGERUNG
Als Qyersumme der bisherigen Betrachtung soil vor dem Einstieg in die ·gegenwdrtige
Rechtsprechung folgende Arbeitsdefinition zugrunde gelegt werden: Wesensmerkmal der

Pornographie ist die Schilderung vorrangig sexueller Handlungen unter einseitiger Beto-

nung der Genitalien, um kim Rezipienten einen Erregungszustand zu erzeugen. Die Schil-

derung ist eine Darstellung des Sexuellen, bestehend aus Bild, Sprache, Text oder einer

Kombination davon in allen zeitgendssischen Medien, wobei die Variation und Menge der

Sexualpartner und Sexualpraktiken beliebig sein kann26.

26 Diese Definition schlieEt naturlich auch alle autoemtischen Dersiellungen mit ein und sieht nicht aufm6gliche geschlechtsspezifische Aus-

priigungen. Vel. MOHIEN-ACHS, G.(Hag.)(1993). Bildersturm. Fnuen in den Medien, MQnchen 1989; WEIDERER, M.(1993): Das Frauen·

und Minnerbild im deutschen Femsehen. Eine inhaltsinalytische Untersuchung, Regensburg
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DAS STICHWORT „PORNOGRAPHIE" IM KONTEXT
5TAATLICHER VORGABEN UND IURISTISCHER BELEGE

Wenn die Gesamttendenz eines Produktes .ausschlieBlich oder ilberwiegend auf das

lusterne 1nteresse beim Betrachter abziele"27, liege Pornographie vor, urteilt Rudolf Stefen

unter Hinweis aufh6chstrichterliche Rechtsprechung. Eine derartige Verallgemeinerung ist

nicht justitiabel. Der prizisierende Hinweis, Pornographie liege etwa dann vor, wenn sich

eine Darstellung vor allem auf die Reproduktion der primdren Geschlechtsmerkmale im

Erregungszustand konzentriere, Pornographie liege hingegen nicht vor, wenn in einer Akt-

darstellung die weibliche oder minnliche Gestalt in ihrer dsthetischen Kdrperlichkeit zur

Geltung komme, vermag noch nicht genauer zu bestimmen, wo und wann sich Pornogra-
phie von einer kiinstlerischen oder einer gesellschaftskritischen Darstellung unterscheidet.

Eine systematische Darstellung des geltenden Rechtes wird deshalb den juristischen Defini-

tionsentwurfen voran gestel It.

Die bciden Rechtsgilter des Pornographieverbotes sind zum einen derjugendschutz, ande-
rerseits aber auch der in Studien zur Medienwirkungsforschung hdufig nur randstindig
beachtete Erwachsenenschutz, der neben dem Schutz vor sogenannter „harter" Pornogra-
phie auch „den Schutz desienigen [beinhaltet], def ohne seinen Willen pornographischen
Erzeugnissen gegenubergestellt werde"28. Hierbei wird also zwischen sogenannter „weicher"
und „harter" Pornographic unterschieden. Einer Definition, was unter „weicher" Pornogra-
phie verstanden wird, wollen wir an dieser Stelle nicht vorgreifen. Der Begriffund die Sache

gehdren in den Zusammenhang von Jugendschutz und sozial-ethischer Desorientierung.
Bei unserer Eingrenzung von „harter" Pornographie schlieBen wir uns der Definition des

Gesetzgebers an, der in § 184, Abs. 3 StGB die folgenden Tatbestinde festlegt: „ ...
Darstel-

lungen, die Gewaltt tigkeiten, den sexuellen MiBbrauch von Kindern oder sexuelle Hand-

lungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben,...99

Dasgeltende Recht gliedert sich in ein vierstufiges System des Verbotes solch „gefihrlicher
Me(lien"30:

1. ein absolutes Verbreitungsverbot, ledoch nur bei Vorsatz, von rassenhetzerischen, gewalt
verherrlichenden oder harten pornographischen Darstellungen und Schriften, geregelt in

§§ 131 und 184, Abs. 3 StGB;

2. einsog. Konfrontationsverbot mit Pornographie, geregeitin § 184, Abs. 1, Nr. 6, 7, Abs. 2

StGB;

27 STEFEN, R.(1993):jMS-Repon,2/93,5.5
28 4 SCHROEDER, F.-CH. (1992): Pornografe,Jugendichutz und Kunstfreiheit, Kerismhe, S. 9

29 Strafrechisanderungsgesetz vom 23.7.1993 zu § 184, Abs. 3 SIGB siehe: BiENEMANN, G., HASEBRINK, M., NIKLES, B. W. (Hag.) (1995):
Handbuch des Kinder- undjugendschutzes, Munskr, S. 328 ff.; mit austuhdicher Bibliographie

30 ebenda, S. 14
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3. einjugenduberlassungsverbot, auch bei Fahrldssigkeit, von rassenhetzerischen und ge-
waltverherrlichenden Darstellungen sowie Pornographie schlechthin und *offensichtlich
schwer jugendgeflhrdenden" Darstellungen, geregelt in §§ 6, 21 GjS, furVorsatz auch

§ 184, Abs. 1, Nr. 1-5 StGB;

4. einjugendiiberlassungsverbot nach Indizierung, auch bei Fahridssigkeit(„Darstellungen,
diegeeignetsindjugendlichezugefdhrden"),geregeltin §§1,21 GjS.

Gegenwirtige Rechtsprechung schiitzt eine Schrift31 als „pornographisch" ein, „die sexuelle

Vorgdnge ohne Sinnzusammenhang mit anderen LebensduBerungen in grob aufdringli-
cher, anreiBerischer, vergr6bernder, verzerrender Weise in den Vordergrund rQclit und deren

objektive Gesamttendenz ausschlieillich oder zumindest doch Oberwiegend auf die Erre-

gung eines sexuellen Reizes kim Betrachter abzielt sowie dabei die im Einklang mit allge-
meinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstands

eindeutig uberschreitet. Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer pornographischen Schrift
sind danach Darstellungen des Sexuellen, die in einer den Sexualtrieb aufstachelnden Weise
den Menschen zum bloGen auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde degradieren,
und solche, die ohne Sinnzusammenhang mit anderen LebensiuBerungen bleiben und

spurenhafte gedankliche Inhalte lediglich zum Vorwand fur provozierende Sexualitit

nehmen:32

Diese neueste Definition enthdlt im Kern den traditionellen Ansatz von „Unzuchtigkeit'",
die auch der Gesetzgeber in der Strafrechtsreform des § 184 StGB von 1970 in Anlehnung
an das sog. „Fanny-Hill-Urteit 33 des BGH und die Rechtsprechung des Supreme Court der
USA aufnimmt34: pornographisch sind Darstellungen, die „(1.) zum Ausdruck bringen, daR

sie ausschlieBlich oder uberwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes bei dem
Betrachter abzielen und dabei (2.) die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wert-

vorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstandes eindeutig uberschreiten.95

Die Kern-Kriterien des Gesetzgebers sind die Stimulierungstendenz und die Anstandsver-

letzung. Weitere Kriterien fur die Bestimmung der Pornographie lassen sich zusitzlich auch

aus dem oben genannten Eriab der Zentralstelle des Landes Baden-Wurttemberg zur

Bekimpfung gewaltverherrlichender, pornographischer und sonstiger jugendgefdhrdender

31 inhalte, die in der Rechtsprechung unter .Schrift• subsumien werden, sind .Medien aller Arr, vgl. 2.B.: .Die Bundesprufstelle & iugend-
gel hidende Schriften informiert-,Infomationsbroschure der BP S, Bonn 1992.

Zur Problematik der Beurteilung und Einordnung von Computersoftware vgl. Kapitel 3.4.

32 zit. nach: ErlaB der Zentralstelledes Landcs Baden·Wuntemberg zur Bekimpfung gewalnverherrlichender, pornographischer und sonstiger
jugendgelihrdender Schriften andie S:aatsanwaluchaft Stuttgart vom 31.10. 1995, Az.: 12(IDZ·AR 392/95, abgedruckt in:JMS-Repori -

Dezember 6/1995, S. 56

33 BGHSt 23,40(sog. .Fanny-Hill-Uneit)
34 vgl himu weiter: SCHROEDER, R·CH. (1992): Pornografe,Jugendschutz und Kunstfeiheit, Karlsruhe, S. 16

dicser Entwicklungmarkiert.
35 Bundestags·Drucksachenvl/1552, S.33, VI/3521,5.60
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Schriften an die Staitsanwaltschaft Stuttgart herleiten. Hinzu kommt demnach das Krite-
rium Isolierung der Sexualitit, wobei Sexualitit,ohne Sinnzusammenhang mit anderen

Lebensiu Berungen" dargestellt wird. Ein weiteres Bestimmungsmerkmal kann eine unreali-

stische Darstellung sein, wenn sie „in [...1 anreiBerischer, vergr6bernder, verzerrender

Weise' vorliegt.

Gegebenenfalls wird auch noch das Kriterium der Aufdringlichkeit herangezogen, manch-

mal enveitert um den Begriff„grob". Die Degradierung des Menschen zum Objekt liegt
dann vor, wenn er durch die Art der Darstellung seiner besonderen Individualitit, Wiirde

(Art. 1 GG) beraubt wird. Darin ist sowohl die Erniedrigung des weiblichen Geschlechtes

und die Entmenschlichung der Sexualitit insgesamt eingeschlossen. Diese Kriterien
machen zwar die Absicht des Gesetzgebers in § 184 StGB deutlich, eine Definition des

Begriffes stellen sie nicht dar, schon gar nicht einen Hinweis aufdas juristische Handlungs-
gebot. In der Praxis desJugendmedienschutzes36 hatsich - in einem gewissen Widerspruch
zu den Rechtmormen - eine Fixierung aufdie Darstellungsebene durchgesetzt, die leichter

faBbar und begrundbar ist.

FAZIT

Die Arbeitsdefinition aus 1.2 und die Analyse der rechtlichen Vorgaben laRt sich zur folgen-
den fur den jugendmedienschutz relevanten Definition der .weichen" Pornographie zu-

sammenfassen:

1.Wesensmerkmal der Pornographie ist die Schilderung vorrangig sexueller Handlungen
unter einseitiger Betonung derprimaren Geschlechtsmerkmale, um beim Rezipienten einen

Erregungszustand hervorzurufen. Unter Schilderung wird hier verstanden: eine Darstellung
von sexuellen Zustinden oder Handlungen, die aus Bild, Sprache, Text oder aus ihrer Kom-

bination in allen Medien bestehen, neben Praktiken der Autoerotik kann die Variation und

Menge der Sexualpartner und Sexualhandlungen beliebigsein.

2. Pornographie ist ein Begriffdes Strafgesetzbuches, er wird iedoch in der 6ffentlichen Dis-

kussion oft synonym einengend verwandt fur mediale Darstellungen, die aus der Sicht des

jeweiligen Konsumenten das Ziel haben, ihn sexuell zu stimulieren. Pornographie im Sinn

des Jugendmedienschutzes wird in ihrer Strafwurdigkeit durch den Wissenschafts- und

Kunstvorbehalt eingeschrinkt.

Im Strafgesetzbuch und in der gegenwirtigen Rechtsprechung sind folgende Kriterien fur

den Begriff der Pornographie bestimmend: Stimulierungstendenz, Anstandsverletzung,
Isolierung der Sexualitiit, unrealistische Darstellung, Aufdringlichkeit, Degradierung des

Menschen zum Objekt Die Pornographiedefinition ist nicht zeitiiberdauernd statisch, son-

dern unterliegt der sexuellen Aufk13rung, dem Wertewandel und den Tabuverletzungen in

einer Gesellschaft und muG von daher in Wandlungs- und Verinderungsprozessen redefi-

niert werden. Wiihrend in friiheren Zeiten z.B. homoerotische Handlungen strafwurdig gis

36 Beleg: verschiedene Indizierunpbegrandungen und Gerichtsentscheidungen in BPS·aktuell undjugend Medien Schutz-Repon
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Perversionen geahndet wurden, sind sie heute aus den Strafbestimmungen herausgenom-
men und der Normalitdt des Sexuellen zugeordnet.

Die zeitbedingte Beschaffenheit des gesellschaftlichen BewuBtseins mull bezuglich des

Jugendmedienschutzes berucksichtigt werden, d.h. eine Indizierung unterliegt ebenfalls
den angezeigten Verinderungen des Werte- und VerhaltensbewuBtseins in einer Gesell-
schaft. Eine Indizierung in diesern Sinn kann immer nur eine Indizierung in der gesell-
schaftlichen Gegenwart bedeuten. Eine zukunftige Bestimmung von Pornographie lailt sich
stets nur aus dem Zusammenhang eines in Rede stehenden und mit Indizierung oder Ver-
bot zu belegenden Produkts und aus den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und
BewuBtscinskontexten hinsichtlich.jugendschutz, Erwachsenenschutz und Kunstvorbehalt
ableiten.
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FUNKTION UND Au FGABEN

  DER MEDIENKONTROLLORGANE

2. 1 BUNDESPRDFSTELLE FOR
 UGENDGEFAHRDENDE SCHRIFTEN (BP15)

Eine Indizierung nach dem GjS wird von der BUNDESPROFSTELLE FORJUGENDGEFAHRDENDE
SCHRIFTEN (BPjS) mit Sitz in Bonn ausgesprochen. Allerdings kann die BP S nicht von sich
aus teig werden und den Markt auf scine jugendgefdhrdenden Objekte hin begutachten,
sondern sie ben6tigt dazu einen Antrag auf Indizierung, der entweder von den obersten

Landesjugendbeh6rden odervon einemjugendamt gestellt werden kann.

Die Bu NDESPROFSTELLE entscheidet in einem Gremium von 12 Personen, das aus Vertretern

verschiedener, im Gesetz festgelegter Gruppen besetzt ist. Um die Arbeit zu vereinfachen,
gibt es nach § 152 GjS die M6glichkeit, die Indizierung in einem 3er Gremium vorzuneh-

men. Voraussetzung dafuristallerdings, daG dieses Gremium dann einstimmig entscheidet.
Die Mitglieder des 3er Gremiums werden - abgesehen von dem Vorsitzenden der BUNDES-

PROFSTELLE, der immer im 3er AusschuB mitarbeitet-vom 12er Gremium gewahlt.

Die Kriterien fur die Indizierung ergeben sich aus § 1 GjS. Hier heiGt es allgemein, daG sol-

che Schriften zu indizieren sind, die Kinder undJugendliche sittlich geldhrden k8nnten. In

der Spruchpraxis der BUNDESPROFSTELLE wurde dieser etwas antiquierte Begriff inzwischen
ersetzt durch den Begriff sozial-ethisch desorientieren, womit im wesentlichen offenbar

gemeint ist, dall das Produkt Kinder undjugendliche im Widerspruch zu den im Grund-

gesetz geschutzten Werten beeinflussen k6nnte37.

Zwar zihit § 1 GjS einige Beispiele Kir jugendgefthrdende Wirkungen aufwie Erziehung
zur Gewaltverherrlichung, Rassenhail, Verbrechen, Kriegsverherrlichung, doch die BUNDES-
PROFSTELLE ist im Grunde frei, diesen Katalog in ihrer Spruchpraxis zu erweitern. Sie k6nnte

also etwa auch Schriften aufden Index setzen, die zum illegalen Drogenkonsum aufrufen.

37 In diesem Zusammenhang leiten wir die sozialithische Orientiemng als gesellschaflichen Minimalkonsens von den Gnindrechten des

Grundgese:zes und dem 531:ularisierten Dekalog ab dem 4. Gebot ab.
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Fiir ganz bestimmte Medien gilt die Indizierung auch im vorhinein, d.h. die Beschdnkun-

gen sind ohne konkrete Listenaufnahme wirksam. Es handelt sich hier um sogenannte
offensichtlich schwer jugendgef hrdende Schriften, wozu nach § 6 GjS gewaltverherr-
lichende Schriften (§ 131 StGB), pornographische Schriften (§ 184 StGB) oder sonstige
schwerjugendgefihrdende Schriften geh6ren.

LANDESMEDIENANSTALTEN

Abgesehen von Berlin und Brandenburg, die eine gemeinsame Anstalt haben, gibt es in

jedem Bundesland eine LANDESMEDIENANSTALT FUr die privaten Fernsehanbieter, sie ist
auch fur den privaten H8rfunk zustiindig.

Die LANDESMEDIENANSTALTEN haben zunachst einmal die Funktion, die relativ wenigen
Frequenzen an die groGe Palette von Interessenten zu verteilen. Aufgrund der Knappheit
von Sendefrequenzen in Kabel und via Satellit, vor allem aber bei den terrestrischen Fre-

quenzen haben die LANDESMEDIENANSTALTEN die Moglichkeit, bei der Frequenzvergabe
bestimmte Auflagen zu machen. Auch Aspekte im Bereich desjugendschutzes k6nnen bei
der Vergabe von Lizenzen eine Rolle spielen.

Es ist eine Aufgabe der LANDESMEDIENANSTAITEN, die Einhaltung derjugendschutzbestim-
mungen durch die Sender zu kontrollieren. SchwerpunktmaGig zustandig ist die jeweils
lizenzierende LANDESMEDIENANSTALT, dar8ber hinaus gibt es die gemeinsame Stelle zum

Jugendschutz, die in einem regelmiBigen Arbeitskreis die Aktivititen im Bereich des

Jugendschutzes koordiniert und harmonisiert. Das Problem Rir die LANDESMEDIENANSTAL-
TEN besteht vor allen Dingen darin, daG sie Programme nur im nachhinein beanstanden
k6nnen. Eine Programmkontrolle wire verfassungswidrig, da sie einer Vorzensur gleich-
kime, die ausdrQcklich nach Artikel 5 GG ausgeschlossen ist.

Das bedeutet, daR Beanstandungen und Sanktionen erst dann erfolgen k8nnen, wenn der

Beitrag schon gesendet ist. Eine Ausnahme bilden lediglich solche Programme, die schon
einmal ausgestrahlt und beanstandet wurden, oder Filme, die zu einer fraheren als der von

der FSK-Freigabe vorgegebenen Sendezeit ausgestrahlt werden sollen. In solchen Fdlien
kann die LANDESMEDIENANSTALT aufAntrag eines Senders bereits im vorhinein aktiv wer-

den. Eine besondere Schwierigkeit bei der Einhaltung der Bestimmungen des GjS besteht

vor allem bei jenen Programmen, die aus solchen Ldndern auf die Bundesrepublik abge-
strahlt werden, die aulerhalb des Geltungsbereiches des deutschen Rechts liegen.
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Eine wesentliche Aufgabe der LANDESMEDIENANSTALTEN besteht darin, Ausnahmegenehmi-
gungenbei Filmen zu erteilen, diedurcheine FSK-Freigabeab 16 oder 18Jah renan die Sen-

dezeiten nach 22.00 Uhr bzw. 23.00· Uhr gebunden sind. Dies kann geschehen, wenn die

FSK-Freigabe schon linger zurackliegt und sich die Grande fur die Indizierung inzwischen

gewandelthabenoderwenn der Film gegenuber der FSK-Fassung deutlich um jugendbeein-
trachtigende Szenen gekurzt wurde.

In der Regel legen die Sender einen Film, fur den sie einen Ausnahmeantrag stellen wollen,
zuerst der FSF vor. Wenn diese dem Antrag zustimmt, wird der Film zusammen mit dem

FSF-Gutachten den Landesmedienanstalten vorgelegt. Diese milssen die Argumente der

FSFzwar bei ihrer Entscheidung beriicksichtigen, sind aber letztlich nicht daran gebunden.

DIE FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE
DER FILMWIRTSCHAFT (FSK)

Die FSK war nach dem Krieg von der SPITZENORGANISATION DER FILMWIRTSCHAFT (SPIO)
gegrQndet worden, um die Militirzensur in den unterschiedlichen Besatzungszonen zu ver-

einheitlichen. Damals wurden Filme insbesondere aufgrund von nationalsozialistischen

Inhalten von den Militiirbeh6rden zensiert. Die Filmwirtschaft entsandte in die FSK Perso-

nen, die im Sinne der Zeit als „unbelastet" galten, um ein faires Prlifverfahren zu gewthriei-
sten. Diese Freigaben wurden von den Militirbeh8rden anerkannt.

Mit dem Grundgesetz wurde 1949 die Militirzensur hinfillig und die FSK begann, in Vor-

wegnahme gesetzlicher Bestimmungen, auffreiwilliger Basis Filme nachJugend- und Alters-
kriterien zu klassifizieren. Mit dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der Offentlichkeit

(IOSchG), verabschiedet 1952, wurde die Altersfreigabe gesetzlich vorgeschrieben. Die

obersten Landesjugendbehdr(len arbeiteten zunichst mit der FSK als Provisorium zusam-

men, da sic selbst nicht ilber entsprechende Prufm8glichkeiten, Prilfungsausschusse und

den geeigneten Verwaltungsapparat verfugten. Es wurden unter der Federfuhrung einer

Grundsatzkommission, in der neben den Filmfirmen die obersten Landesjugendbeh6rden,
die Kirchen, das BUNDESFAMILIENMINISTERIUM und spiter dasJUCENDMINISTERIUM Vertre-

ten waren, Prufgrundsatze entworfen, die nahezu alle mit der Filmpriifung zusammenhin-

genden Fragen regeln. Die obersten Landesjugendbehurden haben innerhalb der Grund-

kommission ein Vetorecht, so daG dort nur Regeln und Kriterien verabschiedet werden

k6nnen, mitdenen sie selbsteinverstanden sind.

Im Gesetz (§ 6, Abs. 2JOSchG) heiRt es: „Filme, die geeignet sind, das k6rperliche, geistige
oder seelische Wohl von Kinder und Jugendlichen zu beeintrichtigen, dQrfen nicht zur
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Vorfuhrung vor ihnen freigegeben werden." In § 29 der FSK-Grunds tze wird diese Gene-
ralklausel dann starker differenziert, aber ein eindeutiger Kriterienkatalog existiert nicht38.

Letztlich hingtdie Einschiitzung einer Beeintrichtigung sehrstarkvom konkreten Film und
der Zusammensetzung des Ausschusses ab. Ein wirklicher Nachweis Qber Wirkungen
konnte bisher nicht erbracht werden; man spricht daher vom .Wirkungsrisiko", das es abzu-

schitzen gilt Die FSK-Profer haben im Laufe der Jahre eine Spruchpraxis entwickelt, die
durch den 6ffentlichen Diskurs sowie durch wissenschaftliche Studien weiterentwickelt
wurde. Zum einen sind dies Ergebnisse der Gewaltwirkungsforschung, zum anderen der
Stand der Entwicklungspsychologie.

FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE·
FERNSEHEN (FS F)39

Mit Einfuhrung des privaten Fernsehenswurde der Druck aufdie Politik gr6fier, die gesetzli-
chen Jugendschutzvorschriften zu verschkkn und aufdie neu entstandenen Sender einzu-

wirken, freiwillig auf die Ausstrahlung von indizierten Filmen zu verzichten. Verschiedene

M6glichkeiten, die Jugendschutzvorschriften des § 3 des Rundfunkstaatsvertrages um

einige Verbotsnormen zu erginzen, wurden diskutiert, sie wurden aber gr8Btenteils als ver-

fassungswidrig verworfen. Im November 1993 entschlossen sich die Rundfunk- und Fern-

sehanstalten, nach dem Modell der FSK die FREIWILLICE SELBSTKONTROLLE FERNSEHEN

(FSF) in Berlin aufzubauen, die auffreiwilliger Basis und bei objektiver Kontrolle Sendun-

gen aufihrejugendbeeintrichtigung hin uberprofen.

Fur die Antragstellung auf Priifung sind die Jugendschutzbeauftragten der Sender zustan-

dig. An diesem Mechanismus wurde kritisiert, daB die FSF nur dann uber ein Programm
entscheiden kann, wenn es der Sender freiwillig vorgelegt hat. Diese Kritik ist sicherlich

nicht von der Hand zu weisen, So muRte ein System entwickelt werden, das aufder einen
Seite in der Lage ist, die Masse des Programmangebots zu bewiltigen und aufder anderen
sich aufProgramme zu konzentrieren, die wirklich denjugendschutz tangieren.

Die Entscheidung, eine Altersfreigabe an einen Sendetermin nach 22.00 respektive 23.00
Uhr zu binden, geht von dem irrigen Familienbild aus, daG Kinder undjugendliche zu die-
sem Zeitpunkt nicht mehr vor dem Fernseher sitzen und solchermaGen gef hrdet worden.

38 Dies ist ein Sachverhalt, der sich an allen Priif· und Bewer:ungseinrich:ungen ausmachen 1381: In der Regel kann nur ein Negativkaralog
erstellt werden, mit dem verboten, indiziert oder mit Auflagen gcregel: wird. Positive Kataloge khlen vallig, well Aussagen uber pldago-
gisch farderliche im Sinne vonjugend· und Ervaclisenenbildung nicht als Regel formuliert werden kannen. S,ehe auch: Lexikon fi r Theo

logie und Kirche, Band 9, Freiburg 1964,5.518 9

39 vgl. GoTTBERG,3. von (1995):Jugendschurz in den Median, Berlin 1995
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Wir treten hier nicht in eine Er6rterung der realen Nutzungswerte des Fernsehens unter-

schiedlicher Alterskohorten ein. Aus ihnen lieGe sich aber unsere Kritik an der .irrigen
Annahme' rasch belegen lassen. AuBerdem ubersieht diese Festlegung, daG das Fernsehen
durch Aulzeichnungsmdglichkeiten zu einem ubiquitiren Medium geworden ist.

Es mag bedauerlich sein, daG bisher nur die privaten Sender der FSF beigetreten sind. Die

6ffentlich-rechtlichen Sender vertreten die Auffassung, daR eine Begutachtung durch
andere Einrichtungen auBerhalb der Anstalten einen Eingriff in die Rechte der 6ffentlich-

rechtlichen Gremien darstellte. Zudem gehen sie davon aus, daR der Jugendschutz inner-

halb der 6ffentlich-rechtlichen Sender besser als in den privatwirtschaftlich organisierten
gewah rleistet sei.

AUTOMATEN-SELBST-KONTROLLE (ASK)

Die freiwillige Automaten-Selbst-Kontroile wird getragen durch den VERBAND DER Dr:UT-
SCHEN AUTOMATENINDUSTRIE E.V. (VDAI), den DEUTSCHEN AUTOMATEN-GROGHANDEU-
VERBAND E.V. (DAGV) und die ZENTRALORGANISATION DER AUTOMATENUNTERNEHMER
E.V. (ZOA). Ihre Aufgabe ist es, gewerblich betriebene TV-Unterhaltungsspiele dahin

gehend zu prOfen, ob sie sich zum Spielen fur unterschiedliche Altersgruppen, die an das
Vorbild der FSK angepaStsind, eignen.

Die AuTOMATEN-SELBST-KONTROLLE ist neben dem staatlich verordneten,Jugendschutz eine

eigene gesellschaftlich begriindete Kontrollinstanz, die den staatlichen EinfluB, wenn nicht

Oberflussig, so doch zur Ausnahme machen m6chte. Die der Selbstkontrolle nachfolgenden
Indizierungen nach dem GjS sind stets die Ausnahme geblieben. In den vergangenenjahren
hat sich die freiwillige AUTOMATEN-SELBST-KONTROLLE hinsichtlich ihrer Zusammenset-

zung, hinsichtlich ihrer Pridikate und hinsichtlich ihrer Entscheidungsmodalititen den

Zeitumstinden angepaBL Ihr Ziel ist dabei unverindert geblieben: „...
den Belangen des

Jugendschutzes zu entsprechen und zu einer sachlichen und formalen Beurteilung der

Automatenspiele beizutragen:40

Fur unseren Zusammenhang ist die AuTOMATEN-SELBST-KONTROLLE von geringerer Bedeu-

tung, da gemdG § 8 JOSchGjugendlichen der Zugang zum Videospiel weithin verwchrt ist
Eine andere Situation besteht bei den kostenlos nutzbaren Handspielgeriten und Konso-

40 AurroMATEN-SEI.BsT-KowmOUS (Hrig.) (1995): AUTOMATEN-SELBST-KoNTROu£. Freiwillige MaBnahmen bei TV-Unterhal:ungsautoma-
ten zum Schutz derjugend, Bonn
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lengeriiten, die in Kaufhdusern zu Promotion-Zwecken aufgestellt werden. In diesem

Bereich wird ein weiteres Instrument der Selbstkontrolle wirksam: die USK, deren Tatigkeit
allerdings noch nicht flichendeckend ist. Ober das Gefdhrdungspotential dieser Technolo-

gien liegen bislang nurpunktuelle Darstellungen vobl.

00 DER DEUTSCHE WERBERAT 2

Dieses freiwillige Kontrollorgan der Werbewirtschaft mit Sitz in Bonn setzt sich in Deutsch-
land fUr die Einhaltung der internationalen Verhaltensregeln fur Werbepraxis ein. Dazu

gehuren unter anderem Fragen der Diskriminierung und der Schutz der Kinder vor irr€-
fuhrender oder zu Fehlverhalten anleitender Werbung. Explizit JuGert er sich in einer Ver-

lautbarung von 1980 zu unserem Thema: „Frauen nicht herabwurdigen: ...
das Gremium

weist auGerdem daraufhin, daR sich in der Geselischaft und vor allem auch im redaktionel-
len Teil der Medien eine Anderung zur Sexualitat und ihrer Darstellung in Bild und Wort

vollzogen hat. Festzustellen bleibt, daB hier der Werbung keine Vorreiterrolle zukommt,
sondern dall sie allenfalls ein Spiegelbild der Gesellschaft sowie ihrer Einstellungen ist und

sich in diesem Umfeld bewegt." 43.Jedermann kann eine Beschwerde an den WERBERAT rich-

ten, der WERBERAT kann von sich aus tltig werden, eine Vorprufung findet nichtstatt.

41 vgl. KNOUL,J. H.(1993):Gewalt und Spiele. Gewalt und Videospielim Widerstreit der Meinungen, Dusseldorf, S. 125 8.

42 vgl.ZentralausschuG der Werbewirtschaft e.v. (Hisg.): Spruchpraxis Deutscher Werberg:, Bonn 1990, S. 162 ff.

43 ebendi, S. 167
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JUGENDWELT ALS MEDIENWELT

Die Oberschrift dieses Kapitels enthdlt die These, nach derJugendwelt nicht nurjugendme-
dienwelt ist. Anzunehmen,Jugendliche wurden nur und ausschli€BlichJugendmedien kon-

sumieren, ist sicherlich falsch. Von daher erscheint es uns sinnvoll, vor einer spezifisch auf

Jugendmedien eingeschrinkten Betrachtung des Phinomens Sexualitit und Pornographie,
deren „Omnipr senz' in den Medien zu skizzieren, um zu verdeutlichen, daR die Prdsenz

von Sexualitiit inJugendmedien nur marginales Abbild der Medienwelt Erwachsener ist. Es

wird aufgezeigt, wo „Sex' dargestellt, abgebildet, instrumentalisiert, miBbraucht, verfrem-
det und prisentiert wird. Fine solche Sammlung von „Sex in der Gesellschaft/Sexualisie-

rung der Gesellschaft" zeigt den Anteil der Medien an der Sexualisierung, aber auch die

Bedeutung der Sexualaufkliung zwischen instrumentellem Ansatz (Kondomisierung) und

Sexualitit als Stimulus.

Eine umfassende„Multi-Medien-Untersuchung"44 hat zuletzt Helmut LUKESCH vorgelegt.
In seinerjugendmedienstudie von 1990 zeigt er an Beispielen aus Fernsehen, Video, Kino,
Video- und Computerspielen sowie Printprodukten, wie die ausgewdhite Zielgruppe der ca.

13- bis 1 61 thrigen diese Medien konsumiert. Die Daten wurden zwischen M rz und Juli
1985 an Schulen im sQd6stlichen Bayern bei 4089 Kinder undjugendlichen erhoben. Der

rasante Zuwachs an Medien ldRt uns davon Abstand nehmen, aufuber lolahre alte Zahlen

zuruckzugreifen, da sich allein der Besitz von eigenen Fernsehgeriiten in diesem Zeitraum

verdoppelt hat45. Neuere Arbeiten besch ftigen sich in der Regel mit einzelnen Fragestel-
lungen46.

44 soder Untertitelzu: LUKESCH, H.et at. (Hisg.) Bl990).Jugendmedienstudie. Eine Multi-Medien-Untersuchunguber Femsehen, Video,
Kim, Video- und Computerspiele sowie Printprodukte, Regensburg. Eine derartig umfassende Studie wird unseres Erachtens heutzutage
kaumnoch zu realisieren sein.

45 vgl. LUKEscH, H.: S. 61 und Media-Perspektiven, Basisdaten 1995, S. 66

46 z.B. Leben wic im Kino,Die Gebuaderschonen Bilder, Kinderim Datennetz; a.:1.0.
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MEDIATISIERUNG DER SINNLICHEN WAHRNEHMUNG

Wer in den neunziger Jah ren unseres Jahrhunderts aufwdchst, lebt in reich aggregierten
Lebenswelten, in denen ihn vom Kinderbett an Radio, Kassettenrecorder, CD-Spieler und
Walkman beschallen; wo er durch Fernsehen, Video und Kino mit Bildern Qberschwemmt
wird und wo er in den noch genau zu erkundenden „interaktiven Medien" wie Computern
und elektronischen Spielgeriten seine Sinne .multimedial" reizen kann. Oberdie Apparate
hinaus wird sein Leben durch Medienumwelten in Freizeit, Schule und Berufgeprigt. Dies
soil kein kultur- oder zivilisationskritischer Ansatz sein, sondern nur aufzeigen, daG die

sinnliche Wahmehmung der Weltvon fruhesterjugend an mediatisiert ist.

In unserem Kontext muG die sich daran anschlieBende Frage lauten: Wie wird der Bereich

der Sexualitit des Menschen dadurch beeinfluBt, daG er sie nicht nur selbst erkundet und

erlebt, sondern auch in vielerlei Medien prasentiert bekommt? Gisela GILLE kommt in einer

Analyse zu dem SchluB, daR die bisherige schulische Aufklirung v6Ilig verunsicherte

Jugendliche zuruckgelassen habe und daB die Medien aus dersexuellen Neugierderjugend-
lichen „ein Imallhartes Geschaft" gemacht haben. Tabus und .stabilisierende Riten", Rir die

Entwicklungjugendlicher sehr wichtig, seien zerstdrt worden47.

Nun wird zu priifen sein, ob die These, daR Kinder undjugendliche in einer Phase der Ori-

entierung durch medial vermittelte Sexualitit mit Problemen von Erwachsenen konfron-

tiertwerden, diesieselbst ;iberfordem.

3"rn KOMMERZIELLE jUGENDPRESSE

Damit ein Titel zur kommerziellen Jugendpresse gezdhit wird, mussen unseres Erachtens

folgende Bedingungen erfullt sein: Ausrichtung auf eine Leserschaft zwischen 10 und 18

Jahren, Inhalt und Gestaltung befassen sich mit iugendlichen Lebenswelten, regelmefliges
Erscheinen und Verkaufder Titel sind gegeben. Nach diesen Vorgaben lassen sich - sortiert
nach verkaufter Auflage - die folgenden populirsten Titel auflisten (Stand 12/1995)48.

47 vt WELTAMSONNTAG, Nr. 42, S. 39: Sexualentwicklung bei jugendlichen hiufiggeston.
48 Daten entnommen: VOGEL, A. (1996): Die Leserschaft der populiren Jugendpresse, Media·Perspektiven 1/96, S. 21 und S. 23
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ABBILDUNG 1

BRAVO

BRAVOGirl

Madchen

Popcorn

BRAVOSport

Pop Rocky

HIT!

Tierfreund

Brigitte Young Miss

Gute Zeiten
SchlechteZeiten

Verbotene Liebe

KuscheIRock

Stafette

Beverly Hills 9021049

WF World.
WrestlingFed

Magic Sport

ran

x-mag

WCWWorld

Championship
Wrestling

Basketball USA

PowerWrestling

Gesamtaullage

49 seit 1.1. 1996 eingestelh

2,30

3,20

3,20

4,00

3,30

1,30

4,00

3,30

4,00

3,90

wachentlich

14taglkh

14taglich

w6chentlich

14taglich

wachentlich

monattich

monattich

monatlich

monatlich

4,20 monatlich

3,50 viert e Ij ah rtich

3,50 monatlich

4,50 monatlich

6,90 monatlich

3.80

3,00

3,00

5,90

monatlkh

monatlich

monatlich

monattich

7,90 alie 2 Monate

6,80 alle 2 Monate

8/1956

1/1988

1/1976

4/1974

11/1994

1966

1/1993

1949

1/1993

4/1995

12/1995

11/1994

1957

1/1994

10/1992

1/1995

10/1970

1972

3/1994

5/1993

2 1995

Heinrich
Bauer

Heinrich
Bauer

MVG

MVG

Heinrkh
Bauer

MVG

Attic Futura

lohann M.
Sailer

Gruner+Jahr

Dino

Dino

Burda·Opel

Sailer

Dino

Dino

Ehapa

Bund

Weltbild

0Z

C.RE.S.

PowerVideo

1434891

863463

510 761

370248

352144

303930

300863

284180

171177

150471

140000

100000

92138

89183

75692

68000

63 965

41035

40000

36420

9000

5497561

1819613

1153960

732568

512215

559151

534062

357512

346553

281667

313490

260000

150000

108333

204850

198309

162000

76195

45500

100000

48500

38000

8002478
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|NSTRUMENTEDERMEDIENANALYSE

In der 6ffentlichen Diskussion Liberjugend und Lesen scheint es so, als sei eines gewiG: Die

Jugendvonheuteliest nichtmehrsoviel, dasich Fernseherund Computerindieerste Reihe
der Mediennutzung gedriingt haben. Vergleichbare und auswertbare Daten zu bekommen,
ist schwierig, (la vorliegen(ie Untersuchungen mit z.wei Hauptproblemen behaftet sind:

1. Wie alt ist einJugendlicher? und 2. Wer fragte wen, was  Die soziographischen Bestim-

mungen der Nutzer vonjugendmedien und die Art und Durchfiihrung der Erhebung erlau-
ben kaum eine vergleichende Auswertung.

Seit 1994 gibt es ein neues Instrument, die Kinder-Verbraucher-Analyst (KidsVA): „Sieben
Verlage lassen hier das Medien- und Konsumverhalten von Kindern undjugendlichen zwi-

schen sechs und 17 Jahren ermitteln. Abgefragt werden 30 Kinder- undjugendtitel, 18 wei-
tere Publikumszeitschriften und funf Fernsehsender. Alle Titelbldtter werden vollst ndig
vorgelegt, um fruhere Hefte aus der Zihlung auszuklammem. FQr die Gruppe der 14- bis

17jihrigen werden die Reichweiten an der Media-Analyst (MA) justiert, damit eine

Wihrungsparitit firdie Mediaplaner hergestellt ist. Deshalb sind furdiese Altersgruppe die

Daten von KidsVA und MA deckungsgleich.'50 Aus diesen Daten lassen sich zumindest die

neueren Trcnds in der Mediennutzung ableiten.

Anderungen in der Skalierung zum einen und die Wiedervereinigung Deutschlands zum

anderen haben mit dem Beginn der 90erJahre dazu gefuhrt, daG widerspruchliche Aussagen
uber die Mediennutzung Jugendlicher gemacht wurden. So kann der MA einerseits ent-

nommen werden, daG .eine rucklaufige Dauer der Zeitungsnutzung bei Jugendlichen und

jungen Erwachsenen"51 zu beobachten sei. Andererseits wird der Schluil gezogen, daR

,Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren ...
Zeitschriften heute nicht nur haufiger als der

Durchschnitt, sondern mehr als jede der anderen Altersgruppen"52 lesen. Welche dieser

Beobachtungen nun richtigist, entziehtsich unserer Kenntnis; anzunehmen bleibt, daB die
kommerzielle Jugendpresse im Vergleich mit Tageszeitungen und Illustrierten vielleicht

eine h6here Reichweite hat, da jugendspezifische Medien in Fernsehen, Presse, und Neuen
Medien gegenwdrtig in der Lebensweltjugendlicher einen gruBeren Stellenwert haben, als

beispielsweise in den 70er und 80erJahren53.

50 ebenda, S. 19. Die Untmuchungen werdenzwar Bhdichdurchgeuhrt, als Datenbasiszur Beschreibungeines Wandels in der

Mediennutzung lassen sie sich iedoch nurbedingt nutzen, da keine Zeitreihen angelegt werden. Zu dieser Problematik vgl. ebenda, 5.29.

51 vgl. BERG, K., KlEFER, M.-L (1992): Massenkommunikation IV. Eine [engzeitstudiezur Mediennutzungund Medienbewer,ung,
Baden-Baden,5.309

52 VOGEL, A. (1996).Die lesersdiaft der populirenjugendpresse, Media-Perspektiven 1/96, S. 19

53 vil. hierzu: BAUER, I. (1996):Jugend und Tages:eitung, in'. Media·Per:pek,iven 1/96, S. 8-17
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Trotz diescr Beobachtung werden im folgenden nicht nur allgemein zu ngliche Jugend-
zeitschriften untersucht, soweit sie erotische Themen abhandeln, sondern auch andere

Titel, soweit bei ihnen jugendliche Leserschaft und ein Gefihrdungspotential vermutet wer-

den kann. Artikel und Beitrige, die Pornographic und Scxualitit thematisieren, werden dar-

gestellt und kommentiert. Ebenso werden pornographische Inhalte aufder Folie der erar-

beiteten Definition beracksichtigt. Zunichst werfen wir einen Blick aufdie „Leserschaft der

populbrenjugendpresse"54.

ABBILDUNG 2

Tierfreund

Beverly Hills 90210

Stafette

Championship Wr.

PowerWrestling
WFWorld Wrest.

Gute Zeiten
...

Magic Sport
Baskettball USA

Bravo Sport
Bravo

Madchen

BRAVO Girl

HIT!

Verbotene Liebe

x-mag

Popcorn,
Pop Rocky

KuscheIRock

Young Miss

'ran

KERNLESERSPEKTRUM VON JUGENDPRESSETITELN

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

54 Datenentnommen:VOGEL, A. (1996): Dieleserschaft der popul :renjugendpresse, Media-Penpektiven 1/96, S. 26
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ALTERSSTRUKTUR UND BLATTBINDUNG DER LESERINNEN

Die Altersgruppe, die in der Kernleserschaft der verschiedenen Jugendzeitschriften am hdu-

figsten auftritt, ist die der 14- bis 16jihrigen. In der Gesamtschau fillt auf, daB es eine alters-

abhingige Entwicklung vom Tie, e;md, uber Sportzeitschriften und „klassische" Titel aus

der BRAVO-Familie hin zu einer Bevorzugung von Musik- oder TV-Fanzines und Mode-

journalen gibt Dies ist gewiR vergr6bert, steht nach unserer Ansicht aber nicht mit entwick-

lungspsychologischen Erkenntnissen 8ber dasjugendalterim Widerspruch55.

Festzustellen bleibt, daR Synergieeffektc zwischen Medien und Medienereignissen zu beob-
achten sind, die durch Produktverbiinde zustande kommen. Als ein Beispiel mag die Ver-

marktung des Titels Gute Zeiten - Scbkible Zeiten angesehen werden: Zundchst eine tigliche
Vorabendserie auf RTL, nun ergdnzt um eine eigene Zeitschrift und mehrere Folgen einer
Musik-CD. Ein weiteres Beispiel stellen vorwiegend in Amerika geschitzte Sportarten dar,
die im wahrsten Sinne des Wortes multimedial Qber Fernsehen, Computerspiele, Zeitschrif-
ten und eine eigene Mode an diejugendlichen herantreten. Neben den klassischenjugend-
titeln bildet sich daruber hinaus eine immer stdrker ausdifferenzierte Bandbreite von Spe-
zialtiteln aus den Bereichen Musik, Fernsehen, Computer und Sport aus.

Aus den uns zurVerfogung stehenden Daten liBtsich keine signifikante Anderung des Lese-
verhaltens jugendlicher ableiten. „Beim allgemeinen Zeitschriftenkonsum gilt bereits fur
die 14- bis 171+hrigen: Mddchen lesen eher General-Interest, Jungen Special-Interest-Titel.
[...] Die populdrejugendpresse geh6rt unvedndert zurjugendkultur, und gerade die klassi-
schen Titel sind heute mit zunehmender Tendenz attraktiv. Sie verstehen es, redaktionell
alle Verinderungen in derjugendkultur synchron zu begleiten, ohne Trends vorwegzuneh-
men. Allerdings vercurzt sich die Lesetreue - das Interesse an Jugendzeitschriften nimmt
heute bereits mit 17.jahren kdftig ab.<'56

SPITZENREITER - JUGENDZEITSCHRIFTEN DER BRAVO-FAMILIE

„Zum Schmachten sch6n. Seit bald vierzigjahren behauptet sich BRAVO, endlos variiert
und unveriindert erfolgreich, als zentrales Organ der deutschen Teenager", so titelte DIE

ZEl757. In diesem Artikel liEt sie Leser und Mitarbeiter zu Wort kommen. Da BRAVO und

BRAVO-GIRL/ mit ca. 2,5 Mio. von 5,5 Mio. verkauften Exemplaren den Ldwenanteil

unter denJugendpressetiteln halten, werden wir uns ihnen intensiver zuwenden.

Die Zeitschrift richtet sich unseres Erachtens im Gegensatz zur MA bereits anjugendliche
und Kindervor dem 12. Lebensjahr, sit stellt sid, hinsichtlich der Lesegewohnheiten als ein
transitorisches Medium dar, die Verweildauer am Blatt betrigt eher 2 als 5Jahre, die Leser-

55 vgl. SCHApm. B.('1994): Soziologie des.lugendaltea Op!:den, S. 91 ff.

5 6 VOGEL, A. ( 1996): Die Leserschaf der populiren Jugendpresse, Media-Perspektiven 1 /96, S. 28-29

57 DIE ZEIT Nr.2, 5.1/1996
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Blatt-Bindung ist intensiv, in frOheren Zeiten, als politische Wochenzeitschriften noch eine
erhebliche Gemeinbildung gestiftet haben, ist die Leser-Blatt-Bindung von BRAVO nur

von der des SPIEGEL Qbertroffen worden. Die Zeitschrift ubersteigt hinsichtlich der Auf-

lage und der Verbreitung die nicht-kommerzielle Jugendpresse. BRAVO ist nicht nur quan-
titativ der Marktkhrer in der kommerziellen und nicht-kommerziellen Jugendpresse, son-

dern rangiert auch im Bekanntheitsgrad an erster Stelle und verfugt uber eine weithin

positive Attribuierung unterjugendlichen. Andere Anbieter vonjugendzeitschriften haben

sich verstirkt entweder aufvor- oder nachlaufende Alterskohorten eingerichtet oder haben

sich im Spartenprogramm mit wechseinder Auffdlligkeit und Auflagenh6he etabliert, je
nach Mode-und Sporttrends (vgl. Abb. 1).

KONZEPTION DER BRAVO

Die Zeitschrift BRAVO erscheint w6chentlich - zum Preis von DM 2,30 - mit einem

Umfang von 72 Seiten (einschlieBlich front- und backpage), sie ist mehrfarbig gedruckt, in
der Druckqualitit nicht sonderlich aufwendig, auch sind in den Zeitliuften stindig Ande

rungen eingetreten: „...
daG die Farbt6ne von Seiten und Oberschriften genau stimmen

massen, um bei den Kids jenes magische Wohlbehagen auszulusen, daR sie jede Woche aufs

neue 2,30 Mark for die Zeitschrift ausgeben liBL Im Moment sind Pinktdne, Turkis und

Neongrun ,total wichtig; Gelb und Rot dagegen ,vallig out'. Man weiG nicht warum", sagt
der Art-Director, aber Hauptsache, man wisse, daR es so ist58

Die Textbeitrige gehen in der Regel aberwenigerals eine Seite, nurin Ausnahmefillen Ober

zwei Seiten; die Inhalte sind eher magazinhaft komponiert, schnelle, kurze und zumeist
verkurzte Informationen, im Grunde Abbild einer Medienkultur, die von den audiovisuel-

len Medien abgeguckt zu sein scheint. Die Vorwurf, daR es sich dabei um Hdppchenkost
handelt, multe dann ebenso aufdas Fernsehen zutreffen.

Hinsichtlich der Inhalte und Stilmittel ist die Zeitschrift aufjugendliche „zugeschrieben",
das heiGt, sie versucht Sprachstile, Lebensformen und -einstellungenjugendlichereinzufan-
gen, ohne freilich den Sprechstil Jugendlicher zu kopieren. Jugendliche werden eher uber

die Form einer plakathaften, eindeutigen, auch emotionalisierten Sprechweise adressiert; so

z.B. immer auf der dritten Seite .Klick! Schnappschusse der Woche" oder auch .Lailt den

Indios ihr Paradies„59.

Der Satzspiegel ist auf20 x 27,5 cm ausgelegt, durchlaufende Texte sind unublich, das Lay-
out ist vierspaltig, ohne dal an dieserAufgliederung schematisch festgehaltenwurde, Bilder

sind gelegentlich zwischen oder Bberlappend in den Spaltenaufbau einmontiert. Redaktio-

neller Teil und Werbung sind nicht stringent voneinander unterschieden, das Product-place-
ment wird ohne sonderliche Verstellung angewandt, auch darin ist die Zeitschrift ein Pro-
dukt allgemeiner Medienpraxis.

58 DIE ZEIT, Nr. 2,5.1.1996,5.56
59 BRAVONr. 7,8.2.1996,5.16
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Das Blatt sieht folgende Inhaltssparten vor:

• BRAVO-Extra,
• BRAVO-Kino-Wochenschau,
• Stars aktuell,
• BRAVO-Musik-Infos,
• Aktuelle Reports,
• Poster/Portraits,
• Mode, Sport, Fernsehen,
• Serien in Wort und Bild,
• Aufklirung/Beratung,
• Unterhaltung,
• BRA VO-Rubriken.

ANALYSE DER INKRIMINIERTEN AUSGABEN

Im Oktober 1995 wurden zwei Hefte der BRAVO-Familie indiziert: BRAVO Nr. 21 vom

18. 5. 1995 und BRAVO-GIRL./ Nr. 17 vom 9. 8. 1995; ein Indizierungsantrag gegen
BRAVO-GIRLI Nr. 6 vom 9.3. 1994 hatte keinen Erfolg59. Die beanstandete Nummer 21

von BRAVO enthilt in der Sparte Aufklirung/Beratung die Einzelthemen:

• Love & Sex Report 95,
• Julia und Bj6rn (S. 20),
• Liebe, Sex und Zirtlichkeit (S. 28),
• BRAVO Psycho-Test (S. 41),
• Sprich Dich aus (S. 60).

Naturlich flieGen Elemente von Aufkllrung auch in andere Sparten ein, und es mag Rir die

hohe Akzeptanz dieses Bemuhens stehen, daG sich BRAVO ruhmen kann, von vielen

Jugendlichen als die kompetente Auskunftsinstanz angesehen zu werden. Es handelt sich
bei dem „Love & Sex Report 95' um eine Serie, die kontinuierlich fortgesetzt wurde. Auf

den beiden Seiten werden je eine Fotografie (Frontalansicht, nackt) und eine Reihe von Fra-

gen an die dargestellten Personen abgedruckt. Die Fotografien k6nnen nicht als pornogra-
phisch eingeordnet werden, es handelt sich um Ganzkdrperfotos, die die Jugendlichen in
einer eher ungeschickt-gekunstelten Pose darstellen, eine Lustbetonung ist nicht zu erken-
nen.

Der Mitbewerber aufdem Markt, vor allem fiir die weibliche Kiuferschicht, bringt eine ver-

gleichbare Serie: „Traumtypen, die solo sind" (z.B. Marcus 17, BRAVO-GIRL./ Nr. 13,14.6.
1995, S. 10 ff.); dabei handelt es sich nur um die Darstellung eines minnlichenjugendli-
chen, in einer Art Lebensbilder-Story mit einem beschlieBenden Ganznacktfoto, insgesamt
3 Seiten umfassend und eher auf Emotionalitit (Verlassenheit, Einsamkeit, Enttiuschung)
eingestelit; sexudle Sehnsuchte werden eher nachrangig behandelt

60 vglJMS-Report Nr. 6/95, S. 2. BRAVO im Visier desjugendschutze,
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Die Abbildung von Jugendlichen in Form von Nacktfotos kann fur sich den Tatbestand der

Jugendgefihrdung nicht einfordern, auch nicht durch die Vermengung mit „kommerziellen
Absichten"61. Der Textteil des Artikels, bestehend aus Frage und Antwort, befragt die

Jugendlichen vorrangig iiber ihre sexuellen Erlebnisse, ihre Erfahrungen und ihre sexuellen
Priferenzen. Dabei wird im wesentlichen die Phase der Pubertat eingefangen, also eine Zeit

auch personaler Verunsicherung und des tastenden Umgangs mit der eigenen Kdrperlich-
keit und dem Zusammenhalt von Liebe und Sexualit t

BEANSTANDETE 5EQUENZEN - DER MANNLICHE JUGENDLICHE
Der mdnnlicheJugendliche ist 17 Jahre alt und wird uber die Einsch tzung seines K6rpers,
;iber Schmuck, uber Pubertit allgemein, uber SamenerguB, uber Onanie, Qber Liebe und

Flirt, Qber den ersten Geschlechtsverkehr, Qber Verhiitung und uber die ,Lust am Sex'

befragt. Es magsein, daR diese Fragen dem Jugendlichen zu aufdringlich, zu privat, zu intim
sein mochten, so daR er Zuflucht zur Kilte der Sprache und .Abgeklirtheit der Ansichten"

nimmt, die mit derzuvormitgeteilten SelbstattribuierungJugendlicherheute nicht uberein-

stimmt. Die zuvor als Charakteristika genannten Attribute von Liebe, wie Geborgenheit
und Romantik, scheinen hier nicht auf. DerTon ist fast ironisch und detailversessen.

Das Piercing wird beschrieben als eine Art medizinischer Vorgang, der Beginn der Pubertat
wird lakonisch chankterisiert mit: „Etwa mit 13, 14. Die Haare sind gewachsen und ich

begann mich fur Midchen zu interessieren." So erlebenJugendliche, wie vielfiltige Berichte

zeigen, die Zeit des seelischen und k6rperlichen „Umbaus" eigentlich nicht. Ober Onanie
wird nur gesagt: „Man fuhlt sich befriedigt." Die ersten Ndherungen zu Midchen werden
mit der Floskel „Hindchenhalten' fast selbstzynisch abgetan. Der erste ZungenkuB .wird
triumphal' genannt. Mit 13 wollte er nur ein .Vorzeige-Midchen", auch fur jetzt meint er,

daR ein Midchen, das ihm gefalle, „schon etwas hermachen muRte: „Beim ersten Mal war's

nicht so aufregend, wie ich mir das vorgestellt hatte: Aufdie Frage .Wurde Euer Sex spiter
schdner?" lautet die Antwort: „Wir haben auch neue Stellungen ausprobiert. Von hinten
und 69." Verhutung wird lakonisch der Freundin uberantwortet: „Silke nahm die Pitle:

Unterstellen wir, daR diese Antworten nicht manipuliert sind, so pr3sentiert sich hier ein

ziemlich .ausgekochter" jungliebhaber, der fur sein Alter schon eine Sprache wahlt, die
Liebe zur Sexualitat und intime Freundschaft zum geschdftsmdBigen Verkehren verkom-

men liEt; Respekt ist da offenbar kaum im Spiel. Die Komposition von Bild und Text bricht

auseinander, der Text ist fur jugendliche Leser irritierend, unzutreffend, nicht authentisch,
eine Aufklirungsfunktion kann man ihm nicht zumessen. Der kritische Vorbehalt kann

zusammengefaBt werden: Es wird kein Beitrag zursexuellen Aufklirung geleistet, die perso-
nale Dimension der Pubertit wird nicht ernsthaft empfunden, das Gefuhlsreservoir scheint

verarmt; Sprache und Inhalt k6nnen ohne einen Kommentar oder eine einschr nkende

Frageform nicht Rirsich stehenbleiben.

61 Vgi. dazu auch den Beitrag, der diejugendgmppen Take That, East 17, Caught in Act und E.Y.C. vorste||I und dabd auch aufdas Thema

jugendlicher Nicktdarstellungen in kommemeller Absicht zu sprechen kommt: Game boys lurs Midchenzimmer in STERN, 24/1995,
8.6.1995, S. 250 f
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BEANSTANDETE SEQUENZ - DIE WEIBLICHE JUGENDLICHE
Die Erfahrung mit der k6rperlichen Entwiddung nimmt im Textbeitrag zur weiblichen

jugendlichen einen gr6Geren Raum ein. Aber auch hier die direkten Fragen, ob das

Midchen onaniert, ob sie dariiber mit Freunden spricht. Zum SchluB wirkt das Kind dann

doch noch natOrlich, wenn es auf die Frage nach „verruckten Sachen", die es machen

k6nnte, antwortet: .,Von meinem Honorar m6chte ich z.B. Bungee- oder Fallschirmsprin-
gen probieren. Ich mach' gern verriickte Sachen, die andere aufregen."

Mit diesem Teil des Reports, derweiblichenjugendlichen, hatten die Redakteure des Blattes
offenbar erhebliche Legitimierungsschwierigkeiten. Die abgebildete 13 jahrige ist zwar kdr-

perlich vol entwickelt, aberdall hierein Auseinanderbrechen von k6rperlicher Entwicklung
und geistig-seelischer Befindlichkeit im Sinne des Akzelerationsphinomens vorliegt, kann

damit Obersprungen werden, daG wiederholt auf die Zustimmung der Eltern abgehoben
wird, und zudem nachdrQddich das offenbar christliche Elternhaus (Mutter Diakonin,
Vater Religionslehrer) herhalten muS. Zundchst also eine scheinbare Salvierung fur eine

Veruffentlichung, die auch bei den Blattmachern vermutlich nicht als „normal' angesehen
wird.

Hierwie dort finden sich in etwa gleiche Fragen und ahnliche Antworten; bei dem hiervor-

gestellten Kind/jugendlichen scheinen sie eher .kindgemiB"; das meint, eher experimentie-
rend als wissend, eher neugierig als erfahren, eher suchend als bereits kundig. Das k8nnte

man in dieser vereinfachten Umschrift noch hinnehmen, aber zweifellos muB man doch

fragen, ob manjugendliche und Kinder in dieser Zudringlichkeit befragen und mit derarti-

gen Antworten konfrontieren soil. Auf,(13rung gewiE ja, aber nicht Verletzung der Privat-

heit, auch nicht die vonjugendlichen, selbst wenn sie formell ihre Zustimmung zur Verof-

fentlichung gegeben haben. Nicht alles, was gesagt werden kann, mull auch gesagt werden.

WEITERE INDIZIERUNGSMASSNAHMEN

Der zweite Titel aus der BRAVO-Familie, der unl3ngst mit einer Indizierung belegt wurde,
ist BRAVO-Girll Nr. 17 vom 9. 8. 1995. Darin enthalten 2 Seiten einen Artikel uber eine

18jihrige Schauspielerin, dermit,ja, ich mache Pornos" uberschrieben ist Weiter dulertsie

sich wie folgt: „Sex mit Liebe ist wunderschun, aber Sex ohne Liebe ist einfach geil" und daG

sie sich durch die Gefahr einer HIV-Infektion „nicht verruckt machen lasse"62. Solche AuGe-

rungen waren furdie BPjS AnlaB, das Heftim Sinne von § 1 I GjS zu indizieren, jedoch eine

schwerejugendgefdhrdung zu verneinen. Grunde hierfdr lassen sich in dem „Ruckfall" der

BRAVO ineine Berichterstattungsehen, welchebereits vorjahren uberwundenschien.

62 alles: BRAVOLIRL! Nr. 17 vom 9.8.1995,S. 12 f.
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Etwas weiter zuruck liegt auch ein Antrag auf Indiziening von BRAVO-GIRL!Nr. 6/1994

vor, der jedoch abgelehnt wurde. Darin geht es wesentlich um Passagen auf den Seiten
10/11 und 16/17, wobei vorgebracht wurde, daB die Indizierung im Hinblick aufdie dorti-

gen pornographischen Inhalte vorzunehmen sei. Bei den Seiten 10/11 handelt es sich um

eine, in jeder Nummer wiederkehrende Entkleidungsgeschichte63, in der „ein junger Mann

auf mehreren kleineren Fotos in unterschiedlichen Entkleidungsposen gezeigt" wird. Der

Antragsteller bringt diese Geschichte in den Zusammenhang mit Pornographie unter Hin-

weis auf das beigegebene GroBfoto, .aufdem das halberigierte Glied gut zu erkennen ist"

(Wohl nur mit einem geschirften Blick.)

EINWANDE

Dazu when mehrfach Einwdnde vorzubringen: Einmal sind Aktdarstellungen auch des

m nnlichen Kdrpers keineswegs von vornherein der Pomographie zuzuordnen, es sei denn,
daG die Darstellung eindeutig auf Lustgewinn oder Luststeigerung abziele. Man kunnte in

der Kulturgeschichte der Antike, auch der fruhen asiatischen Erotikliteratur viele Beispiele
benennen, in denen auch das erigierte Glied zur normalen Darstellung von K8rperlichkeit
gehdrte. Hierzulande untertiegt die Darstellung der primdren Geschlechtsmerkmale des

Mannes einer fast dngsdichen Tabuisierung, eine vergleichbare Einstellung gegenuber dem
weiblichen Akt sehen wir bei anderen Printmedien nicht.

Ob das Grofifoto tatsdchlich eine so offenbare und zumal lusterregende Ansicht des „halb-
erigierten Gliedes" zum zentralen Gegenstand hat, muG aus Leserzuschriften bezweifelt

werden. Die Darstellung selbst last im Verbund mit anderen Fotos nicht erkennbar sozial-
ethische Desorientierung im Sinne von Pornographie aus. Der beige gte Text kolportiert
eher die platte Erfolgs- oder Hoffnungsgeschichte des Models oder Kleindarstellers. Wir
sehen zugleich auch, daB die jugendliche Akzeptanz dieser Bildergeschichte eher auf die
Gesamtansicht und die Lebensgeschichte der abgebildeten jugendlichen Darsteller gerichtet
ist und daG das vermutete sexuelle Klima indessen eher beilaufig wahrgenommen wird.

Nimmt man die zu den Bildergeschichten vorliegenden und abgedruckten Leserbriefe als

AuBerung jugendlicher Selbstdarstellung, so kann man unterschiedliche Wahrnehmungen
zwischen jugendlichen Laern und AuBenstehenden feststellen. Reaktionen aufdiese Serie

„Interview intim und Fotos hautnah" fallen anders aus als vermutet werden k6nnte64. So

lesen wir uber das Model Markus aus BRAVO-GIRL! Nr. 21/1994, vorallem lobende Bei-

worte, die sid, nur an das duBere Erscheinungsbild heften, das Abbild in der gesch6nten

63 z.B. BRAVO-GIRL!, Nr. 20, v. 21.9.1994,5.30 ff.,Nr. 22, von, 19.10.1994,5.18 ff., Nr. 23,vom£,11.1994, S. 20 1T

64 In der dem indizierungsantrag zugrundeliegenden Nr. 6,1994, wird dieser Titel ebenso wie in den nachfolgenden Nummern gewihlt,
jeweils unter HinzuR,gung des Vornamens des abgebildeten Models, und eines handschriftlichen Steckbriefes, der Lebensdaten. Hobbys
und Eigenschaften des weiblichen Wunschpartners enthilt.
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Idealitit wahrnehmen und eine Faszination an dieser Geschichte mitteilen, die bis in cha-

raktereologische MutmaBungen und Wunschtriume hineinreicht 5. Eine sich gegenwiirtig
als aufgekldrt empfindende Sexualpddagogik sollte den vormaligen und unnutzen Streit

uber Anatomie und Physiologie des halberigierten Gliedes beiseite lassen; von dem, wie

auch immer abgelichteten Geschlechtsteil geht nicht per se eine luststeigernde, pornogra-
phische Absicht aus. Ober zusitzliche Begrundungen werden wir noch verfugen, wenn wir

aufandere Aufklirungspublikationen sehen.

WEITERES FALLBEISPIEL

Schwieriger ist der zweite AnlaE Rir das Indizierungsbegehren zu entscheiden. Es handelt

sich um eine Folge aus der Serie „Lust und Liebe"66, in der zum einen in formalisiertem

Belehrungstext und zum zweiten in Art eines .Bekennmis- oder Erfahrungsberichts" Cun-

nilingus und Fellatio verhandelt werden. Der Antrag zur Indizierung weist gleichzeitig ein-

schrinkend daraufnin, daG die „allgemeinen, sexualaufklirerischen Texte zum Oralverkehr"

aufden Seiten 16 und 17 fur sich genommen positiv zu bewerten seien67. Der „Erlebnisbe-
richt" - vermutlich fiktiv - wird als pornographisch eingestuft, dessen Charakter werde auch

nicht durch die Information „abgemildert". Fur beide sexuellen Varianten werden Textbei-

spiele aus dem Erlebnisbericht angeflhrt, die vermutlich eine fiktive Selbsterfahrung mittei-

len. Ob dabei die schwalstige, verwaschene Sprache die Aufkliirungsabsicht nicht eher „ver-

nebelt", ist wohl eine Frage des linguistischen Geschmacks, nicht der Pornographie. Als

Beispiele sprachlicher Asthetik sind diese kh-Berichte wohl nicht zu sehen.

Wirgehen davon aus, daE Sexualaufkl rung, vorallem furjungere jugendliche, wohleherin
der Identifikation gestattenden Erlebnis- und Ich-Form wahrgenommen wird, dall demge-
genuber die formale Information, oft zu technizistisch verfaSt, Betroffenheit nicht auszula-

sen vermag. Dem Hinweis aufeine leichtfertige Verfuhrung jungerjugendlicher - die Zeit-

schrift BRAVO-GIRL! richtet sich an sehr junge Midchen ab 12 Jah re68 - 1(6nnte vielleicht
mit dem doppelten Gegenargument begegnet werden, daG.einmal Jugendliche in der Regel
nicht von dem angesprochen werden, was sie ohnedies nicht interessiert, und sodann, daG

Jugendliche in ihrer Sexualerfahrung und -erprobung aufjeden Fall um das 13. Lebensjahr
herum erste erotische und sexuelle Annaherung zum gleichen oder anderen G€schlecht
suchen69. Es sei mit Blick aufdie Serie allerdings auch deutlich gesagt, daG in zahlreichen

65 Siehe dazu BRAVOLIRL!, Nr. 23, vom 2.11.1994, S. 18, dort werden zwei Briefe abgedruch,die in demabgebildetenjugendlichen wohl

den Wunschpanner sehen und vor allem dessen eintihlende Intervimpassagen bemerken: .Mit seiner offenen Art hat er mich defbeein-

druckt. ...Er isi sogelbhlvoll und romantisch:.. *Wie kann einjunge nurso gut aussehen und dann auch noch einen so tollen Charakier

haben?"

66 Sondra FRANZ, Lustund Liebe, BRAVO-GIRL!, Nr. 6,9.3.1994, S. 16 ff., Z3nliche Lippenbekenntisse.
67 Es handelt sich dabe, um eine Information, die in gesonderten Kisten ausgewiesen wird, die die Begriffe und Sachverhalle der beiden

genannten Sexualpraktika 43utem.

68 4.Abb. 2

69 Darauf ist etwader Bencht zugeschrieben: Eure 10 schiffsten Liebesplitze, in: Mjdchen, Nr. 22,19.10.1994, S. 12 f.; ubrigensauch dortdie

fonl. Bildgeschichie,Boy des Monaa", S. 42 f.
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Artikein an anderer Stelle die Gefahren unkontrollierten Geschlechtsverkehrs deutlich her-

ausgestellt und fruhzeitige„Erprobungssehnslichte" abgelehnt werdenio.

5CHLUSSFOLGERUNGEN
Neben diesen kritischen Bemerkungen mOssen auch jene Aspekte genannt werden, in der
sich die BRAVO als ein fur Heranwachsende witziges, informatives und manchmal durch-
aus nlitzliches Blatt profilieren kann. Das meint im Blick aufSexualitat und Erotik, daB die
zumindest medizinisch und weithin wohl auch entwicklungspsychologisch stimmigen Rat-

schlage des Dr. Sommer-Teams eine bessere Informationsquelle furjugendliche sind, als das
Halbwissen der Altersgenossen, das Schweigen der Erziehungsberechtigten oder die
Bedenklichkeit desjugendmedienschutzes.

Jugendliches Intercsse besteht gewi G nicht nur an Fragen zu Sexualit t und Aufkldrung
Modetrends, Sport, Filme und Musik sind fur Kinder undjugendliche meist von grdGerem
Belang. Die jugendliche Begeisterung fur Stars und Musik, die in jeder Generation immer
wieder neu kultische Zage anzunehmen scheint, braucht immer wieder neue Information,
die die BRAVO seit Jahrzehnten bietet: James DEAN, Elvis PRESLEY, Jimi HENDRIX, jim
MORRISON, THE BEATLES, THE ROLLING STONES, ABBA, Michael JACKSON, MADONNA,
GUN'S 'N' ROSES, NIRVANA, Kurt COBAIN, TAKE THAT und schlieBlich die KELLY FAMILY -

das sind die zeitweiligen Ikonen einer Popkultur, in derdie Verehrung fireinen Starmanch-
mal pseudoreligidse Zuge annehmen kann.Jed€Jugend hatte ihre Stars, in der Regel hat sie
sic auch unversehrt Qberlebt.

Friiherc Arten der Berichterstaming ,
die zum Teil AnlaB von Indizierungsverfahren7I

waren, sind seither weithin korrigiert worden: fehlende Partnerbindung in der Sexualaul-

iddrung, falsche Idealitit von Lebensentwurfen, Ausblendung von wichtigen Brennpunkt-
fragen fiir die jugendliche Sozialisation wie Alkoholismus, Drogensucht, Arbeitslosigkeit.
Heute werden Fragen dieser Art, wieauch solche der Sinnsuche, stirker beracksichtigt
In den Widerstreit der Meinungen, einschliefllich einer auch positiven Aufnahme (z.B. in
einer Aufkldrungsserie der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklirung), sind die Auf-

klirungsversuche von BRAVO geraten. Bereits fruhzeitig hat Dr. Sommer unter wechseln-
den Pseudonymenjugendliche in die Welt der Sexualitdt einzufuhren versucht und dabei
eine Beratung gewihrt, die zundchst durch ihre unverblumte Offenheit schockierte und in
der eine Aufklarung praktiziert wurde, die eher technizistisch, instrumentell anmutete. DaR
Sexualitit ohne Liebe, zumal Rirjugendliche Adressaten, nicht toleriert wird, ist inzwischen
zur Generallinie der Zeitschrift geworden. Besonders wird in der Aufklirung der Aspekt
Partnerschaft berucksichtigt, gelegentlich hat man den Eindruck, als wolle sich die Zeit-
schrift durch eine entsprechende Nachdriiddichkeit aufdie sichere Seite bringen.

70 siehe hierzu elwa: BRAVO-GIRL!, Ni. 20,21.9.1994, p. 56, Sex wider Willen;oder: Die Sache mit dir Verhutung, in Nr. 22,19.10.1994,
S. 68

71 Indizien wurden die Ausgaben 6 und 7 ron 1972 und 7/1977; vgl. KNou.,SrEFEN (1978): Pro und coatra BRAVO, Baden-Baden; KNoLL

(1985):jugendzeitschriften, in: Kocii, R
,
|droMANN, K.: Sticliwi rter·.:ur Sexualcrziehung, Weinheim-Basel.
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Aufjeden Fall geht die Zeitschrift wohl von der planen Realitit aus, dall Sexualaufklirung
und -beratung in der Schule, in den Familien oder den sinnstiftenden Institutionen nicht,
verspitet oder unzulinglich vermittelt wird. Aus solchem Defizit kann sich Aufklarung in
BRAVO legitimieren und auch durch den Umstand, dall sich hierJugendliche in der zugesi-
cherten Anonymitit auch nach Dingen erkundigen k6nnen, die sie „ihre Erzieher nicht zu

fragen" wagen. Taglich 500 Leserbriefe an die Redaktion, die von einem Team ausgewertet
werden, machen dies deutlich.

DaR Aufkliirung ein schwieriges Geschaft ist und dazu ein diskretes und privatistisches sein

muB, ist unbestreitbar, und daG sid, Schwierigkeiten in derVermittlung von Sexualinforma-

tionen oft am Erziehungsanspruch der Erziehungsberechtigten brechen, ist ebenfalls

bekannt. Freilich lehrt die Beobachtung, daG Angstlichkeit und ubertriebene Fursorglich-
keit eher nachgelassen haben. Wir beziehen uns hier aufdie 1. Europdische Fachtagung und

Projekt-Messe der BZGA72, in deren Aufiddrungskonzept wir einen gewissen Vorrang von

Schutz und Verhutung wahrgenommen haben. Wir vermuten allerdings, die Herkunft der
meisten KongreEteilnehmer aus dem Berufsfeld Aids-Beratung war Ar diese Tendenz aus-

schlaggebend.

jUGENDZEITSCHRIFT MADCHEN

Mit uber einer haiben Million Auflage ist Madcbm (DM 3,20) das nach BRAVO und
BRAVO-GIRL! auflagenstirkste Blatt. Aufmachung, Umfang und Werbeanteil sind an-

nihernd gleich wie bei BRAVO. Inhaltlich findet sich im Vergleich zu BRAVO-GIRL!
kaum ein Unterschied: ein buntes Potpourri aus Mode, Kosmetik, Trends, Popmusik und

„Liebe & Psycho".
Unter letztgenanntem Signum firmieren auch die Aufkliningsartikel, die hier jedoch ver-

stirkt begieitet werden durch stereotyp anmutende .Midchen"-spezifische Themen wie

z.B. „KuG mich, aber richtig'73, „Ich brauche ganz viel Zdrtlichkeit'74 oder „Kommst Du bei

Jungs an"75. In der Rubrik „Sex intim' werden Leserbriefe zu sexuellen Fragen mit der glei-
chen Professionalit t und Tendenz beantwortet, wie in der BRAVO, in der Rubrik .Frag
Gabi gibt es Antworten auf :tiles, was das pubertierende Teenagerherz bewegt: Treue,
Schule, Noten, Elternhaus.

In der Serie „Liebe live' kdnnen die Leserinnen ihre eigenen sexuellen Erfahrungen offenle-

gen, seien sie nun autoerotisch oder in einer Partnerschaft. Diese kleinen Geschichten (meist
Zwei pro Heft) beschreiben in einer manchmal unbeholfenen aseptischen Sprache erste

72 Der KongreBberichtvom29.11.- 30.11.1994 mitder Dokumentation von Projekt-Gruppen-Berichten ist unterdem Titel .Learn Io Love

bei der BZGA erhildich (Adresse im Anhang) Don ist eine gesonderte Abteilung Er Sexualau 13rung eingerichtet worden, die auch die Vor-

bereitungen zu der 1. Europaischen Fachtagung gtleikt hat. Inzwischen liegi auch ein Rahmenkonzept zur Sexualaufkldrung in Abstim-

mung mit den Bundesundern vor: BZGA (Hag.) (1994): Rahmenkonzept zur Sexualaufklamng, Kdin; vgi. dazu: Bildung und Erziehung,
Heft 2,1995.
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Kulk Petting- oder Koituserfahrungen. Grolier Wert wird immer aufeine intakte, neue und

„wahre' Liebe gelegt, die die Partnerverbindet. Die autoerotischen Schilderungen enthalten

haufig auch noch Scham- oder Schuldbekenntnisse, die in den „Kummerkasten'-Rubriken
in der Art beantwortct werden, daG solche GeRihle verstindlich und fur die eigene Entwick-

lung wichtig seien, daG aber weiterhin Masturbation „v6llig in Ordnung"76 sei.

Neben den umfinglichen Horoskopen in allen Ausgaben (teils als Flyer) wurde in der festen
Rubrik „Test" in Mddiben Nr. 25 vom 29.11. 1995 die Frage gestellt: Bist du spirituell? Die

Fragen des durchschaubaren Multiple-Choice-Tests sind nicht weiter von Belang, in allen
drei Antworttexten wurde icdoch ausdrucklich aufdie Gefahren des Okkultismus oder Sata-
nismus hingewiesen. Dieses Thema scheint.lugendliche und insonderheit Mddchen stark zu

bewegen, Aufkliirung und Warnung kunnen positiv eingeschdtzt werden. Aus Arbeiten von

Hartmut ZINSER haben wir freilich gelernt, dafi dieses Thema als vorrangiges Interesse

Jugendlicher falsch eingesch tzt wird. Die Realbefunde kontrastieren zu der publizistischen
Auff Iligkeit.

JUGENDZEITSCHRIFT POP ROCKY

Pop Rocky ist eine nahezu vollstandig aufMusik, Kino und Serien ausgelegte Zeitschrift, die

vorzugsweise Chartplazierungen und Starprofile prisentiert. Der niedrige Preis von

DM 1,40 schlagt sich im Umfang von ca. 40-50 Seiten und in der (hialitat des Erschei-

nungsbildes nieder. Die nurvierseitige Rubrik „Liebe, Sex & Sorgen" enthdlt neben „Lust &

Frust' cine Serie, die gelegentlich den Namen wechselt, zuletzt im Februar 1996 von „Intim
Report'95" zu „Love-Talk"

Hauptsdchlich geht es immer darum, „Wie Paare die Liebe erleben" - so der Untertitel zum

„Intim-Report '95: Das Alter der Beteiligten lag in den uns vorliegenden Ausgaben von

Pop Rocky mit ca. 18-19 jahren etwa 1-2 Jahre uber dem der von BRAVO und Mitlcben·,
diese Zahlen lassen sich nicht eindeutig belegen, die Altersgruppierungen der MA sind

daRir zu grobmaschig.

Die Abbildungen sind meist teilfrontal, wobei die prim ren Geschlechtsorgane verdeckt
sind. Die Gespriche im „Love-Talk" folgen dem Schema: wann hattest du wo mit wem wie
das erste mal?; befriedigst du dich selbst?, wie sieht dein Traumpartner aus? Im darauffol-

genden Heft konnte der Leser dieses Paar dann beim zQchtigen Liebesspiel beobachten,
bevor ein neues Pirchen die Szene betritt.

73 Midchen, Nr. 25 vom 29. il. 1995,S. 10

74 M3ddien. Nr. 4 vom 7.2.1996,5.28
75 Midchen, Nr. 5vom 21.2.1996

76 Midchen. Nr. tvom 27.12.1995, S. 53
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In der Rubrik.Lust & Frust" antwortet Dipl.-Psych. Martina CHRISTLIEB aufdie Sorgen und
N6te ihrer Leser. Im Vergleich zu den anderen Zeitschriften scheint es uns fraglich, ob man-

che Leserbriefeauthentisch sind, dadie InhaltesehrreiBerisch sind und auch unwahrschein-

liche Lebenslagen beschreiben77.

JUGENDZEITSCHRIFT HIT! DAS SHOWBIZ MAGAZIN

Hit! Das Sbowbiz Magazin pr sentiert sich bunt und auf gliinzendem Papier in einem

Umfang von 60-70 Seiten und ist fur DM 4,20 erh ltlich. Der weitaus gr8Rte redaktionelle
Teil fillt auf die Rubriken „Musik', „Film", „TV!" und „Aktuell'. Dort gibt es auch „Das
schwarze Brett" mit Leserbriefen. Nur im „Astro-Booklet", welches der Ausgabe 1/96 beige-
legt war, wurden im Liebeshoroskop anhand der Sternzeichen Hinweise aufdie Partnerwahl

gegeben. Erotische oder sexuelle Themen werden jedoch nicht behandelt.

JUGENDZEITSCHRIFT BRIGITTE YOUNG MIss

Brtgitte Young Miss aus dem Hause GRUNER+JAHR wendet sich laut MA an eine Kernleser-

schaft von weiblichen 15- bis 21-j3hrigen und ist fur DM 4,00 erh ltlich. Zufolge des redak-
tionellen Teils und der Werbung kann man diesen Titel nicht mehr direkt zurjugendpresse
rechnen, da hier ein Lebensstil prisentiert wird, der nicht mehr mit dem Taschengeld von

Kindern und Jugendlichen zu bestreiten w3re. Die Zeitschrift scheint ein jQngeres Abbild

der eher monddnen Brigittezu sein.

Erotische oder sexuelle Themen werden nicht in einer festen Rubrik behandelt, sondern

sind Teil von Reportagen oder Gegenstand in der Leserbriefspalte.

77 So z.B..Mein Freund vergewaltigt michdauemd' in. POPROCKY Nr. 10 vom 28.12.1996, in der eine 15-jihrigeihre Erebnisse in einer

WG (betrcutes Wohnen) beschreibt, in der sie mit ihrem Freund zusammen lebt.
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FANZINE- GUTE ZEITEN - SCHLECHTE ZEITEN

Gute Zeiten - Scblecbte Zeiten „Das q#izielle Magazin' - so der Untertitel, des im Dino-Verlages
erscheinenden Heftes - zur gleichnamigen RTL-Vorabendserie bietet zu einem Preis von

DM 3,90 ca. 40 werbefreic kiten und hat laut MA eine Kernleserschaft im Alter zwischen

12 und 16 Jahren. Zu Fragen von Liebe, Sexualit  und Erotik zitieren wir einen Leserbrief

samt Antwort, derdas Selbstverstiindnis des Blattesweithin kennzeichnet:

„Sexartikel - nein danke! Ich finde Eure GZSZ-A4agazin einfach super. Vor allem gefallen
mir die schunen Poster und die Autogrammkarten. Aber was ich noch viel roller finde,
ist, daG Euer Magazin keine Sexartikel schreibt

Marina Kraus(10)aus GroGaitingen

Liebe Marina, vielen Dank fur die Lorbeeren. Die sogenannten ,Sexartikel' haben in

unserem Magazin tatsachlich nichts zu suchen. Wir lessen den Stars ihr Privatleben.

Ansonsten wird in unseren Beitrigen z.B. im Ratgeber oder im Roman das Wort Liebe

groGgeschrieben - mit allem was dazugeh8rt: Vertrauen, Zdrtlichkeit, Romantik, Erotik
98

Dieser Briefzeigt einerseits, dall die MA mit ihren Altersangaben zur Kernleserschaft nicht

nur bei diesem Blatt vermutlich um ca. 2Jahre zu hoch liegt, iedenfalls wurden die meisten

Leserbriefe aus GZSZ im Berichtszeitraum von 10- bis 13-jihrigen verfaSt. Das Schreiben

bezieht sich andererseits woh! eher auf Aufkldrungsartikel der Art von BRAVO oder

Mddcbm, nicht auf einen investigativen Enthullungsjournalismus im Sinne der „Regen-
bogen'- oder „Boulevardpresse'.

Das Selbstverstindnis der Redaktion, das in der Antwort durchscheint, bestitigt sich auch

des weiteren bei der Lekture. Im Ratgeberteil, im abgeschlossenen Fotoroman oder im Fort-

setzungsroman wird Sexualitit im Text direkt und unverstellt, jedoch immer unbedenklich,
angesprochen. Die begleitenden Bilder sind der Fernsehserie angepagt, ihr zum Teil ent-

nommen und haben somit die FSF schon passiert. Nacktheitwird nur„verhullt" in Decken

und Laken visualisiert.

FANZINE - UNTER UNS DAS OFFIZIELLE MAGAZIN

Ebenfalls aus dem DENO-VERLAG, der sich aufMagazine zu den „Daily-Soaps" in 6ffentlich-

rechtlichen und privaten Fernsehsendern spezialisiert hat, kommt Unter uns - Das Oljizielk
Magazin zum Preis von DM 3,90. Layout und inhaltliches Arrangement sind nahezu iden-

tisch mit GZSZ.

78 Guie Zeiten - Schlechte Zeiten, Nr. 1/96, S. 4
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FANZINE - DAS VERBOTENE LIEBE-MAGAZIN

Verbotene Liebe ist eine der t glichen Serien in der ARD, die durch ein Fanzine aus dem
DINO-VERLAG begleitet wird, allerdings ist es mit DM 4,20 dreiBig Pfennig teurer als die

Bbrigen Schriften aus dem gleichen Haus.

Hauptmotiv der Sendung ist eine sich anbahnende inzestu6se Beziehung zweier Geschwi-

ster, die im Gegensatz zu Teilen ihres Umfeldes nichts von ihrer Verwandtschaft wissen. In

der Rubrik „Meine Meinung - Deine Meinung" werden die Leser aufgefordert ihre Mei-

nung zu variierenden Themen zu auGern: „Was meint ihr zum Beispiel zu Aids, Prostitu-

tion, Bi- oder Homosexualitat, Liebe oder Treue. Berichtet uns von Euren Erfahrungen„79
oder „Das Verbotene Liebe-Magazin packt jedes heiGe Eisen an. Ob Geschwisterliebe, Bi-
oder Homosexualitat, schwanger mit 16 (oder fruher !), Abtreibung, Eifersucht oder Seiten-

sprung..., bei unsgeht's kunterbuntund ohne Vorurteile zu."80

In den vorliegenden Ausgaben wurden Themen wie Eifersucht oder Geschwisterliebe von

16- bis 20-jihrigen Leserinnen diskutiert, die Auswahl der Redaktion ldEt Verantwortung
erkennen, da eine ernsthafte Auseinandersetzung versucht wird.

In der Rubrik „Frag einfach!" werden die Fragen der Leserinnen von Dipl.-Psych. Dr. RAST
beantwortet. Dem Motiv der Sendung folgend waren in den durchgesehenen Ausgaben des

Magazins Themen wie „Ich liebe meinen alteren Bruder! Yvonne, 14 Jahre"81 oder„Ich bin
verliebt in den Freund meines Vaters. Martina, 16.jahre"82

Eine sozial-ethische Desorientierung durch die Auseinandersetzung mit Tabuthemen wie
Inzest sehen wirnicht,ledoch scheintdie Fragezul:issig, ob sowoh! das Magazin als auchdie
TV-Serie mit diesem bislang einzigartigen Plot, die Phantasie der Jugendlichen dahin-

gehend beeinflussen k6nnte, daG sic ihre Zuneigungsgefuhle innerhalb der Familie oder des
Freundeskreises st rker wahrnehmen und in Einzelfdllen mdglicherweise ilberinterpretieren.

79 exakt entnommen: Verboterze Liebe, Nr. 1/96, S. 13

80 Verbotene Liebe, Nr. 12/95, S. 13

8 1 ebenda, S. 29
82 Verbotene Liebe, Nr. 12/95, S. 28
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JUGENDZEITSCHRIFT KUSCHEL RocK

Kus bel Rock„Deine Zeitscbri/izum  rlieben' (DM 3,50) versucht mit einer von der BRAVO
abweichenden Aufmachung ahnliche Inhalte in den Rubriken .Mode/Beauty", „Partner-
schaft", .Romane", „Musik, Film, Video", einer Rubrik mit dem Titel,Rubriken' eine etwas

altere Leserschaft an sich zu binden. Es werden in loser Folge „Kuschel Rock special*-Hefte
ver6ffentlicht, z.B. unter dem Titel „Bambipreistrdger 1995: Wie der Titel schon vermuten

liRt, liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung aufder Musikszene, erginzt durch emotio-

nalisierende Foto-Love-Stories und einen Ratgeber zum Schreiben von Liebesbriefen83.

PM-LOOK

PM-Look (DM 4,80) ist der jugendliche Ableger von Peter Mooskitners interessantem

Magazin und wendet sich erkennbar an uber 18-jihrige, so werden auch eher .erwachsene"
Themen angesprochen: Wirtschaft und Beruf, Fernreisen, Psychologie, Gesundheit und

„clevere Geschdftsideen"84.

Auch der in der Rubrik „Partnerschaft' ver6ffentlichte Artikel.Orgasmus - mehr fiihlen'85

richtet sich in Sprache und Aufmachung eher an ein erwachsenes Publikum. Der Artikel ist

fur ein in sexuellen Fragen bereits kundiges Publikum geschrieben und verfolgt kein aufkla-
rerisches Interesse. Eine Jugendge hrdung sehen wir nicht, ob jugendliche Neugier durch

Formulierungen wie „sexueller Reaktionszyklus' erreicht wird, bleibt fraglich.

FANZINE - BEVERLY HILLS 90210

Erotische oder sexuelle Themen werden in BEVERLY HILLS 9021()86 nicht behandelt.

83 soz.B. in derjanuar/Februar-Ausgabe 1996, S. 22

84 Erstausgabe Nr. 1/96, S. 52

85 ebenda, S. 44-47

86 se,+ 1.1.1996eingestellt
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m 7
Ci)El  _1 BUCHMARKT

Die generelle Frage ,Jugend und Buch - Nutzungsgewohnheiten in der Freizeit?" wird hier

gestellt, dazu wird in einer Studie zum Leseverhalten zunachst allgemein festgestel It: „Trotz
aller Klagen uberdie audiovisuelle Oberflutungwerden immermehr Bucher konsumiert"87,
und es wird weiter darauf hingewiesen, daR die Zahl der Titel, die jahrlich als Neuerschei-

nungen aufder Frankfurter Buchmesse vorgestel It werden, standig gestiegen sei und in den

letztenjahren etwa konstant bei uber 70.000 Titeln liege. Hinsichtlich der Nutzung licgen
die Buchgattungen Schulbi cher, Fachbucher fur den Beruf, Lexika, W6rterbucher, Tier-
und Naturbi cher, historische Publikationen aufden vorderen Ringen. Bei der Titelproduk-
tion nach Sachgebieten nimmt die Belletristik mit 14,5 % gewiR einen auffalligen Platz ein,
aberdie Summe der Bucher aus den Themenbereichen Wirtschaft, Medizin, Recht, Christli-

che Religion, Geographie ubersteigtdie Belletristik bei weitem.

Insgesamt: Die Buchproduktion hat zugenommen, die Titelvielfalt ist zugunsten des Sach-

buches eingeschrinkt, die Leseintensitit korreliert positiv mit Schulbildung und Haushalts-

einkommen, Jugendliche und Envachsene unterscheiden sich hinsichtlich der Lesehiufig-
keit und -intensit t nicht auffdllig. In der Verteilung des Lesekonsums nimmt das „tagliche
Lesen" - was immer das konkret meinen k6nnte - einen hohen Wert ein (ansteigend bis zu

32 0/o). GewiG sagt die Frage nach dem Lesen von Buchern zuntchst noch nichts uber Prafe-

renzen aus; es liegt allerdings nahe, dall das intensive Lesen beijugendlichen positiv korre-

liert mit Sparten wie Sachbuch, Schulbuch, Atlanten, Science-fiction, Abenteuer und

Western.

Hinzugerechnet werden muGte deroffenbar noch steigende Konsum von Zeitschriften und

Zeitungen, der in der spezifizierten Rangfolge „Lesen" den ersten Platz einnimmt. Dies

spiegelt sich auch in den Haushaltsbudgets wider. Die monatlichen Ausgaben liegen bei

DM 55,38 fur den Erwerb von Druckmedien - dabei entfallen aufTages- und Wochenzei-

tungen 18,53 %, Bucher, Broschiiren 16,37 %, Zeitschriften 13,73 %. Dies zeigt, daR Bucher

eine zumindestetwas geringere Bedeutung im Medienkonsum einnehmen.

EROTISCHE KULTBOCHER

Wie sich Titel - beispielsweise durch temporire Indizierung oder ein Verbot oderaus ande-

ren Griinden - Kultstatus erwerben, wollen wirhier nichtkliren. Eine zugegeben subjektive
Sicht soil exemplifizieren, daR auch die klassischen, zundchst nicht altersspezifisch ausge-
legten Schriftenjugendmedien, und somit Thema desJugendmedienschutzes sind. Hier ist
die freie Zugiinglichkeit, nicht der Altersbezug, das vorrangige Kriterium unseres Interesses.

87 4. MAundau h:FOCUS, Nr. 22/1993,5.86 f.
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Ein Blickin die Liste indizierter Bikher, Broschi ren und Comics zeigt, clall ein GroBteil der

Titel dem rechtsradikalen Milieu entstammt. Nci,en diesen finden sich die unseres Erach-

tens wegen Pornographie eindeutig jugendgefihrdenden Tite188 wie Bums im Play-Hotel
oder Geil in Nylon.

In den Indizierungslisten tauchen ledoch auch Titel auf, die man dort aufAnhieb nicht ver-

mutet: American Psycbo von Bret Easton ELLIS oder immer noch und wieder diclosejine Mui-

zenbacher. Fur andere Autoren, wie Anais NIN oder Henry MILLER, oder auch Roald DAHL

sind gelegentlich Indizierungen gefordert worden. Ob Titel dieser Autoren RirJugendliche
furderlich sind, wollen wir hier nicht erurtern, in manchen Fillen sind die inkriminierten
Bucher unter den Schutz des Kunstvorbehalts gestellt worden. Die Frage, ob Kunstschutz

das h6herrangige Rechtsgut gegenuber dem Jugendschutz darstellt, durfte weiterhin strittig
sem.

lin allgemeinen finden Comics eher ein jugendliches Publikum. Die Unschuld, die Walt

DISNEY seinen Figuren mitgegeben hat, haben diese gezeichneten Geschichten 1 ngst verlo-

ren: Kriegsverherrlichendes wird ebenso gezeichnet und mit Sprechblasen versehen, wie

Erotisches.

Der Markt bietet heute eine unuberschaubare Vielfalt an Suiets, wobei Erwachsenen-

ComicseinegroBe Rollespielen. Genanntseien hierdieneuausJapan importierten Manga-
Comics, in denen eine uns fremd anmutende sexuelle Kultur einen konsumorientierten,
klinischen Sex abbildet, auch Gewaltdarstellungen bilden ein zentrales Element der Man-

gas.„So kommt es, daR im Alltag erschreckend folgsame Kinder ihre Freizeit am liebsten in

einer erschreckend unpidagogischen Bilderwelt verbringen, die westliche Liberale vor Ent-

setzen aufschreien liefle.*89 Ob das Vorgefundene Pomographie ist, wird noch zu klaren

sein. Die Auflagen haben in Japan in den 80er jahren bereits die Milliardengrenze uber-
schritten.

Gegenwiirtig stehen die Verlage Alpha und Edition Kunst im Visier von Presse und Staatsan-
waltschaft Prominenteste Opfer der vom Meininger Staatsanwalt und vom ambitionierten

jugendmedienschutzer Michael BRENNER initiierten Ermittlungsverfahren sind unter ande-

rem Ralf KONIG und Walter MOERS. Der Zeichner vom Kdpfn Blatibir und Schupfer vom

Kleinen ArscbtocbmuG sich wegen seiner Comics ebenso dem Verdacht der Verbreitung von

Pornographie stellen
, wie Ralf KONIG furseinen Titel Bullenklatengo.

88 imfolgenden alleTitel entnommen:JMS-Report, Bucher/Broschi ren/Comics·Index, Februar 1996,S. 39-41

89 Der Gewaltanspruch der Harmonie. Das Spiegelbild Japans in seinen Comics, iii: SODDEUTSCHE %EITUNG N r. 62 vom !4.3.1996,

S. 13

90 vgl. hierzu: GefahrimVerzug, in:DIEWOCHE, 19.4.1996, S.41
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0 DIE WELT VON MTV UND VIVA

An dieser Stelle sollen Popmusiktitel und ihre jeweiligen Videoversionen untersucht wer-

den unter der Fragestellung: Wie pornographisch bzw. jugendgefthrdend kann Musik sein?
Dieser Fragemull zunichstvorausgeschickt werden, was Gegenstand einer indizierung sein

kann, mit anderen Worten der Text eines Musiktitels, die Verpackung (Schallplattenhulle,
Compactdisc-Cover, Tonkassettenhulle) oder eine Beilage zum Produkt (Textbuch, .Flyer"
O.i.).

Die in den letzten Jahrzehntengi entstandene Kunstform Musikvideoclip wurde in den

80erJahren zu e inem wichtigen Marktsegment der Unterhaltungsbranche, das in der Bun-

desrepublik durch mehrere Spartensender wie MTV, VIVA I und Il sowie VH-1 abgedeckt
wird.

PROTEST MITTELS MusIK

Es war immerein Wesensmerkmal der jugendlichen Kultur, sich neue Stile zu schaffen und

sich von der Erwachsenenweit abzusetzen. Formen „rebellischer" Musik muBten von leder
Elterngeneration neu akzeptiert werden und gingen vielfach in die Gesamtkultur ein. Der

„Rock'n'Roll" der 60er, die „Punk-Musik" der 70er, die „Neue Deutsche Welle" in den 80er

Jahren und auch die gegenwirtigen popullren Musikrichtungen sind jugendliche Aus-

drucksformen, mit denen der Generationenkonflikt akzentuiert werden sollte. Gegenwirtig
ist dieser Konflikt - in der Musik - nicht mehr mit einem dominierenden, die Epoche
bestimmenden Stil zu fassen. Eine solche Aussage kann auch erst in der Ruckschau m6glich
sein. Vielfalt und auch Marketingaspekte bestimmen die Art und Hiufigkeit der Inszenie-

rung der Rebellion gegen die Welt der Erwachsenen.

DaB sich Michael jACKSON wahrend seiner Auftritte immer in den Schritt greift, ist mehr
ein Markenzeichen als ein Tabubruch. Texte wie „lch find' Dich scheiGe" von TIC TAC TOE
wollen unterhalten und nicht primdr provozieren. Wenn die Tanzmusik der Gruppe E-

ROTIC von Reimen wie „Max, don't have sex with your Ex", „Willy use a billy' oder „Fritz
love my tits' begleitet wird, so ist dies unseres Erachtens nicht ein Zeichen Fdr jugendliche
Promiskuit t, sondern will eher Sprachwitz ausprobieren. Auch der lasziv und homoero-

tisch inszenierte Videoctip der Gruppe SIN WITH SEBASTIAN birgt in seiner Aufforderung
„Come on and sleep with me" unseres Erachtens nicht die Gefahr einer sozial-ethischen

Desorientiening, sondern spiegeltlediglich einen unverkrampften Umgang mit der eigenen
fordernden Sexualitit.jugendlicher wider.

9 1 Ende der 60er, Anfang der 70erjahre wurdemit Musikfilmen wle z.8. Sergant Pepper's Lonely Heans Club Band der Beatles oder Qyadro-
phenia de, Whoder Urspmng dieser Entwicklung markien.
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Sexualit t und populire Musik waren in ihrer Geschichte hiufig miteinander verwoben.

Anfingliche Aufregung wandelte sich mit den jahren meistens in ein uninteressiertes oder

gar wohlwollendes Tolerieren, was gelegentlich bis zu einer besonderen Wertschiitzung des

Titels oder Kunstlers fuhrte.

Der Huftschwung von Elvis, „the Pelvis' PRESLEY, der drastische Aufschrei Mick JAGGERS
„I can't get no satisfaction" oder auch die autoerotischen Inszenierungen von MADONNA in

ihren Auftritten und Clips emp6ren heute kaum noch. Auch die kindlich bis kindisch
anmutende „Neue Deutsche Welle" kannte Texte wie „Sex in der W ste' von IDEAL oder

.Frank liegt krank im Schrank und holt sich munter einen runter' von den ANGEFAHRENEN

SCHULKINDERN.

Mit den sogenannten „Murder-Ballades' begegnet uns ein weiteres Phiinomen modemer

Musik, das literarische Vorgaben der Romantik - dafur steht auch GOETHES gefuhlig volks-
liedhaftes „Heider6slein" - aufgreift und neu deutet. Der dsterreichische Sdnger FALCO

sorgte mit dem Titel Jeanny" seinerzeit Rir Aufregung, die bis zu Indizierungsbegehren
und Ausstrahlungsboykotten fuhrte92. Eine dhnlich morbide Tendenz in der Erotik kenn-

zeichnet gegenwirtig den Titel.Where the wild Roses grow" des australischen Duos KYLIE

MINOGUE& NICKCAVE.

Der Tontr gerindex der BPjS hat zur Zeit 165 Eintr ge, der weitaus gr6Bte Teil von ca. 150

Titeln ist wegen Verbreitung rechtsextremen Gedankengutes in die Liste aufgenommen wor-

den. Die Indizierungsbegrundung „Pornographie"93 ist recht selten, meist sind Gewaltdar-

stellungen oder den Anstand verletzende Sachverhalte fur eine Aufnahme in die Liste aus-

schlaggebend94.

Auch wenn die Anzahl der indizierten Titel im Vergleich zum gesamten MarI(tvolumen ver-

schwindend gering ist, wird eine rege Diskussion Ober mdgliche Schidigungen oder €ine

„Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen'95 gefuhrt. Die umfdnglichste Behand-

lung dieses Aspekts des Jugendmedienschutzes legte Werner GLOGAUER vor. In seiner

Betrachtung von Popmusik-Titeln von FALCO, MADONNA, PRINCE, ZZ-TOP, ROLUNG STO-

NES, BILLY IDOL und weiteren weist der Autor besonders daraufhin, daG der Konsum von

Musikvideoclips .die psychischen Bedingungen derjugendlichen gezielt und bedenkenlos

ausnutzt, letztlich fur kommerzielle Zwecke"96. Weder die „Unappetitlichkeiten" noch die

„Werbespot-Dramaturgie' mit ihren schnellen Schnitten und „raffinierten Beleuchtungs-
effekten'97 - d.h. im wesentlichen die vordergkindige Dramaturgie - geben unseres Erach-

tens AnlaG, dieses Medium per se gefihrlicher einzustufen als andere.

92 Nebenbei: Ein delikates Phinomen grenzeberschreitender Kommunikation, als RTL Luxemburg dennoch weiter sendete.

93 Beispiel: „Club Mondo Bizane" von .Pungent Stench ,JMS·Report, S. 42

94 Beispiel:„Die Ante ab 18' von der Gruppe Die Arzte, ebenda

95 so: GLoG/,uEL W. (31993):Knminalisierungvon Kindern undjugendlichen durch Medien, Baden·Baden, S. 24-51

96 ebenda, S. 38

97 ebenda, S.26
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Eine von GLOGAUER beobachtete sozial-ethische Desorientierung, eine Anstandsverletzung
christlicher Wertvorstellungen und gewiB auch eine plakative Obsz8nitit im Genre d€r

„Metal"-Musik kann nicht Oberall verneint werden. Besonders in den Subkategorien des

,„Heavy-Metal" wie „Black"-, „Death"-, „Speed"- oder auch „Trash-Metal" werden Szenarien

vorgefiihrt, in denen mit blasphemischen, satanischen, obsztinen, pornographischen und

gewaltverherrlichenden Stilelementen gearbeitet wird. Diese werden in einer Form arran-

giert, die sowohl sprachlich als auch isthetisch immer wieder Tabus aufbrechen und verlet-
zen98. Die schichtenspezifische Vorliebe furdiese Musikrichtungen monokausal als Ursache

fur eine Kriminalisierung in der jugendliche Subkultur anzusehen, weisen wir iedoch
ebenso zurick, vie die Aussage, daG sich durch „Ruckwirtsabspielen" eine „Indoktrinie-

rung der Heranwachsenden [mit jugendgefihrdenden Inhalten] durch Rockmusik"

ereigne99.

Die angefuhrten Beispiele aus 40Jahren Rock- und Popmusik sind gewiG keine „groGe Lite-

ratur", sie k6nnen auch nicht pauschal als Zeitgeistindizes oder zur ausschlieGlichen

Beschreibung jugendlicher Befindlichkeit und jugendlichen Selbstverst ndnisses herange-
zogen werden. Sie sind in der Ruckschau jedoch auch nicht geeignet, einen .Sittenverfall'
oder eine sozial-ethische Desorientierung im Jugendalter durch den Konsum populdrer
Musikzu bestiitigen.

98 So z.B. der Bericht in BRAVO N,.7vom 8.2.1996 uberdas.Branding•(ritzen und anschliekndes Veraden der H,ut mi£Feuer) auf S. 54

99 ebenda, S. 45 ff.
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a
0 PORNOGRAPHIE MIT MONITOR UND MAUS

Die immer gr6Bere Verfugbarkeit von Personalcomputern in Schule und Elternhaus und die

im Vergleich mit Erwachsenen oftmals hohe Kompetenz im Umgang mit diesen - gerade
bei minnlichen Jugendlichen - erfordert eine genauere Untersuchung der Art und Haufig-
keit sexueller und pornographischer Inhalte dieses relativ neuen und von der Jugendme-
dienforschung unter dieser Fragestellung noch recht schlecht erfaBten Mediums.

Gegenwdrtig sind 288 Computerspiele indiziert, elf gemi G Entscheidungen nach § 131

StGB und eine CD-ROMIOOwegen VerstoGgegen § 184 StGB beschlagnahmtiot.

ABBILDUNG 3

|NDIZIERUNG NACH SPARTEN

  21%  
) Sexualitdt

Gewalt 71%  
8%

Rechtsextremismus

100 Rom Fao Volume Ii, Mex Multimedia Expenes GmbH, Amtsgericht Munchen, BeschlagnahmebeschluB vom 30. 7.1993, Akienzeichen:

Gs 1459/93; alle Angaben aus:JMS-Report, Nr. 1/96, S. 13-47; Stand 29.2.1996

101 Die Vertellung in der Abbildung.Indizierungen nach Sparten' beruht auf eine,Auszihlungderindizierten Titel in)MS·Report 1/96,
S. 36 f. Geringe Abweichungensind maglich,da nichiallelitel eindeutigeinem Genre zugewiesm werden konnten.
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DATENAUTOBAHN: ZUGANG UND KONTROLLE

Erotische oder pornographische Darstellungen k6nnen auGer auf Datentriigern auch via

Telefonleitung beschafft werden. Eine Mdglichkeit ist der sogenannte „Download" aus

Mailboxen. Hierfur ist neben dem Computer noch ein Modem erforderlich, das den Kon
takt zu einem anderen Rechner herstellen kann. Fur den Inhalt einer Mailbox ist der soge-
nannte „Sysop' (f r System-Operator) verantwortlich, der den Zugang zur Mailbox mit

pornographischen Inhalten meist dadurch regelt, daR er zusitzlich Zur Vergabe eines Pass-

wortes eine schriftliche Altersbes tigung in Form einer Ausweiskopie als Zugangsvorausset-
zung verlangt. Diese SicherheitsmaRnahmen sind jedoch unzureichend, da sowohl die Pass-
w6rter umgangen werden k8nnen, als auch falsche Altersnachweise akzeptiert werden.

Fur die USA liegt eine Studie der Carnegie Mellon University vor, in der Inhalte und Hiu-

figkeiten der Nutzung sogenannter „Adult BBS", i.e. Erwachsenen-Mailboxen, untersucht
wurden. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, daG gerade hier sich die stdrksten und
bedenklichsten Verletzungen desJugendschutzes vorfinden lasseni02. Fur die Bundesrepu-
blik fehit eine solche Untersuchung DetlefDREWES konzentriert sich aufInhalte unter pro-
noncierter Zuspitzung103.

Eine weitere M6glichkeit pornographische Software zu beschaffen, ist - neben dem kopie-
ren oderkaufen von Disketten oderder Nutzungvon Mailboxen - das sogenannte „Surfen"
im Internet, aufdas wirgesondert eingehen werden.

Eine wirksame Strategie, um·jugendmedienschutz in derVielfalt der Computersysteme und
in der Pluralit t der daran beteiligten Staaten zu gew hrleisten, kann unseres Erachten kei-
nesfalls eine immer intensiver reglementierende staatliche Aufsicht sein, da diese nicht mit
den Entwicklungen in den elektronischen Medien Schritt halten kann.

Als ein Gegenmodell zu einer zentralen Kontrolle erscheinen uns die Initiativen, die unter

dem Stichwort „Parental Control" subsumiert werden, in einem gewissen Maile sinnvoller.
Damit sind sowohi Hardware- wie Softwareldsungen gemeint. Als eine Hardwarel6sung
eines selbstverantwortetenjugendmedienschutzes werden Rir das TV bereits sogenannte V-

Chips angeboten, die bestimmte Inhalte nur per Zugangscode freigeben. Diese Technik
kdnnte auch im PC als ein Filter furjugendgefihrdende Inhalte dienen.

Einige Firmen bieten ihre Spielesoftware bereits mit einer Option an, in der besonders

gewalttdtige Szenen ausgeblendet bzw. abgedndert werden. In dem neuen Sharewarepro-
gramm !04 „Duke Nukem 3D" (ein ahnliches Programm wie das bereits indizierte

„DOOM") ist beispielsweise - neben dem Warnhinweis „adult content" zu Beginn des

102 RIMM, M.:Marketing Pomographyonthe Information superhighway, Georgetown Lawjournal, Volume 83,June,S. 1849-1934; liegt :tls

elektronische Publikation vor, don S. 50 ff.

103 DREWES, D.(1995): Kinder im Datennetz. Pomographieund Prostitutionin den neuen Medien, Frankfun, S, 16 f

104 Die Vollrmiondes Programmes ist in Deut*hlanderhaltlich.
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Spiels - eine Funktion namens „parental lock" beigefugt. Durch Vergabe eines Passwortes
kann der sogenannte „adult mode" aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Fur das Internet werden mittlerweile Programme wie z.B. „Cybersitter", „Surfwatch",„Safe-
surf" oder „Net Nanny'105 angeboten, diese Systeme reagieren auf bestimmte, vorher zu

definierende Objekte: Namen von News-Groups, die „porn", „sex" oder „binaries" enthal-

ten; Dateinamen wie beispielsweise „:gif", die aufdie Obertragung von Bildern hinweisen

oder bestimmte Adressen im Internet. CompuServe bictet im Laufe desjahres wahrschein-
lich eine deutsche Version von „Internet in a box for Kids" an; damit k6nnen die Erzie-

hungsberechtigten zusdtzlich auch den Zugang zu den teuren „Chat-Lines", ahnlich wie sie

perTelefon durch meist Oberseeische Betreiber angeboten werden, sperren oder mittels Zeit-

schalter begrenzen. AOL/Bertelsmann verfugt bereits Ober diese Eigenschaft.

Diese Mdglichkeiten der „Parental Control" erfordern naturlich einen verantwortungsbe-
wuBten und vor allem auch kenntnisreichen Umgang der Erziehungsberechtigten mit den
neuen Medien. Wer nicht weiG, was seine Kinder im TV oder auf Video sehen, wer nicht

weiG, welche Spielesoftware sie benutzen oder wer nicht weiG, welche Zugangsm6glichkei-
ten die „Kids" zu nationalen und internationalen Datennetzen haben, dem ist mit solchen

Hilfsmitteln sicherlich nicht gedient.

Diese Formen eines selbstverantworteten Jugendmedienschutzes k6nnen auch als ein
Kurieren der Symptome aufgefaSt werden. Die Diskussion um gewaltverherrlichende, men-

schenverachtende oder pornographische Inhalte darfnicht dadurch zum Erliegen kommen,
daG es eine Technologie gibt, die Kinder und Jugendliche davor schlitzen k6nnte. Das

gesellschaftliche BewuBtsein muG durch Information und Aufklirung dahin gehend
geschirft werden, daR sich die Produktion solcher Inhalte nicht mehr lohnt, weil sie nie-
mand mehrsehenwill.

COMPUTERSPIELE

Frei verkiufliche Computerspiele wie Memory, Rollenspiele, Strip-Poker, Frage-Antwort-
Spiele und dhnliches mit erotischem Inhalt verbreiten sich explosiv. Meist handelt es sich

um simple Geschicklichkeitsspiele, deren Spielziel immer gleich aussieht: Am Ende
erscheint das Bild einerlaszivaus dem Monitorblickenden Frau in leichter Kleidung.

105 Un:er folgenden Adressen kanndieseSoftware bezogen warden:

http://www.suifwatch.com/
http://www.solidoak.com/cybersit.him
http://www.sfesurf.com/
http://va...neinanny.com/netnanny
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Aus der Fulle der Computerspiele wihien wir zum einen dieWirtschaftssimulation Biingals
ein Beispiel fur Software mit erotischer bzw. sexuelier Thematik. Es handelt sich um ein

Spiel, in dem der Bedicner ein Krankenhaus managen muG. Das Haupteinstellungskrite-
rium fir Krankenschwestern ist deren Oberweite; die Abbildungen sind durchweg im
Comicstil ausgefdhrt, das ganze Produkt ist wohl eher als eine zugegeben ziemlich

geschmacklose Satire zu verstehen.

Eine schon iltere Software ist die Reihe Larry Laffer, in der man eine gezeichnete Spielfigur
durch L6sen von R tseln von einem „erotischen" Abenteuer ins ndchste steuern muG. Der

Zugang zum Spiel ist erst m6glich, wenn man Fragen beantwortethat, deren Schwierigkeits-
grad - nach Ansicht der Programmierer - so hoch ist, daG dies nur Erwachsene bewiiltigen
konnten.

Wirklich pomographische Inhalte haben sich aufden alten Datentrigern bum verbreitet.
Im Umlaufwaren Disketten mit Sequenzen von Koitus, Fellatio oder Onanie. Sie bestan-

den meist aus Schwarzweillbildern, die in schneller Folge nacheinander aufdem Bildschirm

gezeigt wurden. Diese einem .Daumenkino" ahnliche Technik hatte kaum Mdglichkeiten
fiirlingere Filme oder eine gute Auf sung Neben solchen doch recht harmlosen Produk-

tionen, die halufig auf normalen magnetischen Datentrigern verbreitet werden, ist mit der
CD-ROM ein Medium am Markt vertreten, das aufgrund seiner Speicherkapazitit neue

Dimensionen er6ffnet.

PORNO-MAGAZINE UND -VIDEOS ALS CD-ROM

Eigene Zeitschriften mit Cover-CD-ROMs (ab 16 Jahren) und Hard-Core-Darstellungen
aufCD-ROM sind mittlerweile aufnormalen Vertriebswegen (Elektronikfachhandel, Soft-

waregeschdfte, Kioske, Tankstellen, Versandhandel) auch firjugendliche problemlos erhilt-
lich. Bislang fanden hier kaum Indizierungen stattl 06

Die Kapazitit, bis zu 650 MegaByte Daten auf einer CD-ROM zu speichern, gestattet es

den Programmierern, Audio- und Videosequenzen aufeinem Datentriger zu speichern, was

in der Form (Farbe, Dauer, Aufldsung) auf herk6mmlichen Disketten nicht m6glich war.

Somit steht ein extrem gunstiges Medium zur Verbreitung groGer Datenmengen zur Verfu-

gung. Ursprunglich als nicht beschreibbarer Massenspeicher zur Archivierung, Installation
oder als Datenbank genutzt, wird heute der iiberwiegende Teil alter verkauften CD-ROMs

mit sogenannter Multimedia-Software wie z.B. Computerspielen, Reisefuhrern, audiovisu-
eli priisentierten Lexika, kombinierten Video- und Audiosequenzen von Musikern und mit

Spielfilmen beschrieben.107 Mehr als ein Drittel der auf CD-ROM vertriebenen Software

106 vgt. BPS·Report 4/95 oderJMS·Report 1/96

107 Bei den Spielfilmen dominiert das von Philips entwickelle CD·I System, welches ein Zusa:zgerit zum TV erforden. Manche CDs k6nnen

sowohlaufdem CD-I Gat, als auch auf einem enisprechendausgestatteten PCabgespieltweiden.
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liBt sich den sogenannten Multimedia-Titeln zuordnen. Durch die Verbreitung der neuen

Technologie „multimediafihiger Personalcomputer plus CD-ROM" entstand eine rechtli-
che Situation, die mit dem Videoboom der 80erJahre verglichen werden kann.

ABBILDUNG 4
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Mittlerweile werden nicht mehr nur sowohl technisch wie dsthetisch von schlechter Qyalit 
produzierte Videosequenzen vertrieben, sondern auch „Feinsinnigeres': Der Hur-Verlag
bietet eine Literatur-Audio-CD unter dem Titel Erotische Episoden von Hildegard VON

BINGEN bis Elfriede JELINEK an, wo „aufzwei CDs prominente Sprecherinnen und Spre-
cher harmlose bis brachial-pornographische Texte exekutieren"109

Die Sammlung an CD-ROMs mit erotischem und pornographischen Inhalt ist mittlerweile
uniberschaubar. Wie ein Besuch der Computermesse „Hobbytronic" im April 1996 lehrte,
sind mittlerweile die Darstellungen allersexuellen Spielarten auch als CD erhiltlich. Beson-

deres Interesse fanden die neu aus Japan importierten Manga-Comics - hier als Zeichen-
trickfilm fur den Personalcomputer -, die fur Europa eine neue Form erotischer Derstellung
sind.

108 Tabellenach AKEP, entnommen: STERN,Ni.42/1995,·om 12.10.1995,5.66
109 vgl. DIEWOCHEvom8.3.1996,5.33

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 10

11008 r.-t..-.·. 00

Wg##hummubli¥itail#F f'
6/1111£.1/£iGfouB

61



PORNOGRAPHIE: FEINDBILD IM DATENNETZ

Zusttzlich zu den M6glichkeiten, die der Versandhande! (mit gefilschten Altersnachweisen)
fur Jugendliche zur Beschaffung pornographischer Schriften bietet, er6ffnet sich mit der
immer grd*ren Verbreitung von Online-Verbindungen fur Personalcomputer eine unkon-
trollierbare und in ihrer Handhabung nicht schwieriger als einen Videorecorder zu bedie-
nen-de M6glichkeit, Dateien aus internationalen Netzen auf den heimischen PC oder in
6ffentlich zuginglichen sogenannten Cyber-Cafls aufdie dortigen Maschinen zu laden.

Auch wenn „Multimedia' zum Wort des jahres 1995 gek[irt wurde, so ist bei niherem
Betrachten des .Cyber-Space" von multimedialer Vielfalt noch nicht viel zu sehen. Die

Geschwindigkeit des Internet wird niemanden dazu anregen, groBere Datenmengen zu

laden. Somit ist ein GroBteil der Pressemeldungen wohl auch als Hysterie zu werten, wenn

behauptet wird, daE Pornofilme im Internet angeboten werden. Die Obertragung eines ein-

zig€n Farbbikles dauert selbst bei eincm ISDN-Zugang einige Zeit. Die Verbreitung von

Dateien mit Spielfilmdauer wird noch linger Zukunftsvision sein. Einzeibilder sind in den
diversen Netzen herunterzuladen, ihr Aufspuren erfordert jedoch schon ein gewisses MaS
an Kenntnis der Netze.

Die gegenwiirtige Berichterstattung unterscheidet bislang kaum zwischen den verschiede-
nen Komponenten des Internet und kommerziellen Netzanbietern wie CompuServe, Ame-
rica Online, Eunet, Microsoft-Network, Europe-Online oder T-Online, die einen Zugang
zum Internet gewihren. Blickt man aufdie Elemente des Internet, so ist die Konfusion voll-

stindig: World-Wide-Web, Usenet, FIDO-Net, Telnet und E-Mail; meist wird pauschal
vom Internet berichtet. Die kommerziellen Netzanbieter haben die M8glichkeit, die
Inhalteihrer Netze unter Umstinden zuprufen und-wie im Fallevon CompuServegesche-
hen - auch den Zugang einzuschr nkenl 10. Das Internet selbst ist „supranational", das will
in diesem Kontext heiBen, unterliegt keiner institutionalisierten Aufsicht. Bemuhungen,
eine Kontrolle zu schaffen, scheiterten bislang.

Bill CLINTON hat im Februar 1996 den Communication Decency Act unterzeichnet, der

unteranderemJugendliche vor Pornographie im Internet schutzen soil. Als Reaktion darauf
firbten „Tausende von Anbietern"111 ihre Seiten im WWW schwarz ein, um dagegen zu

protestieren. Der GesetzentwurfmuE noch ratifiziert werden; ob das in seiner vorliegenden
Form mdglich sein wird, ist fraglich. Die Schaffung einer internationalen Aufsicht uber das
Internet wird wohl unm6glich sein; ob sie eingekihrt wird, hingt auch von den Nutzern
selbst ab. Eine Studie der Carnegie Mellon University will beispielsweise belegt haben, daG
uber 80% der Sitzungen im Usenet pornographisches Material betreffent 12. Solche Aussa-

gen betreffen immer jedoch nur einzelne kleine Bereiche des Internet, wie z.B. die News-

groups; deswegen das gesamte Internet zu verunglimpfen, wire sicherlich falsch.

110 vgl.z.8. WAZvomt.1.1996

111 so: DiEWOCHE vom 16.2.1996,5.42
I 12 RlMM,M.: Marketing Pornography on the information Superhighway, Georgetown Lawjournal, Volume 83,June, S. 1849-1934; liegt :tls

elektionische Publikation vor, don S. 50
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In der Bundesrepublik finden sich in einem „Neuen Medium"ledoch Formen der Pornogn-
phie und Prostitution, die im Vergleich mit dem Medienereignis .Internet" kaum Beach-

tung finden. Der T-Online Dienst der Telekom, das ehemalige Datex-j (vormals BTX), war

aufgrund seiner geringen Obertragungsgesch\vindigkeit nie geeignet, Bilder zu ubertragen.
Mit dem neuen Standard KIT hat sich diese Situation geindert, die Telekom verspricht in
Zukunft erotische Inhalte verstirkt zu kontrollieren. Dennoch hat sich hier ein Marktplatz
fur die ubelsten nationalen und internationalen Vertreiber von Produkten aus den Berei-
chen Pidophilie, Sodomie, Sado-Masochismus und Hard-Core-Darstellungen entwickelt.
Das gravierendste Problem ist jedoch die florierende Kinderprostitution, die in der Anony-
mitJt des elektronischen Netzes mittlerweile erschreckende AusmaGe angenommen hati 13.

SEXUALITAT UND PORNOGRAPHIE
IN DER  ERBUNG

Pornographie in der Werbung festzustellen ist schwierig, jedoch ist kaum noch ein Produkt

denkbar, fur weiches nicht mit einer wie auch immer instrumentalisierten Erotik oder

Sexualitat geworben wird. Vorweg ist festzuhalten, daR der weitaus gr6Bte Teil der eroti-
schen Werbung - mit Ausnahme der Duftbranche - teilweise oder ganz entkleidete Frauen

abbildet. Vier Beispiele von vielen seien hiergenannt.

Die Kampagne gegen eine Werbeaktion in den USA im Herbst 1995 furJugendmode und
Unterw sche des Designers Calvin Klein, in der 8ffentliche Verkehrsmittel mit sehr jungen
halbnackten mannlichen und weiblichen Models bedruckt wurden, die mit dem Vorwurf

der Pornographie aufgeladen war, hat nahezu hysterische Zuge angenommen. Aber sie

zeigte sich unfihig, den Vorwurf der Kinder- und Jugend-Pornographic sachlich zu bele-

geniN

Der Katalog des Autozubeht;rversandes D&W ist wegen seiner Verquickung von Pin-up-
Motiven und Kraftiahrzeugzubeh8r immer wieder die Zielscheibe des Protests geworden.
Im gleichen Marktsegment publiziert der Reifenhersteller Pirelli dohrlich einen limitier-

ten, kunstlerisch sehr aufwendig gestalteten und auch iisthetisch hohen Anspruchen genu-
genden Kalender. Bei beiden Produkten muG die Frage erlaubt sein, was der Verkauf von

Autozubeh6r mit Erotik zu tun hat. Der Deutsche Werberat hat den D&W-Katalog zumin-

dest gedigt Er folgt damit einem fraheren BeschluB bezogen aufAutozubeh6r, in dem eine

113 vgl. hierzu: DREWES, D.(1995): Kinderim Datennetz, Frankfurta.M.

114 vgl. „Ist Pidophitiesexf, in: Tempo Nr. 10,Oktober 1995, S. 106
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halbnackte junge Frau inmitten von Ersatzteilen abgebildet war. Die Uberschrift

beschr3nkte sich aufdas Wort „Verschleiliteile' 115.

Ebenfalls in die Kritik des Werberates ist eine Anzeigenkampagne des K6lner Taschen Verla-

ges geraten, in der eine als Indianerin kostumierte Halbnackte breitbeinig uber einen Bild-
band von Salvador Dali gebeugt mit der Bildunterschrift„Satisfy your Sense" abgebildet ist.

Wir wollen an dieser Stelle nicht verlangen, die Sexualitit aus der Werbung zu verbannen;
die Sinne ansprechende Produkte sollen auch mit sinnlicher Werbung vermarktet werden.
Ein subjektiv ausgewihltes Beispiel hierfur mag ein TV-Spot von Martini sein, in dem sich

das Strickkleid einer jungen Frau langsam aufribbelt, weil sie dem Besitzer einer Flasche des

Getrinkes folgen will. Werbung muS sich heutzutage wahrscheinlich drastischer Mittel

bedienen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu erreichen. Ob sie sich aufDauer bis-

lang verwendeter Stereotype bedienen soll, wenn sie Erfolg haben will, ist unseres Erachtens

fraglich. Mdnner werden in erotischer Werbung in einem deutlich geringeren Anteil gezeigt
als Frauen.

Sie haben in der Regel zwei Rollen zu spielen: die Hausfrau oder die verfuhrerische Frau.

„Beide sind in ihrer Funktion aufden Mann bezogen: Die Hausfrau braucht Produkte, die
das Heim versch6nern und den Dienst an Mann und Kind erm6glichen; die jugendliche
Attraktive braucht Produkte zur Herstellung ihrer Sch6nheit und zur Fesselung eines Man-

nes, oder sie lenkt mit ihren Reizen die Aufmerksamkeit aufWaren, die wenig oder nichts
mit ihr zu tun haben."116 Dies mag sich in der neueren Werbung mancherorts ver ndert

haben, dieTendenzistaus unserer Sichtimmernoch vorhanden.

115 vgt. dieseundweitere Beispiele furdie Spruchpraxis: ZentralausschuBder Deuschen Werbewimchaft e. V. (Hrsg.): Spruchpraxis Deut-

scher Werberat, Bonn 1990, S. 128

116 WEIDERER, MONIKA: Da Frauen- und Minnerbild im deutschen Fernsehen, Regensburg 1993, S. 185
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00 AUFKLARUNGSMEDIEN

Broschuren, mit staatlicher Unterstiltzung gefdrdert, sind wiederholt auch Gegenstand kri-
tischer Auseinandersetzung gewesen, wobei unterstellt wurde, sie hatten die Grenze zu

einer pornographischen Darstellung liberschritten. Daneben stehen kommerzielle Ange-
bote von Verlagen wie BURDA oder gesellschaftlich relevante Verdffentlichungen von PRO

FAMILIA O.W. Hier schliellen auch die Fragen an: Inwieweit steigern Aufk13rungsmedien eine

Sexualisierung der jugendlichen Medienwelt und welche Inhalte werden thematisiert 2

Ein Forum fur einen europiischen Informations- und Erfahrungsaustausch Qber Themen-

felder, Methoden und spczifische Zielgruppen in der Sexualaufkidrung furjugendliche war

die 1. Europdische Fachtagung und Projekt-Messe der BZGAl 17. In den dort vorgestellten
Aufklirungskonzepten haben wir allerdings einen gewissen Vorrang von Schutz und Verhii-

tung wahrgenommen. Es gibt fraglos eine Reihe von Publikationen, die diesen Sachverhalt
noch unterstreichen. Wir verweisen stellvertretend auf die Broschuren Safer Sex und Emp-
jangnis sowie Verbatung·, beide Publikationen der BZGA. DaG wir noch weit entfernt sind
von einer eher unbefangenen Einstellung zu Fragen und Formen der Aufkldrung, lehrt der

Streit um die Schrift Let'stalkabout Sex, die von der LANDESZENTRALE FOR GESUNDHEITUCHE

AuFKLARUNG in Rheinland-Pfalz vorgelegt und auf Grund des 6ffentlichen Protests von

Vertretern der Kirchen und Politik zuruckgenommen wurdel 18

M'it der CD-ROM Bitte nicbt st#en. Die CD-ROMfur aufgekidrte Kids und alle, die es merden
feollen erschlieGen die Burda-Multimedia-Studios und Ravensburger Interactive jugendli-
chen die Welt der Sexualitit multimedial. Die verspielt konzipierte CD-ROM stutzt sich
auf den Buchtitel Das Aujkldrungsbuch von Sylvia SCHNEIDER und Birgit RIEDER, bleibt
nahe an den Problemen pubertierender „Kids", liefert manch wissenswertes zu Liebe, Sex
und Leidenschaft mit Videosequenzen, Computeranimation, viel - manchmal zuviel -

Musik, Sprache, Text, Bild und Grafik. Zur Ansprache bedient sich Bitt€ nicbt staren sechs

gleichaltriger Jungen und Mddchen, in deren Rolle der Bediener oder die Bedienerin des

Programms schIQpft. Klickt man einen der sechs an, stellt er oder sie sich kurz vor, und man

betritt ein in dreidimensionater Grafik dargestelltes Jugendzimmer, welches zusitzlich Auf-

schluB Qber die Pers6nlichkeit der Spielfigur gibt

Alle sechs Figuren und ihre Zimmer sollen Air eine der vielen Untergruppen jugendlicher
Lebensart stehen. Grungig, technikverliebt, markenbewuBt, emanzipiert, grublerisch oder

cool-sportlich; so k6nnte man die Charaktere jeweils mit einem Wort beschreiben. Hinter
den Gegenstiinden im Zimmer verbergen sich mei st kurze Geschichten, Informationen,

117 Der KongreBbericht vom 29.11.-30.11.1994 mit der Dokumentation von Projekt-Gruppen·Berichten ist unter dem Titel .Learn to

Love• beider BZBA erhiltlich. DorI ist eine Fachabteilung Er Sexualauildlrungeingeriche worden.

118 zum Presseechovt. u.2. FRANKFURTER RUNDSCHAU, 6.1.1994;ALLGEMEINE ZEITUNG, Mainz,6.12.1994; MAINZER

RHEI N-ZEITUNG 8./9.1.1994; KSA 11.1.1994
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Animationen oder Spiele, die das Wissen uber Aufic!3rung, Gesundheit, Verhatung und

Sexualitit steigem. Zusitzlich bietet die CD noch einen Zykluskalender und eine Daten-

bank mit Adressen von PRO FAMILIA und Aids-Zentren, sowie marginale Informationen

zumJugendrecht. Die USK empfiehlt das Produkt ab 12Jahren, da die gesamte CD jedoch
im Comicstil unter Verzicht aufiegliche Eindeutigkeit in Bild und Sprache gestaltet wurde,
erscheint es uns durchaus auch fur jungere „aufgekldrte Kids und vor aliem die, die es wer-

den wollen", ein geeignetes Aufidiirungsmedium.

Das Buch von Will MCBRIDE Zeig mal mebr/ 119 ist wiederholt in das Visier desJugendme-
dienschutzes geraten, wobei die Frage gestellt wurde, ob nicht die Komposition von Bild
und Text den Tatbestand der Pomographie im Sinne des GjS edille und von daher indiziert
werden k6nne. Das Buch ist in der Ratgeber-Reihe des pidagogisch renommierten BELTZ-

Verlages erschienen und hat seit 1988 die 5. Auflage erreicht. In die Auflagen sind kontinu-
ierlich neue Forschungsertrige uber medizinische Fragen von Sexualitit und Qber die Ent-

wicklung des Sexualstrafrechts aufgenommen worden, so ist auch der Aids-Privention ein

angemessener Raum vorbehalten.

Die Bebilderung dominiert den Band, sie stammt von Will MCBRIDE, einem Fotografen,
der zu Beginn der 60er Jahre den realistisch-Usthetischen und hartgekdrnten Stil in die

Schwarzweilifotografie mit einfuhrte und so zum Kunstprofil der Kultzeitschrift Twen bei-

getragen hat. Die Bebilderung des Auliddrungsbandes leitct sich aus diesem stilgeschichtli-
chen Hintergrund ab und k6nnte, gegen eine Indizierung, fraglos auch den Kunstvorbehalt

in Anspruch nehmen. Der Band definiert sich als „sexualfreundlich", und insgesamt herr-

scht eine Atmosphire von Offenheit vor, mit der die Sexualitit in einer denkbaren und

gedachten Grotlfamilie nachgestellt, besser hier nachgespielt wird: Fragen der frEhen Sexua-

litdt, der Alterssexualitiit, von Freundschaft, Bindung, Beziehung, von sexuellen Praktiken,
von K6rperlichkeit derJungen und Alteren, von Homosexualit t beiderlei Geschlechts, von

Vorurteilen und leidigen Stereotypen, auch von Enttiuschungen, die Partnerschaft nicht

ausschlieBt, werden aufgeworfen. Man k6nnte gewill festhalten, ob das eine oder andere
Bild - zumal die Visualisierung des minnlichen Gliedes im erigierten Zustand (S. 60) oder
die Nahaufnahme der Vagina (S. 110), nicht zu aufdringlich, wenn nicht gar indizierungs-
wilrdig sei, oder die eine oder andere Oberschrift besser unausgesprochen bliebe - aber ins-

gesamt kann sich der Leser nicht dem Eindruck entziehen, daR es sich um einen Iyrischen,
freundlichen, offengesichtigen Aufklirungsversuch handelt, dessen Textteil eine noble

Schlichtheitauszeichnet

Nur bleibt die Frage, die freilich fur unseren Forschungszusammenhang nachgeordnet ist,
wenn hierderjugendschutz wegen Pornographie nicht gefordert ist, wer denn der Leser sein
kdnne. Der jugendliche allein - wohl nicht -, der junge Envachsene - schon eher -, am

besten Jungere und Altere zusammen; aber wo ereignet sich dieses gemeinsame Gespdch
uber Sexualitit in Verstindnis und Offenheit, in dem stets auch die eigene Privatheit offen-

119 HERRATH, F.,S,El£RT, U„ u.3. (1995); Zeig malmehr! Ein Bilder- und Aulk13,ungsbuch aber Sexualitat. Furjugendliche und Er*achsene,
5. Aullage, Beltz-Verlag, Weinheim und Base!, 176 Seiten
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gelegt wird. Dieser Aufklirungsband k8nnte den jungen Leser an die Hand nehmen und
den Alteren ermuntern, direkte Fragen zu beantworten, die der Band nicht stellen kann.

An der Publikation Let's talk about Serwurde vor allem gerQgt, daG ihrTon eher dem Gossen-

jargon nahe sei, da$ sogenanntes normabweichendes Verhalten (weibl. und minnl. Homos-

exualitit) offen als eine fiir normal zu haltende Variation von Sexualitat anzusehen sei und
daR Grundsitze der christlichen Wert- und Normenlehre nicht berucksichtigt seien. Und in

der Tat wird man mit solcher, vielfach zu pauschalen Kritik sagen dilrfen, daRder Stildirekt,
fast sexistisch aggressiv zu nennen ist; es gibt eben Bereiche von Diskretion und Privatheit,
die nicht notwendig vor die Offentlichkeit gebracht werden mussen.

Sexualerziehung entfaltet sid, gegenwirtig nicht mehr aus der Kompetenz der Padagogik
allein, sondern sie nimmt die vielfiltigen Anregungen anderer Sachkompetenzen auf und
an. Dabei darfals auffallig registriert werden, daR sich Sexualpidagogik vor allem auf Pro-

zesse medialer Vermittlung einrichtet und sich vielleicht von dieser Vorgchensweise eine
vermehrte Akzeptanz des schulisch veranstalteten Sexualkundeunterrichts erhofft.

Ferner wird die kulturelle Dimension des Sexuellen wiederum bewuBtgemacht, dies freilich

in dem auch historischen Bedingungsverhiltnis von Pornographie, Okonomie und Moral.

Dieses Bedingungsverhiltnis stellt sich dadurch her, daG die jeweils fur maGgeblich erach-
tete „Moral' auch die Kategorien fur das liefert, was unter den jeweils geschichtlich anderen
Zeitumstinden als Pornographic gilt Das heiGt Begriff und Bedeutung von Pornographie
unterliegen dem Wandel des Zeitgeistes, derjeweils geltenden Wertorientierungen und sind

gebunden an 6konomische Marktmechanismen, mittels derer Pornographie massenhaft

verbreitet werden kann, und sich im bestehenden Medienmarkt etabliert. Demzufolge wird
sich der Sexualkunde-Unterricht auch in diesem Aufklirungs-Segment aufeine Perspekti-
ven-Vielfalteinrichten mussen, sodaGetwabei der Behandlungvon Pomographie nichtnur
die individuellen Moralvorstellungen oder „das gesunde Volksempfinden" zur Grundlage
diesbeziiglicher Diskussion gemacht werden, sondern daE auch uber die zeitbedingten
Wandlungsphinomene von Pornographic und die 6konomischen Mechanismen (Vertrieb,
Angebot, Nachfrage) informiert und aufgeklart wird. In solch erweiterter Sichtweise von

Sexualitit, in ihrer Interdependenz mit Kultur, Zeitgeist, Moral und Okonomie k6nnen

auch die Formen „normabweichenden Verhaltens' mit einer das Tabu aufhebenden Offen-

heit behandelt werden; das entspricht inzwischen auch dem Selbstverstindnis jugendkultu-
reller Strumungeni20.

Insgesamt kann festgehalten werden, daR sich heutige Sexualpidagogik jener Medien

bedient, mit denen Jugendliche einen gleichsam vertrauten Umgang pflegen, daE sie auch

jene Stilelemente kopiert, die in der kommerziellen Jugendpresse bislang angewandt wur-

den (Bild- und Textschnitte in rascher Folge), daG sie sich auf eine Sprache einrichtet, die
eher unbefangen und unaufgesetzt anmutet und daG sie versucht, Sexualitat zu personali-
sieren, das heiEt, im anderen das eigene Selbst zu erleben, also Identitat zu erfahren.

120 ScHAFERS, B. (1994): Soziologie desjugendzeitaltegOpladen, S. 100 ff.
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0 KINO, VIDEO UND FERNSEHEN

Gerade weil Videonutzung und Fernsehkonsum allgegenwirtig geworden sind, muG in

e iner Auseinandersetzung zu Fragen von Sexualit t und Pornographie in Jugendmedien
kurz die Rede hieraufkommen, auch wenn es sich nicht um spezifisch ausgewieseneJugend-
medien handelt.

Die Arbeiten zur Medienwirkung in diesem Bereich sind Legionizi. Wir k6nnen und wollen
im Rahmen dieser Ausfiihrungen nicht die Diskussion dariiber vertiefen. Einige Fragmente
sollen jedoch mit Blickaufunser Thema dargelegt werden.

Die Gesetze zilmjugendmedienscbutzunddie Ricbtlinien der Medienkontrollorgane habensichim

Zuge der Entwicklung der audiovisuellen Technologien Kino, Video und TV differenziert
und die heutige Regelungsdichte erreicht. Die Diskussion um die „Neuen Medien" zeigt,
daG dieser Trend wohl noch nicht abgeschlossen ist, wenn auch der .Gesetzesaktionismus"
geziigelt scheint,22. Neben den Gesetzen zum Jugendmedienschutz ist in Deutschland
durch den Rum#i,nkstaativertraggeregelt, was wann ausgestrahlt werden darf:

§ 3 Unzulissige Sendungen,Jugendschutz

(1) Sendungen sind unzul§ssig, wenn sie
1. zum RassenhaB aufstacheln oder grausame oder sonst unmenschliche Gewalttitigkeiten

entgegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung
solcher Gewalttitigkeiten ausdruckt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vor-

gangs in einer die Menschenwurde verletzenden Weise darstellt (§ 131 StGB),
2. den Krieg verherrlichen,
3. pornographisch sind (§ 184 StGB),
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oderjugendliche sittlich schwer zu gefihrden.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das k6rperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern

oderjugendlichen zu beeintrichtigen, durfen nicht verbreitet werden, es sei denn, der Ver-
anstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, daE Kinder oder

Jugendliche der betroffenen Altersstufen die Sendungen ublicherweise nicht wahrnehmen;
der Veranstalter darfdies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Bei

Filmen, die nach dem Gesetz zum Schutz derjugend in der Offentlichkeit AirJugendliche
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl jungerer
Kinder Rechnung zu tragen. Filme, die nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der

121 vd.auth Lkmturverzeichnis

122 vt. hierzu: Bundesjustizminister Ectzard SCHMnZ-JORIZIG,Der Nationalstaat ist uberhok=,in: DER SPIEGEL, 11/1996, S. 102 f.
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Offentlichkeit flrjugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben sind, durfen nur zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Filme, die furjugendliche unter 18 Jahren nicht freigegeben
sind, nur zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr verbreitet werden.

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit Schriften inhaltsgleich sind, die in die
Liste nach § 1 des Gesetzes uber die Verbreitung jugendgefahrdender Schriften aufgcnom-
men sind, sind nur in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr und nur dann zulissig,
wenn die mt gliche sittliche Gefihrdung von Kinder undjugendlichen unter Berucksichti-

gung aller Umstinde nicht als schwer angesehen werden kann.

UBERLEGUNGENZU EINER„jUGENDSCHUTZ-TECHNOLOGIE"

Kinder undjugendliche konsumieren audiovisuelle Medien vor allem in famili ren Kontex-

ten, dieser Konsum ist dem rechtlichen Jugendmedienschutz weithin entzogen. Die Abbil-

dungen 5 und 6 verdeutlichen den Fernsehkonsum von Kindern undjugendlichen 123.

ABBILDUNG 5

MONTAG BIS FREITAG

5EHDAUER DURCHSCHNITTLICH

97 MIN.

ABBILDUNG 6

WOCHENENDE

5EHDAUER DURCHSCHNITTLICH

142 MIN.

(= , h*  C . ,#,- /A
l 44% /7 14% \ 2 31.7 \

f---·-E
-

-6/ 0.1 h 1
-lf 28% j

,-3 h

420/0 \ 40%

123 Basis: Kinder im Alter von 3- 13 Jahren (9 Mio.), Zahlen und Diagramm entnommen: TV-Today Nr. 7/96, S. 10. Ober die Validitit und

Erhebungsmethoden ist uns nichts bekannt. Wir versehen diese Abbildung mit dem Hinweis, daR es sid, nicht um eine wissenschaftliche

Quelle, sondern umeine TV-Programmzeitschrift handelt.
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In den USA schon gebriuchlich und durch den Telecommunications Act von Prisident

Clinton festgeschrieben, ist ein Gerit namens V-Chip; „V" steht hier fiir „Violence". Mit

einer technisch simplen Schaltung124 wird der Bildschirm geschwarzt, sobald z.B. Filme
mit einer FSK-Freigabe ab 18 jahren gesendet werden. Eine Version des Ger tes, die unter-

schiedliche Zugangscodes fur verschiedene Altersklassen vorsieht, ist denkbar. Im Europli-
schen Parlament wird gegenwirtig beraten, ob ein solches Gerit nicht als europaweiter
Standard eingefuhrtwerden solle125. Einige grundsatzliche Oberlegungen zu jeder Art von

Jugendschutz-Technologie", sei es ein V-Chip oder eine Kontrollsoftware im Internet, sol-
len hiergenanntwerden:

• Erziehungsberechtigte k6nnten versucht sein, sich ihrer Verantwortung zu entziehen
und die Mediennutzungvon Kindern undJugendlichen freizustellen.

• Die Sensibilitit fur die Herstellung und Verbreitunggewaltverherrlichender, rassenhet-
zerischer oder pornographischer 1nhalte k6nnte herabgesetzt werden, wenn man zuneh-
mend daraufvertraut, daG ein automatischer Schutzmechanismus eingreift.

• Eine interfamiliire Diskussion um „geschwirzte' Bildschirme k6nnte zu einem verin-

derten Nutzungsverhalten von Erwachsenen, Kindern undJugendlichen fuhren.
• Autorit re Regime k6nnten diese Technologie als ZensurmaBnahme auch aufandere

Inhalte ubertragen 126.

 BERLEGUNGEN IM RAHMEN DER EU

Die EG/EU hat seit den 70erJahren wiederholt Anstrengungen unternommen, Rahmen-

richtlinien zu schaffen, wobei diese Absicht von Vertretern des deutschen rechtlichen

Medienschutzes gefordert und unterstutzt wurde. Es mut te allerdings in diesem Zusam-

menhang gepraft werden, ob ein europ ischerjugendmedienschutz mit einheitlichen Vor-
schriften nicht dem Subsidiaritbtsgebot gemdR Artikel 3 des Maastrichter Vertrages zuwi-
derlaufe. Auch der gelegentlich in die Diskussion gebrachte Gedanke, eine „Europdische
Bundesprufstelle fur jugendgefihrdende Schriften" einzurichten, wurde nicht weiter ver-

folgt. Angesichts einer grenzilberschreitenden Kommunikation scheint es fraglich, ob eine

europaverbindliche Norm Oberhaupt festgelegt werden k6nnte. Bislang ist der Schutz von

Minderidhrigen in den EG-Fernsehrichtlinien vom 3. 10.1989 wie folgt geregelt:

124 Die Sender strahlen das VPS-Signal zur Aufnahmesieuerung von Videorecordern und einen Jugendschutz·Code in die unsichtbare

Austastlud:e des TV·Bildes ab. Der V-Chip entschlusselt den Code und schaltet des Bild schwarz, solange nicht eine vierstellige Zahl am

Frmsehgent eingegeben wird. Ob dne soiche Technologie die Qfalitat des Programms verbessert, erscheint uns fraglich, da die Veranmor-

tung far den Konsum sexuelter, pornographischer und gewaittitiger Inhalte von den Sendern aufdie Nutzer ubergeht.
125 vgl. TV-Todiy,NY. 7/96.S. 8

126 Zu dieser Problematik vcrweisen wir hieraufdie CUM-Homepage in den USA. Bei der CUM (Abkumung unbekannt) handelt es sich um

eine Organisation, die sid aufverschiedenen Ne:zseitm vehement &eine Zensur im Internet einseazt.
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„Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene MaGnahmen, um zu gewihrleisten, daR Sen-

dungen von Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, keine Pro-

gramme enthalten, die die k6rperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjihri-
gen schwer beeintrdchtigen kunnen, insbesondere solche, die Pornographie oder grundlose
Gewalttitigkeiten zeigen. Diese Bestimmung gilt auch fur die anderen Programme, die die

k6rperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderi hrigen beeintrichtigen kdn-

nen, es sei denn, es wird durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische MaG-

nahmen dafar gesorgt, daG didse Sendungen von Minderjihrigen im Sehdebereich ubli-
cherweise nicht wahrgenommen werden. Die Mitgliedstaaten sorgen ferner dafur, daG die

Sendungen nicht zu HaG aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder Nationalitit auf-

reizen:

FALLBEISPIELE INKRIMINIERTER FERNSEHSENDUNGEN UND VIDEOS

Zunichst also ein Beispiel aus dem jugendlichen Interessengebiet .Tiere": dabei sehen wir
aufeine zundchst unspektakuldre Reihe von SAT 1 unter dem Titel Agengeil- Tiereganz pri-
val. Ubrigens wurde die Sendung anfangs um 18 Uhr ausgestrahlt, mittlerweile in loser

Folge im Abendprogramm; ob dafur Mechanismen der Selbstkontrolle des Senders maR-

geblich waren, kann nur vermutet werden. Zwei Ausziige aus einer Sendung: Ein Lawe

besteigt eine L6win. Sie ermuntert ihn (mit menschlicher Stimme): „kh m6chte gef.... wer-

den." Er grunzt zuriick: „Leck dich doch alleine." Zwei Nash6rner beim Geschlechtsverkehr.

Der Bulle achzt: „Liebling, ich rutsche ab", darauf Sie enttiuscht: „So kriege ich keinen

Sex." u.s.w. Dall derlei zu dieser Sendezeit im Fernsehen formal einer Selbstkontrolle unter-

liegt ist unstrittig. DaG das Gebot des pddagogischeJugendmedienschutzes im Sinne einer
sozial-ethischen Desorientierung verletzt wird, k6nnte mit dem Hinweis aufdie Wirkungs-
forschung widerlegt werden.

Als ein zweites Beispiel sei der Artikel „Die heimliche Sucht: Pornos" in der BRAVOJD

genannt. Dort wird beschrieben, daBJugendliche trotz vielfdltiger Zugangsbeschrinkungen
eifrige Konsumenten von Porno-Videofilmen seien, zumal im „Schonnum der Familie:
Bei diesen Video-Filmen handelt es sich nachgewiesen um pornographische Darstellungen,
deren ausschlieBlicher Zweck die Abbildung des Geschlechtsverkehrs in verschiedenen Posi-
tionen und Konstellationen ist- sinnlos und sprachlos. Der Bericht vermittelt die Heimlich-

keit, die Schwule, die jugendliche Neugier und Lusternheit aufdem Weg in die terra inco-

gnita der sexuellen Erwachsenenwelt Dabei identifizieren Jugendliche ihre Eltern in einer

bislang nicht gekannten und geglaubten Rolle, sie empfinden sich als ausgeschlossen und

gleichzeitig auch „hintergangen: Die Welt der Erwachsenen sondert sich ab von der der

Jugendlichen, Vertrauen schwindet und .klammheimliche' Neugier wachst

127 BRAVO, Nr. 23/1993, S. 20£
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Im Wortlaut: „Immer mehr Jugendliche schauen heimlich Pornovideos. Die anfdngliche
Neugier kann schnell zur Sucht werden. Ein neuer Trend mit fatalen Folgen. Wie gahr-
lich", so fragt der Artikel, „ist die Sucht nach hartem Sex per Knopfdruck wirklich?" Da
heiGt es zunichst: „Andy istso erregt, daG er beim Videoschauen masturbiert", und die fik-

tive Figur kommt dann noch mit der Selbstaussage zu Wort: „Ich brauche regelmaRig diese

Sexdr6hnung, um aufTouren zu kommen und mich abzureagieren. Manche Videos habe
ich drei-, viermal hintereinander gesehen. Wie unter Zwang:

Aber der blattimmanente sexualpddagogische Ratschlag folgt doch nicht der leichtfertigen
Gefahrdungsvermutung. Dr. Sommer schreibt: „Wer sich einmal aus Neugier ein Sexvideo

anschaut, braucht nichts Schlimmes zu befurchten." In der Abstraktion wird deutlich: „Pop
nos reduzieren die Sexualitit auf reine Lustbefriedigung, Gefithle spielen keine Rolle ..Sex
wird zu finer Leistungsschau ...' Unter manifesten Gefihrdungen eines dauerhaften Porno-
konsums nennt Dr. Sommer besonders „Kontaktschwierigkeiten, weil man die MaBstbbe

aus den Sexvideos in die Realitit Qbertragen will".

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wir k6nnen feststellen, daG die kommerzielle Jugendpresse zwar an dem Sachverhalt des

„Porno-Video-Konsums" nicht vorbeisieht, Gefahrdungen anzeigt, aber doch gleichzeitig
die vermutbaren Auswirkungen minimalisiert, zumal das einmalige Besehen eben keine

Nachteile im ReifungsprozeBjugendlicher erkennen lasse. Wir wollen an dieser Stelle noch
ein sexualwissenschaftliches Argument mit Blick auf Pornographie und den iugendlichen
Medienkonsum anschliekn.

Wir folgen dem .sexualwissenschaftlichen Vademecum' von E. 3. HAEBERLE. ES „wird hau-

fig zu Recht daraufhingewiesen, daR die heutige ,Pornographie' ein h6chst unrealistisches
Bild der menschlichen Sexualit  wiedergibt und so viele naive Betrachter in die Irre fuhrt

Sexualpidagogen halten diese Gefahr fur ernst genug, um darin einen Grund fiir Zensur
oder ein Verbot des entsprechenden Materials zu sehen. Wir solitenjedoch nicht vergessen,
daG in den vergangenen Jahrhunderten wesentlich schidlichere Fehlinformationen in
medizinischen und psychiatrischen Lehrbiichern, Enzyldopidien, Ehehandbiichern, Schu-

lungsmaterialien der Polizei, Katechismen, Hirtenbriefen und Erbauungsschriften verbrei-

tet wurden. Selbst heute noch werden mancherorts in Heftchen an den Kirchturen gefdhrli-
che sexuelle Intumer verbreitet. Far junge Menschen k6nnen solche Schriften in h8chstem

MaGe schddlich sein. Daruber hinaus fdrdern sie Vorurteile und sexuelle Intoleranz. Im Ver-

gleich dazu scheint die ,Pornographie', meist relativ harmlos Zensur kann iedenfalls kaum

eine Antwort sein. In einer pluralistischen Gesellschaft kann das ,beste', sexuelle Wissen nur

durch ungehinderte Suche in allen Richtungen gefunden werden, und die ,korrekten', sexu-

ellen Werte k6nnen nur in lebendiger 6ffentlicher Diskussion gefunden werden, die alle

Meinungen zu Wort kommen liEt: 128

128 HAEBERLE, E.j.:Die Sexualitit des Mensdhen, Berlin- New York 1985, S. 530
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DER PORNOGRAPHIEBEGRIFF -

GRENZEN UND STREITFALLE

Bei unserer Erfassung von Pornographie in der iugendlichen Medienwelt haben wiruns vor

allem aufsolche Medien bezogen, die sich ihrem Selbstverstindnis zufolge an Jugendliche
wenden. Diese Einengung ist vielleicht nur bedingt statthaft, bei der Er6rterung der soge-

nannten Neuen Medien nicht mehr zu vertreten, da diese sich zwar von den Inhalten her

nicht vorrangig jugendspezifisch definieren, die Nutzungsklientel sich allerdings wesentlich

aus Jugendlichen zusammensetzt. Der Begriffjugendpresse ist nicht ohne weiteres trenn-

scharf und grenzt hier nur jene Zeitschriften ein, die als kommerzielle Jugend- oder Kiosk-

zeitschriften die Zielgruppe der 12- bis 18jdhrigen ansprechen.

Daneben stehen jugendlicher Nutzung naturlich auch alle 6ffentlich angebotenen und ver-

figbaren Medien offen, das heiRt also auch altersmiBig unspezifische Medien, die als

Unterhaltung, Information und Bildung firmieren. In unserem Zusammenhang k6nnten

jene „Publikumszeitschriften" besonderes Interesse finden, die Sexualitat als Unterhaltung
vermitteln und nicht notwendig kunstlerischen oder informativen Absichten folgen. Diese

Zeitschriften fuhren eine Gratwanderung vor, die zwischen intensiver Auslegung des

Art. 5 GG und Vermeidung des Pornographievorwurfs im engen juristischen Sinne (§ 184

StGB und § 1 G S) stattfindet. Dazu gehuren Zeitschriften, die auch zum Teil Gegenstand
von Indizierungsverfahren waren, wie Coupe', Praline, Neue /llustrierte und Btitz-/llu,29.

An ihnen erweist sich besonders deutlich, daB die Anwendung des nur juristischen Porno-

graphiebegriffs zu kurz greift. Mit dieser Elle kann den Zeitschriften inzwischen kein Ver-

stoR mehr nachgewiesen werden, der eine publizistische Einschrinkung ihrer Verfugbarkeit
erforderlich machen k6nnte. Sieht man indes auf die Bild-Text-Kombination und auch die

Dimension der sozial-ethischen Desorientierung, so k6nnte sich die Indizierung im Einzel-

fall durchaus als vertretbar oder zwingend erweisen.

Fur unscren Zusammenhang waren vor allem die von Jugendlichen in besonderer Weise

genutzten Medien von Interesse, sei es nun, daR diese Medien sich ausdrucklich anJugend-
liche wenden oder sei es, daG die Jugendlichen eine uberdurchschnittlich hohe Nutzungs-
frequenz zeigen. Im 3. Kapitel ist das Terrain abgesteckt, von der kommerziellen Jugend-
presse bis hin zu den „Neuen Medien", die hinsichtlich ihrer publizistischen Aktivitit

zunehmend aufmerksamerverfolgt und beobachtetwerden.

Bei unserer Revue haben wir jene Publikationen ausgeschlossen, die Jugendlichen nicht

zuginglich gemacht werden durfen und in speziellen Laden angeboten werden. Dabei han-

129 Aktuellwurde beispielsweisediellitz·Illumitihien Ausgaben Nr. 31 vom 26.7.1995 und Nr.43 vom 18.10.1995 im Mirz 1996 indiziert.

Auch werden die auslindischen Ausgiben von Magazinen wie z. B. Penthouse im Gegensatz zu ihren bundesdeutschen Pendana

gelegentlich indizien. Vgl. BP S akiuell, Kurz·info vom Min 1996.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKL RUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 10 73



delt es sich um pornographische Schriften, die nicht dem Herstellungs- und Verbreitungs-
verbot gem G § 184 StGB unterliegen. Publikationen, die grunds tzlich vom Markt ausge-
schlossen sind, aber trotzdem Bber graue M rkte in die Bundesrepublik eingeschleust wer-

den - in Form von Magazinen oder Disketten -, liegen in der Zustindigkeit der

Kriminalwissenschaft und der Strafverfolgungsbeh8rden, also auBerhalb unserer Kompe-
tenz!30

Ebenfalls ausgeschlossen blieben aus unserer kritischen Siditung die Publikationen der Frei-

k6rperkultur. Hier sind es vor allem die Organe, Aus der Welt der FKK-Jugend, Jiing und.frei
und Sonne,fwinde, die den Markt beherrschen; die Aufl agen reichen offenbar aus, um die-
sen Zeitschriftentyp auch kommerziell rentabel am Markt zu halten. Wir sollten uns in die-

sem Fall zunichst an die unbestrittene Ansicht halten, daG die Abbildung unbeldeideter
minnlicher oder weiblicher Personen, unbeschadet ihres Alters, fur sich nicht strafbar ist
und den jugendschutz nicht befassen muE. Die Texte zu den Abbildungen lassen in der
Kombination von Bild und Text gelegentlich 131 Bedenken aufkommen, daR sich die Publi-

kationen vor allem an pidophil orientierte Kiuferschichten wenden und nicht als Sprach-
rohr verbandlich organisierter Naturisten gelten kann. Ein Indizierungsantrag ist inzwi-
schen positiv entschieden worden.

Gewisse Streitfilie tauchen dort auf, wo die sogenannte Mosaiktheorie ins Spiel kommt.
Den Begriffentnehmen wireinerlangeren Diskussion im Zusammenhang mitderseinerzei-

tigen „SPIEGEL-Afl>ire", in der die §§ 93 ff. StGB die Begrundung fur die Mosaiktheorie

lieferten. Die Mosaiktheorie in der damaligen Diskussion bedeutete, daG ein Mosaik von

bislang nichtoder nicht mehrstrafrelevanten Tatsachen zu einem neuen Sachverhaltdurch-
aus strafrelevant sein kunne, weil dadurch eine neue Sicht eines bekannten Sachverhaltes

begandet werde. Wir haben in eigenen medienpidagogischen Oberlegungen diesen

Ansatz ubernommen und auf publizistische Erzeugnisse ubertragen und dabei gemeint,
daE bislang bekannte und nichtinkriminierte Texte und/oder Bilderineinerneuen Kompo-
sition und in einem neuen Umfeld durchaus jugendschiltzerisch relevant werden kdnnen.
Das heiGt, die einzelne inkriminierte Stelle, das einzelne inkriminierte Bild steht im jeweili-
gen Gesamtwerk kontextual vielleicht unter dem Kunstvorbehalt, die Zusammenstellung
von mehreren Abbildungen oder Texten aus verschiedenen Werken oder Darstellungen im
Sinne einer zielgerichtet pornographischen Sammlung stellt eine neue Ansicht her und

kann jenen Schutz nicht mehr reklamieren, derdem einzelnen Versatzstuck noch zuerkannt

war. Durch die neue Komposition entsteht ein neues und andersgeartetes Produkt.

Diese Moseiktheorie - ein Vorgang, in dem unterschiedlichste Elemente der Alitagskultur
miteinander kombiniert werden und somit eine neue kulturelle Bedeutung erhalten - hat
der franzi sische Kulturanthropologe Claude LEVI-STRAUSS132 als bricolage133 bezeichnet.
Im Falle einer von uns erw hnten CD mit Versatzstlicken von „Erotika" aus der respektier-
ten und unstrittigen Weltliteratur k6nnte die Mosaiktheorie auf den Pornographievorwurf
gewendet werden. Diesmal kommen die Bedenken nicht aus dem Bereich des Jugendme-
dienschutzes, sondern sie werden in der Zeitschrift DIE WOCHE angesprochen.
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Auch das Buch Die Klassiscbe Sau,34 mit erotischen bis pornographischen Szenen aus Wer-

ken der Weltliteratur hat solchermaGen einen neuen kulturellen Wert, den unseres Erach-

tens nicht mehr der Kunstvorbehalt der Ursprungstitel schutzt. Wie hingegen soil ein mitt-
lerweile zum sechsten Mal fortgesetztes Kompendium wie 73< Bare Facts85 eingeschatzt
werden, in dem weder pornographische Texte noch Bilder enthalten sind, jedoch die minu-

tengenauen Angaben, wo Nacktszenen von einigen hundert weiblichen und m3nnlichen
;Schauspielern zu finden sind und kurz beschrieben werden.

Abgesehen von hier vorgebrachten Einschdnkungen kann unsere Expertise dem Jugend-
schutz zusitzliche Anregungen fiir einen bedenkenden Umgang mit dem Pornographie-
vorbehalt zur VerRigung stellen.

130 Als ein akmelles Beispiel ist hier der expandierende Handel mit Sodomie·Filmen aus Skandinavien zu nennen, der gegenwartig ein

Voltmen von 2000 Videofilmen tiglich erreicht hat, die am Hauptzollamt in Hannovergestoppt werden. Vgl. STERN 4/96, S. 105

131 Anikel wie.Tdume von Liebe und Ltidenschaft , in denen die vermeintlich authentischen erotischen Phantasien von drei Fmen

geschildert werden (SONNENFREUNDENr. 1/1996),sind iedoch auch in diesen kiuchriften zu finden.

132 LA-STRAUSS, C. (1968):Daswilde Denkdn, Frankfurtam Main

133 Sic hat,hren,zunichst politisch gemeinten Charakier im Zusammenhang der SPIEGEL·Affire nachgewiesen. Dabeiwaren in eincm

Artikel unter der Uberschrift .Bedingt abwchrbereit' Tatsachen neu zusammengestellt worden, die im einzelnen an unterschiedliden

Stellen belts veroffentlicht waren. Die neu komponierte Zusammenstellung aufder Grundlage dieser, allseits bekannten Materialien

vermittelteiedoch eine neue strategische und militirtechnische Einsidlt,die an den Geheimnisverrat heranzureichen schien.

134 Z ZEL, E, ZAUsELA. (Hag.)(1996):Dic Klassische Sau, zweite Folge,mit Bildern von Nikolaus HEIDELBACH und einer Einiuhing von

Robert GERNHARDr, Zach

135 CRAIG, H. (1995): The Bare Facts. Video Guide - Where 10 find your favorite actors & Atresses nude on videotape, Santa Clan; se#

Januar 1996 in den USA aufCD-ROM erhiltlich. Ein Beispiel: .Curtis,Jamie Lee. Dmghter of actor Tony Cunis an actress jane; 1.eigh
Wife of actor/writer/director Christopher Guest. Films: 1...1 Tme Lies (1994) Helen Tasker 1 :20 - In black bra, buns in sexy panties, while

doingstrip routine in front ofAmold Schwarzenegger. I...1 ,S. 96-97
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 PORNOGRAPHIE
UND GESELLSCHAFTLICHE REAKTION

Man sollte unseres Erachtens von einer medienorientierten Untersuchung zum Thema Por-

nographie nicht erwarten, dail sie gleichsam rezeptartig ihre Ergebnisse einer justitiablen
oderzumindest meinungsbildenden Eindeutigkeit zufdhrt. WissenschaftliGtsich, dort, wo

sie auch bedenkend und abwagend ausgelegt ist, nicht auf Rezepte zusammenziehen.

Gleichzeitig m6chten wir allerdings daraufhinweisen, daR sich aus der Bearbeitung unserer

Expertise gewiR auch Hinweise ableiten lassen, die Qber bisherige Ansichten und Meinun-

gen hinausfuhren und fur kanftiges Handeln in der Rechtspolitik, der Medienpolitik, in der

Bildungspolitikund in der Gesellschaftspolitik hilfreich und weiterfuhrend sein k6nnen.

Im folgenden sollen einige Ergebnisse der Untersuchung und Perspektiven fiir einen Um-

gang mit Pornographie im Rahmen der Medienrealitit dargestellt werden. Wir wollen auf
die Frage eingehen: Kann Ober den Umgang mit dem Begriff und der Sache .Pornogra-
phie", als eine rechtsrelevante, normorientierte, konventionale „Tatsache" aus pidagogi-
scher, juristischer, kunstlerischer und soziologischer Sicht seri6s die Frage beantwortet wer-

den:,Bis hierher und nichtweiter?"

41 SPANNUNGSFELD JUGENDSCHUTZ -

|NFORMATIONSFREIHEIT

Wir haben uns bemuht, aus verschiedenen Blickwinkeln - dem juristischen, dem entwick-

lungspsychologischen, dem jugend- und medienkundlichen - eine Definition Air und von

Pornographie herzuleiten, die sich auch als handhabbar enveisen wird. Das gilt vor allem fi r
solche F lle imjugendmedienschutz, die nicht aufdem sicheren Grund der Rechtsprechung
nach GjS und § 184 StGB verfahren kdnnen, sondern mit dem schwerer operationalisierba-
ren Begriff „sozial-ethische Desorientierung" umgehen mussen. Wir weisen noch einmal

daraufhin, daG sich der Begriff„Pornographic" - und dessen strafrechtliche Anwendung -,

vielfach der Eindeutigkeitentzieht, und erst durch Differenzierungen wit die von SELG und

LUKESCH in Irreal-, Gewalt- und Konventionsverletzungspornographie136„treffsicher" wird.

136 zu den Belegensiehe SCHROEDER, R·CH. (1992): Pomographie,Jugendighutz und Kunstfreiheit, Heidelber:, S. 25
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Pornographie befindet sich im Spannungsfeld von Presse- und informationsfreiheit einer-
seits undjugendschutz andererseits und daraus folgend auch im Spannungsfeld von Sexual-
strafrecht und Medienrecht. Der Tatbestand „Pornographie" entzieht sich, abgesehen von

den Kennzeichnungen der „harten Pornographie" im § 184 StGB, einer juristisch gefaBten
Definition, und ist daher nur in wissenschaftlichen und praktischen Verbundmodellen
niher zu bestimmen. Von daher begreifen wir auch das rechtswissenschaftliche Unbehagen,
das SCHROEDER bereits eingangs einer hier einschlbgigen Publikation fragend WuBert: „Seit
wann miissen wirjuristen uns iiberhaupt mit den ebenso vertrackten wie delikaten Proble-

men der strafrechtlichen Bekimpfung der Pornographie beschiftigen und uns dabei immer
wiederdem milden, oft aberauch dtzenden Spott der Publizistik aussetzen?"137 Wirwieder-
holen unsere Definition, der wir allerdings schon in der Darstellung einige Einschrinkun-

gen angefugt haben.

Wesensmerkmal der Pornographie ist die Schilderung vorrangig sexuelier Handiungen
unter einseitiger Betonung der primdren Geschlechtsmerkmale, um beim Rezipienten
einen Erregungszustand hervorzurufen. Unter Schilderung wird hier verstanden: eine

Darstellung von sexuellen Zustinden oder Handlungen, die aus Bild, Sprache, Text oder

aus ihrer Kombination in allen Medien bestehen; neben Praktiken der Autoerotik kann
die Variation und Menge der Sexualhandlungen und Sexualpartner beliebig sein. Porno-

graphie ist ein Begriff des Strafgesetzbuches, er wird iedoch in der 8ffentlichen Diskus-
sion oft synonym ein-engend verwandt fit mediale Darstellungen, die aus der Sicht des

jeweiligen Konsumenten das Ziel haben, ihn sexuell zu stimulieren; Pornographie im
Sinne desjugendmedienschutzes wird in ihrer Strafwirdigkeit durch den Wissenschafts-
und Kunstvorbehalt eingeschrinkt Wobei die Frage berechtigt ist, ob diese Vorbehalte
ein h6herrangiges Rechtsgut als derjugendschutz darstellen.

Zur Erstellung dieser Definition beziehen wir uns aufdas auffindbare Schrifttum, das sich

wissenschaftlich, vor allem rechtswissenschaftlich und medienwissenschaftlich-jugend-
kundlich aufden Gegenstand einliiBt; die Revue unserer Beispiele belegt, daG das Schrift-
tum weithin ausufernd, dispers und unscharfist. Die Beteiligung an Verfahren, die nach GjS
oder StGB anhingig waren, belegt, dak gerade wegen der begrifflichen Unschirle von .Por-
nographie" und „sozial-ethischer Desorientierung", auch in gutachtlichen Stellungnahmen
vielfach die weitanschauliche Priokkupation die Stelle der sachlichen Explikation ein-
nimmt. Wirsagen dies keineswegs im Widerspruch zu unserer Forderung nach einerpositio-
nellen jugendkunde. Die Definition lehrt auf jeden Fall, dati die Entscheidung Ober die

Strafwardigkeit von Pornographie keineswegs nur dem Sexualstrafrecht aufgetragen ist und
daB das Spannungsverhiltnis von Medienrecht und Sexualstrafrecht, besonders in den Fol-

gen aus Art. 5 GG, einer sorgidltigen Beachtung bedarf.

137 SCHROEDER, RICH.1.2.0.,S. 1
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WERTIRRITATIONEN ODER:

PORNOGRAPHIE IN DER Ku NST

Es soil an dieser Stelle keine umfassende Wertediskussion gefuhrt werden. Ob „der Konsum

der letzte Wert der jungen Generation ist, in der ein Schuh [Nike, Anm. d. A.] die Rolle
einer Ersatzreligion iibernommen hat" 138, darfbezweifelt werden. Gegenlaufige Bewegun-
gen hin zu wertkonservativen Positionen oder altruistische Aktivitdten der Jugend sind

genauso mannigfaltig zu beobachten. Hier soil es um Werte, Normen und TabubrQche

gehen, die durch eine Darstellung des Erotischen, des Sexuellen, auch des Obsz6nen und
des Pornographischen beriihrt werden.

Unstrittig ist zunachst einmal, daB solche Darstellungen zu jenen Gestaltungsmitteln der

Kunst gehdren, mit denen Auffilligkeit hervorgerufen, gesellschaftliche Befindlichkeit

beschrieben oder schlicht Lust geweckt werden soil. Die Literatur bringt in ihrer geschichtli-
chen Abfolge eine Fulle von Beispielen, in der abendldndischen Literatur wie auch in der
fernosdichen Tradition, an denen sich belegen lieRe, dati die Pornographie ein kontinuier-

lich behandeltes Sujet darstellt, das in mancherlei unterschiedlicher Gestalt, trivialer und

kultivierter, verbreitet wird. Pornographische Darstellungen in der antiken Vasenmalerei

sind allgemein bekannt und unbeschrinkt zugiinglich, auch die sexuellen Provokationen

eines Fran ois VILLON, die durch pietistisches Beschweigen fur einige Zeit nur im Verborge-
nen weitergereicht und erst durch die pathetischen Rezitationen Klaus KINSKIs in ein breite-

res BewuBtsein gehoben wurden.

SKANDALE IM BEREICH THEATER, FILM UND PERFORMANCE

In den Theatern und Kinos der Nachkriegszeit treffen wir auf eine Reihe von klassisch

gewordenen Skandalen, die sich durch vermeintlich oder tatsachlich obsz6ne, sexuelle oder

pornographische „AnstuBigkeiten' ins Gesprach brachten, die kilnstlerische oder gesell-
schaftliche Absicht wurde dabei als unerheblich beiseite geschoben. Im Laufe der Zeit hat

sich im Hinblick aufsolche Auffalligkeiten gesellschiftliches Einvernehmen cingestellt. Wir

nennen hier zunichst das ABRAXAS BALLETr, dessen Auffuhrung durch den vormaligen
bayerischen Kultusminister Alois HUNDHAMMER inhibiert wurde, der Film Die Sunderin

geriet ebenfalls in den heftigen Dissens, Titel aus der letzten Dekade wie lokio-Dekadenz, Die

letzte Versucbung Christi, 9 ViWocben, Ein unmomliscbes Angebot oder Blue Velvet haben immer

fur reichlich Gespdch um Wertewandel, meist jedoch denunziatorisch Werteverfall,
gesorgt. Anja PIELORZ139, die sich innerhalb einer Untersuchung uber Jugendzeitschriften
auch nachdrucklich mit Werthaltungen Jugendlicher befafit, vertritt eine Position. die sich

138 so Phil KNicm, Chefdes Sponschuhherstellers Nike in der ZDF·Sendung Machispiele, 2. Nike - Kuk um den Schuh, vom 21.4.1996,
22.30 Uhr

139 PiEIORZ, A.(1990): Spiegfl·Bild. Die Werte-Diskussionza·ischen den Zeilen einerjugendzeitschrift, Erkrath; zwei weitere Aiblikationen

in o.g. Sinne: KOTTLORZ, P. (1993): Fernsehmoral - Ethische Stmkturen fiktionaler Fernsehunterhaltung, Berlin; MOll£R-DooHM, S.,

NEUMANN, K (Hng.)(1989): Medienforschung und Kultumnalyse, Oldenburg
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im Konkreten aufhilt und den Wertewandel aus einer statisch konservativen Einstellung
definiert. Hicr wird an einem modernen Gegenstand mit traditionellen Konstrukten ent-

lang gedacht

Gegenwirtig ist Stille Natbt von Dani LEVY mit Maria SCHRADER ein umstrittener Film, der

„eine Art Gegengift zum allgegenwirtigen Beziehungs-Tratala verabreichen"140 will. Als

erste nackte weibliche Darstellerin aufder Buhne schockierte Eva MATTHES, der erste miinn-

liche Buhnen-Akt „ereignete" sich it,  GroGkophta, beides immerhin vom Deutschen

Schauspiel-Haus Hamburg inszeniert. indizierungs- oder Verbotsabsichten begegneten
dem Widerspruch unter Berufung aufden Kunstvorbehalt.

Bei einem gegenwirtigen Blick aufinhaltliche Darstellungsformen von Pornographie sollte
zunachst die allgemeine Beobachtung mitgeteilt werden, dag Pornographie verdinglicht,
sachlich, gleichsam technizistisch erscheint, wodurch auch eine Pathologie heutiger gese 11-

schaftlicher Zustdnde angezeigt werden soil. Nimmt man z.B. den Film Stille Nad,t, so ver-

dichtet sich die Annahme, daG Pornographie jenseits der schwalen Lusternheit und schwit-

zenden Verstohlenheit siedeln kann, sie in solchem Sinn als notwendiger Versuch inter-

pretierbar wird. Trotzdem reicht das an Tatbestinde heran, die himulande im § 184 StGB

geordnet und sanktioniertwerden. Der Film Ein unmoralisdxs Angebot der auchim Gewand
der vermeintlichen Salon-Prostitution Kauflichkeit und Langeweile, OberdruE und triviale

Spielerei bis hin zur „geistigen Bankrotteridirung" persifliert, kam unseres Erachtens ohne

pornographische Szenen aus, fuhrte jedoch zu hitzigen Wertedebatten, die darin gipfelten, ob
80% der Amerikinerinnen fur 1 Million Dollar mit Robert REDFORD ins Bettgehen wurden.

Auch gegenwdrtige Kunst scheint sich gesellschaftlich in die Pflicht zu nehmen, wie ein
Kommentar lehrt, der das beschreibt, was in New York und Wien in zwei reprisentativen
Ausstellungen zu besichtigen war. Auch dort versieht die 1(6rperlichkeitin all ihren Darstel-

lungsfacetten €ine wesentliche Erkldrungsfunktion des Hier und Heute - unter EinschluB

dessen, was unspezifisch pornographisch genannt werden k6nnte.141 Auch die Darstellun-

gen und Aullerungen der Performance-Kunstlerin Annie SPRINKLE!42 im uffentlich-rechtli-
chen Programm unter kundiger Leitung von Alfred BIOLEK lie Gen vor einigen Jahren die
Grenzen zwischen Kunst und Pornographie immer wieder verschwimmen. Auch sollte man

noch auf die schon etwas bnger vergangene Geftngnis-Pornographie des Heinz SOBOTTA
aufmerksam machen, noch eher jedoch auf die musikalische Ghetto-Eskalation des

HipHop oder des Gangsta-Raps, den zur Zeit wichtigsten schwarzen Musikrichtungen, in
denen bi rgerliche Lebenslagen und Ideale nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Frage, die sich an diese noch lange fortsetzbare Umschau anzuschlieGen hatte, ist, ob
wir angesichts der scheinbar beobachteten Omnipr senz, Verdinglichung und Vermark-

140 SPIEGELNr. 14,vom 1.4.1996,5.225
141 MourLH.-J.:De,Karperde,Kentauren,in:DIEZEIT, 11.6.1993,S.47
142 Deren Performances mittlerweile in .Frauenmagazinen mit Zukunft  eis Videokaulkassette empfohlen werden, in: AMICA. Das

Frauenmagazin mit Zukunft, 3/96, S. 381; die Uniuiitel wechseln von Ausgabe zu Ausgabe!
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tung, gleichsam unbedenklich, ohne pddagogische Warntafeln, in ein Zeitalter des Porno-

graphischen eingetreten sind.

DIE GEGENWART: ZEITALTER DES PORNOGRAPHISCHEN?

Sieht man aufDiskussionen in der gegenwirtigen Tagespublizistik, so trifft man aufein Por-
trait unserer Gesellschaft, das sich nicht auf die Realitit reimen will. Zurnal jugendlichen
werden Potentiale angelastet, und z.war im Bereich von Sexualitit und Gewalt, die recht
besehen von Erwachsenen ausgehen und keineswegs einer allgemeinen Dissozialitit

Jugendlicher entstammen.Jugendliche Delinquenz im Bereich der Sexualstraftaten (wir hat-
ten bereits darauf hingewiesen) ist demgegenuber eher marginal, hier sind Fille von

Schwerstkriminalit  selten. Wenn man der leider immer massierteren Berichterstattung
Glauben schenken darf, beschrinken sich psychopathisch veranlaBte Sexualvergehen vor

allem aufdas mittlere bis hohe Erwachsenenalter143.

Aber trotz solch angezeigter Nlichternheit werden die Einzelerscheinungen zu einer
erschreckenden Zusammensicht emporstilisiert, es wird suggeriert, die Gesellschaft und vor

allem die jugendlichen Kohorten in ihr, seien aus dem tradierten Normengefuge ausgebro-
chen. Zur Denunzierung der Jugendlichen als die „Problemgruppe der Gesellschaft" tritt

dann bei der Ursachenergrundung eine ebenfalls denunziatorische Spurensuche. Es wird

gemutmaRt, daR mit der Ablehnung traditionell-sinnvermittelnder Institutionen (vorallem
Kirchen und Familien) ein Verlustvon Bindung und positionellem NormenbewuBtsein ver-

bunden sei. Es wird weiter hypostasiert, in der freizligigen Sexualpidagogik der 60er und

70er jahre seien Grunde fur eine Freizagigkeit gelegt worden, die schlieBlich Jugendliche
angeleitet hitte, aus dem vorgegebenen Normengefuge auszubrechen.

Insgesamt wird man jedoch festhalten mussen, daG sich Sexualpidagogik und liberal-aufge-
klirte Sexualwissenschaft auf die sexuellen Einstellungen Jugendlicher und Erwachiener
nicht signifikant ausgewirkt haben. Die seinerzeit anempfohlene .freie Liebe" ist einer

„neuen Zartlichkeit" gewichen, das Kohabitationsverhalten und die erste Sexualerfahrung
mit Geschlechtsverkehr haben sich allenfalls zufolge der kfrperlichen Akzeleration verscho-

ben, die Zahlen uber die Relation von ersten Sexualbeziehungen und Alter fallen nicht dra-
matisch aus, altersspezifische Verfruhungen liegen bei ctwa einemjahr uber einen Zeitraum

von zehnjahren,44. Die Kenntnis von sexuellen Tatbestdnden und Vorgdngen hat sich trotz

eines zunehmend verbesserten Aufklirungsunterrichts kaum gemehrt, und Jugendliche
scheinen gelegentlich bei ihren ersten Sexualerfahrungen ebenso unsicher zu sein, wie das
ehedem offenbar der Fall war. Auch der Versuch, Aulk!3rung mit den Mitteln der Umgangs-
sprache zu veranstalten, ist nicht aufnennenswerte Akzeptanz beiJugendlichen gestollen 145

143 zuletz:: STERN 16/1996, S. 108

144 vgl. ScHM,DT, G. (Hrsg.)(1993):Jugendsexualitit. Sozialer Wandel, Gmppenunterschiede, Konfliktfelder, Stuttgart, S. 35 ff.

145 so Eva JAGGI in dergewerkschaftlichenjugendzeitschrift „ran•
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Diese Behauptung stellt jedoch nicht in Abrede, daBJugendlichen die Sprache der Alltiig-
lichkeit, der gossenhaften Direktheit bekannt sei, sexuelle Praktiken und „Erfahrungen"
werden mit Imponiergehabe mitgeteilt. Minnlichkeitswahn bei minnlichen Jugendlichen
und sexistische Einigelung bei weiblichenjugendlichen sind durchaus Oblich. Man k6nnte

gerade im Hinblick auf die Sprachlichkeit von einer geistigen Erniedrigung des sexuellen

Milieus sprechen; daR dabei Sexualdngste mitschwingen, ist unbestritten 146.

Dort, wo Gesellschaft in ihren abweichenden Formen erkennbar wird, sucht sich auch der
k[instlerische Ausdruck dieser Erscheinungen zu bemichtigen. Wir schen Pornographie als
ein legitimes literarisches Mittel zur Verdeutlichunggesellschaftlicher Befindlichkeitan und

vieles, was als pomographisch angezeigt wird, w3:re an einem BewuBtseinswandel zu mes-

sen, durch den uns eine eher unbefangene Liberalitit nahegelegt wird. Hier wird derjugend-
schutz mit Anthropologie und Soziologie konfrontiert, da reicht die iuristische Malgabe
allein nicht. So kommen wir an eine „Wetterscheide" zwischen rechtlichem und padago-
gisch-anthropologischemJugendmedienschutz.

Wir hatten bereits daraufhingewiesen, was uns als ein Minimalkonsens erschiene, aufden
sich auch derjugendmedienschutz- besonders im Hinblick aufsozial-ethische Desorientie-

rung - beziehen k6nnte. Unsere Kriterien sind die Grundrechte des Grundgesetzes und der
sikularisierte Dekalog ab viertem Gebot, Damit warde der real bestehenden Glaubens- und
Kirchenferne entsprochen, ohne daG die durch Tradition gesicherten sinnstiftenden Ele-

mente der monotheistischen Religionen aufgegeben wurden.

146 Dies wird auchin den begutachteten AuMin,ngsmedien undinden entsprechenden Anikelnderjugendpresse, besondcr, abcrin den

Leserbriefenimmerwiederdeutlich.
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Es gibt einige Stimmen, die die genannten Beispiele nicht als Indikatoren des Wertewandels interpretieren,
sondern eis Tabubruch, der sich gleichsam zeit· und geselischaftsunabh ngig vor dem Hintergrund eines

noch sicheren Normenbewutitseins ereignet habe: Derlei Tabubruch wurde zum Zeitpunkt des Ereignisses
wie auch in heutiger Sicht in gleicher Weise 6ffentlich diskutiert.

Dieser Meinung neigt auch Hermann LOBBE zul47, der an anderer Stelle Modernitbt und Moral wieder in

einen engeren Bezug zu bringen versucht. Je modernerwir kben, um so natiger wird die Moral, die Auswei·

tung und Verschirfung der moralischen Anforderungen, denen wir uns im modernen Lebenszusammen·
448hang ausgesetzt finden, ergibt sich aus Freiheitsgewinnen ,

und an weiterer Stelle wird die Moral zum

Indiz gesellschaftlicher Pathologir. „Die moralischen Kompetenzen der Individuen und damit die Niveaus

ihrer sozialen, politischen und kulturellen Betdtigungen und Partizipationen driften immer weiter auseinan·

der und das wiederum bedeutet: Nicht die vorjahrzehnten einmal sogenannte Massengesellschaft wird uns

kunftig zu schaffen machen, vielmehr das Problem, wie wir auf die selbstbestimmungsabh ingig zuneh-
.!49mende Ungleichheit erreichter Partizipations- und Betitigungsniveaus zu reagieren haben werden.

Demgegenuber sollten allerdings auch jene Vorteile nicht gering veranschlagt wer,len, die aus den gesell-
schaftlichen und sozialen Wandlungsprozessen herruhren und etwa jugendlichen Raume der Verselbst di-

gung und Emanzipation offenhalten. Allerdings wer,len diese Rhume auch wahrgenommen, um Wansche

und Perspektiven auszuformen, die sich zufolge medialer und kommerzieller Einflusse nicht wenig von

denen Erwachsener zu unterscheiden scheinen. CHAR,TON und BRAUN,  sprechen in diesem Zusammen-

hang von einer ,Nivellierung der Altersunterschiede" und wihien da r das plane Beispiel: „Die technische

Entwicklung der neuen elektronischen Medien 13Rt aktuell eine Situation entstehen, in der Kinder z.T. mehr
.151wisen und k6nnen als Envachsene.

Der Religionsphilosoph Ernst TROELTSCH152 -in seinen „Spectator"-Briefen ein wacher Zeitdiagnostiker -

hat gemeint, dalt die feste Ordnung des Mittelalters und dessen religias-traditionale Werthaltungen durch

Aufkumng und Zweifel abgelast worden seien und daG sich Mittelalter und Neuzeit gerade durch den

Gegensatz von Ordnung und Kritik trennen lieflen. Wir brauchen nicht Zuflucht nehmen zu einer Ursa-

chenergrundung, die in derZeit der Aufklarung ihr Hell sucht.

Es durfte unstrittig sein, dati seit der Zeit, als Zweifel und Kritik in die festge igten Lebenswelten eingezogen
sind, ein Wertewandel stattgefunden hat. Blicken wir aufdas 19.Jahrhundert, so lassen sich bereits Indikato-

ren des Wertewandels und der gesellschaftlichen Einstellung ausmachen; gewiR wird noch geglaubt, aber in

Formen der Ritualisierung und Konvention. Christlkhe Wert- und Normvorstellungen werden zumeist

147 Anl,Glich der Jahrestagung der Hanns·Martin·Schleyer·Stiftung im Dezember 1995 hat Lubbe meiner Ansicht zum Weitewandel

widersprochen und an dieser Stelle den Gedanken desTabubmchs eingesetzt.
148 LOBBE, H. (1995): Die Fretheit, die Wohlfahn und die Moral, m. Veraffentlichungen der Hanns·Martin·Schleyer·Stiftung, Bd. 44,

K6!n, S. 43

149 ebenda, S. 45

150 CHARLToN, M. et al. (Hng.)(1992): Medienkindheit -Medienjugend. Eine EinfQhrungindieaktuellekommunikationswissenschAliche

Forschung, Munchen

151 ebenda, S. Ill. Ob es angcsichts dieser Symptomatik gereditfertigt ist, von der modisch carterten „Liquidierung der Kindheit' zu

sprechen,muG an dieser Stelle nicht weitererurtert werden.

152 B RON, H. (Hrsg.)(1925): Ernst TROEITSCH, Gesimmelte Werke, 4. Bde., Berlin
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nicht mehrals alle Lebensbezuge regelnde, sinnstiftende Anweisungen vernanden, sie werden vordergrundig
als Konventionen weitergereicht.

Solange diese Konventionen nicht durchbrochen wurden, lieR sich eine Ordnung gewissermaBen im Wider-

schein der Entchristlichung aufrechterhalten. Der hier nur anzudeutende ProzeR istweiter abgelaufen, christ-
liche Normen wurden ihrer christlichen Herkunft entkleidet, naturrechtliche Sicherheit wurde in einen nicht

weiter befragten Vermutungsrang erhoben; Ettemhaus, Familie, Schule, Kirche scheinen sich aus der Tradi-

tion von WertbewuErsein und Werthaltung entbunden zu haben oder bekennen sich nicht zu ihiersinnstif-
tenden Funktion. Diese Interpretation ist so zu verstehen, daR man sich zu einem gesellschaftlichen Grund-

konsens verpilichten sollte, der nur insofern von Glaubensresten ausgeht, als sie keine kirchlich·christliche

Inpilichtnahme bedeuten.

Geht man diesem Gedanken nach, so wird deutlich, dall die Frage nach dem Wertewandel und ob er denn

stattgefunden habe, durchaus mit ja zu beantworten ist, dail wir aber uber weltliche und gleichzeitig traditio-
nale Normarsenale verf gen, die Positionen in jedweder Pidagogik gestatten. Sexualitit in all ihren Spielar-
ten ist von daher in einer eher unbefangenen Weise anzunehmen und wird als eine Wesenheit des Menschen

begriffen, die nicht notwendig christlichen Zuordnungs- und Sanktionskriterien unterliegt.

In allen christlichen Kirchen - und das deutet auch ihren Wandel an - wird heute der Sexualitdt ein breiterer

Raum eraffnet. Und von daher beantwortet sich denn auch die Frage, ob denn Jede Obertretung der gesell-
schaftlichen Normen ein neuer Tabubruch sei, durch emen Hinweis darauf, dal Tabus im innerkirchlichen

Bereich wie im weltlichen Bereich ihren bedrohenden Charakter verloren haben. Vielleicht gehurt es zu den

Von.ugen unserer Zeit, daR die Zahl der Tabus geringer geworden ist, daR aber das Bewutits€in idr die Not-

wendigkeit wieder zunimmt, eine unbedenkliche Liberalitit zu realisieren.

Hier schlielit sich jedoch die Frage an, bis zu welchem Punkt die gesellschaftliche Liberalitiit und Offe,iheit rei-

chen sollte; eines der Haltezeichen stellt gewit; die Pornographie dar.
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A
0 LIBERALIT T UND BEGRENZUNG

Zunachst gibt es bislang wohl keine Untersuchung zum Thema, die einmal die theoreti-

schen Aspekte von Pornographie in dieser Breite der Lehrmeinungen und der Disziplin-
orientierung, die diese Bandbreit an Beispielen aufzeigt sowie die Aktualitit von Wertewan-

del und Tabubruch thematisiert. Daruber hinaus bietet sie Konsequenzen fur die Praxis an,

die sich aus der Definition ableiten lassen, und die hinsichtlich der „sozial-ethischen Desori-

entierung" durch den Gedanken des einvernehmlichen Minimalkonsenses gr6Bere Verl B-
lichkeit sicherstellt.

Wir haben wiederholt gesagt, dail dieser Minimalkonsens angesichts der kulturellen und
sittlichen Verfassung der Gesellschaft der Bundesrepublik unseres Erachtens aufder Grund-

lage des Grundrechtskatalogs des Grundgesetzes und eines sakularisierten Dekalogs ab
dem vierten Gcbot herzustellen sei. Unter dieses Dach k6nnen sich auch jene Positionen
des Jugendmedienschutzes stellen, die eher von einem christlich-anthropologischen Welt-
bild ausgchen. Bisherige Gutachten zum Jugendmedienschutz haben die Dienlichkeit die-

ser Umschrift unseres Erachtens durchaus nachgewiesen'53. Allerdings sollte daraufhinge-
wiesen wer(len, daB dieser Minimalkonsens noch priziser gefaGt werden muS,
auslegungsbediirftig ist; das wollen wir uns Rir weitere Arbeiten vornehmen.

Mit Blick aufUrteile in Verfahren des.Jugendmedienschutzes sollte iber den hypostasierten
Minimalkonsens hinaus als weiteres Element des Urteils die begrundete Subjektivitit mit-
bedacht sein. Wirwissen, daB der Hinweis aufdie Subjektivitit des Urteils dem juristischen
Sachverstand Unbehagen bereitet, aber besonders bei der Er6rterung des Kunstvorbehaltes
lassen sich eigene WertmaBstibe nicht ganz unterdrQcken, sit fallen lediglich moderater
oder rigider aus.

Wir haben diesen Sachverhalt an anderer Stelle etwas genauer beleuchtet - in Zusammen-

hang mit unserem Gutachten Qber das Buch American Psycbo. Es wurde entgegen der Mei-

nung von zwei Gutachtern von der Bundesprufstelle indiziert. Der Gegensatz zwischen
Gutachtern und Spruch der Bundesprufstelle kam offenbar durch eine unterschiedliche
Sichtweise zustande. Die Bundesprufstelle hat mit dem Antragsteller der Indizierung ein-
zelne Stellen und vor allem die, in denen Pomographie und Gewalt verquickt waren, als

Anlati fur die Indizierung genommen. Die beiden Gutachter haben das Gesamtwerk und

dessen literarische Komposition stiirkergewichtet und von daherden Kunstvorbehaltunter-

stutzt.

153 Wir denken hier an Gulachten, diewir Ober BRAVO furdle Bundesprofstelle Erjugendgefihrdende Schriften e,stellt haben.
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In anderen strittigen Fdlien, etwa bei der Indizierung von BRAVO, Ausgabe 21/1995 und

BRAVO-G/RLL Ausgabe 17/95 waren die beiden Verfahrensweisen abereinstimmend, d.h.

die des juristischen und des pidagogischenjugendmedienschutzes. Abgesehen von punktu-
ellen Unterschieden, was unter Pornographic zu subsumieren ist, durfte unstrittig sein, daG

das zur Strafverfolgung oder Indizierung vorhandene Regelwerk durchaus zureichend ist.
Die Bestimmungen des StGB in §§ 131 und 184 und die aus der Einschrinkung aus

Art. 5 GG abgeleiteten Gesetze „zum Schutze derjugend" (Art. 5,2 GG; Gesetz uber die

Verbreitung jugendgefihrdender Schrificn, Gesetz zum Schutze derJugend in der Offent-
lichkeit, Kinder- undJugendhilfe-Gesetz) erm6glichen es im allgemeinen, Pornographie im

Sinne dergegebenen Definition vonjugendlichen fernzuhalten.

Ob die publizistische Liberalit t zu weit geht, mag eine Einstellungs- oder Ansichtssache
sein. Die Klage iiber das AusmaG an pornographischen Visualisierungen in der Offendich-
keit, zumal in Publikumszeitschriften und in der Werbung, wendet aufalle Freizugigkeit das

Verdikt des Pornographischen an und muG sich die Ruckfrage gefallen lassen, ob denn alle

Mechanismen des Jugendschutzes tatsachlich gehandhabt werden. Es besteht kein Defizit

an Verregelung und Verrechtlichung, aber gewiG ein Defizit an Durchsetzung und Anwen-

dung bestehender Rechtsverordnungen.

Eine weitere Detaillierung des gesetzlichen Regelungswerkes ist nicht erfordertich, zumal

inzwischen auch jene Straftaten des Sexualstrafrechts nach § 184 StGB, die auBerhalb des

Geltungsbereichs der deutschen Gesetze verubt worden sind, in der Bundesrepublik straf-

rechtlich geahndet werden 1(8nnen. Die 6ffentliche Klage bezieht sich zur Zeit weniger auf

die Verfolgungsmdglichkeit - die ist schriftlich gewihrleistet - als aufdie Durchsetzung der
neuen Rechtslagc.

Sehen wir auf die derzeitige publizistische Diskussion Ober Pornographie, so konzentriert

sie sich aufauffillige Phinomene in den Neuen Medien, im Internet-Zugang und aufKin-
der- undjugendpornographie. In beiden Fillen sind die rechtlichen Eingriffsm6glichkeiten
verbessert worden. Vor diesem Hintergrund stellt sich allerdings auch die Frage, ob die

Berichte in Rundfunk und Fernsehen uber derartige Straftatbestinde - etwa iiber Kinder-

und Jugendpornographie und -prostitution in Thailand -, die pornographische Details so

breit ausfahren, den Schutz auf Informationsrecht reklamieren k6nnen. Es d ngt sich der
Eindruck auf, hier soil die Pornographie durch eine als Information getarnte Pornographie
angeprangert werden.

Bei der Verfolgung von Straftatbestdnden im Rahmen des geltenden Sexualstrafrechts ist
stets auch auf die Angemessenheit und Zweckmdiligkeit der Mittel zu sehen. Diese War-

nung ist nicht unberechtigt angesichts jungster Ermittlungen gegen den ALPHA-Verlag
wegen Verbreitung jugendgefihrdender Schriften - vor allem Comics des Zeichners Ralf
KONIG -, wobei 480 Polizeidienststellen in das laufende Verfahren einbezogen wurden.
1000 Buchhandlungen wurden hinsichtlich ihrer Auslagen und Bestinde Oberproft und

„die im Sommer 1995 beschlagnahmten 50 Titel des ThQringer Verlages sind von den Ge-
richten als Beweismittel anerkannt=154 worden.
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Wir wollen abschliellend noch einen Gedanken wiederaufnehmen, der in unserer Darstel-

lung uber Jugendwelt und Wertewandel deutlich und durchgbngig ausgefuhrt wurde. In

einer populistischen Gegenwartsschelte wird Klage und Denunziation dariiber gefilhrt, daB
sich die Liberalitit in Sexualfragen bedenklich auf die Grenze zur Libertinage zu bewegt
habe und daB selbst die sinnstiftenden Institutionen diese Entwicklung nicht beherzt kon-

terkariert hatten.

GESELLSCHAFTLICHE SELBSTREGULATION

Die Schelte enthiIt undifferenzierte Anwurfe, die durch wissenschaftliche Untersuchungen,
auf die wir uns hier berufen, nicht gestutzt werden kdnnen. So wird denunziatorisch

gemeint, daG Jugendliche sich aus den Wertsetzungen von Kirche, Schule und Elternhaus
entbunden hatten, dail sie bindungs- und orientierungslos seien, daG die Kriminalititsbe-
reitschaft und die Delinquenz unter Jugendlichen signifikant zugenommen habe und daB

die Massierung „negativer" medialer Einflusse zur sozial-ethischen Desorientierung beige-
tragen habe und letztlich, daB mit Verlust der Wertmatistibe eine sprachliche Verrohung
einhergehe, die Abbild einer Gesellschaft sei, der die Fiihigkeit zur Selbstregulation abhan-

den gekommen ist. Man k6nnte diese Vorwurfe - und das ist in unseren Beispielen zur

Jugendwelt als Medienwelt auch so geschehen - zuruckweisen als den Singsang, den allemal
Altere gegenuberjungeren anstimmen.

Unser Einspruch kommt aus der wissenschaftlich gegrundeten Kennmis, daB sich Jugendli-
che zwar aus den traditionellen Wertsetzungen entbunden haben, daR ihnen keineswegs das

Bev,uBtsein fur Gut und Bdse abhanden gekommen ist. Untersuchungen belegen, daG

Jugendkriminalitit numerisch nicht ingestiegen ist - sicherlich besitzt die Delinquenz eine
andere Qlialitit und Akte von sinnloser Gewalt haben zweifellos zugenommen - und daG

Medienwirkung nicht so monokausal abliuft, wie das in einer einiugigen Medienpidagogik
hypostasiert wirdi 55; nachfolgendes Handeln bildet sich zumeist im Zusammenwirken von

mehreren EinfluBfaktoren. Die Behauptung, das Anschauen von pornographischen Hand-

lungen veranlasse auch habituell zu solchen, ist ebensowenig belegt wie die „Spiraltheorie"
uber permanente Steigerungder Luststimulation. DaB sprachliche Verrohung ein Charakte-

ristikum jugendlicher Gegenwarts„kultur" darstelle, ist nur dann richtig, wcnn traditionale

154 Polizei uberprift mehr als 1000 Buchhandlingen - Weitere Ermittlungen gegen Comic-Verlag, in: Hamb,1, Ahndbbm,

12.4.1996, S. 6,die Anzeige iiI durch den von MICHAEL BRENNER gegundeten Verein M UT - Menschen - Umwek- Tien in Gang

gesetza worden. Brenner hat auch das Indizierungsvedahren gegen BRAVO in 1995 beantiagt.
155 Die Unsicherheit belegt auch FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER, a.a.0.,5.24: .Die Wirt:ungsforschung hat seit den Beratungen zum

4. StrRG keine wesentlichen Fortschritte gemachz. Sie eischeint sogar einigerma en diskreditien dadurch, daB, nachdem der Report
einer vom KongreG der USA eingese:zien „Commission on Obscenity and Pornography" 1970 cine weitgehende Unschidlichkeit der

Pornographie bezeugt hatte, der Report ciner vom amerikanischen Justizministerium eingesetzten Kommission 1986 umgekehrt
schwere Gefaliren dargelegi hat. Die Wirkingsforschung wehr: sich inzwischen ihrerseits gegen den globalen Begriff der Pomographie
und versucht, ihn in unterschiedliche Arien von Darstellungen aufzuldsen. 
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Sprachmuster zum Ausgang von Bewertungen herangezogen werden. Es ist gewiG zutref-

fend, daB Sachverhalte unbeholfen, schief beschrieben werden, Sexualitat oft zotig ausge-
druckt wird, aber hier sollten Ausschnitte jugendlicher Subkultur nicht fur die Gesamtheit

Jugendlichergenommen werden.

Insgesamt wire bei der 6ffentlichen Schelte mehr Behutsamkeit und moderate Haltung zu

wihnschen. Autierdem liegt die massenhafte Nutzung pornographischer Angebote doch
eherauf der Seite der Erwachsenen als der der.!ugendlichen. Vielleicht ist in unserer Exper-
tise auch die Beziehung von Jugendwelt und Medienwelt deutlicher zutage getreten und
kann Anteitung fur eine Jugendpolitik sein, die von der realen Situation der jugendlichen
Lebenswelt ausgeht.

Und wenn schlieBlich im Zusammenhang mit Pornographie auch das Ausbleiben gesell-
schaftlicher Selbstregulation beklagt wird, so richtet sich diese Klage eher an Schule,
Medien, Elternhaus als zundchst an dieJugendlichen. Die gesellschaftliche Selbstregulation
sollte auch nicht als ein ProzeG einheitlicher Regulation verstanden werden, sondern als das

Ergebnis von pluralistischen Einstellungen und Verhaltensweisen. Es wdre zu wunschen,
daildie Diskussionen um Pornographie undjugendschutz auch und vermehrt pluralistisch-
gesellschaftlich und weniger monolithisch-staatlich gefdhrt werden.
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/2 53
: n D GESETZESTEXTE

GESETZ OBER DIE VERBREITUNG JUGENDGEFAHRDENDER SCHRIFTEN
(G)5) - (BUNDESPROFSTELLE)

ERSTER ABSCHNITT: JUGENDGEFRHRDENDE SCHRIFTEN

§1
(1)Schriften, die geeignet sind, Kinder oderJugendliche sittlich zu gefdhrden, sind in eine
Liste aufzunehmen. Dazu zihlen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalt-

tatigkeit, Verbrechen oder RassenhaB anreizende sowie den Krieg verherrlichende Schriften.
Die Aufnahme ist bekanntzumachen.

(2) Eine Schrift darfnicht in die Liste aufgenommen werden
1. allein wegen ihres politischen, sozialen, religi6sen oder weltanschaulichen Inhalts;
2. wenn sie der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient;
3. wenn sie im 6ffentlichen Interesse liegt, es sei denn, daB die Art der Darstellung z.u bean-

standen ist

(3) Den Schriften stehen Bild- und Tontriger, Abbildungen und andere Darstellungen
gleich.

(4) Kind im Sinne des Gesetzes ist, wer noch nicht vierzehn, jugendlicher, wer vierzehn,
abernoch nichtachtzehnjahrealtist

§2
In F:ilien von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, die Schrift in die Liste
aufzunehmen.

§3
(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemachtist, darfnicht
1. einem Kind oderjugendlichen angeboten, Qberlassen oder zuginglich gemacht werden,
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zuginglich oder von ihnen eingesehen
werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeRihrtoder sonst zuginglich gemacht werden,
3. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewthrung des

Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschlften, die Kinder und Jugendlichen nicht

zuginglich sind und von ihnen eingesehen werden konnen, einem anderen angeboten oder
uberlassen werden.

(2) Absatz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die Handlung im Geschdftsverkehr mit gewerblichen Ent-
leihen erfolgt.
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§4
(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darfnicht

1. im Einzelhan(lei auGerhalb von Geschiiftsriumen,
2. in Kiosken oder anderen Verkauftstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt,
3. im Versandhandel oder

4. in gewerblichen Leihbachereien oder Lesezirkeln

vertrieben, verbreitetoder verliehen oder zu diesem Zweck vorritig gehalten werden.

STRAFGESETZBUCH (STGB)

§ 131 GEWALTDARSTELLUNG

(1) Wer Schriften (§ 1 1 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttdtigkeiten
gegen Menschen in einer Art schildem, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung
solcher Gewaltt tigkeiten ausdrucktoder die das Grausame oder Unmenschliche des

Vorgangs in einer die Menschenwardeverletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet,
2.6ffentlich ausstellt, anschidgt, vorfuhrtoder sonst zuginglich macht oder

3. einer Person unter achtzehn.Jahren anbietet, uberlaEt oder zuginglich macht oder

4. herstellt, bezieht, liefert, vorritig hilt, anbietet, ankiindigt, anpreist, einzuftihren
oder auszukihren unternimmt, um sie oderaus ihnen gewonnene Stiicke im Sinne
der Nummern 1 bis 3 zu verwenden odereinem anderen einesoiche Verwendungzu
ermdglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einemjahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts

durch Rundfunk verbreitet.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung Qber

Vorginge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.

(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge fur die Person Berechtigte
handelt
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§ 184 VERBREITUNG PORNOGRAPHISCHER SCHRIFTEN

(1) Wer pornographische Schriften

1. einer Person unter achtzehnjahren anbietet, uberl Bt oder zug3nglich macht,
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugdnglich ist oder von ihnen einge-
sehen wer(len kann, ausstellt, anschligt, vorf hrtoder sonst zuginglich macht,
3. im Einzelhandel auGerhalb von Geschiiftsr umen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstel-

len, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leih-

bachereienoder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder uberliEt,
3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewihrung des

Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschdften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht

zuginglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden k6nnen, einem anderen anbietet

oder uberliBt,
4. im Wege des Versandhandels einzu hren unternimmt,
5.6ffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zuginglich ist oder von

ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreitung von Schriften auGerhalb des

Gesch3ftsverkehrs mit dem einschligigen Mandel anbietet, ankundigt oder anpreist,
6. an einen anderen gelangen lifit, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,
Z in einer uffentlichen Filmvorfuhrung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder Qberwiegend
furdiese Vorfuhrung verlangt wird,
8. herstellt, bezieht, liefert, vorr tig hblt oder einzufuhren unterninimt, um sie oder aus

ihnen gewonnene Stucke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zuverwendenodereinem anderen

eine solche Verwendung zu ermdglichen, oder

9. auszuf hren unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stiicke im Ausland unter

VerstoR gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder 6ffentlich zuginglich
zu machen oder eine solclien Venvendung zu erm8glichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu

einemjahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk verbreitet.

(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttitigkeiten, den sexuellen

Mifibrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegen-
stand haben,
1. verbreitet,
2.8ffentlich ausstellt, anschligt, vorf hrt oder sonst zuginglich macht oder

3. herstellt, bezieht, liefert, vorritig halt, anbietet, ankundigt, anpreist, einzufihren oder

daraus auszufilhren unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stacie im Sinne der

Nummern 1 oder 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Venvendung zu enndgli-
chen, wird, wenn die pornographischen Schriften den sexuellen MiBbrauch von Kindern

zum Gegenstand haben, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funfjahren, sonst mit

Freiheitsstrafe bis zu einemJahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(4) Haben die pornographischen Schriften in den F Ilen des Absatzes 3 den sexuellen
MiBbrauch von Kindern zum Gegenstand und geben sie ein tatsachliches Geschehen wie-

der, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu filnfjahren, wenn der TAter

gewerbsmiBig oder als Mitglied einer Bandc handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung
solcher Taten verbunden hat.

(5) Wer es unternimmt, sich oder einem Dritten den Besitz von pornographischen Schriften

(§ 11 Abs. 3) zu verschaffen, die den sexuellen MiGbrauch von Kindern zum Gegenstand
haben, wird, wenn die Schriften ein tatsichliches Geschehen wiedergeben, mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1

bezeichneten Schriften besitzt.

(6) Abs. 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge Fdr die Person Berechtigte han-
delt. Abs. 1 Nr. 32 gilt nicht, wenn die Handlung im Geschgftsverkehr mit gewerblichen
Entleihen erfolgt. Abs. 5 gilt nicht fur Handlungen, die ausschlietilich der Erfullung recht-

miBiger, dienstlicheroderberuflicher Pflichten dienen.

(7) In den Fillen des Absatzes 4 ist § 73d anzuwenden. Gegensuinde, auf die sich eine
Straftatnach Abs. 5 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.
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GRUNDGESETZ FDR DIE BuNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1. DIE GRUNDRECHTE

ARTIKEL 1 (MENSCHENWORDE, MENSCHENRECHTE, BINDUNG DER 6FFENTLICHEN

GEWALTEN AN DIE GRUNDRECHTE)

(1) Die WQrde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schutzen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveriuflerlichen Men-

schenrechten ali Grundlage ieder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der

Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-

sprechung als unmittelbargeltendes Recht

ARTIKEL 2 (ALLGEMEINE HANDLUNGSFREIHEIT, KORPERLICHE INTEGRITAT UND FREI-

HEIT DER PERSON)

(1)Jeder hat das Recht aufdie freie Entfaltung seiner Pers6nlichkeit, soweit er nicht die Rechte

anderer verletztund nicht gegen die verfassungsmdEige Ordnung oder das Sittengesetz verstuBt

(2)Jederhat das Recht aufLeben und kdrperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist

unverletzlich. In diese Rechte darfnurau EGrund eines Gesetzes eingegriffen werden.

ARTIKEL 3 (ALLGEMEINER GLEICHHEITSSATZ, SPEZIELLE GLEICHHEITSSRTZE)

(1) Alle Menschensindvordem Gesetz gleich.

(2) Manner und Frauen sind gleichberechtigt.

(3) Niemand darfwegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi8sen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

ARTIKEL 5 (FREIHEIT DER MEINUNGSAUS5RUNG, DER INFORMATION, DER PRESSE,
DER KuNST UND WISSENSCHAFT)

(1)Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu eutiern und zu ver-

breiten und sich aus allgemein zuginglichen Qyellen ungehindert zu unterrichten. Die

Pressefreiheit und Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gew hr-
leistet. Eine Zensur Finder nicht statt.
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(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der ugend und in dem Recht der pers6nlichen Ehre.

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbin-
det nichtvon der Treue zur Verfassung.

RUNDFUNKSTAATSVERTRAG VOM 1.1.1992 IN DER FASSUNG
voM 1.8.1994

ARTIKEl 1 DES STAATSVERTRAGES DBER DEN RUNDFUNK IM VEREIN-

TEN DEUTSCHLAND

§ 3 UNZULASSIGE SENDUNGEN, jUGENDSCHUTZ

(1) Sendungen sind unzul sig, wenn sie

1. zum RassenhaB aufstacheln oder grausame oder sonst unmenschliche Gewaittitigkeiten
entgegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosungsol-
cher Gewalttitigkeiten ausdrackt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs
in einer die Menschenwurde verletzenden Weise darstellt (§ 131 StGB),
2. den Krieg verherrlichen,
3. pornographisch sind (§ 184 StGB),
4. offensichtlich geeignet sind, Kinder oderjugendliche sittlich schwer zu ge hrden.

(2) Sendungen, die geeignet sind, das k6rperliche, geistige oder seelische Woh! von Kinder

oderjugendlichen zu beeintrdchtigen, durfen nicht verbreitet werden, es sei denn, der Ver-
anstalter trifft aufgrund der Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge, daB Kinder oder

Jugendliche der betroffenen Altersstufen die Sendungen Oblicherweise nicht wahrnehmen;
der Veranstalter darfdies bei Sendungen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr annehmen. Bei

Filmen, die nach dem Gesetz zum Schutz derJugend in der Offentlichkeit furjugendliche
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl jungerer
Kinder Rechnung zu tragen. Filme, die nach dem Gesetz zum Schutz der Jugend in der
Offentlichkcit furjugendliche unter 16 Jahren nicht freigegeben sind, diirfen nur zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr und Filme, die fur Jugendliche unter 18 Jahren nicht freigegeben
sind, nur zwischen 23.00Uhrund 6.00 Uhrverbreitetwerden.

(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen mit Schriften inhaltsgleich sind, die in die

Liste nach § 1 des Gesetzes Qber die Verbreitung jugendge hrdender Schriften aufgenom-
men sind, sind nur in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr und nur dann zulissig,
wenn die m6gliche sittliche Gefahrdung von Kinder und jugendlichen unter Berucksichti-
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gung aller Umst3nde nicht als schwerangesehen werden kann. Die Grunde, die zueinerent-

sprechenden Bewertung gefrthrt haben, sind vor der Ausstrahlung schriftlich niederzulegen
und auf Anforderung der nach Landesrecht fur private Veranstalter zust3ndigen Stellen

(Landesmedienanstalt), bei den in der Arbeitsgemeinschaft der 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) dem zustiindigen
Organ zu Obermitteln.

EG-FERNSEHRICHTLINIEN VOM 3.10.1989

KAPITEL V: SCHUTZ VON MINDERJRHRIGEN
ARTIKEL 22

Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene MaBnahmen, um zu gewihrleisten, daR Sen-

dungen von Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, keine Pro-

gramme enthaiten, die die kdrperliche, geistige und sittliche Entwicklung von Minderjihri-
gen schwer beeintrichtigen k8nnen, insbesondere solche, die Pornographie oder grundlose
Gewalttatigkeiten zeigen. Diese Bestimmung gilt auch fir die anderen Programme, die die

kdrperlidie, geistige und sittliche Entwicklung von Minderidhrigen beeintrdchtigen kdn-

nen, es sei denn, es wird durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische MaR-

nahmen dafiir gesorgt, daR diese Sendungen von Minderjihrigen im Sendebereich ub-
licherweise nicht wahrgenommen werden.
Die Mitgliedstaaten sorgen ferner dafur, daB die Sendungen nicht zu HaR aufgrund von

Rasse, Geschlecht, Religion oder Nationalitiit aufreizen.

EUROP ISCHES OBEREINKOMMEN OBER
GRENZOBERSCHREITENDES FERNSEHEN VOM 5.5.1989

KAPITEL ||: BESTIMMUNGEN ZUR PROGRAMMGESTALTUNG
ARTIKEL 7 VERANTWORTLICHKEIT DES RUNDFUNKVERANSTALTERS

(1) Alle Sendungen eines Programms mOssen im Hinblick aufihre Aufmachung und ihren
Inhaltdie Wurdedes Menschen unddie Grundrechte andererachten.
Insbesondere durfen sie

a) nichtunsittlich sein und namentlich keine Pornographic enthalten;
b) Gewalt nicht unangemessen herausstellen und nicht geeignet sein, zum Rassenhal aufzu-
stacheln.
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(2) Alle Sendungen eines Programms, die geeignet erscheinen, die k6rperliche, geistig-seeli-
sche oder sittliche Entwicklung von Kindern oderJugendlichen zu beeintrdchtigen, diirfcn

nicht verbreitet werden, wenn anzunehmen ist, dail sie aufgrund der Sende- und Empfangs-
zeit von Kinder oderjugendlichen gesehen werden.

(3) Der Rundfunkveranstalter sorgt dafur, daB Nachrichtensendungen die Tatsachen und

Ereignisse sachgerecht darstellen und die freie Meinungsbildung f6rdern.



5 41 ADRESSEN

INSTITUTIONEN/VERBANDE

Arbeitsgcmcinschaft Airjugendhilfe - AGJ Haager Weg 44, 53127 Bonn

Tel.: (0228)910240
Fax: (0228) 9102466

Arbeitskrcis fiirlugendliteratur e. V. SchlurstraGe 110, 80634 MQnchen

Tel.: (089) 1684052

Fax: (089) 1684066

Bundesarbeitsgemcinschaft HaagerWeg44, 53127 Bonn

Kinder- undjugendschutz c. V.-BAJ Tel.: (0228)2994 21 und 29 93 59

Fax: (0228) 2827 73

Bundcspriifstelle fiir Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn

iugendgefihrdende Schriftcn Tel.:(0228)376631
Fax: (0228) 379014

Bundesverband Video - Bvv - Vercinigung Gurlittstr. 31,20099 Hamburg
der Video-Programmanbieter Deutschlands Tel.:(040)241298

Fax: (040) 246763

Bundeszentrale fiirgesundheitliche Ostmerheimerstr. 220, 51109 K6In

Aufkldrung Tel.: (0221) 89 92 - 0

Deutsche Gesellschaft fiirjugendschutz e. V. - An der Evangelischen Kirche 2

GDJ 53113 Bonn
Tel. u. Fax: (0228) 222041
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Filmbewertungsstelle Wiesbadcn - FBW SchloR Biebrich, 65203 Wiesbaden

Tel.: (0611) 966004-0

Fax: (0611) 966 00411

Gesellschaft zurUbcrnahme und Wahrnehmung Vautierstralle 72, 40235 Dusseldorf
von Filmauffilhrungsrechten mbH - GOFA Tel.: (0211) 91 41 90

Fax: (0211) 67988 87

Interessenverband des
Vidcofachhandels in Deutschland - IVD

Verband der Dcutschen
Automatenindustrie e.V. - VDAI

Verband derUnterhaltungssoftware
Deutschlands - VUD

VVMedien e. V.

Emanuel-Leutze-Str. 17

40547 Dusseldorf

Tel.: (0211) 594095
Fax: (0211)594695

Reuterstr. 159,53113 Bonn

Tel.:(0228)222914
Fax: (0228)222916

Gaimlerstr. 9, 41564 Kaarst

Tel.:(02131)607122
Fax: (02131)668972

Zur Hardt 31,65307 Schwalbach

Tel.:(06124)3043
Fax: (06124) 771 79
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FREIWILLIGE SELBSTKONTROLL-|NSTITUTIONEN

ASK - Sclbstkontrolle der
Automatcnindustrie

FSF - Frciwillige Selbstkontrolle
Fernschen

FSK - Frciwillige Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft

USK - Unterhaltungssoftware-
Selbstkontrolle

ZEITSCHRIFTEN (AUSWAHO

Reuterstr. 159, 53113 Bonn

Tel.: (0228) 222914

Fax: (0228) 222916

Rauchstr. 18, 19787 Berlin

Tel.:(030)2620029
Fax: (030)2619925

Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden

Tel.:(0611)77891-0
Fax: (0611) 723317

Rungestr. 20, 10179 Berlin

Tel.: (030) 2796211

Fax: (030)279 63 01

BPiS-Aktucll Forum Verlag Godesberg GmbH

Redaktionsadresse siehe Bundesprilfstelle Parkstr. 55

41061 M6nchengladbach

Entertainment Markt

(bisher Video Markt)

Insider - Das Handelsmagazin der

Computer- und Videospielindustrie

Entertainment Media Verlag GmbH

Stahlgruberring 1 la, 81829 MQnchen

Tel.:(089)420903-0
Fax: (089) 42090311

JokerVerlag
Bretonischer Ring 2, 85630 Grasbrunn
Tel.: (089) 463700

Fax: (089) 4604977
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IVD news -

Fachinformation fur IVD Mitglieder
interessenverbanddes

Videofachhandels in Deutschland e. V.

jugendmedienschutz-Report -
JMS-Report

Kindjugend Gesellschaft -

Zeitschrift f,irjugendschutz

Media Perspektiven

Video Wochc -

Das Nachrichtcnmagazin
fiir den Fachhandcl

Emanuel-Leutze-Str. 17, 40547 D;isseldorf

Tel.: (0211)594095
Fax: (0211) 594695

Nomos Verlag
Postfach 610, 76484 Baden-Baden

Tel.: (07221)2104-0
Fax: (07221) 21 04 27

Hermann Luchterhand Verlag
Heddesdorfer Str. 31, 56564 Neuwied

Tel.:(02631) 801-0
Fax: (02631)801210

Am Steinernen Stock 1, 60320 Frankfurt/Main
Tel.: (069) 155-3437 u. 155-2664

Fax: (069) 155-2857

Entertainment Media Verlag GmbH

Stahlgruberring 112, 81829 Miinchen
Tel.: (089) 420903-0

Fax: (089) 42 90 03 11
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