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Der kultivierte Schrecken?
Erlebnisweise von Horrorfilmen im Rahmen cines Zuschauerexperiments

Erschienen Horrorfilme noch in den 80er Jahren beschrankbar auf private Fan-Zirkel und
die Schmuddeleckc der Videothek, so breiten sic sich heute mit vehernenter Geschwindig
keit aus. Langst gibt es neben den harten Varianten der Splatter-, Slasher- und Gore-Filme
ein groBes Spektrum »weicher« Unterhaltungsformen, die den Horror phantasiereich mit
Gremlins, Critters und Ghostbusters in die Kinderzimmer tragen - sozusagen eine
-Einstiegdroge« fiir den Gewaltkonsum.

1. H ORROR HAT KONJUNKTUR

Wie neuere Studien belegen, wird im deutschen Fernsehen rund urn die Uhr gemordet. Jo
Groebel zahlte 500 Gewaltszenen pro Woche, in denen mehrcre Tausend Tote vorkom
men. Noch aussagekraftiger als der blofse Umfang der Leichenberge ist die Intensivierung
der TV-Gewalt und die enorme Detailverliebtheir bei der Darstellung von Greuelszenen.
Damit werden friihere TV-Darstellungsnormen durchbrochen; manche meinen, damit
werde auch die Grenze des Zumutbaren iiberschritten, So hatte der Teeny- Kult star Freddy
Kruger (N ightmare - Morderische Traume), dessen Gewaltszenen die Bundespriifstelle in
der Videoversion mehrfach moniert hat, am 26. 6. 1992 nach 23 Uhr Gelegenheit, die
erwachsen en Fernsehzuschauer zu erschrecken. Urn diese Sendezeit sind die Kids bekannt
lich im Bett. Auch der mordende Michael Myers von »Halloween« erhielt bei seiner vierten
Wiederaufer stchung Zugang zu den Wohnzimmerstuben. ARD und ZDF, mit einem bis
dato - blutarmen« Image ausgestattet, setzten derwcil auf Horrorklassiker wie Dracula und
Frankenstein; im Juli 1992 zeigte das ZDF dann die padagogisch umstrittenen Kung-Fu
Filme, vermutlich urn das Sommerloch zu stopfen.

In Anbetracht des massiven Imports von Horrorelementen in den Medienalltag kann
einem angst und bange werden. Politiker(-innen) sprechen von einem Mengenproblem und
befiirchten eine Zunahme der Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen. Ein direktes Ent
sprechungsverhaltnis zwischen Mediengewalt und Realgewalt gibt es indes nicht, auch
wenn die Wirkungsforschung Belege erbringt, daB Medienkonsum unter bestimmten
sozialen Bedingungen Aggressionen fordern kann. Nicht gedeckt durch Forschungsergeb
nisse ist die Erwartung, bei einer quantitativen Reduzierung der Mediengewalt werde das
Gewaltpotential in der Gesellschaft proportional sinken. So zahlreich auch - und im
einzelnen berechtigt - Sorgen artikuliert werden, so wenige Erklarungen des Phanomens
gibt es. Ratselhafr bleibt die Anziehungskraft, die Gewalt, Verbrechen, Gefahr und Tod
unter Bedingungen der Medienunterhaltung ausiiben. Dies belastet nach meinem Eindruck
die offentliche Diskussion und verstellt den Blick [iir wirksame und geeignete MaBnahmen
des Jugendschutzes. Nur wer die Faszination des Schreckens versteht, hat die Aussicht,
mogliche Negativwirkungen zu kultivieren. Fragen wir also: Was macht fiktionale Metzel
orgien so attraktiv? Erstaunlicherweise deckt das reichliche Angebot in der Berichterstat
tung iiber reale Kriege und Karastrophen den Thematisierungsbedarf des Publ ikums niche
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Stan dem Angsterregenden, Eke!haften, Schlimmen soweit wie moglich auszuweichen,
haben sich wochenlang jeden Freitag Millionen deutscher Fernsehzuschauer der - wilden
Hilde« zugewandt, die lasziv im Domina-Look den nachsten blutriinstigen RTL-Schocker
ankiindigte.

2. OBER DAS VERGNUGEN AN SCHRECKLICHEN GEGENSTANDEN . . .

»Es ist eine allgemeine Erscheinung in unserer Natur, daB uns das Traurige, das Schreck
liche, das Schauderhafte se!bst mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt, daB wir uns

von Auftritten des Jammers, des Entsetzens mit gleichen Kraften weggestoBen und wieder
angezogen Iiihlen.« Das Zitat stammt von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1792, den wohl
niemand fiir den geistigen Ziehvater des modernen Medienhorrors halt. 1 Schiller kniipft

mit seinen Oberlegungen iiber das Vergniigen an schrecklichen und tragischen Gegenstan
den an Kants Erhabenheits-Asthetik an, die dem Negativen ebenfalls eine legitime Seite
abzugewinnen vermag. Kant harte im Erhabenheitserlebnis gegeniiber furchtbaren Natur
gewalten ein Moment der Selbststeigerung desjenigen ausgemacht, der - se!bst ungefahrdet
- das Wirken uberrnachtiger Zerstorungskrafte beobachtet.i

Noch unverhohlener offenbarte der rornische Epikureer Lukrez im Stile cines friih

modernen Outings seine Freude, die er ernpfand, als er yom sicheren Ufer aus das
Schauspie! einer blutigen Seeschlacht verfolgter' Ein englischer Pilot der alliierten Streit
krafte verglich den Anblick von Bagdad beim ersten Luftangriff des Golfkrieges mit einem

»T annenbaum«; Staunen stand in seinem Gesicht geschrieben. Das Schreckliche ist in
beiden Fallen aufgrund der Distanz von Beobachter und Geschehen entscharft, gewisser
maBen - unwirklich« gemacht. Eine Voraussetzung der Unterhaltungsangst ist, daB beim
Zuschauer keine Gefahr fiir Leib und Leben besteht, er sich aber eine Gefahrdung intensiv
vorstellen kann. Da eine reale Bedrohung entfallt, ist auch der Handlungszwang unter
brochen. So kann man sich ganz auf die Erlebnisseite der Angst konzentrieren, die man
gleichsam doppelt erlebt: als Angst gegeniiber einer entfernt liegenden oder vorgestellren
Bedrohung und als eine Erfahrung, wie man sich se!bst als Angstlicher fiihlt. Das Nahe

Distanz-Spiel der Unterhaltungsangst ist daher besonders gut fiir MutprQben geeignet.
Unter rnoglichst realistischen Simulationsbedingungen kann man testen, ob man bei
extremen Belastungen den zu erwartenden Gefiihlsansturm iibersteht. Die Frage bei
Horrorfilmen ist daher nicht, ob einer schreckliche Ereignisse ertragt, sondern: Ertragt er
den Eke!, ertragt er die Angst? Dies setzt ein reflexives Verhiiltnis zu den eigenen Gefiihlen
voraus.

3. ICH BIN DOCH KEIN LAUI

Auf die Frage, ob ihm harte Szenen in Horrorfilmen etwas ausmachen, anrwortete Harald,
ein 14jahriger Horrorfan: Harald: »Kornmt drauf an. So einer von den letzten, den ich

gesehen hab', -Parasitenmorder- oder so ahnlich hieB der, der war abscheulich. Da rnulite
ich allen Mumm zusammennehmen, sonst gibt's weiche Knie .« (Frage :) »U nd das Gefiihl,

also jetzt Angst zu haben, daf einem der Film eben was ausmacht, das zeigt man nicht so
vor den anderen, oder?« Harald: »[ a vielleicht, aber ich will auch sehen, was ich aushalten

kann; (...) irgendwie bis zur Schrnerzgrenze.«

Der 16jahrige Erich, schon etwas mutiger als Harald, berichtet aus seiner Videoclique:

Erich: »Also, da ist so'n Typ dabei, also so'n richtiges Muttersohnchen, wenn da so Szenen
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kommen, wo einer die Augen rausgepult bekommt, dann isr der immer ganz fertig. Der hat
dann schon so rumgeschrien und sich richtig abgekreischt vor lauter Angst.« (Frage:) -Und
dir passiert so was nichr? « Erich: »N e, bin doch kein Laui. «4

Warum setzen sich Jugendliche freiwillig solchen Extremerfahrungen aus? Wenig plausi
bel ist die Annahme, daB sich Horrorkonsumenten zum Gewalttater oder Sericnmorder
ausbilden lassen wollen. Horrorfans sind weder an Aggre ssion ssteigerung noch an Trieb
reduktion interessiert, sondern in erster Linie an Erlebniswerten, urn ihre eigenen ernotio
nalen Befindlichkeiten und Stimmungen zu regulieren. Es geht dabei, das klingt in den
zitierten AuBerungen an, nicht urn Angstmache, sondern eher urn Angstbewahrung.

1m folgenden werde ich anhand der Ergebnisse eines von uns durchgefiihrten Rezep
tionsexperimentes versuchen, zwei Thesen zu belegen:

These 1: Angsterzeugung unter Bedingungen der Unterhaltung ist kein Selbstzweck,
sondern ein funktionales Vergniigen, sei es, urn sich in Grenzerfahrungen zu testen, sei es,
urn der GewiBheit willen, dem Angstmachenden notfalls zu widerstehen.

Das Bewahrungsrnoriv macht es notwendig, zunachst Angst zu mobilisieren, urn das
Standhalten genieBen und schlieBlich die Angst besiegen zu konnen,

These 2: Gewalt- und Horrordarstellungen in den audiovisuellen Medien errei chen vor
allem dann einen hohen Erlebniswert, wenn das Publikum die Gefahrdungen und Leiden
der Opfer ernparhetisch nachvollziehen kann.

Das klingt iiberraschend, da landlaufig angenommen wird, die komfortablere Taterrolle
wiirde aile Identifikationsprozesse binden. Wie Untersuchungen jedoch gezeigt haben ,
sind die intensivsten Gefiihlsreaktionen, die sich eingefleischte Horrorfans erklarterrnallen
wiinschen, bei den Opferszenen angesiedelt. Schliefllich macht auch das Bewahrungsmoriv
nur Sinn, wenn der Zuschauer am eigenen Korper erprobt, was dem Opfer widcrfahrt,

4. WIE FUNKTIONIERT DER MEDIENHORROR?

ERG EBNISSE EIN ES R EZEPTIONSEXPERIMENTS

Die Spielfilmausschnitte, die wir bei dem Rezeptionsexperiment verwendet haben, stamm
ten aus -Marathon-Mann« und -Tanz der Teufel 2«, einem zuweilen parodistischen
Remake auf den von der Bundespriifstelle indizierten »Tanz der Teufel 1«.

Der Versuchsaufbau laBt sich nach den vier Mellzcitpunkren (t l bis t4) schernatisch
folgendermaBen skizzieren:
tl (vor der Filmvorfiihrung): Schriftliche Befragung mit prarezeptivem Angstlichkeitstest;
t2 (begleitend zur Filmvorfiihrung): Physiologische Messungen (Puis und Haurwider
stand), Erfassung des nonverbalen, gestischen Ausdrucksverhaltens, Bewertung der Filme
iiber ein sernantisches Differential ;
t3 (nach der Filmvorfiihrung): Postrezeptiver Angstlichkeitstest (analog zu t1);
t4 (nach der Filmvorfiihrung): Retrospektives offenes Gesprach.

An dem umfangreichen Testprogramm nahmen insgesamt 81 Personen (38 Frauen, 43
Manner) in vier Versu chsgruppen teil. Je die Halfte von ihnen war unter und iiber 25 Jahre
alt. Die Altersgrenzen lagen bei 18 und 75 Jahren. Jiingere Versuchspersonen zu rekrutie
ren verbot sich aus erhischen Griinden. Bei der Auswahl der Versuchspersonen haben wir
darauf geachtet, daB keine reine Studentenstichprobe (wie haufig iiblich) zustande kam,
wenn auch bei Laborexperimenten eine Reprascntativitat weder moglich noch notig ist.
Immerhin kamen rd. 40 v. H. der Personen nicht aus dem univcrsitaren Bereich .
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4.1 Empathetische Reaktionen im gestischen Ausdrucksverhalten

Empathetische Reaktionen im gestischen Ausdrucksverhalten der Probanden traten vor
allem bei der Zahnarztszene im »Marathon-Mann- auf. Immer dann, wenn der diabolische
Zahnarzt (Sir Lawrence Olivier) den Patienten Dustin Hoffmann mit Bohrer und MeiBel
qualte, nahmen die motorischen Reaktionen insbesondere im Mundbereich zu: z. B.
Zahneknirschen, Kaubewegungen, Bewegen der Zunge uber die Zahne, Verdecken des
Mundes mit der Hand. Die Versuchspersonen [iihlren offenbar mit dem sympathischen
-Patienten- mit. Die empathetischen Reaktionen wurden begiinstigt, weil die Szene
aufgrund ihres Alltagscharakters besonders gut nachvollziehbar war und die Probanden

vor dem Bildschirm eine ahnliche Position einnahmen wie der Held auf dem beriichtigten
Zahnarztstuhl.

Beim »Tanz der Teufel 2« war bei den insgesamt zahlreichen gestischen Bewegungen
kein einfaches Muster zu erkennen. Die Geschwindigkeit, mit der in der Spirale des

Immer-Schlimmeren eine Horrorszene die andere jagte, war so enorm, daB kaum Zeit fur
das Ausleben der ernpathetischen Empfindungen blieb. Entweder wird der Schrecken nicht
ernst genommen oder aversiv beantwortet. In beiden Fallen fuhrt dies zu einem negativen
Urteil und unter Bedingungen des Fernseh-Nideoalltags sicherlich zum Umschalten oder
Abschalten des Gerates.
4.2 Der alltdglicbe Schrecken

Physiologische Erregung haben wir anhand der sogenannten elektrodermalen Aktivitat
mit Hilfe einer Art Liigendetektor parallel zur Filrnvorfuhrung ermittelt. Wir waren uns

nicht sicher, ob die Probanden der Versuchung zu flunkern widerstehen und wahrheits
gemaB iiber ihre Empfindungen beim Filmerleben Auskunft geben wiirden. Bei der
Auswertung der Erregungsverlaufe (neben Spielfilmen waren auch dokumentarische
Horrorsequenzen einbezogen) zeigte sich eine ausgepragte empathetische Grundtendenz,
die dann, wenn sie sich mit Alltagsangsten verband, am deutlichsten in Erscheinung trat.

Unter den sechs 10-Sekunden-Einheiten (insgesamt waren es 181) mit der hochsten
Erregungssteigerung ist der »Marathon-Mann- viermal vertreten: als der Haken den
Zahnnerv beruhrt, als sich das Opfer vor Beginn der zweiten »Behandlung- heftig wehrt
und in den zwei aufeinanderfolgenden Sequenzen der eigentlichen Bohrszene.

Bei den nachtraglich gefiihrten Gesprachen erinnerten sich die Versuchspersonen an die
Zahnbohrerszenen am starksten und empfanden sie zugleich als besonders abstoBend.
Viele stell ten Beziige zu ihren eigenen Lebenserfahrungen im Umfeld von Zahnarztbesu
chen her. Typische AuBerungen waren z. B.: »Beim Zahnarzt war ich auch schon mal«;
»]a, Zahnarzt, das ist so eine Sache, das verbindet jeder, deshalb ist der Schmerz auch so
nachempfindbar«: »Beim Marathon-Mann mit dem Zahnarzt, das ist bei jedem so, generell
Zahnarzt, ich nehme an, da geht keiner gerne hin«, Die Szene loste offensichtlich eine
ernpathetische Qual bei den Zuschauern aus, die die Erinnerung und verbalsprachliche

Bearbeitung stimulierte.
Wie zum Ausgleich des vermittelten Stresses bot der »Marathon-Mann- auch die

wirksamste Beruhigungspille. Der starkste Erregungsabfall bei allen gezeigten Filmen
wurde in dem Moment erreicht, als der »Arzt« zur Schmerzlinderung Nelkenol verab

reichte. Fast mochte man sagen: ohne StreB keine Freude, ohne Horror keine Befriedigung

dariiber, daB der Schrecken nachlailt. Dies zu beweisen bediirfte Freilich weitergehender

Untersuchungen.
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4.3 Der beschleunigte Schrecken
Im Kontrast zur Eind eutigkeit und Einfachheit der Bezugnahme auf lebensweltliche

Zahnarzterfahrungen bietet der »Tanz der Teu fel 2« keinen vergleichbar pragnanten
Deutungsanker. Erschwerend fur einen realitatsbezogenen Rezeptionsstil kommt hinzu ,
daBdie Betrachter aufgrund der extremen Beschleunigung des Schreckens einzelne Inhalte
vorn Rest des Gescheh ens kaum noch abheben, geschweige denn zu eigenen Erfahrungen
in Beziehung setzen konnen, Die Probanden achteten daher notgedrungen mehr auf
formale Effekte, deren Feuerwerk sie in einen Zust and perman enter Uberraschung ver
setzte .

Einzelne Szenen wurden nur dann erinnert, wenn in ihnen extreme korperliche Verlet
zun gen stattfanden. Typische der insgesamt sparlichen Anrworten auf die Frage nach der
am besten erinnerten Szene lauteten: »Wie er sich die Hand absagt«, "Mit dieser Zersnicke
lung mit dieser elektrischen Sage und wie er sich dieses Messer in die Hand hinein gejagt
hat und so weiter «, "Wie er sich selbst in die Hand reinhackt «, »Das mit dem -Kopf ab-«.

Offensichdich haben innerhalb einer phantasmagorischen Geschwindigkeirsasthetik nur
ernpathet isch sehr intensive Szenen die Chance, im Netz der Erinnerungsfahigkeit hangen
zu bleiben. Hier deutet sich eine Erklarung dafiir an, warum Mediengeschwindigkeit und
exzessive Gewaltdarstellungen haufig assoziiert sind. Nur der gesteigene Schrecken bietet
in einem solchen astheti schen Umfeld noch eine Moglichk eit, einen Rest Beharrungsver
mogen zu bewahren, der kognitiv nachvollzogen werden kann.
4.4 Vom Lustigen zum Uicherlichen zur Langeweile

Uberraschenderweise ziehen Szenen mit vielen und schlimmsten Gewaltdarstellun gen
im »Tanz der Teufel- Lacher nach sich. H ier finder eine positive Umdeutung des
Schrecklichen ins Komische stan : -Ach lustig, ich fand die tanzend en Teufel erheiternd «,
»Eher lustig als widerlich, die Ideen alleine schon-, -Uber den damlichen Horrorfilm habe
ich lachen mussen, das mit der komischen Ha nd, wo er sich selber die Teller aufs Hirn
schlagt und 50«, -Die lust igste Szene, das war die mit dieser Leiche, die aus der Erde
rauskam, dieser Schwachsinn, volliger Griff in den Klo«, "Wie er sich immer selbst mit den
Tellern auf den Kopf gehauen hat, war schon sehr lacherlich- , -O b das so arg Horror ist?
kam mir eher ein biBchen komisch vor «,

In der letzten AuBerung hat die Versuchsperson eincn generellen Befund pointiert, Der
Rezeptionsstil ist bei der Horrorgrotesk e »Tanz der Teufel 2« vollig anders als bei
realistischen Gewaltdarstcllung en. Angst schlagt im phantastischen Genre des Horrorfilms
leicht in Belustigung urn, nicht aus pervertierter Schadenfreude, sondern aufgrund des
Eindrucks einer surreal verzerrten, buchstablich auf dem Kopf stehenden Weltsicht.
Allerding s besteht die Gefahr, bei gravierenden Glaubwiirdigkeitsverlusten ins Lacherliche
abzudriften und den vorgangigen Unterhaltungsgewinn einzubull en: -Das war alles Trick
technik, mit dem Kopf an und so, das finde ich albern, doof«; -Diese Gesamtsituation find'
ich vollig unrealistisch«: -Das mit den tanzenden He xen ist an den Haaren herbeigezogen,
wenn die da ihre Kopfe verlieren und in irgendwelche Hande reinbeiBen, das ist kalter
Kaffee«; »N ur noch Quatsch«.

Ein Proband formuliene sogar eine verallgemeinene Kritik an unr ealistischen Horrorfil
men, die nur geringe Erlebniswerte versprechen : -Horrorfilme mag ich nur , wenn sie nicht
so unre alistisch sind. Wenn sie unrealistisch werden, also ubertrieben, dann mag ich sie
nicht.« Unrealistisch darf ein Hor rorfilm also nicht sein, aber auch nicht identisch mit den
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realen Angsten. »Tanz der Teufel- tend iert zum einen, »Marathon-Mann« zum anderen
Extrern. Beide losten gleichermaBen unan genehme Empfindungen aus, wie der folgende
Bewertungsvergleich belegt.
4.5 Bewertungsprofile im Vergleich

Nach jedem Film waren die Versuchspersonen aufgefordert, ihre Eindriicke YOm gerade
Gesehenen in einem semantischen Differential zu notieren, in dem ent gegengesetzte
Begriffspaare vorgegeben waren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 enthalten.

Die beiden Filme wurden in erwa gleich als unangenehm, brutal und auBergewohnl ich
bewertet. Dies iiberrascht insofern, als die gezeigten Brut alitaten nach herkommlichen
Kriterien beim »Tanz der Teufel - wesentl ich abstoliender sind . Offensichtlich haben die
getesteten Zuschauer eine andere Beurteilungsgrundlage fiir die Bewertung von Brutalitat,
als dies nach rein quantitativen Gesicht spunkten, z. B. nach der Anzahl oder nach der
Qualitat und Intensitat der Gewaltakte, zu erwarten ware.

Deutliche Unterschiede finden wir vor allern im Hinblick auf die Beurteilung der
Glaubwiirdigkeit der beiden Filme . Die Probanden stuften den »Tanz der Teufel- als vollig
unglaubhaft und unreali stisch ein. Hier diirfte der Hauptgrund dafiir zu sehen sein, daB die
Empfindung der Brutalitat weit hinter dem zuriickblieb, was unter realist ischen Darstel
lungsbedingungen wahrscheinlich eingetreten ware.

Der phantasrische Ch arakter der Darstellung beim »Tanz der Teufel " erleichtert einer
seits die Umwertung hyperrealer Gewalt in Komik; andererseits wird das Interesse an den
Darstellungsinhalten ebenso bceintrachrigt wie der Spannungsgehalt bei der Unterhal
tun gsvermittlung. Auf diesen Bewertungsdimensionen ist der - Marathon-Mann« eindeutig
iiberlegen.

Interessant ist uberdies folgendes: Die Versuchspersonen haben den - Mararhon-Mann«
als angsterreg end und zugleich als spannend erlebt, Wir sehen dies als einen Hinweis
darauf, daB Spannung in der Unterhaltung tatsachlich einer gewissen An gst-Dosis bedarf.
4.6 Psychologische Korrelate des Horrorkonsums

Urn der Funktionsweise des Medienhorrors auf die Spur zu kommen, haben wir eine
Reihe psychologischer Tests durchgefiihrt. D ie Versuchspersonen sollten aus einer

Filmbewertung . Marathon-Mann. und • Tanz der Teufel 2.

Mittelwerte aller Bcfragten, Skala +3 bis - 3, sortie rt naeh BewertungsdiHeren zen

-Marathon -Mann-

Tabelle I

•Tanz der Teufel 2- DiH.

(+) angenehm - unangenehm (-)
(+) brutal - zartlich (-)
(+) alltaglich - auflergewo hnlich (-)
(+) beruhi gend - beunruhigend (-)
(+) ekelhaft - nicht ekelh aft (-)
(+) faszinierend - abstoBend (-)
(+) spannend - langweilig (-)
(+) komi sch - tragisch (-)
(+) angster regend - abstumpfend (-)
(+) interessant - uninter essant (-)
(+) realistisch - unrealist isch (-)
(+) intelligent - dumm (-)
(+) glaubwiirdig - unglaub wiirdi g (-)

- 1.90
+ 2.07
- 1.81
- 1.96
+ 0.88
- 0.73
+ 1.44
- 1.35
+ 1.28
+ 0.62
- 0.04
+ 0.60
+ 0.32

- 1.93
+ 2.28
- 2.22
- 1.26
+ 1.75
- 1.91
- 0.30
+ 0.47
-0.67
- 1.88
- 2.88
- 2.49
- 2.80

0.03
0.21
0.41
0.70
0.87
1.18
1.74
1.82
1.95
2.50
2.84
3.09
3.12
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Signifikante Zusammenhiinge zwischen den psychologiscben Merkma len Tabelle 2
(Korrelationskoeffi zienten)

Angst (ANGST), Internale Kontrollerwanung im politischen Bereich (IEKP), internale Kont rollerwanung im
lebensweldichen Bereich (IEKZ), Erlebnissuche (SST = Thrill/Risiko; SSE = Erfahrungserweiterung; SSD =
Enthemmung; SSB = Langeweile), negatives Weltbild in den Nachrichten (MN NEG), Interesse an Katastrophen
meldungen (MNKAT).

Int. Kont rol. Erlebnissuche Mediennegativitat
ANGST IEKP IEKZ SST SSE SSD SSB MNNEG MNK AT

AN GST xxx - .25 - .24 + .27 + .21 + .20 +.25
IEKP - .25 xxx -.19
IEKZ - .24 xxx + .24 -.27
SST +.24 xxx + .37
SSE +.27 + .37 xxx + .33 - .24
SSD +.2\ + .33 xxx
SSB - .24 xxx
MNNEG +.20 - .27 xxx
MNKAT +.25 - .19 xxx

umfangreichen ltem-Bauerie die jeweils auf sie zutreffenden Anrw ortalternativen auswah
len (Forced-Choice-Verfahren).

Angst haben wir mit dem State-Trait-Test (STAI) dreifach gemessen. Zunachst wurde
die generelle Angsttendenz, dann vor und nach der Filrnvorfiihrung jeweils die augenblick
liche Angsdichkeit erfa/k

Das psychologische Konstrukt - Locus of Control- von j. B. Rouer unterscheidet
zwischen internaler und externaler Kontrollerwartung. Rouer posruliert, daB Personen
eine general isierte Kontrollerwartung dariiber entwickeln, inwieweit sie selbst die Ereig
nisse in ihrem Leben bestimmen konnen (internale Kontrollerwartung) und inwieweit die
Ereignisse in ihrem Leben von auBen, d. h. von auBeren Machten oder unberechenbaren
Zufallsfaktoren, abhangig sind (externale Kontrollerwartung). Diesen Test haben wir in
reduzierter Form nach der deutschen Fassung von Rost-Schaude, Kumpf und Frey fur die
Bereiche Politik (IEKP) und personliches Schicksal (IEKZ) eingeserzt .!

Die von uns erhobene Tendenz zur Erlebnis suche entspricht Zuckermans Konzept des
-Sensation-Seeking«, das in vier Unterdimensionen gegliedert ist : 1. SST Thrill/Risiko
(vthrill and adventure seeking«): 2. SSE Erfahrungserweiterung (vexperience seeking«),
3. SSD Ent hemm ung (»disinh ibition«); 4. SSB Neigung zur Langeweile (»boredom suscep
tibiliry«).&

SchlieBIich haben wir nach der Haltung zu zwei Aspekten von Mediennegativitar
gefragt : 1. TVNEG: Anrwortaltemative, daB negative Nachrichten im Fernsehen der
Realitat entsprechen; 2. KATINT: Anrwortaltemative einer besonders starken Aufmerk
samkeit fur Meldungen uber Naturkatastrophen und Unglucksfalle (vgl. Tabelle 2).

Zusamm enbange zwischen v erschiedenen Komponenten der Erlebnissuche: Von den vier
Unterdimensionen der Erlebnissuche korreliert -Thrill/Risiko- und - Erfahrungserweite
run g« am hochsten, Die Vermutung liegt nahe, daB das Sensations-Motiv in vielen Fallen
mit dem Bestreben einhergeht, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. Zum indest
schlieBt ein ernotionsbetontes Moriv kognit ive Zusatzfunktionen nicht aus. So ist auch das
Streben nach enthemrnenden H ilfsmiueln durchaus mit Erfahrungserwe iterung vereinbar.
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Ob erraschend ist der negative Zusammenhang, der zwischen »Langeweile« und -Erfah
run gserweiterung« besteht. Diese beiden Antriebskrafte schliellen sich tendenziell aus .

Angst, Kontrollerioartung und Erlebnissuche: Angstlichk eit ist mit externaler Kon troll
erwartung im politischen und im lebens weltl ichen Bereich gekoppelt. Deshalb sind Men
schen, die sich besonders abh angig von auBeren Machten und unberechenbaren Zufalls fak
toren sehen, angstlicher als solche Mens chen, die die Meinung besit zen , ihr Leben in
hohem MaBe selbst bestimmen zu konnen. Obcrraschenderweise ist Angstlichkeit in der
Stichprobe auch mit Erlebnissuche gepaart . D ie Angstlichen streben dan ach, Erfahrungen
zu vermehren und innere Hemmungen zu uberwinden, Dabei nehmen sie voriibergehend
Risiken in Kauf , die ihre Angst noch verstarken konntcn, Erlebnissuche selbst setzt ein
MindestmaB an internaler Kontrollerwartung (positive Korrelation) voraus . Da sich exter
nale und internale Kontrollerwartung logisch ausschlieBen, drangt sich eine Int erpretation
im Sinne dynamischer Transakt ionen auf. Externale Kontrollerwartung produziert Angst
und umgekehrc, Die Auspragun g einer eigenstandigen Motivationsgrundlage fur Erfah
rungserw eiterung dient wohl dazu, eine Spirale von Ohnmacht und Angst zu vermeiden.
Denn in dem Malle, in dem jemand bei der Erfahrungssuche Risiken iibernimmt und
Gefahrdungen ubersteht, erhoht sich die internale Kontrollerwartung und mind ert sich die
Angst.

Angst und Mediennegat iuitdt: Die An gstlichen sind zwar der Ansicht, die Welt der
Fernsehnachrichten werde mit Recht von N egativmeldungen beherrscht, doch entwickeln
sic gerade keine N eigun g, den KatastrophenmeIdungen, die sic erneut beunruhigen konn
ten, aus dem Weg zu gehen. 1m Gegenteil , Angstlichkeit und das Interesse an Katastro
ph enmeIdungen sind positiv verknupft.
4.7 Angstmache oder Angstbeuidltigungi'

Zu den oben aufgefuhrten Ergebnissen paBt es, daB auch der Konsum von Horrorfilmen
mit Angst in Verbindung steht. Tabelle 3 zeigt Korrelationen der psych ologischen Varia
bien mit Horrorkonsum sowie mit der Angsrveranderung, die nach der Film vorfiihrung
festgestellt wurde.

Der angstg epragte Horrorkonsum ist am srarksten mit externaler Kontrollerwartung im
lcbcnsweltlichcn Bereich und mit Erlebnissuche verkniipft. Diescr Befund ist konsistent zu
den friihe r gefundcnen Korrelationen zw ischen Angst und Externalitat sow ie zwischen

Signifikante Korrelationen der psychologischen Variablen mit Horrorkonsum bzw. Tabe/le 3
mit der Angstuerdnderung nach dem Anschauen der H orrorszenen

Horrorkon sum Angstveranderung

H or rork on sum
Angstveranderung
Angst
lEKP
IEKZ
SST
SSE
SSD
SSB
MNNEG
MNKAT

xxx
- .27
+ .18

- .29
+.23
+ .27
+. 20

- .27
xxx

+.32
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Angst und Erlebnissuche. Allerdings ist die Verbindung von Horrorkonsum und Externa
litat auf den Alltagsbereich beschrankt. Offensichtlich erfiillt die Vorliebe fur das Horror
genre eher lebensweltliche als politische Funktionen.

Allgemeiner Horrorkonsum und Angsrveranderung nach der Filmrezeption sind deut 
lich negativ korreliert. D. h. wer viele Horrorfilme schaut, wird durch neue Schreckens
szenen immer weniger erschreckt. Diesen Vorgang bezeichnet man gewohnlich als
-Abstumpfung-. Wenn diese Abstumpfung eine hohere Akzeptanz von Gewalt nach sich
zieht, ist dies ein sozial schadlicher Vorgang. Wenn die Abstumpfung allerdings darin
besteht, daB die ohnehin Uberangstlichen zu weniger Angstreaktionen neigen, ware damit
ein eher wiinschenswerter Effekt erzielt.
4.8 Transaktionales Modell des Horrorkonsums

Die Befunde der Korrelationsanalyse lassen sich im wesentlichen durch multiple Regres
sionen bestatigen. Die auf ihre Erkliirungskraft zu priifenden psychologischen Merkmale
haben wir urn einige nach Groebel gemessene Erlebnissuche-Variablen erweitert. Groebel
differenziert das »Sensation-Seeking- -Konzepr von Zuckerman, indem er zwischen Erleb
nissuche in der Realitat und Erlebnissuche in den Medien systematisch unterscheidet," Aus
Groebels Test haben wir einige nach unserer Einschatzung aussagekraftige Items entnom
men und durch drei eigene Items erganzt. Ziel war es, ein DifferenzmaB der alternativen
Erlebnissuche zu enrwickeln, das die generelle Erlebnissuche nach Zuckerman sinnvoll
erganzt (vgl. Tabelle 4).

Erkldrende Faktoren des Horrorkonsums: Wie sich schon bei der Korrelationsanalyse
angedeutet hat, erklart die externale Kontrollerwartung am besten den Horrorkonsum. Die
Erlebnissuche-Dimensionen ,.Thrill/Risiko« und »Erfahrungserweiterung« sind hier eben
falls gute Pradiktoren, Eine von sechs Differenzvariablen alternativer Erlebnissuche ist 
immerhin an zweiter Stelle - erklarungskraftig fur das Ausrnali, Horrorfilme anzuschauen.
Je eher eine Person TV-Parties gegenuber Real-Parties vorzieht , desto hoher liegt der
Horrorkonsum. Dieses Ergebnis ist nicht ohne weiteres verstandlich, gingen unsere
Hypothesen doch gerade dahin, daf Horrorfans vor allem im Bereich negativer und
gefahrlicher Situationen deutlich zwischen Medium und Wirklichkeit unterscheiden . Wie
die Ergebnisse jedoch zeigen, sind Horrorfans generalisierte Erlebnissucher, die den
Horrorkonsum ebenso wie andere Betiitigungen zwecks Gefuhlsmanagernent gebrauchen.

ErkLirung des H orrorkonsum s und der postrezeptiuen Angst veranderung durch
psychologische Merkmale (multiple Regression, stepwise, sign. Beta-Werte in der
Regressionsgleichung): Angst, lntemale Kontrollerwartung und Mediennegativitiit
sowie durch Erlebnissuche und medial-reale Erlebnissuche-Differenzen

Beta

Tabelle 4

Abhangige Variabl e: Horrorkonsum

Abhangige Vari able : Angsrverand erung

IEK.Z
FESTDIFF
SST
SSE

MR = .54 MR2 = .29

SSE
H orrorkonsum

MR = .49 MR2 = .24

- .31
- .30
+.26
+ .20

+.44
-.37
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Schaubild 1

(+ )
Angst .----------------.. Externale

KontrolJerwartung

Erlebnissuche -------------. Horrorkonsum
(+)

(+)

Angstveranderung

( - )

Den Vorzug von TV-Parties gcgeniibcr Real-Parties konnen wir uns vorlaufig nur so
erklaren, daB er moglicherweise im Zusammenhang mit der Angstlichkeit der Horrorkon
sumenten steht, Die Vermeidung von Real-Parties konnte ein Indikator fiir soziale Angst
sein. In diese Richtung weist auch das negative Vorzeichen bei der Korrelation von
FESTDIFF und ANGST (-.16, p=.08).

Erkldrende Faktoren der Angstuerdnderung: Die postrezeptive Angstzunahme wird am
besten von SSE vorausgesagt. Erfahrungserweiterung ist also keineswegs eine direkte
Angstverrneidungsstraregie. Vie1mehr erhoht vcrmutlich die aktive Erlebnissuchc das
Involvement bei der Rezeption und damit dcrcn Effckte. Eine Angstzunahme wird negativ
vorn Umfang des Horrorkonsums becinfluBt und diescr wiederum positiv von SSE (SST
hat einen nichtsignifikanten negativen Beta-Wert).

Zusammenfassend rnochte ich das dynamische Beziehungsmuster des Horrorkonsums
wic in Schaubild 1 modeHieren. Wenn die Erlebnissuche zu einer problernatischen Er
hohung des Angstniveaus [iihrt, kann sie iiber den Umweg des Horrorkonsurns einer
unangemes senen Angststeigerung entgegenwirken. Dem Beziehungsdreieck von Erlebnis
suche, Horrorkonsum und Angsrveranderung, das wie ein Regelkreis zu funktionieren
scheint, ist die Wechselwirkung von Angst und externaler Kontrollerwartung vorgeordnet.
Vermutlich ist hier die eigenrliche latente Motivgrundlage des Horrorkonsums angesiedelt,
die dem Konsumenten sclbst nicht unbedingt bcwuBt sein muB. Die gcfundcnen Beziehun
gen sprechen insgesamt dafiir , daB in die Beziehung von Angst und Externalitat der
Horrorkonsum maBigcnd eingreift. Diese Deutung der Ergebnisse stellt zum gegenwarti
gen Zeitpunkt aus unserer Sicht ein plausibles Modell dar , das die Faszination des
Schreckens zu einem guten Teil erklaren kann und ihn als kultivierten Schrecken offenbart.

5. HORRORf'AN-KARRIEREN

Die angstmoderierendc Komponente im Transaktionsmodell des Horrorkonsums wird
durch typische Horrorfan-Karriercn in gewisser Weise bestatigt. Die Erlebnisintensitat der
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H orrorfilme laBt, darin sind sich die Experten einig, mit der Zeit nacho Gewohnung tritt
ein, d ie friihere Grusel-Effekte verm indert. N ach dem Kon sum von etwa 300 Horror
filmen erinnert sich der l Sjahrige Patrick an seine Gefuhle, als er zum ersten Mal einen
Horrorfilm sah: »M ir gingen regelrecht die Gruseln aus, wie man so schon sagt. (.. .) ja,

aber das flaut dann irgendwie abo Am Anfang, da bin ich regelrecht zusamm engezuckt,
aber jetz t niche rnehr.« Eric - 17 jahre - rneinr ebenfalls mit einer Mischung aus Bedauern

und Erleichteru ng: »Was so Filme bei mir auslosen, kann ich dir gerne sagen , meistens nur
ein rmides Lacheln . (.. .) Wenn du 'ne Menge Filme gesehen hast , dann ist das mit der

Spannung nicht mehr so toll. Man steht irgendwie auch iiber dem Ganzen. v''

Intensiver Horrorkonsum fuhrt demnach dazu, daB die Umerhaltungsangst mit der Zeit
unwiederbringlich an Intensitat verliert, Damit verliert auch die Angstkonfrontation im

Horrorfilm ihren Reiz. Der abgehartete Ex-Fan mag sich damit trosten, daB die Gefahr,
von unkontrollierten Angsten uberflutet zu werden, in Zukunft kaum noch bestcht.

6. SCHLUSSFOL G ERUN GEN

Eindammen oder kultivieren? - konnte man im Hinblick auf den grassierenden Med ien
horror fragen. Sicherli ch sind dies keine einander ausschlieBenden Srrategien. Ich werdc

abschlieBend versuchen, auf der Basis unserer Erkenntnisse einige SchluBfolgerungen fur
den jugendschutz bewulit pointiert zu formulieren, urn Di skus sion sprozesse anzuregen.

1. Viele Indizien sprechen dafur, daB nicht die Beziehung Medien-Aggression, sondern
die Beziehung Medien-Angst fur das jugendliche Publikum von gro Bter Wichtigkeit ist .
jugend schutz sollte daher starker auf die Angstaspekte des Med ienkonsums eingehen . Da
die symbolische Konfrontatio n mit Angst eine kulrurpolitische N orwendigke it darstellt,
kann sich jugendschutzp ol itik nicht darin erschopfen, Horror- und Gewaltszenarien rein

qu antitat iv zu beschranken oder gar verbieten zu wollen. Entsc heidend fur d ie Medienwir
kungen ist nicht der Umfang bestimmter Med ieninhalte, sondern die Qualitat der Medien
nutzung, d. h. die Art und Weise, wie die Zu schauer die Horror- und Gewaltdarstellungen
verarbeiten. So ist es durchaus wiin schenswert, wenn das Fernsehen Z. B. Opferbilder
hungernder Men schen aus Somalia zeigt, urn die Spendenbereitschaft zu steigern.

2. Versuche, Horrorfilme zu »entscharfen«, indem man brutale Gewaltszenen heraus
schneider, habcn cinen Bumerang-Effekt, denn dadurch wird die Phantasie der Zu schauer
nachhaltig gerade auf das gelenkt, dessen Wirksamkeit aus Grunden des ]ugend- und
Erwachsenenschutzes unterbrochen werden sollte. Die Auffassung, die Entscharfung von
Gewaltszenen - also der Verzicht auf brutale Details - mindere die aggressive Wirkung,

lieB sich durch wissenschafdiche Untersuchungen bisher nicht bestatigen. 1m Gegenteil,
empirische Befunde sprechen dafiir, daf detailliert dargestellte Brutalitat die Aggressions
bereitschaft hemmen kann. Zu diesem Ergebnis kornrnt auch Brosius in bezug auf
Horrorvideos." Bei realistischen Gewaltschilderungen ist die Wahrscheinlichkeit einer

verm inderten Gewaltlegitimation groBer als bei irrealen oder nur angedeuteten Formen der

Gewalt. Wie Experimente von Tannenbaum zeigen, erhohen geschnittene Filmversionen,
aus denen man die brutalen Details entfernt harte , die Erregung und postrezeptive

Aggressionsbereitschaft der zuschauenden Versuchspersonen starker aIs der ungeschnit
tene Ursprungsfilm.' ? Er erklart dies mit dem Auffiillverhalten der Rezip ienten, die die
ausgelassenen Stellen erschlieBen konnten und sich dabei mehr erregten, aIs es beim

Anschauen dieser Stellen der Fall gewesen ware.
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3. In Anbetracht der Zunahme realer Gewalt in der Gesellschaft ist ein offener,
diskr iminierungsfreier Mediendialog drin gender erforderlich denn je. Die Versprach
lichung des Medienhorrors ist die Voraussetzung dafur, daB sich Gefahrenpotentiale in der
Gesellschaft nicht ungehindert entfalten konnen, sondern sich die Bedingungen fur einen
reflektierten Umga ng mit der Unterhaltun gsangst verbessern. Eine Kriminalisierung von
jugendlichen Horrorfans ist weder norwendig noch sinnvoll. 1m Gegenteil, Achtungskam
pagnen sind kontraproduktiv , da sie Gesp rachsmoglichkeiten zwischen den Generationen
abschneiden und von den eigentlichen Ursachen der Gewaltbere itschaft ablcnken. Gewalt
bereite Jugendli che sind nicht das Resultat der Medien, sond ern gewalterz eugender
Urnstande, fur die die Medien nur den -Sundenbock« spie1enund spielen miissen.

4. In der Debatte iiber Gewalt in den Medien ist eine Verschiebung von der Tater- auf
die Opferperspektive norwend ig. Unsere eigenen Forschungen haben ergeben, daB fur das
empathetische Empfinden der Zuschauer in erster Linie die Opferseite ausschlaggebend ist,
Empathie ist eine vermutlich angeborene Fahigkeit, die Gefiihle des anderen am eigenen
Korp er zu erleben. Der andere ist buchstablich Teil meiner Organempfindungen, die mir
AniaBzu innigsten Erlebnissen geben.II Stammesgeschichtlich betrachtet hat Empathie die
Bedingungen zu iiberleben insofern verbessert, als sie zu Gruppenerlebn issen, sozialer
Bindun g und ganz allgemein zu erhischern Verhalten befahigt. Mit Hil fe der Empathic
konnen wir asthetisch und ethisch iiber die Grenzen unseres Egos blicken. Zugespitzt
konnte man also sagen: Die Opferdarstellungen in Horrorfilmen iiben in empathetische
Verhalten sweisen ein und erfiillen darum potentiell eine ethische Funktion, Dies ist freilich
kein sozialtechnologischer Autornatismus mit Erfol gsgarantie, aber doch cine Ch ance, die
zu ergreifen die eigentliche H erausforderung fur Medienp adagogik und Jugendschutz
darstellt.F
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