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Horrorfilme - eine harmlose Freizeitbeschaftigung
oder Ursache fur Aggression und Leistungsabfall jugendlicher?

Die potentiellen Auswirkungen der Rezeption filmischer Gewaltdarstellungen auf verba le,
motorische oder einsrellungsmaliige Aggressionen beziehungsweise Aggressionstendenzen
sind seit mehr als 30 Jahren - insbesondere in den Vereinigten Sraaten von Amerika - ein
Problemgebiet, mit dem sich nicht nur Kommunikationswissenschaftler, sondern Vertreter
unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Disziplinen auseinandersetzen. Auffallend ist
dabei das enorme Ubergewicht von Forschungsarbeiten im amerikanischen Bereich gegen
iiber solchen im europaischen, wofiir einerseits die schon wesentlich langere breite
Verfiigbarkeit des Mediums Fcrnsehen in Amerika veranrworrlich sein mag, andererseits
auch die - wahrscheinlich damit zusammenhangende - Institutionalisierung entsprechen
der Fo rschungsbemiihungen. Da die Ergebnisse amerikanischcr Wirkungsuntersuchungen
nicht ohne weiteres auf europaische Verhaltnisse iibertragbar sind, ist es angebracht,
verstarkte Forschungsbemiihungcn auch in Europa in Richtung Auswirkungen von mas
senmedial vcrmittelter Gewalt auf die Rezipienten zu untersuchen, zumal die anzutref
fcnde Haufigkeir dcr Annahme aggressionsstimulierender und schulleistungsmindernder
Effekte bei Kindern und Jug endlichen durch das Betrachten von filmischen Gewaltdarstel
lungen in diametralem Verhaltnis zur tatsachlich erfolgren empiri schen Uberprulung
derartiger MutmaBungen steht.

Nun haben sich in den letzten Jahren die potentiellen Wirkmoglichkeiten massenmedial
vermittelter Gewalt durch den vehernenten Ausbau des Kabelfern sehens, die Uber
schwemmung des Marktes mit Videofilmen, die Verbilligung von Videorecordern und
andere Kon sumrnoglichkeiten erhoht, Ihre potentiellen (durch Laborexperimente erkenn
baren ), aber auch die aktuellen (durch Feldforschung eruierbaren) Auswirkungen sind
kaum absehbar. Eine notwendige Voraussetzung zur Abschatzung von medial vermittelten
Effekt en ist die Ermittlung von Hauiigkeit und Dauer, mit der sich die Rezipienten
filmischer Gewalt aussetzen, urn nicht nur Hinweise darauf zu haben, wie filmische Gewalt
wirken kann, sondern welche Effekte sie de facto bewirkt.'

Da einerseits verlafsliche aktuelle Angaben iiber das Nutzungsverhalten des Fernsehens,
von Videofilmen usw. im allgemeinen und von Gewalt- und Actionfilmen via Fernsehen
oder Video im besonderen fur bestimmte Stichproben der Gesamtpopulation der Video
oder Fernsehfilm-Konsumenten nicht existieren, andererseits Longitudinalstudien, in
denen der Gewaltfilm-Konsum kontrolliert wurde, nur sehr sparlich sind (Ausnahmen
sind etwa die Arbeiten von Krebs/ und Huesmann, Lagersperz und Erorr'), und schlieBlich
unterschiedli che Informationsquellen (wie etwa Kinder, deren Eltern und/oder Geschwi 
ster) zum N achweis von Haufigkeit und Dauer des Kon sum s von filmischen Darstellun
gen, und damit auch von medialen Gewaltdarstellungen, zu nur weni g iibereinstimmenden
Result aten fiihren", haben wir uns in der vorliegenden Untersuchung auf - fur die
untersuchten Personen hinsichtl ich der Konsummenge leicht erinnerbare - Horrorvideos
beschrankt. Dariiber hinaus bietet eine derartige Beschrankung den Vorteil der eindeutigen
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Klassifizierbarkeit solcher Filme als Gewaltfilme. Folgendes muB allerdin gs einschrankend
vorweggeno mmen werden: Aussagen iiber rnoglich e Wirkungen beziehen sich damit auch
nur auf H orrorvideos beziehungsweise Fernsehfilme, welche als H or ror filme etikettiert

werden. Von da auf die Wirkung von Kriegsfilmen, Abenteuerfilmen, Boxkampfen usw.,
also Filmen, welche ebenfalls von violenten Handlungen erfullt sind, zu schlieBen, ist nur
unter Vorbehalt erlaubt,

H orrorfilme nach unserem Verstandnis sind also Film e, deren primarer Zweck im
He rvorrufen von Furcht vermiuels besonders brutaler, grausamer und /oder perverser
bildlicher Darstellungen liegt. Da sich der iiberwiegende Teil (experimenteller) Untersu
chungen zum Thema TV-Gewalt auf kur zdauernde, aus dem weiteren Sinnzusammenhang
gerissene Abschnitte mit besonders grausamen Szenen als unabhangige Variable beziehen,
haben wir Literatur zu Wirkungen von TV-Gewalt im allgemeinen herangezogen.

HYPOTH ESEN

Die in empirischen Untersuchungen am haufigsten iiberpriiften Hypothesen zum Zusam
menhang zwischen Filmgewalt und Aggression seien im folgenden kurz skizziert .?

In der Stimulationshypoth ese wird ein aggressionsstimulierender Effekt der Beob achtung
gewalttatigen Verh altens postulie rt, wobei zwei Varianten dieser H ypothese existieren:
Variante 1 lautet, die Beobachtung gewalttarigen Verhaltens fiihre - bei Identifikation des
Beobachters mit dem Modell , dargestellter Verstarkung des Modells und Assoziierbarkeit
zw ischen gezeigter und postrezept iver Situation - zu seiner Imitation und zur Ubernahme
ins Verhalten srepertoire, wodurch sich die Auftrittswahrscheinlichkeit fiir zukiinftiges
aggressives Verhalten erhohe." In Variant e 2 nimmt man eine kognitive Stimulation zu
aggressiven Akten durch die Beobachtung violenter Szenen an, wobei - im Unterschied zu
Variante 1 - vom Inh alt der beob achteren Verhaltensweisen abstrahiert wird; stimulicrend
wirkten viclmehr prarezept ive Frustration, Rechtfert igung des dargestellten aggressiven
Verhaltens und Verfugbarkeit tiber ein Aggression sopfer."

In der Desensitiv ierungs- oder Habituationshypothese wird eine Abstumpfung gegen
tiber Gewaltdarstellungen im wirklichen Leben, cine Verr ingerun g der Tendenz, beim
Auftreten interpersonaler Aggression shandlungen zw ischen anderen Individuen einzu
schreiten, und cine Abn ahm c von Aggression sangst du rch die Rezeption filmischer
Gewaltdarstcllung postuliert.f

Apologeten der Kath arsisbypothese nehm en eine Verminderun g von Aggressionstenden
zen vermittels der Beobachtung aggressiver Handlungen an, weil durch stcllvcrtretende
Teilnahme an violenten Handlungen der Aggression strieb abgeschwacht werde."

1m Erregun gsmodell, welch es neueren Datum s ist, wird eine Erregungsinduktion du rch
die Beobachtung von Gew altszenen angenommen, hervorgerufen durch emotionale
Inhalte oder durch formale Erregungsmechanismen (z. B. rascher Filmablauf, hohe
»action«), die schlieBlich - in Abh angigkeit vom postrezepti ven Reizangebot der Um welt
die Auftrittswahrschcinlichkeit aggressiven Verhaltens erhoht.'?

In der Nu ll-Effek t-Hypothese wird dern Fernsehen ein zu vcrnachlassigender Beitrag zur
gesamten, bei Men schen im allgemeinen anzu treffenden Aggressionsvarianz zugesprochen. "'

SchlieBlich ist die Kumulationshypothese zu nennen, in der dem haufigen Rezipicren
von filmischer Gewalt, verrnittels Ub erlernen od er sukzessiver Enthemmung, kumulierte
Stimulationseffekte zugesprochen werden. l'
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Die meisten bisher igen Studien stiitzen die Stimulationshypothese, wobei man ihr
allerd ings nur eine -tendenzielle« Giiltigkeit zuerkennt und eine generelle, monokausale
Aggressionsstimulierung durch via Fernsehen vermit telte Gewalt nicht mehr postuliert. l'
Ob dies auch auf Horrorvideokonsum im speziellen zutrifft, wird im folgenden zu priifen
sein. Die Habituations- und Erregungshypot hese haben sich aufgrund bisheriger Unter
suchungen als gut bewahrt herausgestellt. Die Katharsishypothese hingegen wird als nicht
mehr haltbar erachtet: kathartische Effekte lid~en sich in den seltensten Fallen nachweisen.

In der vorliegenden Untersuchun g haben wir sowohl die Stimulations- (ohne Spezifizie
run g der Variante ) als auch die Kumulation shypothese einer Dberpriifung unterzogen.
Zwar stellre sich in der Studie von Sebastian und seinen Mitarbeitern heraus'", daB
jugendliche Straftarer, welche an fiinf Abenden hint ereinand er violente Filme gesehen
hatten, dadurch keineswegs ein erhohtes Aggressionsverhalten zeigten gegeniiber solchen,
welche nur einmal einen Gewaltfilm gesehen hatten; jedoch sprechen rnindestens zwei
Griinde fiir eine notwendige Nachiiberpriifung der Kumulationshypothese: Emens die
Tatsache, daB es den Versuchspersonen nicht freigestellt war, die violenten Sendungen zu
sehen oder nicht, wobei wir vermuten, daB ein intendiertes Betrachten von Filmgewalt 
wie es in der vorliegenden Studie der Fall ist - zu anderen Effekten fiihren konnte als eine
nichtintendierte, nicht freiwillig stattfindende Rezept ion. Zweiten s, und das ist in der
genannten Studie nachzulesen, war der Aggressionsgrad der befragten jugendlichen Straf
tater vermutlich ohn ehin bereits recht hoch, so daB sich durch die bloB viermal haufiger
stattgefundene Rezepti on von Gewaltfilmen kaum ein Kumulationseffekt harte ergeben
konn en. Ein Kumulationseffekt sollte sich vielmehr erst bei langerfristig erhohtern Gewalt
filmkonsum zeigen.

Wie cine Langsschnirtstudie aus dem Jahre 1984 ergab, zeigen Kinder mit geringem
Schulerfolg insgesamt einen hoheren Fernsehkonsum, sehen mehr Gewaltfilme, identi fizie
ren sich starker mit den Darstellern und sprechen filmischer Gewalt einen hoh eren
Realitiitsgehalt zu als Kinder mit hoherern Schulerfolg." Wir waren daher an cler Beant
wortung der Frage interessiert, ob sich der Zusammenh ang zwischen Gewaltfilmkonsum
und Schulerfolg an der vorliegenden Stichprobe replizieren lieBe.

Aufgrund der nichtexperimentellen Forschungsform - noch dazu war die Studic quer
schnittlich angelegt - haben wir, anstelle von Unterschiedshypothesen, die folgenden
Zusammenhangshypothesen einer Uberpriifung unt erzo gen. Signifikant positive Zusam
rnenhan ge haben wir vermutet zwischen:

Hypothese 1: dem Konsum von Horrorvideos und der Aggressivitat.! "
Hypothese 2: dem Konsum von Horrorvideos und dem Alter ;l?
Hyp othese]: dem Sozialverhalten und der Aggressivitat .18

Hypothese 4: Ein negativer Zusammenhang besteht zwischen dem Konsum von Horror
videos und der Schulleistun g. Einige Studien ergaben narnlich zwar eine kurzfrisrige
postrezeptive Erregungsstimulation durch den Konsum von Gewaltdarstellungen, nicht
aber langerfristige derartige Effekte.19 Die Autoren waren der Meinun g, daB ein moglicher
Effekt - iiber erregungsbedingte schlechtere Konzentrationsleistun gen, aber auch unruhi
gen Schlaf, Alptraume usw, - schlechtere Schulleistun gen sein konnte.

Uber die Priifu ng dieser Hypoth esen hinaus sollten die Ergebnisse der Studie AufschluB
dariiber bringen, ob das Alter, die Akzeptan z von Hor rorvideos, aber auch so grobe
Kategorien wie familialer H intergrund , Geschwisterzahl und GroBe des Wohn ortes mit
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der Schulleistun g, dem Sozialverhalten und der Aggressivitat in einem Zusammenhang
stehen (infolge der Ermangelung empirisch und /oder theoreti sch begriind eter Hypothesen
beziiglich dieser Variablen haben wir dazu keine H ypothesen formuliert).

M ETH O DE

Bei den Untersuchungspersonen handelte es sich urn 103 Schiiler aus nach Zufall ausge
wahlten Schulkl assen eines zufallig ausgewahlten oberosterreichischen Gymnasiums, wel
che zum Untersuchungszeitpunkt (Fr iihjahr 1988) zwischen 15 und 22 Jahre alt waren
(Alrersmittelwert : 16,7 Jahre), wob ei das Geschlechterverhalmis ziemlich ausgewogen war
(54 mannliche, 49 weibliche Versuch spersonen ). 26,2 v.H . der Schiiler stammten aus
land lichen Ge genden (aus Orten mit weniger als 5000 Einwohnern), 21,4 v.H . aus Markten
beziehungsweise kleineren Stadt en (O rten zw ischen 5000 und 20 000 Einwohnern) und der
Rest (52,4 v. H .) stamrnte aus Stadt en mit mehr als 20000 Einwohnern. Zum [amiliaren
Hintergrund ist anzumerken, daB bei 75,7 v. H. der Schiiler die Eltern verheiratet, bei
17,5 v. H . die Eltern geschieden waren, und 6,8 v. H . wurden von einer einzelnen Person
erzogen. 18,4 v, H. der Befragten hatten keine, 38,8 v, H . ein, 33 v. H . zwei und 9,8 v. H.
mehr als zwei Gesch wister.

Von der Forschungsform her handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit urn eine
nicht experimentelle empirische Querschninsstudie. Ais Dat engewinnungsverfahren
kamen zu r Anwendung: einerseits Lehrerrat ings, andererseits Selbsreinschatzungen und 
als eine in Veroffentli chun gen zur Medienw irkungsforschun g nirgends anzutreffende
Method e - freie Assoziationen der Schiiler zu -Horrorvideos«.

Die Variablen Geschlecht , Alter, H erku nftsort (dreistufig: bis 5000, 5000-20000, iiber
20000 Einwohner), Familienverh altnis (zweistufig: intakt [verheiratet], nicht inrakr
[geschieden oder Alleinerzieher]), Geschwisterzahl, Horrorvideo-Konsum (Anzahl ge
sehener H orrorvideos in den letzten vier Wochen: 1= kein Konsum , 5 = viel Kon sum) und
Horrorv ideo-Akzeptanz (fiinfstufig: 1 = gcfallen mir sehr gut, S = gefallen mir gar nichr)
wurden mitt els Befragung der Schiiler erh oben. Die Variable Schulleistung haben wir als
gemittelten Durchschn itt einerseits der Selbsteinschatzung der Schiiler (sie muilten die
Durchschniusnote in den flinf Schularbeitenfachern ihres letzten Semesterzeugnisses an
geben), andererscits der Lehrerratings beziiglich des aktuellen Leistun gsstandes in den fiinf
Schularbeitcnfachern operationalisiert .

Aggressivitat (siebenstufige Skala) und Sozialverhalten (siebenstufig) haben wir mittels
Lehrerratings beschrieben. SchlieBlich haben wir freie Assoziationen der Schuler zum
Begriff -Horrorvideos- erhoben, indem wir die Schiiler baten, Assoziationen zu »H orror
videos- zu bilden .

E RGEBNISSE

In Tabelle 1 (S. 458) sind die Durchschnittswerte und H aufigkeiren der erfaflten Variablen

aufgefiihrt .
Zusammenhdnge zwischen dem Konsum von H orrorvid eos und Aggression

Eine Pfadanalyse wurde vor genommen, urn festzustellen, ob und in welcher Bestimrnt
heit sich Aggressivitat, Sozialverh alten und Schulleistung aus den ubrigen oben angefiihr
ten Variablen vorhersagen lassen (dabei ist einschrankend darauf hinzuweisen, daf durch
die querschn ittl iche Anlage der Untersuchung von einer Vorh ersage im strengen Sinne



458 Peter Drescher / GunterHager / Erich M. Kirchler

obersieht iiber die erfafiten Variablen und erbobenen Daten

Variable

Gesehleeht
mannlich
weiblieh

Alter in Jahren

Wohnort
bis 5000 Einwohner
5001 bis 20000 Einwohner
tiber 20000 Einwohner

Familienverhaltnisse
intakt (beide Eltern anwesend)
nieht intakt

Gesehwisterzahl
o
I
2
3 und mehr

Sehulleistung
(Noren von 1 = sehr gut bis 5 = nicht genugend)
Selbsthcurteilung
Lehrerurteil

Sozialverhalten
(von 1 = sehr positiv bis 7 = sehr negativ)

Aggressivitat
(von I = sehr gering bis 7 = sehr intensiv)

Videokonsum
Anzahl konsumierter Horrorvideos
in den lctztcn vier Wochcn

Akzeptanz
(von 1 = Videos gefallen sehr gut bis 5 = uberhaupt nicht)

Tabelle 1

arithmetisehes Standard- Haufigkeit
Mittel abweiehung

54
49

16,78 1.08

27
22
54

78
25

19
40
34
10

3,37 .78
3,43 .88

3,19 1.37

4,82 1.81

1,44 .74

3,58 1.23

nicht gesprochen werden kann). Alter, Geschlecht und Familiensituation der ]ugendlichen
haben wir als Kriterienvariablen betrachtet, die auf die Akzeptanz und Sehfrequenz von
Horrorfilmen einwirken und uber diese Variablen die Schulleistung und das Sozialverhal
ten affizieren. Die Ergebnisse der pfadanalyse sind Schaubild 1 zu entnehmen.

Die Priifung der Hypothesen ergab folgende Resultate:
Ad Hypothese 1: Diese Hypothese konnte nicht bestatigt werden, zwischen Konsum

und Aggressivitat besteht kein signifikanter Zusammenhang.
Ad Hypothese 2: Die Annahme einer Altersabhiingigkeit des Horrorvideokonsums hEt

sich aufrechterhalten.
Ad Hypothese 3: Sozialverhalten und Aggressivitiit hangen sehr eng zusammen.
Ad Hypothese 4: Der negative Korrelationskoeffizient (der wie ein partieller Korrela

tionskoeffizient zu lesen ist) zwischen Konsum und Schulleistung weist auf einen positiven
Zusammenhang dieser beiden Variablen hin; er ist so zu lesen: hoherer Konsum hiingt mit
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Wirkungszusammenhiinge zwischen den erfaflten Variablen (Pfadanalyse) Schaubild I

.19':' Aggressivitat

Konsum --- .... Schulleistung

-.41<.<.

Alter~ 11
-.40<'*

-.25':'

-.26':

Sozialverhalten

- .26<'Familie -'=-"---- --'

Eingezcichner wurden im Ergebnis clefI'fadanalyse ausschliefilich sratistisch signifikante Pfade.

Skalierung der Variab/en:

Familie: ( I) = intakr, (2) ' niche intak t

Konsum VOn H or rorfilm en: (I ) = kaum his (S) =sehr h'ufig

Akzeptanz von Horrorfilmen: (1) = gefallr mir sehr gut his (, ) = gefallt mir gar nicht
Schulleistung: (I) = sehr gut his (5) = nicht genugend

** . .. p< .OI; * p< .O' .

besserer und gerin gerer Kon sum mit schlecht erer 5chull eistung zusammen. Daher !iiBtsich
H yp othese 4 angesichts dieser Ergebniss e nicht bestatigen ,

Ferner sind nachstehende Ergebnisse von Interesse:

Erstens: Es war nicht moglich, signifikante Zusamm enhiinge zwischen GroBe des
H erkunftsorts und Geschwister zahl mit Ak zeptanz, Kon sum, Aggressivitat, Sozialverhal
ten und 5chullei stung nachzuweisen.

Zweitens: Es besteht ein Zu sammenhang zwischen Intaktheit der Familie und Aggressi
vitat der art, daB intakte Famil ienverhaltnisse eher mit niedriger und nichtintakte eher mit
hoh er Aggressi vitiit einhergehen.

Drittens: Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen Aggressivitat und Sozialverhalten
mit der 5chullei stung.

Vier rens: Erkcnnbar ist cin positiver Zu sammenhang von Geschl echr und Akzcptanz
insofern , als mannli che Jug cndliche eher cine Tendenz zur Akzeptanz von H orrorvideos
zeigen als weibli che.

Fiinftens: Ent gegen den Erge bnissen anderer Studi en/? bestand keine Diffe renzierungs
moglichkeit der Aggressivitiit hinsichtli ch des Merkmals Geschlecht.
An alyse der fre ien Assoziationen

Die Assoziation en der Ju gendlichen haben wir mittels Korrespondenzanalyse/ ! aus
gewertet, welches zur Typenbildung an den gegeben en Nominaldaten als geeignetes
Verfahren angezeigt ist. Die Ergebnisse zeigt 5chaubild 2 (5. 460). Wie ersichtli ch, lieBen
sich anhand dieses Modell s sowohl Konsument en von N ichtkonsumenten als auch mann 
liche von weibl ichen Jugend!ichen recht eindeutig tr ennen (Dimension 1 trennt das
Geschlecht, wahrend Dimension 2 Horrorvideoseher von Nichtsehern trennt).

DISKUSSION DER U NTER SUCHUNGSERGEBNISSE

Der fehlende Zu sammenhang zwischen dem Horrorvideokonsum und der Aggressivitat
war besonders iiberraschend. Dieses Er gebnis widerspricht sow oh! der Annahm e einer
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Ergebnis derKorrespondenzanalyse Schaubild 2

I mannlich, I

Gewalt

Tod

Sadismus

..
Schrecken

Grauen

I mannlich2 1

Dimension [I]

r
Dummheit

Mord

Blut Brutalitat
Kitsch

Gefiihllosigkeit
Aggression

Spannung

I weiblich, I

Nervosirat

Furcht

Gruseln

•
Angst Dimension [!]

Schlafstorung

Sucht

I weiblichj I

Ekel

rnannlich, ~ Schiiler, Konsumenten
mannlich2 = Schuler, N icht sehcr

weiblich, ~ Schiilerinnen, Konsumenten
weiblich, - Schiilerinnen, Nichtseherinnen

Aggressionsstimulation vcrmitrels des Konsums violenter filmischer Darstellungen, wie sie
in zahlreichen Untersuchungen beobachtet wurden/", als auch der Annahme einer erhoh
ten Tendenz aggressiver Kinder beziehungsweise Jugendli cher, Gewaltfilme zu konsumie
ren23, und schliefllich auch der Kumulationshypothese. Eine Urs ache fur den fehlenden
Zusammenhang mag einerseits in der Messung der Aggression begriindet liegen (so mogen
den Lehrerratings unterschiedliche implizite Definitionen fur Aggression zugrunde ge
legen haben ; aber auch Wahrnehmungsverzerrungen sind vermutli ch relevant. Eine ergan
zende Messung , erwa in Form von Peer-Ratings, die sich als valides MeBinstrument
herausgestellt haberr", ware wiinschenswert gewesen), andererseits in der fehlenden Kon
trolle des TV- beziehungsweise Gewaltfernseh-Konsums. AuBerdem fehlt eine differen
ziertere Kontrolle von Personlichkeitsrnerkmalen, die eine Moderatorvariable im Wir
kungszusammenhang von Konsum und Aggressivitat darstellen.P

SchlieBlich ware eine Einbeziehung des Aktionsgrade s der Horrorfilme von besond erer
Bedeutung gewesen. In einigen Arbeiten zeigte sich, daB die Variable »action- der Filme
womit hohe Ablaufsgeschwindigkeit, rascher visueller Wechsel u. a. Merkmale gemeint
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sind - mit Aggressionsneigung und postrezeptivem Aggressionsverhalten eng zusammen
hangt .26 In dem Zusammenhang sei auf die Auffassungen von Singer und Singer sowie
Wright und Huston verwiesen, welche meinen, die Unterschiede zwischen Fernsehen und
anderen Medien seien insbesondere formaler und weniger inhaltlicher Natur, weshalb
Auswirkungen filmischer Darstellungen vor allem durch formale Merkmale, wie z. B.
Kameraschwenks, Schnitte, plotzliches Beenden von Szenen, Musik, Lauteffekte, Szenen
und Darstellerwechsel (Ablauf) , »action« (korperliche u, a. Bewegung) , Variationen, Spe
zialeffekte usw. erzielt wiirden und nur in einem geringeren Grade von inhaltlichen
Gegebenheiten abhingen.27

Von besonderem theoretischem Interesse ist das vorliegende Ergebnis aber - trotz der
notigcn Einschrankungen seiner Geltungsbreite - nicht zuletzt deshalb, weil sowohl die
Stimulations- als auch die Kumulationshypothese nicht bestatigt wurden. Das Postulat
eines generellen monokausalen Zusammenhanges zwischen Gewaltfilmkonsum und
Aggressivitat erweist sich als nicht haltbar.

Zum Zusammenhang zwischen Alter und Konsum ist darauf hinzuweisen, daB die
Wirkungsrichtung eindeutig interpretierbar ist, da das Alter in jedem Faile schon vor dem
Konsum als Wirkv ariable da ist, Der negative Zusammenhang mag wenigstens zum Teil
auf den erweiterten Aktionsradius hinsichtlich der Freizeitgestaltungsmoglichkeiten bei
alteren Jugendlichen zuriickgehen. Alteren Jugendlichen stehen aber nicht nur aktuell
mehr Alternariven zur Freizeitgestaltung zur Verfiigung , sondern sie praferieren - gerade
in diesem Abschnitt des Sozialisationsprozesses - auch mehr -soziale- Tatigkeiten, und
dazu kann man Fernsehen im allgemeinen und Horrorvideokonsum im speziellen wohl
kaum zahlen (einige Forscher meinen sogar, das einzig -Soziale- am Fernsehen bestehe
darin, sich nebeneinander sitzend im gleichen Zimmer aufzuhalterr" - falls man uberhaupt
mit jemand anderem fernsieht).

Der enge Zusammenhang zwischen Aggressivitat und Sozialverhalten bedarf keiner
naheren Erlauterung, zumal hier zusatzlich durch die gegebene Art der Messung eine
Unabhangigkeir dieser beiden Dimensionen kaum moglich gewesen ware .

Frappierend war das Ergebnis des Zusammenhangs zwischen Schulleistung und Kon
sum: Schuler mit hoherern Konsum hattcn eher besserc, solche mit ger ingerem cher

schlechtere Schulnoten. Da allcrdings dcr - crklarte« Varian zanteil gcring ist, verbietet es
sich, dem Horrorvideokonsum Bedeutung zur Forderung von Schulleistung zuzusprechen
(wobe i natiirl ich eine Deutung in umgekehrter Kausalrichtung ebensogut moglich ist),
Interessant ist dieses Ergebnis dennoch besonders im Hinblick auf eine rnoglicheBefurch
tung, Gew altfilmkonsum bewirke ein Absinken der Schulleistungen, welche sich im
vorliegenden Fall nicht bestarigt hat (allerdings ist auf die mogliche Altersspezifitat und die
Eingrenzung der Variablen Gewaltfilmkonsum auf Horrorvideokonsum hinzuweisen).

Der Befund , die Kinder einer im Sinne der vorliegenden Arbeit intakten Familie seien
weniger aggressiv, wobei diese Variable am engsten von allen untersuchten mit Aggressivi
tat verknupft ist, weist indirekt auf den de facto gegebenen Stellenwert des Horrorvideo
konsums im speziellen und des Gew altfilmkonsums im Zusammenhang mit Aggressivitat
der Rezipienten hin , der narnlich per se im groflen und ganzen als sehr gering einzu stufen
ist.29 Einer Spezifizierung der Bedingungen, unter denen der Gewaltfilmkonsum sich auf
die Aggressivitat, insbesondere jugendlicher Rezipienten, auswirkt, sollte als Forschungs
anliegen in diesem Bereich Prioritat besitzen.
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Beziiglich des mangelnden Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Aggrcssivitat ist
darauf hinzuweisen, daB wir die Variable Geschlecht moglicherw eise insofern nicht
geniigend spezifiziert haben, als wir wirkungsrclevame Differenzen innerhalb der
Geschlechtergruppen nicht berucksichtigt haben . So wurde nur das biologische, nicht das
psychologische Geschlechtsverhalten bcrucksichtigt. Wie sich in der Studie von Hu esmann
und seinen Mirarbeitern herausgestellt hat, besteht bei Madchen , die typisch maskuline
Tatigkeiten praferieren, ein srarkerer Zusammenh ang zwischen Aggressivitat und Gewalt
filmkon sum als bei solchen Madchen, welche rypisch feminine beziehungsweise
geschlechtsunspezifische Aktivitaten bevorzugen.'?

Hin sichtlich des Zusammenhangs zwischen Akzeptanz und Geschlechr sei auBerdem auf
folgendes verwiesen: Wie sich in einigen Untersuchungen nachweisen lieB, werden Jungen
durch Gewaltfilme starker zu Aggressionen stimuliert als Madchen ." Da die vorliegende
Arbe it zeigt, daB erhohte Akzeptan z von Gewaltfilmen auch mit einem erhohten Konsum
einhergeht, ware in weiteren Untersuchungen langsschninlich zu prufen, ob hohe Akzep
tanz und stark er Konsum zu einem Lernen derart fiihren, auf violente Dar stellungen mit
verstarkter Aggression zu reagieren.

Die korre spondenzanalytische Auswertung der Assoziation sdaten bietet - was eine
deskr iptive Analyse anlangt - ein recht eindeutiges Bild; sie erlaubt eine deutli che
Unterscheidung zwischen Konsumenten und Nichrkonsurnenren einerseits und mann
lichen und weiblichen Jugendlichen andererseits. Von Bedeutun g mag vor allem die
Moglichkeit einer geschlechtsspezifischen Trennung minel s der beiden Dimensionen sein,
wenn namlich weibliche Konsumemen Furchr, Gruseln und Nervositat und mannliche
Konsumenten Sadismus, Tod, Blur und Gewalt als Assoziationen beziiglich H orrorvideos
produzieren. Dies konnte auf geschlechtsrypische Motive im Hinblick auf Horrorvideo
konsum hinweisen.

Heuristische Funktion konnten die aus der Anwendung dieses Modells resultierenden
Ergebnisse insofern haben, als sich erste Anhaltspunkte fur eine differemielle Analyse der
Nutzungsgriinde von Horrorvideos durch jugcndl iche ergeben; d. h., man konnte Hin
weise dariiber erhalten , weshalb Jugendliche iiberhaupt Horrorvideos konsumieren. Eine
der zahlreichen Moglichkcitcn der Interpretation der Ergebnisse dieser Analyse ware etwa
die, daB die Dimension 1 mehr die direkten individuellen Reaktionen, beispielsweise auch
Passivitat vs. Aktivitat, reprasentiert, wahrend die Dimension 2 mehr eine Art Bewer
tungsdimension darstellt.

Abschlicflend sci noch auf drei Aspekte verwiesen:
Ersten s: Die durch die gefundenen Zusammenhange aulgeklarten Varianzen der einzel

nen Variablen sind niedrig. So haben die zentralen »Wirk«-Variablen Akzeptan z und
Konsum nur sehr bescheidenen Ameil an der Varianz der Schulleistungen oder gar der
Aggressivitat und des Sozialverhaltens.

Zweitens: Zur direkten Dberpriifung von Wirkungshypothesen harte es einer langs
schnittlichen und/oder experimentellen (beziehungsweise quasi-experirnentellen) Untersu
chun gsanlage bedurft, was aber aufgrund der geringen Mittel , die zur Verfiigung sranden,
nicht moglich war.

Drittens: Eine starkere Differenz ierung der Personl ichkeitsmerkmale (Aufsplitterung
der Variablen Aggressivitat und Sozialverhalten) - aber auch eine umfassendere Erhebung
von Personl ichkeitsrnerkrnalen - sowie die Kontrolle des TV-Konsums im allgemeinen
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und des TV-Gewalt-Konsums im speziellen und schlieBlich die starkere Beriicksichtigung
des jeweiligen Sozial isationsverlaufs sowie weiterer Sozialisationsinstanzen sind erforder
lich, urn den Stellenwert des Gewaltfilm- beziehungsweise Horrorvideokonsums besser

beurteilen zu konnen.
Auch wenn wir in der dargestellten Untersuchung nur wenige Mediator-Variablen

beriicksichtigt haben, Wh sich die Annahme einer generellen monokausalen Aggressions
stimulation beziehungsweise einer allgemeinen Schulle istungsminderung infolge H or ror
videokonsums kaum aufrec hterhalten . So leistete der familiare H intergrun d (Familie intakt
VS. nicht intakt) einen groBeren Beitrag zur »Erklarung- der Aggressivitat als jede andere

Variable .
Letztli ch bleibt zu wiinschen, daB kiinftige U nte rsuchungen in diesem Bereich sich noch

griindlicher mit den Bedingungen befassen, un ter denen dem Konsum von filmischer
Gewalt eine besondere Bedeutu ng hinsichtl ich Aggressivitiit, Schullcistungen, Angstlich
keit , Einstellungcn, Werten und andercr po tentieller Wirkungsbereichc zu kommt.
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