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St3ndig in Verbindung 
Aufwachsen im Internet- und Handy-Zeitalter 

Die heute 12- bis 19-Jahrigen stehen mit ihren Freunden und Bekannten fortlau-

fend per Facebook, Skype, SMS oder WhatsApp in Verbindung. Sie suchen im Netz 

nach lnformationen, schauen sich lustige Videos an, vertiffentlichen eigene Fotos und 

MusikstOcke und erkunden Online-Spiele. Das alles ist mit einer Reihe von Chancen, 

aber auch mit Risiken verbunden. Soziale Probleme ktinnen sich durch ungOnstige 

Mediennutzung verstarken. 

Heutige Jugendliche wachsen im Internet
und Handy-Zeitalter auf. Tatsiichlich wen
den sich Miidchen und Jungen den neuen 
Medien meist mit groBer Begeisterung zu: 
In Deutschland verfugen laut JIM-Studie 
(Medienpiidagogischer Forschungsverbund 
Si.idwest 2012) aktuell 96 % der Jugend
lichen zwischen 12 und 19 Jahren i.iber ein 
eigenes Mobiltelefon; dabei ist jedes zweite 
Gerat bereits ein internetfahiges Smartpho
ne. 87 % der Jugendlichen haben zudem 
einen Computer mit Internet-Anschluss 
im eigenen Zimmer. Internet-Nutzung ge
hort zumAlltag: 91 % der Jugendlichen in 
Deutschland gehen mehrmals pro Woche 
online, 68 % tiiglich. 

Die Handy- und Internet-Nutzung Ju
gendlicher ist vor allem gekennzeichnet 
<lurch die aktive Teilnahme am Web 2.0, 
dem sogenannten Mitmach-Web, bzw. an 
den Social-Media-Diensten, wie Foren, 
Chat-Rooms, Online-Communitys und So
cial-Networking-Diensten - Kommunikati
on steht fi.ir sie im Zentrum: In Freundschaf
ten und Liebesbeziehungen werden SMS
Botschaften ausgetauscht (manchmal Dut
zende pro Tag) und es wird per Handy te
lefoniert. Zudem stehen die Jugendlichen 
i.iber Facebook mit ihren Freunden in re
gelmiiBigem Kontakt: Sie teilen mit, was 
sie gerade tun und wie sie sich fi.ihlen, sie 
verabreden sich zu Partys undVeranstaltun
gen, schicken einander Gri.iBe und Fotos, 
Witze, Internet-Links und Videos. Online
Kommunikation bedeutet fur Jugendliche 

74 

meist nicht das Eintauchen in eine fremde 
Welt, sondern eine zusiitzliche Verbindung 
zu ihren Freunden, die sie ansonsten auch 
~eiterhin personlich in der Schule treffen, 
mit denen sie nach der Schule gemeinsam 
,,abhiingen" oder im Verein und beim Sport 
zusammen aktiv sind. 

Neben der Kommunikation nutzen Ju
gendliche das Internet zur Unterhaltung: 
Sie schauen sich Videos auf Youtube an 
und laden sich Musik herunter. Zudem 
dient das Internet als Informationsme
dium: Google-Recherchen gehOren zumAll
tag und werden auch fi.ir Schule und Aus
bildung genutzt. Den vierten und letzten 
groBen Bereich der Internet-Nutzung bil
den die Spiele, seien es aufwiindige Online
RoUenspiele (z.B. World ofWarcraft) oder 
kleine Social-Games bzw. Browser-Games 
(z.B. Farmville). 

Chancen der Internet- und 
Handy-Nutzung 

Bei der in der Jugendphase so wichtigen 
AblOsung vom Elternhaus und Integration 
in Peer-Groups helfen Internet und Handy, 
denn sie erlauben es Jugendlichen, selbst
bestimmt und ortsunabhiingig rund um 
die Uhr ihre Peers zu kontakten (Doring 
2003). Ebenso spielt die mediate Kommu
nikation eine wichtige Rolle bei den ersten 
Erfahrungen mit Liebe und Sexualitdt. Der 
textbasierte Flirt per Facebook-Nachricht 

oder SMS reduziert Schi.ichternheit und 
erleichtert die romantische Beziehungsan
bahnung. Bei sexuellen Problemen helfen 
zahlreiche Online-Beratungen und Foren, 
in denen ,,peinliche" Fragen anonym ge
stellt werden konnen (z. B. http://profamilia. 
sextra.de; www.kidshotl ine.de). Auch 
Google-Recherchen, die Online-Enzyklo
piidie Wikipedia und Pornoseiten werden 
genutzt, um sich in Text und Bild detail
liert i.iber sexuelle Techniken zu informie
ren, die in der elterlichen und schulischen 
Sexualaufkliirung oft nebulas bleiben (vgl. 
Doring 2012b). 

Gemeinschaftserleben und Jdentitdts
findung konnen <lurch zahlreiche Online
Communitys untersti.itzt werden, die un
ter anderem Jugendlichen mit korperli
chen Handicaps, mit nicht-heterosexueller 
Orientierung (www.younggay.de), mit zwi
schengeschlechtlicher Identitat oder mit 
binationaler Herkunft (deutsch-ti.irkisch: 
www.vaybee.de) eine Anlaufstelle bieten 
(Hugger 2009). Online-Kontakte sind hier 
meist der erste Schritt aus der Isolation, 
ziehen Offline-Kontakte nach sich, erschlie
Ben soziale Untersti.itzung und fordern die 
Selbstakzeptanz. 

Nicht zuletzt kann das Internet fur die 
Studien- und Berufswahl eingesetzt sowie 
fur kreativen und kiinstlerischenAusdruck 
genutzt werden. Etwa 10 % der Jugend
lichen publizieren eigene Videos und Web
logs, tauschen im Internet selbstproduzierte 
Musiksti.icke, Geschichten und Zeich-
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nungen aus (z. B. Kunstplattform www. 
deviantart.com; Musikplattform: www. 
soundcloud.com), engagieren sich politisch 
und sozial (z. B. Schiller helfen Schiilem: 
www.shs-projekt.de). 

Risiken der Internet- und Handy-Nutzung 

Welche individuellen Chancen und Risiken 
das Internet mit sich bringt, hiingt ma~geb
!ich von der Art und Weise der Nu tzung ab. 
Und hierin unterscheiden sich Jugendliche 
in Abhiingigkeit von Personlichkeitseigen
schaften, Bildungsstand, Alter und elter
licher Begleitung der Mediennutzung sehr 
stark: Soziale Unterschiede und digitale 
Ungleichheiten verstiirken sich wechselsei
tig - es greift hiiufig das biblische Matthiius
Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben. Sozial 
kompetente und im Elternhaus geforder
te Jugendliche entwickeln meist konstruk
tive Nutzungsweisen, stiirken ihre sozia
len Bindungen, erweitem ihren Horizont, 
lernen dazu. 

Jugendliche mit schwierigen psycho
sozialenAusgangsbedingungen laufen eher 
Gefahr, Nutzungsmuster zu entwickeln, die 
sich schiidlich auswirken: Sie fliichten viel
leicht vor einer trostlosen familiiiren Situa
tion und fehlenden Zukunftsaussichten in 
Online-Spiele und nutzen diese exzessiv bis 
suchtiihnlich. Sie !assen sich vielleicht nur 
deswegen wahllos auf sexuelle Online-Kon
takte mit Fremden ein oder priisentieren 
sich sehr freiziigig auf Facebook, weil sie 
Aufmerksamkeit und Liebe vermissen. Sie 
suchen sich vielleicht mit ihren Essstarun
gen im Internet Gleichgesinnte, die selbst
schiidigende Denk- und Verhaltensweisen 
unterstiitzen (z.B. in Pro-Ana- und Pro
Mia-Foren, in denenAnorexie und Bulimie 
als Lebensstile propagiert :werden). Sie (as
sen sich vielleicht von ihren eigenen Frust
rationen dazu verleiten, andere im Internet 
zu mobben oder zu beleidigen. Sie wissen 
als AuBenseiter vielleicht nicht, wie man 
sich im Internet attraktiv priisentiert und 
sozialvertriiglich verhiilt, so <lass sie auch 
online ausgegrenzt und ausgelacht werden. 

sonlichkeitsrechten beim unautorisierten 
Veroffentlichen privater Fotos von Dritten; 
vgl. Doring 2012a). 

Risiken gehen jedoch bei weitem nicht 
nur vom eigenen Verhalten aus, sondern 
auch von nicht altersgerechten Online
Inhalten sowie Beliistigungen van Erwach
senen und Peers: Auf der Videoplattform 
Youtube etwa gehoren ,,Hater" zum All
tag, die andere Youtuber(innen) mit of
fentlichen Hasskommentaren iiberziehen, 
sie als ,,hiisslich", ,,dumm" oder ,,schwul" 
betiteln und ihnen teilweise sogar den Tod 
wiinschen. • 

Neben dem Risiko, <lass sich ohnehin be
stehende psycho-soziale Probleme und so
ziale Unterschiede im Zuge einer ungiins
tigen Intemet-Nutzung verstiirken, kann 
mangelnde Medienkompetenz bei alien Ju
gendlichen die Gefahr in sich bergen, nega
tive Erfahrungen im Netz zu sammeln (et- § 
wa <lurch gedankenlose Preisgabe sensibler ~ 
personlicher Infonnationen) oder gar straf- J 
fiillig zu werden (z. B. <lurch Verletzung von E 

Urheberrechten beim illegalen Downloa- ~ 
~ 

den von Musik und Filmen oder von Per- o 
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