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Torsten Linke 

 

Zusammenfassung 
Der Beitrag 
text der Kinder- und Jugendhilfe. Im Rahmen einer Studie wurden acht Interviews mit Jugend-

 und mit dem Kodierverfahren der Grounded Theory ausgewertet. Dabei wurde 
speziell das Konzept der R . Die Ergebnisse verwei-
sen auf unterschiedliche Bedarfe der Jugendlichen zu sexuellen Themen und auf die Bedeutung 
eines Vertrauenskonzeptes. Im Beitrag werden exemplarisch zwei Interviews vorgestellt die als 

mit der Jugendhilfe, der Auswirkungen auf Entwicklungsaufgaben und die Gestaltung des wei-
teren Lebensweges nach Auszug aus der Jugendhi
speziellen Bedarfen von Jugendlichen zu sexuellen Themen, verweisen die Ergebnisse auch auf 

 

 S
hilfe, Vertrauen, Arbeitsbeziehung, Care Leaver, Leaving Care, Grounded Theory 

 

Sexual pedagogy as a support offer in coping with developmental tasks in socio-pedagogi-
cal contexts 

Abstract 

The article referes to several possibilities and the importance of sexual education in regarding 
child and youth welfare. As part of a study, eight interviews with young people were conducted 
and have been evaluated by using the method of grounded theory. The concept of the reflexive 
grounded theory was especially taken into account. The results point to the different needs of 
young people on sexual issues and to the importance of a concept of trust. In the article, two 
interviews are presented as examples, wich are used as contrasting cases with regards to the 
existing concepts of trust, cooperation with youth welfare, the effects on developmental tasks 
and the design of the further life path after leaving youth welfare. In addition to the special 
needs of young people on sexual issues, the results also refer to the importance of a successful 
transition from youth welfare to an independent life. 

Keywords: sexual pedagogy, sexual education, prevention, sexual violence, youth welfare, child 
and youth services, trust concept, care leaver, leaving care, grounded theory methodology 
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1. Einleitung 

mein Bildungsangebote zu sexuellen Themen verstanden werden, die sich an alle Altersgruppen 
richten und sowohl formale, non-formale und informelle Bildungssettings umfassen. Richtet 
sich die Perspektive auf die Adressat*innen dieser Angebote, kommen somit individuelle Bil-
dungsprozesse in den Blick, die von Professionellen begleitet werden. In einer Erweiterung des 

Institutionen und ohne Einfluss von Professionellen statt  beispielsweise unter Gleichaltrigen 
in der Peer-Group (Linke, 2020).  

Im vorliegenden Beitrag wird sexuelle Bildung speziell im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe 
betrachtet. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden  teils synonym  auch die 

nd An-
 Veranstaltungen bezeichnet. Die Be-

Schmauch, 2016
elgruppen, an die sexu-

elle Bildung im Rahmen der Kinder- 

greifend besser geeignet, um den prozesshaften Charakter von (Selbst-)Bildung zu unterstrei-
chen und den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden. Generell wird der Bildungsbe-
griff weiter gefasst und offener be -erziehung und 
-
ventiver Hinsicht, orientiert sind (Kluge, 2013; Sielert, 2016; Valtl, 2013). 

 1 SGB - und Jugend-

Beitrag speziell auf Fragen zur sexuellen Entwicklung, zu sexualisierter Gewalt und in diesem 
Kontext zu sexueller Bildung bezogen. Die Aufgaben und Angebote der Kinder- und Jugend-

 2 SGB VIII). Im Beitrag werden Angebote der Jugendarbeit 
 11 SGB  27 ff. SGB VIII) benannt. In den Interviews 

lassen sich Ergebnisse zu Erfahrungen Jugendlicher in unterschiedlichen Angeboten der Ju-

gang und die Akquise von Interviewpartner*innen eine wichtige Kooperationspartnerin. In der 

 Heimerziehung nach 
 34 SGB VIII, fokussiert. Hier konnten Erkenntnisse gewonnen werden, die aus Sicht des Au-

tors  

Das Forschungsinteresse richtet sich in diesem Beitrag vor allem darauf, welche Bedarfe Ju-
gendliche im Kontext sexueller Themen haben, wie sie Angebote sexueller Bildung erleben und 

in einem Kontext mit den Sozialisationsbedingungen und anhand zentraler Entwicklungsauf-
gaben des Jugendalters betrachtet. 
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2. Theoretische Einbettung 

2.1 Sexuelle Entwicklung im Kindes- und Jugendalter 

eine 

lichen, von der Kinder- und Jugendhilfe als eine wichtige Aufgabe wahrgenommen werden 
den bestimmte 

-
partnerschaftliche und sexuelle Beziehungen (Eschenbeck & Knauf, 2018). 

ns und 
Begehrens beim Mensch im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung und der sexuellen So-
zialisation, insbesondere in der Phase der Kindheit bis zur Vorpuber

 

mit Beziehungen vom Kindesalter an (Beziehungsgeschichte) und die Erfahrungen mit dem 
Geschlecht (Geschlechtsgeschichte) (ebd., S. 67). Kinder erleben und erfahren von Geburt an 

angenehm, sinnlich und wohltuend erfahren (Quindeau, 2012, 2014). Damit wird die Bedeu-
tung der Sozialisationsinstanzen, in denen Kinder und Jugendliche diese (nicht-sexuellen) Er-

 

Neben den oben genannten Kriterien verweisen auch die Erkenntnisse im biologischen und 
entwicklungspsychologischen Kontext zur sexuellen Entwicklung bei Kindern und Jugendli-
chen auf einen fachlichen Auftrag in Bezug auf sexuelle Bildung. Neben den wichtigen Mei-
lensteinen der kindlichen Sexualentwicklung ist in Bezug auf die geschlechtlich-
Reife und die entwicklungspsychologische Entwicklung das Jugendalter von Bedeutung 
(Linke, im Druck
die biologische Geschlechtsreife bis zum Alter von ca. 14 Jahren (Scharmanski & Hessling, 

 % der Personen (die sich dem weiblichen Geschlecht 
zuordnen) an, bis zum Alter von 14 Jahren ihre erste Menstruation gehabt zu haben, und 16 

Geschlecht zuordnen, tritt die Geschlechtsreife bis zum Alter von ca. 14 Jahren ein (Bode & 
Hessling, 2015; Scharmanski & Hessling, 2022a). D
Teil der Jugendlichen sexuell aktiv ist. Ab dem 14. Lebensjahr zeigt sich eine deutliche Zu-

 % der befragten Ju-
gendlichen Kusserfahrungen und ca. zwei Drittel Erfahrungen mit Petting gesammelt. Erfah-

wobei sich im Langzeittrend keine Zunahme zeigt (Bode & Hessling, 2015; Scharmanski & 
Hessling, 2022b). Nebe
aktiv im Bereich Solosex und machen Erfahrungen mit Selbstbefriedigung (Bode & Hessling, 
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Erwachsenen (bewusst und unbewusst) begleitet. Auch hier wirken Sozialisationsinstanzen auf 
die sexuelle Entwicklung von Heranwachsenden 
Schule, der Peer- r einen 

Struck & Wolff, 2016
n (Statistisches Bundes-

amt, 2022). 

Neben den oben genannten Entwicklungsaufgaben sind auch die Auseinandersetzung mit der 
eigenen , der sexuellen Orientierung und Geschlechterrollen von Bedeu-
tung (Eschenbeck & Knauf, 2018). In diesem Kontext zeigt sich, dass vor allem Jugendliche, 

zeigen kann (Oldemeier & Krell, 2016; Schmauch, 2022). In Bezug auf den angemessenen 
Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Sozialen Arbeit ist, laut Schmauch 

schlechtlichen Vielfalt wird im Beitrag nicht speziell vertieft, sondern auf allgemeine Aspekte 
und Fragen sexueller Bildung und den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Zusammenhang 
mit der Jugendhilfe eingegangen. 

2.2  

wurde lange als in der 
Kinder- und Jugendhilfe betrachtet (Thiersch, 2012; Winter, 2013). Nach den Aufdeckungspro-
zessen der letzten Jahre, insbesondere in Bezug auf (sozial- 1, gab 

Forschung und der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. dazu den Band von Retkowski, 
Treibel & Tuider, 2018 er, ob eine Tren-

in die 2000er Jahre mit dem 
Ergebnis, dass es in der Regel getrennte Vorgehensweisen und keine integrierten Konzepte gab 
(Weller, 2021)

Henningsen, 2018, 2019; Kavemann, 2016). Als ein Grund lassen sich 
die oben genannten Ereignisse und die daraus folgenden Erkenntnisse nennen.  

Die Perspektive, , 2018, 
S. 567) - und Jugendhilfe aus dem rechtlichen und fach-
lichen Auftrag des Achten Sozialgesetzbuches (SGB  1 
rung und der Schutz von Kindern und Jugendlichen als zentrale Aufgaben festgelegt. Werden 

eichen selbstbestimmt zu 

                                                 
1 

-Kolleg 
(Spiegel-

et al., 2020) und die in der DDR- ich et al., 2019). 
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1 SGB

Ebenso ist mit dem Kindeswohl und 

-
Kinderechtskonvention ergibt sich ein kla
stimmung und dem Schutz von Kindern (Artikel 3, 12, 13, 18, 19 [Unicef, 2022]). 

Bedeutung (Artikel 8 und 24 [Unicef, 2022]). Dies kann auf allgemeine Fragen der sexuellen 

heitssorge bezogen werden, auf Fragen im Kontext sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und 
ebenso auf das Thema sexualisierte Gewalt. Sexuelle Gesundheit ist im Anschluss an die Defi-

 J.). 

2.3 Sexualisierte Gewalt als besondere Herausforderung 

Sexualisierte Gewalt stellt einen besonders schweren Eingriff in die eines Menschen 

ren sexuelle Gesundheit auswirken (Kavemann et al., 
2016; Lohaus, Heinrichs & Konrad, 2018). Der Kinder- und Jugendhilfe kommt somit ein be-

zu. Sexualisierte Gewalt 
alen Kontexten und innerhalb der Peer Group auch in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe 

sene betreff

 

Zimmer-
mann, Neumann und Celik (201
als Kriterium an. Niedrige verbale Kompetenz scheint 

wichtiger Resilienzfaktor betrach

(Rendtorff, 2012). Der Verlauf einer Offenlegung ist allerdings auch von der Reaktion, dem 
 

troffene wenden (Kavemann et al., 2016). Sexuelle Bildung kann hier einen entscheidenden 
Beitrag leisten, die sprachliche Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen, ebenso bei Eltern 
und F , 

derung des Selbst 
damit des Eigensinns; beides Kriterien, die als Resilienzfaktoren gelten (Rendtorff, 2012; Wa-
genblass, 2012). 

- -
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B ). Mit Blick auf die Offenlegung sexualisierter Gewalt werden sogenannte Push-
und Pull-Faktoren benannt -Prozesse von Bedeutung sind (Kavemann et al., 
2016). Als Push-Faktoren, die das Sprechen und die Aufdeckung im Zusammenhang mit ande-

werden beispielsweise (mehr) von der 
das Vorhandensein einer Vertrauensperson, die Aufdeckung durch eine 

andere Person und das Wissen von einer Offenlegung anderer betroffener Personen 
(ebd.). Pull-Faktoren sind solche, die eine Person selbst zur Offenlegung und zu einer Aufde-
ckung motivieren. Hier sind beispielsweise zu benennen: allgemein die Erwartung einer Ver-

; die Hoffnung nach Sicherheit und dem Verhindern weiterer 
; der Wunsch, positive Zuwendung und Anteilnahme von anderen Personen zu er-

halten und eine Anerkennung des erfahrenen und empfundenen Unrechts zu erreichen (ebd.). 
Die Offenlegung und damit das ahrene sexualisierte Gewalt sind, ebenso wie 
der weitere Verlauf des Prozesses, neben der kommunikativen Kompetenz vor allem bei Kin-
dern und Jugendlichen vom Vorhandensein einer oder mehrerer Vertrauenspersonen 
(Kavemann et al., 2016; Zimmermann et al., 2010).

3. Forschungsinteresse und Fragestellung 

- und Jugendhilfe. Dabei zeigt sich neben 
dem Punkt der sexuellen Ent
dass der Umgang mit sexualisierter Gewalt Teil einer sexuellen Bildung sein muss. Das For-

interesse in der 
- und 

 den 
Adressat*innen und bei den stattfindenden Interaktionen (Stecklina, 2017). 

 

- ht von Jugendlichen 
(z.  (Linke, 2020, S. 21), 

- - und Jugendhilfe 
(z. B. formale, non-  

- ive Komponente von sexueller Bildung im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe (z. B. in Bezug auf Selbstbestimmung oder den Schutz vor 
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Im vorliegenden Beitrag soll folgenden Fragen, die sich aus diesem Interesse ableiten lassen 
 

1) Welche Bedarfe von Jugendlichen hinsichtlich sexueller Themen lassen sich (theore-
tisch und empirisch) beschreiben? 

2) lisation und die Lebenswelt Ju-
gendlicher auf sexuelle Bildung auswirken? 

3) Welche Erfahrungen haben Jugendliche mit Angeboten sexueller Bildung speziell in der 
Kinder- und Jugendhilfe gemacht? 

4) Welche Bedeutung haben soziale Beziehungen (speziell zu Professio
xuelle Bildung?  

4. Untersuchungsdesign 

4.1  

Die Untersuchung orientiert sich grundlegend am Forschungsstil der Grounded Theory (GT) 
(Strauss, 1994; Strauss & Corbin, 1996) 
ein (Breuer, Muckel & Dieris, 2019).  

Der Feldzugang - und Jugendhilfe als 
Gatekeeper*innen bote der offenen 

 11 SGB VIII) gestaltet. Den Jugendlichen in den Einrichtungen wurde ein Vor-

angeboten. Dadurch sollte eine Situation geschaffen werden, in der die Jugendlichen die for-

 die Interviews fanden erst nach den 
Workshops (zwei Termine pro Einrichtung) statt. Dadurch sollte auch ein Wissensaustausch 

ihrer Lebenswelt weitergeben, gibt die forschende Person etwas von ihrem Expert*innenwissen 

men der Jugendlichen offen sein und wurden bewusst nicht als Gruppendiskussionen geplant. 
In zwei der kooperierenden Einrichtungen der offenen Jugendarbeit gab es ein Interesse der 

Workshop
nanz der Jugendlichen auf den Workshop war positiv, daraus ergaben sich drei Interviews. Auf-
grund der  es zeigte sich 
bereits die Bedeutung der Jugendhilfe  
hilfe hergestellt. Dabei wurden weitere Einrichtungen der Jugendarbeit, der Jugendberatung 

 13 SGB  27 ff. SGB VIII) aufgesucht und insgesamt 

erview nur bedingt 

zen.  

Die Erhebung eitfad s mit den Jugendlichen 
(N=8, 15 19 Jahre, Dauer 0:35 Std. 1:35 Std.) (Hopf, 2008). 
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transkribiert und mit den Kodierverfahren der Grounded Theory ausgewertet (Strauss, 1994; 
Strauss & Corbin, 1996). 

f4 genutzt, die Auswertung fand zum Teil digital mit dem Programm MAXQDA statt. Im Ko-
dierprozess wurde zwischen digitaler und analoger Arbeit mit dem Datenmaterial gewechselt, 

 

 

 
Abbildung 1. Ablauf Forschungsprozess (Linke, 2020, S. 23) 
 

4.2 Analyse nach der Grounded Theory 

fende) Phasen unterscheidet: offenes, axiales und selektives Kodieren (Strauss & Corbin, 1996) 
theoretischen Sampling und ein 

 zentrale Merkmale. Der gesamte Analysepro-
zess wird durch das Schreiben von Memos (beispielweise Forschungsnotizen, Interpretationen) 
begleitet (Strauss, 1994). ennt Strauss (1994) wichtige Faustregeln: 
E Verwendung von In-Vivo-Codes, die Dimensionalisierung 
von K  und die Erarbeitung eines 
Kodierparadigmas (ebd.). In der ersten Phase des Kodierens, dem offenen Kodieren, werden 

 162). Diesen 
Prozess des Kodierens definieren Muckel und Breuer (2016, S. 164) als intensives Ringen um 

. die Forschenden 
selbst sich an Alltagsbegriffe anlehnen, nach theoretischen Begriffen be-
nannt werden (ebd.) 

-Vivo-  (ebd., 
S. 60). Das offene Kodieren erfolgt zu Beginn kleinschrittig, durch ein Ko
Jeder Zeile wird dabei ein Kode zugeordnet (Strauss & Corbin, 1996). 
samte Interview erfolgen oder auch durch qualitative Vorauswahl anhand des Forschungsinte-
resse und der Fragestellung, indem nach einem Vertrautwerden (durch die Transkription und 

bereits etwas 
 kodiert werden. Nach der Erfahrung des Forschenden enthalten 

en Personen oft wichtige Aussagen und sollten immer 
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erste Verdichtung und Strukturierung, indem Kodes verglichen und zusammengefasst und wei-
tere Textstellen bestehenden Kodes zugeordnet werden. 

In der zweiten Phase, dem axialen Kodieren, geht es darum, die sogenannten Achsenkategorien 
zu bestimmen und deren Beziehungen zueinander herauszuarbeiten. In diesem Arbeitsschritt 

 sind diejenigen Kodes (oder deren Zusammenfas-

Hinblick auf den Forschungsfokus erkennen lassen  (Muckel & Breuer, 2016, S. 164). Eine 
Kategorie soll ein hohes Integrationspotential besitzen und deren Bezeichnung soll sich auf 

Kodes zu einer Kategorie zu-
sammengefasst und in diese integriert werden. Ein Kode und dessen Kodebezeichnung 
zu einer Kategorie werden, in die dann weitere Kodes integriert werden (ebd.). Das Integrati-
onspotential einer Kategorie ergibt sich auch aus deren Dimensionalisierungspotential. Die Ka-
tegorie bzw. die integrierten Subkategorien/Kodes, die als Eigenschaften die Kategorie definie-

zwischen zwei Polen aufgespannt. Dies 
Die Kategorien, die sich 

gestellung als relevant erweisen, werden innerhalb eines Paradigmas in Beziehung gesetzt. Um 

weitere Kategorien (auch Subkategorien und Kodes) gruppiert und mit dieser in Beziehung 
gesetzt. Dabei werden die Kategorien verschiedenen Perspektiven des Paradigmas zugeordnet: 

 Bedingungen, intervenierende Bedingungen, Kontextbedingungen, Handlungen 
und Strategien und Konsequenzen. Es soll ein 

 (Muckel & Breuer, 
2016, S. 165) werden.  

In der dritten Phase, dem selektiven Kodieren, wird versucht, die gefundenen Achsenkategorien 
 

(e ). Hier geht es dann, ausge-
um die Ausformulierung einer Theorie, die sich aus den 

Beziehungen anhand des Datenmaterials beschrieben, interpretiert und diskutiert. In dieser 
Phase werden die oben genannten rend des Forschungsprozesses und 
vor allem bei der Auswertung entstanden sind. Diese Memos , um einen 
Text zu schreiben, in dem die Theorie entwickelt und dargelegt wird. Diese Theorie wird an 
den Daten, beispielsweise am Interviewma
1996). 

Diese hier sehr linear und in ihrer eher technologischen Abarbeitung beschriebenen Prozesse 
sind in der Forschungspraxis eingewoben in eine reflexive Suchbewegung der forschenden Per-
son, die sich zwischen Vorwissen und Vorannahmen, theoretischem Wissen und empirischen 

Fachliteratur und vorhandenen Studienergebnissen, das Schreiben von Memos und das Entwer-
fen von Modellen und Diagrammen (im Sinne des Paradigmas der GT) sind dabei wichtige 

Breuer, Muckel & Die-
ris, 2018
geht um eine Konzeptualisierung unter Einbezug von theoretischem Wissen und von Feldwis-
sen (ebd.). Das Schreiben von Memos dient, ebenso wie die Interpretation in einer Forschungs-
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gruppe, auch dazu, die Kategorien inhaltlich zu entfalten, theoretisch anzureichern, auszudiffe-

anderen Punkten Inhalt eines Memos sein (ebd.). Vor allem der Einbezug von Literatur in die-

ssen, nicht mehr ausgeschlossen, sondern in ein 
reflexives Konzept integriert (ebd.). Ziel ist eine reflexive Offenheit zum Gegenstand zu errei-

 Breuer & Muckel, 2016). Neben for-

Vorgehen und der Einbezug von Vorwissen, theoretischem Wissen und empirischer Erkenntnis 

die D

lage 
entwickelt und welche theoretischen Ableitungen sich hier vornehmen lassen. Studien im Be-
reich der Grounded Theory, die meist ein bestimmtes Feld, einen Sozialraum und eine ausge-

Reichweite (Sander-
mann & Neumann, 2018). Es geht meist um konkrete Ableitungen und Aussagen zu einem 

The-
orien als Werkzeuge des professionellen Handelns gedacht werden und sollten Antworten auf 
praxisrelevante Fragen , beispielsweise: Was ist professionell? Und: Was bedeu-
tet professionelles Handeln in einer bestimmten Situation? (Herwig-Lempp, 2014). 

4.3 Reflexion des Forschungsprozesses 

Der gesamte Forschungsprozess war durch eine systematische reflexive Einbettung gekenn-
zeichnet und orientierte sich dabei an der Reflexiven Grounded Theory (Breuer & Muckel, 
2016; Breuer, Muckel & Dieris, 2018). Somit waren ausgehend von der Ausarbeitung eines 

Forschung (Linke, 2020). Reflexion fand sowohl im Rahmen einer selbstreflexiven Verortung 
statt, beispielsweise durch das Schreiben von Memos, als auch in Kleingruppen im Rahmen 
von Forschungskolloquien, in denen Ergebnisse diskutiert wurden.2 Die Arbeit im Forschungs-
prozess wurde dokumentiert und transparent dargelegt (ebd.). Eine Validierung der Ergebnisse 

rden. Aufgrund des 

sich, dass der erneute Kontakt zu den Personen nicht aktiviert werden konnte. Einerseits weil 
interviewte Jugendliche kein Interesse daran signalisierten oder andererseits kein erneuter Kon-
takt nach dem Interview zu Stande kam, beispielsweise besuchten einige Jugendliche nicht 

gen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter sind hier zu reflektieren  
-Groups in 

                                                 
2 

an der Hochschul ia -Leon Feld-
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den kooperierenden Jugendklubs. Dadurch konnte auch eine Idee, mit den Gruppen aus den 
en Termin Ergebnisse der Arbeit zu diskutieren, nicht umgesetzt 

ie Studie nicht umgesetzt werden. Jedoch kann das Vorgehen beim Feldzugang (siehe 
Kapitel 4.1) sowohl hinsichtlich der gelungenen Kooperation mit der Jugendhilfe als auch mit 
dem Workshopangebot an die Jugendlichen als ein Zugang reflektiert werden, der partizipative 

 

5. Darstellung der Ergebnisse 

Bildung von Kat
aufzuzeigen. Dabei bestimmen die oben genannten Fragen den Fokus der Auswertung (siehe 
Kapitel 3). Im Anschluss daran wird ein Paradigma vorgestellt, in dem die Ergebnisse zusam-
menge
vorzustellen. 

bis zur Voll-

unterscheiden sich hinsichtlich des Zugangs in die Jugendhilfe (in einem Fall erfolgte dieser als 
sogenannte Selbstmelder*in, in dem anderen Fall du

wirkungen auf die individuelle Entwicklung. Es ergeben sich unterschiedliche Einordnungen 
bzgl. der Dimensionierung zentraler 

 214).  

5.1 Falldarstellungen 

5.1.1  

Ausgehend von den oben genannten Fragen (siehe Kapitel 3: Welche Bedarfe von Jugendlichen 

nen sich Gegebenheiten in Bezug auf die Sozialisation und die Lebenswelt Jugendlicher auf 

iehungen 
steht und der sich auf ihre sexuelle Entwicklung auswirkt. 

 Also, 

tota  (D_4)3  

Dominique berichtet von sexueller Gewalt durch den eigenen Vater im Kindesalter. Sexuelle 

                                                 
3 In der Auswertung wurde mit MAXQDA gearbeitet. Daher werden hier keine Zeilennummern angegeben, son-
dern die Absatznummern, die das Programm anlegt und nach denen das Transkript strukturiert wird. 
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werden und somit als ein relevantes 
Auswirkungen auf den Sozialisationsprozess und die psychische Entwicklung (Lohaus et al., 
2018; Mosser, 2018). 
tung, vorgenommenen subjektiven qualitativ-negativen Einordnung der Lebensphase Kindheit 

Vertrauens in die Institution Familie verbunden.  

eigentlich relativ gut. Auch zu meiner Mutter, aber seit der Situation  Und ja, meine Mutter, 
das Vertrauen wurde halt sehr schnell weniger. Weil ja, sie hat sich halt gegen ihr Kind ent-

(D_24) 

Im Interview berichtet Dominique von einem Prozess des Vertrauensverlustes innerhalb der 
Familie. Nach einer ersten Intervention infolge einer Offenlegung und eines gerichtlich ange-

 Besuchsverbots des Vaters, zieht dieser wieder in die Wohnung ein, es 
kommt zur Geburt eines Geschwister und in der Folge zu einer Tabuisierung der sexuellen 
Gewalt und zu einer Bagatellisierung (neben den Eltern auch von anderen Familienmitgliedern 

ernstgenommen. Eine wichtige Erfahrung, die Dominique jedoch bereits in der Kindheit macht, 

e Interven-

enspersonen ist ein wichtiger Faktor bei der Offenlegung sexualisierter Gewalt (siehe Kapi-
tel 2.3). Mit einem Fokus achsende (Eschen-
beck & Knauf, 2018) zeigt sich, dass sich die Sozialisationsbedingungen in der Herkunftsfami-

, beispielsweise 
bei der schulischen Bildung:  (D_34); 
Freizeitgestaltung: t  
(D_163); Zutrauen und Selbstwirksamkeit meine Eltern  Sie haben gesagt, mein Charak-

e nie irgendw  
(D_30). 

 

eschlagen und da habe 

der- und Jugendnotdienst. (D_157) 

 der Jugendklub hat mich 

die aber nicht vorhanden ist bzw. war. (..) Ja, das hat mich eigentlich so zu dem Menschen 
gemacht, der ich heute bin so   (D_8) 

Hier lassen sich die beiden anderen Fragen bzgl. des Forschungsinteresses einbinden (siehe 
Kapitel 3): Welche Erfahrungen haben Jugendliche mit Angeboten sexueller Bildung speziell 
in der Kinder- und Jugendhilfe gemacht? Welche Bedeutung haben soziale Beziehungen (spe-

 

und vertraut auf die Hilfe der Polizei und der Jugendhilfe (in Form des Jugendnotdienstes, des 
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wichtigen Ort. Dominique legt die sexuelle Gewalt in diesem Moment zum zweiten Mal ge-
Sie zeigt 

Dies ist nur in 
fessi-

zung agieren. In Bezug auf das Handeln ist dabei von Bedeutung, ob 

tigen Entwicklungsaufgaben arbeiten (beispielsw ich hab da Sachen ge-
lernt (D_163);  ich konnte so sein wie ich wollte (D_163); Sexuelle Bil-

sich abends mit uns ins Wohnzimmer gesetzt und haben dann auf einmal angefangen 
 (D_176); soziale Interaktion: jeder hat so einen anderen Standpunkt ge-

habt (D_169). 

nommen, ernstgenommen un
Erfahrungen im Gruppen- 
positiv auf die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters auswirken (ebd.). Dominique berichtet 

. 

Die in Kapitel 3 formulierten Fragen zum Forschungsinteresse beinhalten verschiedene Punkte, 
die Bedarfe der Jugendlichen, die sich analysieren lassen (Frage 1), die Gegebenheiten im Rah-
men der Sozialisation und der Lebenswelt (Frage 2), die Erfahrungen mit sexueller Bildung  
insbesondere im Kontext der Jugendhilfe (Frage 3)  und die Bedeutung der sozialen Bezie-
hungen zu Professionellen (Frage 4). Diese sich aus den Fragen ergebenden Punkte werden im 
Kodierparadigma anhand der kodierten Daten deutlich, verortet und in einen Zusammenhang 
gebracht. 

Mit Blick auf das In-Beziehung-setzen von Kategorien i
Zusammenfassung vornehmen: Sexuelle Gewalt kann hier als ein relevantes Ereignis betrachtet 

im Sinne der angestrebten Offenlegung. Vertrauen kann dimensioniert werden zwischen einem 
Pol mit viel Vertrauen und einem mit keinem, bzw. einem hohen Misstrauen und die Vulnera-

hier beispielsweise in der Familie die nicht vorhandenen Vertrauenspersonen, die nicht dauer-
haft stattfindende Trennung von der Tatperson, eine Bagatellisierung der sexuellen Gewalt und 

selbst aktiv und nimmt eine erste Offenlegung vor, es zeigt sich eine aktive Handlungsstrategie. 

sucht. Diese Suche ist verbunden mit einem Ver

zu einem sicheren Lebensumfeld und zu Bedingungen, in denen Dominique sich im Rahmen 
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aufgaben sensibel und angemessen begleitet werden. Eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung 
und das Herstell  

Im Fall von Dominique zeigen sich mehrere der Push- und Pull-Faktoren, -
Prozesse von Bedeutung sind (Kavemann et al., 2016, S. 95 ff.). Als Push-Faktor kann hier vor 

mit der Gewissheit zu 
leben, dass es vielleicht irgendwann vorbei ist  (D_34) (ebd., S. 97 f.), als Pull-Faktoren die 
Erwartung der das Streben nach Sicherheit und die Anerken-
nung des erfahrenen und empfundenen Unrechts Ich konnte mit meinem Vater nicht mehr 
allein zu Hause sein, weil ich dann panische Angst gekriegt hab (D_24); Alle auf einmal auf 
der Seite von meinem Vater, wo der sich dann entschuldigt hat, haben alle gesagt, ja es ist ok 

 (D_32) (ebd., S. 107). 
Gelingen ist in diesem Zusammenhang die oben beschriebene vorhandene ausreichende kom-
munikative Kompetenz und das Vorhandensein von Personen, die eine Offenlegung ernst neh-

pitel 2.3). 

 

 
Abbildung 2. Paradigma Fall Dominique (eigene Darstellung) 
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5.1.2 e
gesetzt haben  

Ausgehend von den in Kapitel 3 benannten Fragen zum Forschungsinteresse (Welche Bedarfe 
von Jugendlichen hinsichtlich sexueller Themen lassen sich [theoretisch und empirisch] be-
schreiben? Wie 

 

So hat er [Anm.: Stiefvater] gesagt, ja Montag nimmst du aber gleich, packst deine Sachen  
nimmst die gleich mit in die Schule (..) was sollte ich denn anderes machen [ ] meine 

 der Schulleiter hat dann das Jugendamt an-
gerufen, das Jugendamt dann in [Ort C] und dann hat mich [Ort C] irgendwann abgeholt. Aber 
nach der Schule  (L_53). 

HzE also Hilfen zur Erziehung geworden 55) 

Luca berichtet im Interview von Konflikten in der Familie, vor allem zu seinem Stiefvater. Eine 

beitete. Obwohl der Stiefvater diese von Beginn an abgelehnt habe, sei, aus Lucas Sicht, die 
 bezieht Luca vor allem auf sein Verhalten. Aus Lucas 

ich fand es hat mir wirklich sehr 
geholfen  ic  sie dann nicht mehr kommen 
konnte
den Eltern zu gestalten, diese zu einer Mitwirkung zu motivieren und die Eltern scheinen die 

Konzept empfunden zu haben auf jeden Fall gabs dann halt immer Streit wenn die da war 
weil ich dann angeblich irgendwie anders (L_125). Nachdem der Stiefvater die SpFh als 
Hilfe generell ablehnt und diese nicht mehr in die Wohnung kommen darf, wird die Hilfe vom 

schlimmer und immer schlimmer
die Entscheidung der Eltern, dass er aus-

Aufmerksam-
keitsdefizit- und , die er seit der Kindheit habe dann mit sechs Jahren 
war ich dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie durch mein ADHS  (L_13). Die Eltern 

dung der Schule vom Jugendamt in Obhut genommen und in einer Inobhutnahmeeinrichtung 
untergebracht. Die Eltern brechen den Kontakt, nachdem Luca in einer Heimeinrichtung unter-

dass er die F

tark 
auf Lucas seelisches Wohlbefinden und die psychische Entwicklung aus. 

hat ich halt auch eine Zeit lang Tabletten gekriegt so Antidepressiva aber da von dem Zeug war 
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An dieser Stelle soll der Fokus auch auf die beiden anderen Fragen bzgl. des Forschungsinte-
resses gerichtet werden: Welche Erfahrungen haben Jugendliche mit Angeboten sexueller Bil-
dung speziell in der Kinder- und Jugendhilfe gemacht? Und: Welche Bedeutung haben soziale 

 

gen 

m Druck), lebt Luca im Heim und ist auf die Begleitung der Fa

sse nur teilweise. Ein Grund, 

einrichtungen das war ein anderes Heim weil ich mich in (Ort C) nicht perfekt benommen 
(L_59)  der 

nach (Ort H) gezogen, weil seine Freundin da einen besseren Job gekriegt hat  L_191) und 
ha-

ben es zwar mehrm L_207; 
na es gab so einen Kummerkasten zum Bespiel aber den hat nie wirklich jemand ernst 

genommen  (L_233
beitsbeziehu

ie Ein-

jugendlichen Sexualentwicklung und die Kommunikationsangebote zu sexuellen Themen, vor 
allem,  zu sprechen 2). 

, die eine Erzieherin war da wirklich meistens die 

klich jedes Mal dasselbe 
 halt immer irgendwann genervt weil es immer nur 

das Selbe war 

chen bei den Jungs halt immer vor der T
 (L_261 281) 

Bedeutung, da n , und intime The-
men mit Jugendlichen  

sen Themen konfrontieren (Helfferich & Kavemann, 2016). Im Kontext der 
Sexualerziehung und der Gestaltung und dem Umgang mit Regeln zur sexuellen Entwicklung 

 in vielen Einrichtungen Verbote aufgrund des 
Schutzaspektes (ebd.). Es zeigt sich jedoch, dass diese Verbote die Kommunikation und das 

 
dann einer erzieherischen Einflussnahme entziehen. Es kann zu einer Geheimhaltung der Ju-

kommen, zu einer Verlagerung des partnerschaftlichen 
- au-

rhalb der Einrichtung (ebd.). Die von Luca geschilderten Erfah
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en Agierens zeigt sich auch darin, dass die Fach-

die Freundin (die ebenfalls in der Einrichtung lebt) die Pille nimmt, werden beide mehrmals 
darauf hingewiesen unbedingt 

durch Sex in 
 

gibt es keine 

Beisammensein aufgreifen. Entwicklungsaufgaben, wie das Gestalten einer Beziehung, werden 
lichen, in dem diese ihre 

nicht bekannt bzw. werden die Aussagen der Jugendlichen nicht ernst genug genommen. Die 

Wiederholungen zeigt und dadurch gelingt es nicht, ausreichend Vertrauen aufzubauen. Das 
Agieren der Fachkraft wird von Luca als aktionistisch und nerven
oben genannten 
Einrichtung, birgt nicht nur das Risiko, dass dabei auch ungewollte Schwangerschaften entste-
hen, sondern auch eagieren mit 
Verboten und damit die Auslagerung von als problematisch 
bewerteten kon-
struktiven und sachlichen Auseinandersetzung mit den Jugendlichen 
(Wolff & Norys, 2016). die 

 umfasst, mit dem Ziel, Jugendliche 

und die anderer Jugendlicher zu entwickeln (ebd. auch eine Kompetenz- und Wis-
sensvermittlung bei den  (ebd.). Luca berichtet nur vo

-
formalen und informellen Angeboten im Gruppen- 
kann. 

Die Arbeit an den von Luca benannten psychischen, emotionalen und seelischen Dispositionen 

- und Jugendpsychiatrie und den nega-
tiven Auswirkungen der Medikamentengaben, berichtet Luca keine spezifischen Situationen 

ten-
tiale analysieren, die mit Blick auf Selbstwirksamkeit, Partizipation und Wohlbefinden von Be-
deutung sind. 

 

ich hab halt weder Kraftraum Turnhalle oder Sportplatz benutzt, ich hab mir halt kurze 
Hosen angezogen, ein anderes T-Shirt, meine Laufschuhe und bin halt (.) 2, 3 Stunden joggen 

genommen 
Stunde gelaufen. (L_337 243) 



Sexuelle Bildung in 23
 

Perspektiven der empirischen Kinder- und Jugendforschung, Ausgabe 1/2023, Jahrgang 9(1) 

den. Auch die Schilderung des Auszugs aus der letzten Jugendhilfeeinrichtung kann als eine 

 

e ich dann mein restliches Ta-
schengeld von 95 Euro bekommen, war ich auch wenigstens froh, dass ich das hatte damit ich 
wenigstens zu meiner Schwester fahren konnte. Und mir noch was zu essen unterwegs 
holen konnte, weil es war (..) schon am Abend wo di
warum auch immer am Abend (.) so und auf jeden Fall bin ich dann (.) bin ich dann rauf zu 
meiner Schwester gefahren war mit den 95 Euro so die Karte hatte 65 Euro gekostet, tja waren 
dann waren es nur noch 30 Euro wollte mir aber auch noch was zu essen holen und nochmal 

lich auch noch so, so durcheinander wie ich war meine Jacke vergessen (.) musst ich mir noch 
eine neue Jacke kaufen  (L_81 83) 

 

 (.) sonst plan ich eigentlich nicht wirklich in die Zukunft, was Familie angeht so, weil 
kann immer was dazwischen kommen dann ist der ganze Plan im Arsch und dann musste wieder 

gen Ausbildung 
gucken oder was da nun ist, weil ich habe ja immer noch keinen Hauptschulabschluss.  
(L_413) 

und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen im Kontext der Jugendhilfe zu gestalten und einen ge-

Einfluss. Diese Beziehungen sind u. 

schaft, zur Gestaltung eines Coming Outs) und auch zu Partnerschaft und Familienplanung, 
aber auch weitere Entwicklungsaufgaben wie die schulische und berufliche Entwicklung und 
allgemein eine aktive Zukunftsgestaltung (Eschenbeck & Knauf, 2018). 

(siehe Kapitel 3) aufgegriffen und anhand des Kodierparadigmas betrachtet und in einen Zu-
sammenhang gebracht werden. Die Kategorien lassen sich in einem Paradigma wie folgt zu-
sammenfassen: 

dingungen, vor allem 

ben. Das Vertrauen in Erwachsene und in Institutionen wie die Schule und die Jugendhilfe ist 
gering, und auch das Zutrauen in sich selbst, in die Selbstwirksamkeit bzgl. einer Gestaltung 

bedingungen, die Luca selbst allerdings nur wenig kritisiert, sondern eher die Verantwortung 
bei sich sucht. Auch in Bezug auf Entscheidungen in der Jugendhilfe betrachtet Luca sein Ver-

 naja es war halt immer sehr viel zu tun, es waren halt 



24 Linke
 

Perspektiven der empirischen Kinder- und Jugendforschung, Ausgabe 1/2023, Jahrgang 9(1) 

,

Orte hat und die ihm vertraut sind. Eine kritischere Haltung, dass es 

sobald ein Heim-
kind in der Klasse war, der wurde runtergemacht von der Lehrerin [L_389]). Insgesamt sind 
die Bedingungen im (sozial-

berichtet 

ie Eltern. Seine Zusam-
menarbeit mit der SpFh wird vom Stiefvater kritisch gesehen und er verbietet diese. In der Folge 
akzeptiert Luca Entscheidungen der Eltern und des Jugendamtes und reagiert zunehmend mit 

lt sich eher passiv ertragend als aktiv ge-

bzgl. der Gestaltung erster partnerschaftlicher Beziehungen sind bei Luca mit sehr einseitigen 
Erfahrungen sexueller Bildung verbunden. 

 

 
Abbildung 3. Paradigma Fall Luca (eigene Darstellung) 
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5.2 Zusammenfassung in einem Paradigma 

Mit Blick auf die oben genannten Fragestellungen zeigt sich, dass die Erfahrungen der Jugend-
lichen im Kontext sexueller Bildung in der Kinder- 

Ausschlaggebend ist ein Bedarf bei den Jugendlichen zu einem Thema in Bereichen wie Sexu-

schiedlich relevantes Ereignis in Bezug auf ein sexuelles Thema definiert werden. In den o. g. 

text in einem Interview auftauchende Fragen und Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Dieser 
 im paradigmatischen Modell nach der Grounded Theory 

verortet (siehe Abbildung 

von Bedeutung ist, dem 
gung des Vertrauenskonzeptes zeigen sich unterschiedliche Handlungsstrategien der Jugendli-

gung des Vertrauenskonzeptes und dessen weitere Entwicklung beeinflussen. Daraus ergeben 

n 

auf die intervenierenden Bedingungen und die Entwicklung des Vertrauenskonzeptes aus. 
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Abbildung 4. Pardigma Vertrauenskonzept (eigene Darstellung) 

5.3 Erweitertes paradigmatisches Modell 

Im Rahmen der Auswertung aller Interviews wurde ein zusammenfassendes Gesamtmodell ent-
wickelt, in dem die Struktur des Paradigmas nach der GT zu Grunde gelegt und erweitert wurde. 

 im 
Zusammenhang mit sexuellen Themen als Entwicklungsaufgabe Jugendlicher (Eschenbeck & 
Knauf, 2018) , der sich durch die empirische Auswertung der Interviews ergibt. 

 Daten 

- und Jugendalter angenommen. Eine bedeutende Handlungs- und 
gungsstrategie, im Zusammenhang mit ist 
das individuelle Vertrauenskonzept der Jugendlichen. Dieses wirkt sich auf das oben genannte 

  
und der Kommunikation ergeben sich 
text und die intervenierenden Bedingungen, als weitere Bestandteile des Paradigmas, werden 

uelle Bildungsprozesse (Beck & Henningsen, 2018) anhand der empirischen Er-
gebnisse beschrieben werden (Linke, 2020). 

Kindes- und Jugendalter verortet: 
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- leszenz als entwicklungsbedingte Faktoren, die in ein soziales und 
kulturelles System eingebettet sind und in diesem Kontext stehende Fragen von Sexua-

Linke, 2020), 

- seelische und emotionale Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der sexuellen 
Entwicklung der Jugendlichen stehen (ebd.), 

- 
stehen (beispielsweise sexualisierte Gewalt) (ebd.). 

In der Kategorie Erfahrungsraum Jugend 

 schu-
lische und b

art-
nerschaften, von Familienplanung und wirken auf das Wohlbefinden. Im Kontext der Bedin-

ier ein Bedarf nach 

-
 sexualisierter Gewalt beispielsweise 

eines sexuellen Missbrauchs.  

strategien analysieren, mit denen sie agieren bzw. auf Ereignisse reagieren, in denen sie sich 
eher aktiv oder passiv verhalten (ebd.). Das Vertrauenskonzept, welches oben noch als zentrale 
Kategorie im Paradigma gesetzt ist (siehe Kapitel 5.2), wird hier als zentrale Handlungsstrate-
gie betrachtet. Der Umgang mit Vertrauen in der Interaktion mit den Professionellen ist neben 

Vertrauen in ein System, in das professionelle Handeln und in der Jugendhilfe auch von Erfah-

(siehe Kapitel 
sind von den Bedi

senen als auch innerhalb der Peergroup). Das bedeutet auch, Vertrauen und ein positives Ver-
trauenskonzept sind ein  und allein nicht (immer) ausreichend, es braucht auch Ver-

 berichten die 
Jugendlichen von Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern, insbesondere der offenen 

fen.  

Aus der Strategie des Eingehens oder des Nichteingehens von Arbeitsbeziehungen auf Grund-

Verortung von Erfahrungen, der weiteren Lebensperspektive und der sexuellen Kompetenz. Im 
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Kontext der Jugendhilfe zeigen sich Situationen, in denen die Jugendlichen auch auf die Unter-

Kommunikation ist dabei au
Linke, 2020). Dies scheint insbesondere dann 

von Bedeutung zu sein, wenn es um Fragen sexualisierter Gewalt und damit um eine Verletzung 
der sexuel  

eich, ordnen diese meist positiv ein und sehen dies als einen 

auch Grenzen (ebd.). Hier sind die non-
sichtigen (ebd.). Angebote der offenen Jugendarbeit, wie Workshops und auch informelle Ge-

, 

edingungen zu einer 
angemessenen sexuellen Kompetenz. In den Interviews zeigt sich, vor allem, wenn andere im 

nnen oder eher ein Risiko darstellen, 
sind Angebote der Kinder- 

-formalen und informellen Angebote in der Jugendhilfe 
sind eine auf Freiwilligkeit basierend
entscheiden, ob sie diese annehmen, daran teilnehmen und welche Themen sie einbringen 

hung, die wiederum ein Sp  
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Abbildung 5. eines Vertrauenskonzeptes (Linke, 2020, 
S. 237) 

6. Diskussion der Ergebnisse 

In der Diskussion soll sich als erstes auf folgende Frage bzgl. des Forschungsinteresses fokus-
siert werden (siehe Kapitel 3): 1) Welche Bedarfe von Jugendlichen hinsichtlich sexueller The-
men lassen sich (theoretisch und empirisch) beschreiben?  

ch-

der Entwicklungsaufgaben gelingt, desto positiver wirkt sich dies auf die weitere individuelle 
Entwicklung aus und umso mehr steigen die subjektiv empfundene Zufriedenheit und das emo-
tionale Wohlbefinden. 
weise folgende Punkte in den Blick: 

- k -biologische ; 

- ; 

- partnerschaftliche und sexuelle Beziehungen; 
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- Gestaltung von Kontakten zur Peer-Group;

- Autonomie von den Eltern, der Herkunftsfamilie; 

- Entwicklung eines moralisches Bewusstsein, Normen- und Wertesystem;  

- schulische Entwicklung und Berufswahl; 

- die ; 

- kulturelle, wirtschaftliche, politische Partizipation; 

- d Mediennutzung  
(Eschenbeck & Knauf, 2018). 

Anhand der Auswertung der beiden Interviews und der Zusammenfassung der Kategorien in 
einem paradigmatischen Gesamtmodell (siehe Kapitel 5.1, 5.2, 5.3) konnten Bedarfe aus den 
Daten analysiert werden, die sich an die oben genannten Entwicklungsaufgaben, die in der The-

liche Bedingung verortet und als - 
und Jugendalter b
ergibt. 

Zusammenhang mit den Sozialisationsbedingungen. Diesem Punkt wird in der zweiten Frage 
nachgegangen (siehe Kapitel 3): 
sation und die Lebenswelt Jugendlicher auf sexuelle Bildung auswirken? 

Ausgehend von den Entwicklungsaufgaben, dem oben genannten fachlichen und rechtlichen 
Auftrag (siehe Kapitel 2) und den Bedarfen, die sich aus den Interviews ergeben (siehe Kapi-
tel 

nd. Wenn sie von 

ur Herkunftsfamilie vorliegt oder es gar 
keinen Kontakt zu dieser gibt (Sting & Groinig, 2020)

hlecht und Partnerschaft, um junge Menschen auf ein selbst-
 

In den beiden vorgestellten Fallbeispielen zeigt sich, dass die Jugendhilfe im Fall von Domini-
am mit der Jugendlichen in einem 

ckeln konnte. Im anderen Fall zeigt sich 

betrachten. Insgesamt zeigt sich das Lebensumfeld von Luca, ausgehend von der Familie, eher 
, gehen mit einer Verant-

 dies 
betrifft bei Luca die Familie und die Jugendhilfe.  

 3) fokussiert: 3) Wel-
che Erfahrungen haben Jugendliche mit Angeboten sexueller Bildung speziell in der Kinder- 
und Jugendhilfe gemacht? Und vor allem: 4) Welche Bedeutung haben soziale Beziehungen 
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Speziell mit dem Fokus auf sexuelle Themen gelang eine gemeinsame Arbeit, die positiv erin-
nert wird, nur bei Dominique. Als ein Grund kann hier, neben dem besonderen Bedarf, das 

lysiert werden. Die Beziehungsgestaltung wurde durch eine aktive Beteiligung und eine Be-
nderen Fall 

nur teilweise, beispielsweise bedingt durch die Fluktuation in der Einrichtung, fehlendes Wis-

unzureichende Mitwi

sich, dass eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zu Professionellen von Bedeutung ist.  

xuelle Themen gesprochen werden kann, ist neben einem vorhandenen Bedarf zu einem sexu-
ellen Thema vor allem das individuelle Vertrauenskonzept der Jugendlichen ausschlaggebend. 
Mit Blick auf die Notwendigkeit, sexuelle Bildung im Rahmen der Jugendhilfe in non-formalen 

 nlichkeitsentwick-

dem Schutzauftrag gerecht zu werden  kommt den Arbeitsbeziehungen zwischen Professio-
nellen und Jugendlichen somit eine wichtige Bedeutung zu. Dabei kann  als 

Linke, 2021). 
die Jugendhilfe analysiert Zeller (2012) vier zen

 

- , 

- , 

- - und Sanktionsmustern bei Fehl- oder Wohlverhal-
 

- -Konfrontation-Gehen als Zutrauen in das autonome Handlungspotential der Ad-
 (Zeller, 2012, S. 101 f.). 

spezifische Vertrauen 
die Soziale Arbeit an, welches sich auf das professionelle methodische Handeln und die beruf-
liche Kompetenz der Professionellen 
keit in der Funktion als Fachkraft innerhalb eines professionellen Systems von den Adressat*in-
nen wahrgenommen und entsteht dadurch ein Vertrauen in dieses spezifische Handeln inner-
halb der Arbeitsbeziehung? Neben den oben genannten 

hen ein weiteres wichtiges Kriterium. Die Wahrnehmung 
der Adressat*innen durch die einzelne Fachkraft und die Frage, ob solch ein spezifisches Ver-
trauen entsteht, wirkt sich auch auf das generelle Vertrauen von Adressat*innen in ein System, 
beispielsweise ei-
nem Misstrauen 

ine 
wichtige Rolle. 
weise ein entgegengebrachtes 
treten und Wahrnehmung und Wirkung, die dies bei Jugendli-
chen 
von Bedeutung. Dies verbindet sich mit Kriterien des spezifischen Vertrauens (Mantey, 2017). 
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entscheidenden Einfluss auf das Entstehen von Vertrauen und die 
Arbeitsbeziehung haben 

, beispielsweise das Geschlecht, das Alter und die Herkunft (Linke, 
2020

spezifischen Bedarfs einen Vertrauensvorschuss geben und damit, nach Luhmann (1989), ein 
gewisses Risiko in Kauf nehmen, grund-

 
pflicht) und jemanden (beispielsweise 

ngeordnete 
der Jugendli-

chen  
ngebettet sein. 

keiten zur Gestaltung von 
-Kind-Beziehung als auch in 

Peer-
r und Jugendlichen werden (Nagel & 

Kavemann, 2022). 

Im Fall von Dominique und Luca (siehe Kapitel 5) zeigen sich differenzierte Erfahrungen mit 

 vertrauensvollen Arbeitsbeziehungen. Beide Jugendlichen sind Care 

Sting & 
Groinig, 2020

Entwicklungsauf-

, sind sie nicht nur deutlich gegen-

enskonzept der Jugendlichen ausschlaggebend, welches in der Zeit davor, also auch in Einrich-
tungen der Jugendhi

f 
sie nach der Jugendhilfe zukommen. Es geht um mittel- 
Vo, 2021, S. 33). 
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7. Fazit 

hat. Neben anderen Faktoren, die hier eine Roll

sche Erfahrungen, wie sexualisierte Gewalt, bis in das Erwachsenenalter hineinwirken und ein 

 das 18. Lebensjahr hinaus 
sein kann. Die Ausbildung eines positiven Vertrauenskonzeptes kann dabei als eine besondere 

 betrachtet werden. 
Am Fall von Luca zeigen sich Entwicklungspotentiale und -
hilfe. Vor allem die im Rahmen von Vertrauen oben benannten Kriterien, wie Partizipation, 

wurden in der 
Arbeitsbeziehung mit Luca nur u
Perspektive auf eine gelingende sexuelle Bildung, vor allem in den informellen Lernsettings 
der Jugendhilfe, ist eine ausreichende Basis des Vertrauens, im Sinne einer professionellen 

en zentral: 
 149). Sexuelle Bil-

dung kann, wenn sie eingebettet ist in ein integratives Bildungs- - und Entwick-
lungsangebot und gerahmt wird durch eine professionelle N
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