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Zusammenfassung 
 

Ziel: sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die 
unterschiedlichen Tatkontexte und die jeweiligen Folgen sexualisierter Gewalt ist unzu-

stichprobe der Stadt Mannheim mittels einer hybriden Untersu-
chungsmethode sowohl per Brief als auch online- belastbare Ergebnisse zu dieser Thematik 

 

Methode: Eine Zufallsstichprobe von N = 1 000 Adressen von Personen aus Privathaushalten 

gezogen. Die Personen erhielten einen umfangreichen Fragebogen bzw. ein Blatt mit den Zu-
eumfrage, in dem zu folgenden Themenkomplexen Fragen gestellt 

Wis-
senslage zu Hilfe- 

des Auftretens von erlebter sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter, 
Erscheinungsformen und Tatfolgen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
sowie Reaktionen von mittelbar Betroffenen. Die Daten wurden anonymisiert erhoben. 

Ergebnisse: 
Studien, die mit gleicher Methodik aber mit deutlich weniger belastenden Fragestellungen 

en 
sexualisierter 

Gewalt 
e von sexualisier-

ter Gewalt betroffen war. Die mit dem WHO-5 Instrument gemessene psychische Befindlich-
keit war in der Gruppe der von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen signifikant schlech-

roffenen als auch bei Personen, 
die von sexualisierter Gewalt nicht direkt betroffen sind, aber davon Kenntnis erlangen, ver-

 

Fazit: 
 

ngsstichprobe in Deutschland innerhalb kurzer Zeit untersucht werden

von 
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1. Hintergrund 

Die nachfolgend beschriebene Studie stellt eine Pilotierung im Bereich der Dunkelfeldfor-

sexualisierter Gewalt gegen Kind
Es sollen zudem die unterschiedlichen Tatkontexte, die jeweiligen Folgen sexualisierter Gewalt 

Diese Er -)Entwicklung von Schutz- 

gungsstudie auf bundesweiter Ebene dar. Dabei soll in der geplanten Pilotstudie ein eigens 

erprobt werden.  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist nach wie vor weit verbreitet und weist 
laut einer Meta- valenz von 11,8% (95%KI: 10,0 13,8%) auf 

-/ und Jugendalter in 
Deutschland variieren sehr stark u
nition sexualisierter Gewalt und Altersgrenze, Studiendesign bzw. Art der Datenerhebung und 
Stichprobe (Jud 
fassen neben phy  auch langfristige Aus-
wirkungen auf die soziale Teilhabe und das Schul- 

).  

kontexte und die jeweiligen Folgen sexualisierter Gewalt ist unzureichend. Neben Erkenntnis-
sen zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aus dem sogenannten Hellfeld 

traftaten und der vermuteten 

dien in Deutschland konnten aufgrund zu kleiner Stichproben nur einen bescheidenen Beitrag 
ewalt gegen Kinder und Jugendliche im Dun-

kelfeld leisten.  

sexualisierter Gewalt
von zentraler Bedeutung. Unzureichendes Wissen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt so-

Gewal
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f

walt infor-

 

sierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Dunkelfeld. Die Untersuchung soll in einer 
 

(n = 1 
auch Personen aus besonderen Wohnformen der Stadt Mannheim mithilfe der Gemeindepsy-

und therapeutische Wohneinrichtungen (n = ca. 250 Personen). Bei dieser Personengruppe 
wird ein besonders hohes Risiko 
tet (Khalifeh et al., 2016). Sie wurde zudem in bisherigen Dunkelfeldstudien nicht ausreichend 

Einschluss dieser Personengruppe in die Pilotstudie erlaubt den Vergleich einer Hochrisiko-

bisher bundesweit noch nicht umgesetzt worden und soll entsprechend zu rkennt-
nisse liefern. 
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2. Studienziele  

2.1 Prim res Ziel 

 es, 

sen.  

Zur Erreichung dieses Zieles und zur Erweiterung der aktuellen Datenlage wurden im Rahmen 
dieser Studie folgende Themenfelder untersucht:  

  
 Wissenslage zu Hilfe- ei se-

xualisierter Gewalt, 
 - 

und Jugendalter, 
 Erscheinungsformen und Tatfolgen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche sowie Reaktionen von mittelbar Betroffenen. 

Ergebnisse aus diesem Themenblock sollten Kenntnis geben
Gewalt im Kindes- und Jugendalter stattfindet und welche spezifischen Risikokonstellationen 
es in den unterschiedlichen Tatkontexten gibt. Hieraus  sich 
men ableiten. 

2.2 Sekund re Ziele 

Weiterhin verfolgte die Pilotierung das Ziel Wege zu explorieren, um eine bisher kaum in Stu-
von Bewohnern in besonderen Wohnformen (ehemals sta-

lich bundesweite Erhebung ex-
ploriert werden. 

3. Design und Methodik 

3.1 Untersuchungsdesign und Ethikvotum 

das Design eine
spektiv zwei Stichproben beschrieben (im Sinne einer deskriptiven Studie) und bestenfalls mit-
einander verglichen werden (im Sinne einer Querschnittstudie). Die lokale Ethikkommission II 
der Medizinischen Fakult

-
562). 
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3.2 Untersuchungsteilnehmer 

Eine Zufallsstichprobe von N = 1 000 Adressen von Personen aus Privathaushalten im Alter 
von 18 Jahren wurde aus dem Melderegister der Stadt Mannheim gezo-
gen (Stichtag: 14.06.2021) . Bei der Zie-
hung sollten alle Stadtteile eingeschlossen werden und es wurde auf eine Gleichverteilung der 

chts 
divers zum Zeitpunkt der Erhebung zu wenig bekannt war). 

rde besonderer 
Wohnformen (ehemaliges s wohnen im Leistungsbezug des SGB XII) versucht, alle 
derzeit ca. 250 Personen, die in dieser Wohnform zum Zeitpunkt der Erhebung in der Stadt 
Mannheim lebten  

Folgende Ein- bzw.  

 Alter 18 Jahre 

 Ausreichende deutsche Sprachkenntnis  

 t des Fragebogens zu verstehen. 

Die letztgenannten Einschlusskriterien konnten durch die Studiengruppe nicht beurteilt wer-
den und Bewohner/-innen in besonderen Wohnformen, denen 

 Einrichtungspersonal hier nur die-
jenigen Bewohner/-innen  Studienteilnahme motiviert, bei denen das Einrichtungs-
personal bzw. die Einrichtungsleitung davon ausging, dass diese Bewohner/-innen den Frage-

 

3.3 Studiendurchf hrung 

3.3.1 Kontaktaufnahme zur Stichprobe der Allgemeinbev lkerung 

D  Adressen von Mannhei-
zwischen 18 und 69 Jahren wurden vom ZI einmal initial 

und einmal zur Erinnerung angeschrieben. Zwischen den Schreiben lagen durchschnittlich 6 
Wochen. Die Schreiben enthielten eine Probandeninformation, welche die kontaktierten Per-
sonen  informierte, einen Fragebogen bzw. ein Blatt 

. Es wurde 
in den Schreiben insbesondere die Freiwilligkeit zur Studienteilnahme betont sowie die Ano-

. Das zweite Schreiben war ein kombiniertes Dankes- und Erinnerungs-
schreiben, da der Studiengruppe nicht bekannt war, welche Personen sich bis zu diesem Zeit-

. Die Adresslisten der 
Schreibens vernichtet. 

3.3.2 Kontaktaufnahme zu Personen in besonderen Wohnformen 

Die Kontaktaufnahme zur Vergleichsgruppe, den Personen in besonderen Wohnformen, er-
folgte in zwei Schritten. Zuerst wu
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Wohnformen im Rahmen des Online-Treffens des Gemeindepsychiatrischen Verbunds der 

 Daraufhin wurde die Studie den Einrichtungsmitar-
beitern/-innen und/oder den Bewohner/-innen durch das Studienpersonal vor Ort vorgestellt. 
Ab wurden die gleichen Informationsschreiben, 
Privathaushalte verwendet wurden, inklusive der an die Einrichtungsmitarbeiter/-
innen potentiellen Teilnehmer/-innen 
werden. 

3.3.3 Aufkl rung 

Teilnehmerinnen und das Ein-
holen eines ses war im Rahmen dieser Studie aufgrund der Anonymisierung 
nicht vorgesehen. Alle zur Teilnahme an der Studie angeschriebenen oder durch die Einrich-
tungsleitungen Personen erhie . Es 
wurde darauf geachtet, dass die Probandeninformation t 
war. Z -innen 
telefonisch oder per E-Mail an die AG Versorgungsforschung des ZI zu wenden. Allen Personen 
wurde und ein vertrauensvoller Umgang mit ihren Daten zugesichert. Die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes wurden garantiert. Mit dem Informa-
tionsschreiben wurden alle Personen explizit darauf hingewiesen, dass sie keine Angaben zu 
ihrer Person (z.B. Namen, Adresse) im Fragebogen und au
machen sollten. Durch die Zusendung des Fragebogens bzw. durch die bermittlung der 
Daten t
nahme. 

3.3.4 Durchf hrung der Befragung mit Personen der Allgemeinbev lkerung 

Da das  leicht 
variiert  

Personen  , an einer Hybridbefragung teilzu-
nehmen. Sie Die Um-
frage war  freigeschaltet und wurde nach diesem 
Datum geschlossen. 

Die angeschriebenen Personen, die sich dazu entschieden, die Befragung handschriftlich 
Fragebogen aus. 

dieser mittels beigelegtem frankierten des Namens und der Ad-
resse an das Z r Seelische Gesundheit geschickt. Die Personen, 
Online-Umfrage entschieden, nutzten den im Anschreiben enthaltenen Link bzw. QR-Code 
und ein Gruppenpasswort, um Zugang zur Online-Plattform zu erhalten. Hier konnte der Fra-
gebogen mit allen en aus . Als Be-
fragungsportal wurde evasys ys ist 
eine webbasierte Software zur Erstellung und Verarbeitung automatisierter Umfragen. Um die 
Vergleichbarkeit der Hybrid-
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im Online-Bogen keine Restriktionen. D.h. innerhalb des Fragebogens konnten Fragen ausge-
lassen bzw. nicht beantwortet werden. Einzige Besonderheit im Online-Bogen war das aktive 

men der Verschickung des Fragebogens an das ZI. 

3.3.5 Durchf hrung der Befragung mit Bewohner/-innen in besonderen Wohnformen 

Die Bewohner/-innen in besonderen Wohnformen, die Interesse an der Befragung zeigten, 
(mittels evasys erstellt). Dies war ins-

besondere dem Umstand geschuldet, dass die Klientel in besonderen Wohnformen nur ein-

Online-  sicher erachtet wurden. Die Befragung fand 
etwas zeitversetzt statt und lief vom 27.07.2021 bis 31.10.2021. 

-innen wurde bei der Vorstellung der Studie eine besondere Vereinbarung 
getroffen. So konnten die Bewohner/-innen den Fragebogen entweder oder bei 
Bedarf mit der Hilfe des Einrichtungspersonals . Hierzu erhielt das Einrichtungsper-
sonal eine detaillierte Anle tzen sollte, den Fragebogen in einer 

den Studienpersonen . Auch hier wurde der 
 gen sollten in einen Um-

schlag verschlossen an die Einrichtungsleitung rden an 
einem definierten Datum gesammelt von der Forschungsgruppe abgeholt. 

den, der  da es sich um eine Vollerhebung handelte  aggregierte Daten zur Nichtteilnahme 
der Bewohner/-innen sammeln sollte. In diesem Bogen wurde allein die Anzahl der Bewoh-
ner/-
Studie teilzunehmen bzw. die sich bewusst gegen eine Studienteilnahme entschieden. 

3.4 Messinstrument 

Zur Erreichung der o.g. Ziele (siehe Abschnitt 2) wurde von der Forschungsgruppe ein Frage-
bogen entwickelt, welcher die folgenden Themenfelder enthielt:  

1. Befragung nd zum aktuellen Wohlbefinden 
2. Befragung zum Wissen um Hilfsangebote bzgl. sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche 
3. Befragung zum Erleben sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter (mit vertie-

fenden Fragen zum Tatgeschehen, Tatkontext, zu den Tatfolgen sowie den Reaktionen 
der mittel- und unmittelbar Betroffenen oder Dritten) 

Am Ende der Befragung wurden einige soziodemografische Daten 
sierung erfasst. 

Der Fragebogen bestand aus einer Mischung etablierter und standardisierter Instrumente so-

sondere im Zusammenhang mit erlebter sexualisierter Gewalt. 
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Zur Erfassung des Wohlbefindens wurde die deutsche Version des WHO-5-Fragebogens zum 
Wohlbefinden verwendet (Psychiatric Research Unit). Der WHO-5 ist ein Selbstbeurteilungs-
instrument zur Erfassung positiver Aspekte des psychischen Wohlbefindens. Die WHO emp-
fiehlt diesen Fragebogen zum Screening von Depressionen in der (WHO, 
1998). 

-stufigen Likert-

strument ist eindimensional und es wird ein Summenwert aller Items berechnet. Niedrigere 
 spricht laut WHO 

pression hinweist und zu einer vertiefenden Diagnostik veranlassen sollte (
2007). Die interne Konsi 91, so dass das Testverfahren als zu-

 , 2004).  

Zur Erfassung des Sicherheitsempfindens wurden drei Fragen gestellt. Die erste Frage erfasste, 

worten erfolgten auf einer vier-

-
sie daran denken, Opfer (irgend)einer Straftat zu werden bzw.  vor 
einer an ihnen begangenen Straftat 

 

Der dritte und umfangreichste Teil richtete sich an Betroffene sexualisierter Gewalt im Kindes- 
und Jugendalter. Dieser Teil sollte auss sexualisierter Gewalt im Kin-
des- und Jugendalter  werden und konnte von teilnehmenden Personen, die nicht 
betroffen waren, rsprungen werden. Unter sexualisierter Gewalt 1wurden alle Handlungen 
mit sexuellem Bezug verstanden  14 Jahren aufgrund fehlender 

oder ohne Einwilligung einer Person unter 18 Jahren geschehen sind. 
Darunter fallen jegliche Handlungen  von sexueller  
oder sexueller  
Auch - m, 
Snapchat oder die Chatfunktion von Online-Spielen wurden als sexualisierte Gewalt verstan-
den, wenn diese mit der Intention von sexuellen n verbunden waren. Der Begriff 
sexualisierte Gewalt ist der in der Fachpraxis und der Wissenschaft verbreitete Terminus. In 

                                                           
1 Im I im 

ahren oder gegen den Willen 

Netzwerke, wie Instagram, Snapchat oder die Chatfunktion von Online-
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Missbrauch verwendet. 

In diesem umfangreichen Teil wurde  
auch der oder die entsprechende(n) Tatkontext(e), die Tatfolgen sowie die Reaktionen der 
mittelbar Betroffenen oder Dritten auf das Gewaltgeschehen erfasst. Die Fragen zu den Tat-
handlungen und deren 
(SES)-

 et al. 1999) und zeichnet sich durch eine hohe interne Konsistenz (  
0 0,74) und eine sehr gute Retest-  

stimmung) aus (Koss und Gidycz 1985). Es wurden offene und geschlossene Fragen gestellt. 
Vielfach dienten die offenen Fragen zur Spezifikation der geschlossenen Fragen oder den Teil-
nehmern/-innen 
Um das Wiedererleben von belastenden Erfahrungen zu verhindern, wurden solche Fragen 
auf das Notwendigste begrenzt. Dementsprechend wurden die geschlossenen Fragen mehr-

Schilderung der Ereignisse und Erfahrungen zu 
erleichtern (siehe Fragebogen im Anhang C). 

des 
Blocks zur erlebten sexualisierten Gewalt zeitlich stark variieren konnte. Zudem 
tigte das Forschungsteam, dass einige nd sein konn-
ten. Aus diesem Grund wurden die Teilnehmer/-innen ermutigt, sich bei Bedarf an die Hilfe- 

-RING Stiftung zu wenden. Die entsprechenden 
Kontaktdaten waren an mehreren Stellen des Fragebogens und der Informationsschreiben 

. Das Opfer-Telefon und die Onlineberatung sind bundesweite kostenfreie und ano-
 auch sexualisierter Gewalt. 

3.5 Datenverwertung und Statistische Methoden 

gesicherten Server des ZI im CSV-Format gespeichert. Die handschriftlich zugesandten Frage-
eine erstellte Rohdatenmaske des Statistikprogramms SPSS (IBM Corpora-

tion, Armonk, N.Y., USA) 
Nach Abschluss des Erhebungszeitraums wurden die Online-Daten letztmalig heruntergeladen 
und im CSV-Format sowie im Rohf
wurde die evasys- SPSS-
sicherten Ordner der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung und es wurde ein gemeinsamer 
Arbeitsdatensatz erstellt. 

In einem ersten Schritt wurde der Arbeitsdatensatz u (Doubletten) 
bereinigt, die dadurch entstehen konnten, dass Teilnehmer/-innen den Fragebogen sowohl 

Dann wurden die Daten  
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Die Datenanalyse erfolgte explorativ. Es sollte die Gesamtgruppe aller Teilnehmer/-innen be-
schrieben werden und die beiden unterschiedlichen 
kerung vs. besondere Wohnform) miteinander verglichen werden. Durch eine zu geringe 

hner/-innen besonderer Wohnformen (n = 6 aus-
) konnten die Gruppenvergleiche nicht wie geplant 

(eingehende Beschreibung in den Ergebnissen und der Diskussion). 

Daher konzertierte sich die Auswertung die gezogene Zufallsstichprobe 

sexualisierter Gewalt in der Kindheit und Jugend bestimmt. Von besonderer Relevanz sind die 
Vergleiche zwischen Personen, die sexualisierte Gewalt erlebten oder nicht erlebten. Diese 
Gruppenvergleiche wurden -  kategoriale Daten mit-
tels Chi-Quadrat-Tests . 

Eine in Betracht gezogene Gewichtung der Daten aufgrund des unterschiedlichen Antwortver-
, da die Stich-

. So lagen beispielsweise die Geschlechter-
anteile in der Stichprobe bei 53% Frauen vs. 47 vergleichbar mit 

(https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/daten-und-fakten/bevoelkerung; Zugriff: 
08.12.2021). 

Weitaus schwieriger gestaltete sich der Umgang mit fehlenden Werten. Der Anteil der voll-
der betrug etwa 

43%. Ein MCAR (missing completely at random) sowie MAR (missing at random) konnte g
teils 
einzelne Variablen nicht-  (MNAR = missing not at random), weil 

durch eine Verweigerung der Antwort. 
Erleben sexualisierter Gewalt angenommen. Hier wurden keine Imputationen vorgenommen. 

gaben wurden die fehlenden Werte analysiert und unter 
Prozedur der Multip-

len Imputation . Alle Analysen wurden mit-
tels IBM SPSS Statistics for Windows, Version 27 (IBM Corporation, Armonk, N.Y., USA) durch-

Das zweiseitige Signifikanzniveau ( -level) wurde auf p  0,05 gesetzt. 

  

https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/daten-und-fakten/bevoelkerung
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4. Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden 
gen von Bewohnern/-innen in besonderen Wohnformen 
rung und nach Bewohnern/-innen in besonderen Wohnformen berichtet. 

4.1 Allgemeinbev lkerung 

4.1.1 R cklaufquote  

-innen ab 18 Jahren um Teil-
nahme an der Befragung gebeten (Bruttostichprobe). Von der Bruttostichprobe konnten 81 
Personen nicht erreicht werden, da sie zum Befragungszeitpunkt nicht mehr an der angege-
benen Meldeadresse lebten (z.B. zwischenzeitlich verstorben, aus- oder umgezogen waren). 
Die bereinigte Bruttostichprobe umfasste entsprechend -innen. Von diesen wur-
de , das  an das ZI 
auf Duplikate wurden tenauswertung erfolgte anhand der ver-
bleibenden . Dies entspr zum 

und zur Stichprobe der Befragung befindet sich in Tabelle 1.  

 

Tabelle 1.  

 Anzahl  

Bruttostichprobe  1 000 

Bereinigte Bruttostichprobe  919 

 163 

Entfernung von Duplikaten 4 

Auswertbare  159 (17,3%) 

 68 von 159 (42,8%) 

 

4.1.2 Beschreibung der Stichprobe 

In Tabelle 2 wird die Stichprobe anhand soziodemographischer Merkmale der eingeschlosse-
 beschrieben. Dabei werden sowohl die Daten der Gesamtstichprobe als auch die 

 dargestellt. Es wurden Informatio-
nen zum Alter, zum Geschlecht, zum Familienstand, zum Geburtsland, zur Wohnsituation, zum 
Schulabschluss, zum berufsqualifizierten Bildungsabschluss und zur Finanzierung des Lebens-
unterhalts die Prozedur der multiplen Imputation 

 

In der vorliegenden Befragung gaben 28,6% der Frauen und 6,7% de
einmal in der Kindheit oder Jugend 

,2% (n 
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- bzw. Dunkelfeld erfolgt im nachfolgenden Abschnitt 
4.1.3. 

Das Gesamtsample war im Durchschnitt 43,3 Jahre alt, bestand etwa zu gleichen Teilen aus 

Fachhochschulreife) sowie einen sehr guten beruflichen Bildungsabschluss (52,2% Fachhoch-
schul-/Hochschulabschluss). Es konnten keine Unterschiede zwischen den Personen mit sexu-
alisierter Gewalterfahrung und Personen ohne sexualisierte Gewalterfahrung ch der 
meisten oben genannten soziodemographischen Variablen festgestellt werden. 

Das Geschlecht war jedoch bedeutsam ungleich verteilt N = 159) = 13,93, p < 0,001). So 
waren die Personen, die sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit oder Jugend erlebten, mehr-
heitlich weiblich (82, sich die Geschlechterver-
teilung der Personen ohne sexualisierte Gewalterfahrung 
kerung unterschied.  Gewalt in der Kindheit und 
Jugend tendenziell schlechter gebildet als die Gruppe ohne Gewalterfahrung (48,3% vs. 64,6% 
hatten Abitur und 37,9% vs. 55,4% einen Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss). 

Tabelle 2. Vergleich soziodemographischer Daten zwischen Befragten mit und ohne sexuali-
sierter Gewalterfahrung in der Kindheit/Jugend.   

Gesamt 

=159 

Sexualisierte Gewalt 2/ -Test 

Ja ( =29) Nein ( =130) 

Parameter    

Alter in Jahren   

M  

(SD) 

[Range] 

43,28 

 (14,41) 

[19  68] 

40,74  

(13,12) 

[19  68] 

43,85  

(14,66) 

[19  68] 

0,292 

Geschlecht [  (%)] 

weiblich 84 (52,8) 24 (82,8) 60 (46,2) <0,001 

 75 (47,2) 5 (17,2) 70 (53,8)  

Familienstand [  (%)] 

ledig 72 (45,3) 18 (62,1) 54 (41,5) 0,143 

verheiratet/verpartnert 75 (47,2) 8 (27,6) 67 (51,5)  

geschieden 10 (6,3) 2 (6,9) 8 (6,2)  

verwitwet 2 (1,2) 1 (3,4) 1 (0,8)  

Geburtsland [  (%)] 

Deutschland  143 (89,9) 26 (89,7) 117 (90) 0,955 
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Tabelle 2 (Fortsetzung).      

anderes Land 16 (10,1) 3 (10,3) 13 (10)  

Aktuelle Wohnsituation [  (%)] 

Allein lebend ohne Kind/-er 35 (22) 9 (31) 26 (20) 0,877 

Allein lebend mit Kind/-ern 7 (4) 2 (6,9) 5 (3,8)  

Gemeinsam mit Partner/-in ohne 
Kinder 

47 (30) 8 (27,6) 39 (30)  

Gemeinsam mit Kind/-ern und 
Partnern/-in  

49 (31) 7 (24,1) 42 (32,3)  

Gemeinsam mit anderen Ver-
wandten 

8 (5) 1 (3,4) 7 (5,4)  

Private Wohngemeinschaft 11 (7) 2 (6,9) 9 (6,9)  

andere 2 (1) - 2 (1,5)  

[ (%)]  

Hauptschul-/Volksschulabschluss 18 (11,3) 2 (6,9) 16 (12,3) 0,103 

Realschulabschluss (Mittlere 
Reife) 

26 (16,4) 9 (31) 17 (13,1)  

Abitur (Gymnasium bzw. EOS) 98 (61,6) 14 (48,3) 84 (64,6)

Fachhochschulreife  15 (9,4) 3 (10,3) 12 (9,2)  

(noch) keinen Schulabschluss 2 (1,3) 1 (3,4) 1 (0,8)  

[  (%)]  

Lehre/Berufsausbildung 46 (28,9) 13 (44,8) 33 (25,4) 0,086 

Fachschulabschluss 8 (5) 3 (10,3) 5 (3,8)  

Fachhochschul-/Hochschulab-
schluss 

83 (52,2) 11 (37,9) 72 (55,4)  

Noch in Ausbildung 16 (10,1) 2 (6,9) 14 (10,8)  

Ohne beruflichen Abschluss 6 (3,8) - 6 (4,6)  

Finanzierung des Lebensunterhalts [  (%)] 

 128 (80,5) 24 (82,8) 104 (80) 0,668 

sonstige Finanzierung des Le-
bensunterhalts 

31 (19,5) 5 (17,2) 26 (20)  
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4.1.3 H ufigkeit von sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter

Ein wichtiges Forschungsziel dieser Studie waren die Erkenntnisse zur sexualisierter
Gewalt im Kindes- und Jugendalter . 
die folgenden Aussagen im Zusammenhang mit dem Erleben sexualisierter Gewalt wurden 

Es 
wird jedoch immer auf die unterschiedliche (n) hingewiesen.

In der vorliegenden Befragung gaben 28,6% der Frauen (n = 24) und 6,7% der (n = 5) 
an, mindestens einmal in der Kindheit oder Jugend

,2% (n = 29) (siehe Abbildung 1). Das bedeutet, dass 

Von den 29 von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen gaben 44,8% (n = 13) an, mehr als 
geworden zu sein. Von den Personen mit Angaben zu 

mehrmaligen Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend lag in 75% (n
Anzahl an n zwischen zwei- und viermal. Die Mehrheit der be-

richteten (68%, n = 19) sind auf (eine fehlende An-
gabe), d.h., dass die sexualisierten Gewaltdelikte
32% in der Kindheit und Jugend des oder 
der Betroffenen.

Durchschnittsalter z im 
Sample 11 Jahre (Spanne = 3 - 17). Bei den Betroffenen, die mehrfach sexualisierte Gewalt in 
der Kindheit oder Jugend erlebten, dauerte der Missbrauch im Durchschnitt 976 Tage 
(SD = 389) an 3284 Tagen (knapp 9 Jah-
ren) reichte. Der Median lag bei 728 Tagen, was eine deutlich rechtsschiefe Verteilung bedeu-
tet. Die Mehrfachbetroffenen waren durchschnittlich 13 Jahre (SD = 1,9) alt, als die sexualisierte 

n, d.h. bei einigen Betroffenen 
rt. 

18%

82%

Sexualisierte Gewalt

Ja

Nein

Abbildung 1. Gewalt (N = 159).
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Von den insgesamt 29 Befragten, die sexualisierte Gewalt im Kindes- und Jugendalter erlebt 
hatten, haben 10 Personen (34,5%) noch nie einer anderen Person von den Gewalterfahrungen 
berichtet. D.h. diese Personen hatten sich das erste Mal mittels des Fragebogens dahingehend 

gleichbedeutend mit   Dunkelfeldes sein. Betrachtet man aus-
 die bekannt gewordenen  -

 
genannte Hellfeld  bei 12%. Diese 
ner Meta-Analyse zur sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aus dem Jahr 2011 
(Stoltenborgh et al., 2011). 
35%. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass auch wenn sich Betroffene von sexualisierter 

. 

 hinzugerechnet werden 
muss (siehe Abschnitt 4.1.7.5). 

4.1.4 Wohlbefinden 

Zuerst wurde, wie in den Forschungszielen formuliert, mittels 
WHO-5 erfasst (siehe Tabelle 3). Der Roh-Summenwert in der Gesamtstichprobe lag bei 14,9 
(SD = 5,0) Punkten und lag damit etwas niedriger als der Roh-Summenwert der deutschen Nor-
mierungsstichprobe mit ca. 2 500 Personen aus dem Jahr 2004 mit 17,6 (SD = 5,0) Punkten 

-19 Pandemie sein, die sich ne-

(Kuehner et al., 2020). In der Gruppe ohne sexualisierte Gewalterfahrung in der Kindheit und 
Jugend Werte des Wohlbefindens (M = 15,5, SD = 4,8) berichtet als in der 
Gruppe mit sexualisierter Gewalterfahrung (M = 12,2, SD = 5,0). Der Unterschied ist, statistisch 
gesehen, signifikant (t(157) = 3,12, p =0,002). 

 

Der WHO-5 ist zudem als Screening gut geeignet, um Menschen mit depressiver Symptomatik 
zu identifizieren. In der vorliegenden Untersuchung wurde der von der WHO empfohlene Cut-
Off von < 13 Punkten des Rohwertes verwendet, niedrigen psychischen 

Tabelle 3. Vergleich d  zwischen Befragten mit und ohne se-
xualisierter Gewalterfahrung.  

Parameter 

Gesamt 

 = 159 

Sexualisierte Gewalt t-Test 

Ja (  = 29) Nein (  = 130) 

WHO-5   

M (SD) 14,9 (5,0) 12,2 (5,0) 15,5 (4,8) 0,002 
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Wohl
tik zu bestimmen (Psychiatric Research Unit, 1998; Halliday et al., 2017). Insgesamt n 
49 der 159 Teilnehmenden (31 das Vorliegen eine depressiven
Symptomatik. In der Gruppe der Personen mit sexualisierter Gewalterfahrung (n = 29) hatten 
16 Personen (55%) einen WHO-5 Rohwert von < 13 Punkten. In der Gruppe von Personen ohne 
sexualisierte Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend (n = 130) wurde der Cut-off von 
33 Personen (25%) unterschritten (siehe Abbildung 2). Der Unterschied war statistisch bedeut-
sam N = 159) = 10,86, p = 0,001), wodurch belegt werden kann, dass es Hinweise darauf 
gibt, dass Menschen mit erlebter sexualisierter Gewalt in der Kindheit und Jugend im Erwach-

tome einer Depression aufweisen als Menschen ohne solche Erfahrungen.

Abbildung 2. WHO-5 Testergebnis (Cut-off < 13) in 

4.1.5 Sicherheitsgef hl

die im Allgemeinen 
in ihrem Wohngebiet ziemlich sicher. Das gaben 95% der Befragten an. Im Vergleich zu Perso-
nen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, berichteten Personen ohne sexualisierte Gewalter-
fahrung in der Kindheit und Jugend (98,5% vs. 79,0%). Die-
ser Unterschied war statistisch signifikant ( 3, N = 159) = 19,14, p < 0,001). Des Weiteren 
gaben Personen mit sexualisierter Gewalterfahrung im Vergleich zu Personen ohne sexuali-
sierte Gewalterfahrung in der Kindheit und Jugend signifikant an, daran zu denken,
Opfer (irgend)einer Straftat zu werden (29% vs. 8%; 3, N = 157) = 14,73, p < 0,001). Zudem 
ber , signifikant 

, , Opfer einer Straftat zu werden, zu meiden, im 
Vergleich zu Personen ohne sexuelle Gewalterfahrungen ( 3, N = 158) = 11,67, p = 0,009).

Gruppe mit sexuellen 
Gewalterfahrungen 

(n=29)

Gruppe ohne sexuelle 
Gewalterfahrungen 

(n=130)

WHO-5
<13

Positiv
n=16 (55%)

Negativ
n=13 (45%)

Positiv 
n=33 (25%)

Negativ
n=97 (75%)
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Tabelle 4. Vergleich  zwischen Befragten mit und ohne se-
xualisierter Gewalterfahrung.   

 Sexualisierte Gewalt 2-Test 

 Ja Nein  

 [n (%)] 

sehr/ 
ziemlich 

sicher 

sehr/ 
ziemlich 
unsicher 

sehr/ 
ziemlich 

sicher 

sehr/ 
ziemlich 
unsicher 

 

Wohngebiet?1  
23  (79) 6 (21) 128 

(98,5) 
2 (1,5) <0,001 

 sehr oft/ 
oft 

manch-
mal/nie 

sehr 
oft/oft 

manch-
mal/nie 

 

Wie oft denken Sie daran, Opfer (ir-
gend)einer Straftat zu werden?2  

8 (29) 20 (71) 10 (8) 119 (92) <0,001 

Meiden Sie in Ihrem Alltag bestimmte 

Wege, Parkanlagen,) aus Angst, Opfer 
einer Straftat zu werden?3 

8 (29) 20 (29) 10 (8) 120 (92) 0,009 

Anmerkungen. 1 N = 159, 2 N = 157, zwei Personen ohne Angaben, 3 N = 158, eine Person ohne Angaben. 
 
4.1.6 Wissenslage zu Hilfe- und Unterst tzungsangeboten 

Die Befragten sollten benennen, welche Hilfe- ihnen bekannt sind 
im privaten Umfeld Kenntnis von Kindern und Jugendlichen erlangen, die 

. Die Frage wurde im Freitextformat durch die 
Teilnehmenden beantwortet. Etwas weniger als Zweidrittel aller befragten Personen gab an, 

N = 103). Etwas mehr als Zweidrittel der Befragten 
ohne sexualisierte Gewalterfahrung in der Kindheit und Jugend (67,7%, N = 88) und lediglich 

N = 15) konnten mindes-
tens ein  benennen. Der Unter-
schied zwischen den Gruppen war zwar nicht bedeutsam, wies jedoch tendenziell darauf hin, 

kannter sind. Die a n  von Kin-
dern und Jugendlichen waren die Polizei und das Jugendamt (siehe Abbildung 3). 
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- 
fragt im Falle der Kenntniserlangung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
im beruflichen Umfeld gliche An-
gebote benennen (65,4%, N = 104). Das entsprach etwa 66,9% (N = 87) der Befragten ohne 
sexualisierte Gewalterfahrung und 58,6% (N = 17) der Befragten mit sexualisierter Gewalter-
fahrung. Die von den Teilnehmenden genannten Kategorien getrennt nach Erleben von sexua-
lisierter Gewalt sind in Abbildung 4 dargestellt. Auch hier dominierten die Nennungen der Straf-

amen noch arbeitsbe-
zogene Meldestellen hinzu, wie die Meldung beim Arbeitgeber und Gremien bzw. Mitarbeiter-
vertretungen (z.B. Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter). 

76%

15%

14%
8%

7%
6%
5%

2%
1%

2%
1%

80%
33%

13%
7%

13%

7%
13%

0 20 40 60 80 100

Jugendamt/Kommunale Einrichtungen
Hilfetelefon/Hotlines

Weisser Ring
eigene Recherche

Fachberatungsstelle (z.B. pro familia, Wildwasser e.V.)
Kirche

Medizinische/Psychologische Beratung
Freundes-/Bekanntenkreis

Kinderschutzbund
Hilfeportals/Online Angebote

Bildungseinrichtungen

Sexualisierte Gewalt Ja (N= 15) Nein (N= 88)

Abbildung 3. Kenntnis von Hilfe- n nach Kenntniserlangung von sexualisierter 
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Abbildung 4. Kenntnis von Hilfe- n nach Kenntniserlangung von sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche im beruflichen Umfeld na

 

 
4.1.7 Angaben zum Ausma  und den Folgen von sexualisierter Gewalt 

 vierten Forschungsziel befasst sich der nachfolgende und umfangreichste Teil mit 
den Erscheinungsformen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Es wurde 
nach Tatbereichen n, demographischen Merkmalen der 
der betroffenen und anderen Personen, den Formen von sexualisierter Gewalt sowie den Fol-

die Betroffenen gefragt. Um eine  sollten 
die entsprechenden Fragen im Fragebogen bei Mehrfachtaten und -t nur im Hinblick auf 

ene Tat beantwortet werden.   

4.1.7.1 Tatbereiche und T ter-Opfer-Beziehung 

Die von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen wurden gefragt, aus welchem Bereich 
der/die -in kam oder ob es sich . Dabei war die 

Die Ergebnisse hierzu sind in Abbildung 5 dargestellt. In nahezu der sexualisierten 
Gewalttaten (45%, n = 13) nd das Opfer nicht. Ebenfalls 

ber 40 Prozent der Gewalttaten der/die -in aus dem Freundkreis. In einem 
Viertel der Gewalttaten berichteten die Betroffenen /-in aus dem Familien- 
bzw. Verwandtschaftskreis kam (24%, n = 7). Vergleichsweise selten stammten der/die -
in aus Freizeiteinrichtungen, der Arbeitsstelle und dem kirchlichen Umfeld. Ebenfalls bestand 

er Kontakt -in im Internet. Vertiefende 
Angaben zu den Positionen der sind im Anhang A dargestellt.  

alisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche dieje-
nigen nicht mit ein, die  von den Betroffenen fremden oder nur 

erlebten  12%. 

53%

35%
12%

24%
12%

24%
12%

6%
6%

6%

62%
29%

10%
11%

11%
8%

7%
7%
7%
7%
6%

1%
1%
1%

0 20 40 60 80 100

Jugendamt/Kommunale Einrichtungen
Hilfetelefon/Hotlines

Externe Fachberatungsstelle (z.B. pro familia)
Arbeitgeber/Vorgesetzer

eigene Recherche
Weisser Ring

Personalservice
Beratungsstelle des Arbeitgebers

Medizinische/Psychologische Beratung
Kinderschutzbund

Hilfeportals
Freundes-/Bekanntenkreis

Sexualisierte Gewalt Nein (N= 87) Ja (N= 17)
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Die Verschiebung dieser weiblichen Personen
(15% vs. 5%)

legi-
tim sei, spontane Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt zu begehen (siehe auch Ab-
schnitt 4.1.7.2).

4.1.7.2 T termerkmale

Die Befragten wurden gebeten, Angaben zum Geschlecht und Alter 
zu machen. Bei handelte es sich um 

bei 30,6 Jahren (SD = 15,2, Spanne = 11 60). Dabei hatten jedoch befragten 
Personen Angaben verzichtet.

45%

41% 

31% 

24% 

17% 

14% 
10% 

10% 

7%

7%

0 2 4 6 8 10 12 14

Freundeskreis

Familie, Verwandtschaft
Kinderbetreuung, Schule, Berufsausbildung

Andere Bereiche
Arbeitsstelle

Kirche
Freizeiteinrichtung

Abbildung 5. Tatbereiche (N = 29) .

93,1% (n=27)

3,4% (n=1) 3,4% (n=1)
0

5

10

15

20

25

weiblich divers

Abbildung 6. (N = 29).
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4.1.7.3 Strategien der T ter/-innen

die -innen die Betroffenen gezielt (siehe Abbil-
dung 7). Beispielsweise nutzten /-innen n = 12) Schmeicheleien und 
Komplimente und in 33% (n Beziehung 
zum Opfer ausgenutzt. G

dem Opfer Versprechungen machte (11%) oder 
unter Anwendung von Gewalt oder Drohungen handelte (11% bzw. 7%). Unter der Kategorie 
der sonstigen Strategien wurden
terin berichtet, wobei hier die Nutzung des Momentums im Vordergrund stand. 

4.1.7.4 Formen sexualisierter Gewalt

Die Formen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wurden vorzugsweise mittels 
einer r Gewaltformen kategorial erfasst, wobei die einzelnen Formen von den 
Betroffenen durch Markierung der entsprechenden Kategorien gekennzeichnet wurden. Es 

Alle Betroffene sexualisierter Gewalt machten zu diesen 
Kategorien Angaben. Die Befragten berichteten mehrheitlich sexualisierte Gewalt mit 

(siehe Abbildung 8). Vertiefend gaben die Befragten an, folgende Formen se-
xualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter mindestens einmal erlebt zu haben: 

ungewolltes Zeigen pornographischer Inhalte im Internet: 13,8% (n = 4)
ungewolltes Zeigen pornographischer Inhalte durch eine t
son: 27,6% (n = 8)
sexuelle Handlung ohne % (n = 6)

37,9% (n = 11)
2% (n = 25)

44%
33%

22%
19%

11%
11%

7%
7%
7%
7%

4%
4%

0 2 4 6 8 10 12 14

Nutzte Schmeicheleien und Komplimente
Nutze die vorhandene Beziehung aus

Nutze sonstige Strategie*

Machte der betroffenen Person Versprechungen
Hat Gewalt angewendet

Hat der betroffenen Person Geld geboten

Hat der betroffenen Person gedroht
Nahm eine angebliche gesundheitliche Untersuchung vor

Keine Angabe

-in vor? 

Abbildung 7. -innen (N = 27) ( . *Sonstige Strategie: 
Nutzte das Moment unter , exhibitionistische Handlungen
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versucht 5% (n = 10)
erfolgt 2% (n = 5)

m Zusammenhang mit der Tat: 20,7% (n = 6).

4.1.7.5 Reaktionen auf die Tat
Im Kontext der Fragen nach den sexuellen Gewalterfahrungen wurde auch nach den Reaktio-
nen der Betroffenen nach der Tat sowie den Reaktionen von anvertrauten Personen (im Fol-
genden Vertrauenspersonen genannt) gefragt. Die Angaben der Befragten sollten sich auf die 
am schwerwiegendsten empfundene Tat beziehen. Die Mehrheit der Betroffenen berichteten
nach der Tat einer anderen Person von dieser Tat (65,5%, n

e/- -r (52,6%, n = 10
trauten sich die Betroffene einem/einer Freund/-in an (siehe Abbildung 9). Dies traf in ca. ei-

Zu gleichen jedoch sehr geringen Anteilen wurden die Partner, Bera-

gestellt, vertrauten sich 34,5% (n = 10) Betroffene bis zum Erhebungszeitpunkt dieses Frage-
bogens nie einer anderen Person an.

Abbildung 8. Erlebte Formen sexualisierter Gewalt (N .

61%

39%

Sexuelle Gewalthandlungen
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Reaktionen auf die Tat

In 21% (n = 

der Betroffenen hat sich innerhalb einer Woche nach der Tat jemandem anvertraut, w

Weiterhin wurde nach Reaktionen der Vertrauenspersonen oder Dritter gefragt. In der Mehr-
zahl der reagierte die Vertrauensperson nicht auf die Tat d.h. es er-
folgten keine weiteren Reaktionen bzw. die betroffene Person hatte keine Kenntnis von den 

. In lediglich 10,5% (n
wurde die Tat bei der Polizei angezeigt. Es erfolgte zu keinem Zeitpunkt eine Meldung an staat-

wortliche Stellen informiert oder Dritte gingen

f

Der/d -
Der/die - war der betroffenen Person jedoch 
nicht bekannt. 

N viele Betroffene auf eine Anzeige verzichteten, wurde ebenfalls 
mittels Freitexteingabe gefragt. Von den 29 Befragten, die im Kindes- oder Jugendalter sexu-
alisierte Gewalt erlebten, machten 22 hierzu Angaben. 
die betroffene Person sich niemandem anvertraut hat. Demzufolge wurde auf eine Anzeige 
verzichtet. , dass die betroffenen Personen aufgrund des jungen 
Alters nicht in der Lage waren, die Straftat als solche entsprechend Vielfach 

schlichtweg nicht geglaubt. Eine Auflistung der ge der Straftat sind 
im Anhang B dargestellt. 

53%

11%

37%

0

2

4

6

8

10

12

Unmittelbar nach
der Tat bis

weniger als eine
Woche

Mehr eine
Woche bis Jahren53%

32%

5%

5%

5%

0 2 4 6 8 10 12

Freund/-in

Partner/-in

Mitarbeiter/-in einer
Beratungsstelle

Polizist/-in

Abbildung 9. Vertrauensperson (N = 19). Abbildung 10. Zeit zwischen der Tat und dem Anver-
trauen an eine Person (N = 19).
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4.1.7.6 Folgen der sexuellen Gewalterfahrungen f r Betroffene

Die Betroffenen wurden danach gefragt, ob sie 
therapeutischer und/oder in psychiatrischer Behandlung waren oder sind. Diese 
Frage wurde von 7% (n = 2) der betroffenen Personen bejaht und von 7% (n = 2) nicht beant-
wortet. Die verbleibenden 25 Betroffenen (86,2%) waren bis zum Zeitpunkt der Erhebung 
nicht in psychotherapeutischer oder psychiatrischer Behandlung.

Eine Ents

wurden die Betroffenen gefragt, wie sehr sie die damaligen Ereignisse derzeit
(d.h. zum Zeitpunkt der Erhebung) belasteten. Hierzu sollten Angaben auf einer 10-stufigen 

Alle bis auf eine Person nahmen diese 
Der Mittelwert dieser Skala lag bei 2,4 (SD = 0,5) mit einer Spanne von 0 bis 

9 und einer stark rechtsschiefen Verteilung. im Allgemeinen zum Zeitpunkt 
der Erhebung eher geringe Belastung. Dementsprechend berichteten 53,6% (n = 15) der be-
troffenen Personen, dass die damaligen Ereignisse sie gar nicht bzw. nicht belasten, wohinge-
gen 14,3% (n = 4) berichteten, dass sie sich 

(siehe Abbildung 11).  

4.2 Besondere Wohnformen

Ein bedeutsames Ziel dieser Studie war es zum einen die Pilotierung 
Erhebung zur sexualisierten Gewalt im Kindes-
die in besonderen Wohnformen leben,

zu vergleichen. Das letztge-
nannte Ziel konnte nicht erreicht werden. Eine Auswertung der Daten von Bewohnern/-innen

(n Es muss hier konstatiert werden, eingeschlagene 

52%

31%

14%

3%
0

5

10

15

20

gar nicht bzw. nicht keine Angabe

Belasten Sie die damaligen Ereignisse noch heute?

Abbildung 11. Empfundene Belastung aufgrund des erlebten sexuellen (N = 29). Skalierung: (0) 
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Weg mit den veranschlagten personellen Ressourcen und den eingesetzten weiteren Projekt-
mitteln war.  

Nachfolgend soll eine kurze Deskription der Umsetzung der geplanten Pilotierung gegeben 
werden: Im Rahmen eines Online-Treffens des Gemeindepsychiatrischen Verbunds der Stadt 
Mannheim (siehe Abschnitt 3.3.2) 
tungsleitungen besonderer Wohnformen vorgestellt. Alle anwesenden Mannheimer Einrich-
tungsleitungen der besonderen Wohnformen signalisierten ihr Interesse an einer Teilnahme 
an der Studie.  wurden die einzelnen Einrichtungen gezielt kontaktiert, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen. Eine Einrichtung konnte aufgrund eines kompletten Umzugs 
und den daraus resultierenden fehlenden personellen und zeitlichen icht an der 
Studie teilnehmen. 

Es wurden mit den Einrichtungen individuelle Termine vereinbart, an denen das Vorhaben 
dem Personal und ggf. auch den Bewohnern vorgestellt wurde. Mit diesen Terminen sollte 

mine konnten realisiert werden. Die Reaktionen auf die Vorstellung und die Aktionen im Nach-
gang der einrichtung  

Eine Einrichtung hat auf die mehrfachen Kontaktversuche (per E-Mail und per Telefon) nicht 
weiter reagiert. Zudem nahm eine Einrichtung aufgrund mangelnden Interesses der Bewoh-
ner/-innen nicht teil. Insgesamt konnte mit drei Einrichtungen ein Termin  des 
Studienmaterials vereinbart werden. Von den drei Einrichtungen, die das Studienmaterial mit 

erhielten, wurden von einer Einrichtung  gegeben. Eine 
zweite Einrichtung reagierte nicht auf die weiteren Kontaktversuche und aus einer dritten Ein-
richtung Be-
wohner/-innen. 

wurden icht-Teilnahme der Bewohner/-innen genannt:  

a. Befragung war aufgrund starker kognitiver  der Bewohne-
rin ,  

b. Befragung war aufgrund starker emotionaler/psychischer Belastung des Bewohners/ der 
, 

c. Bewohner/-in hatte kein Interesse/ keine Zeit/ keine Lust oder hatte die Befragung abge-
brochen  

Mit den vorgegebenen Projektmitteln war eine 
Wohnformen konnten verschiedene Barrieren identifiziert werden, die im 
Verlauf des Vorhabens nicht  werden konnten. die Kontaktauf-
nahme mit den Einrichtungsleitungen aufgrund des teilweise enormen Arbeitspensums dieser 
Personen schwierig. ber hinaus standen einige Einrichtungsleitungen und die Mitarbei-
ter/-innen der Einrichtungen und teils auch die Bewohner/-innen einer Befragung zur sexuali-
sierten Gewalt  Der Hauptgrund war die Angst vor einer 
Retraumatisierung der betroffenen Bewohner/-innen. Das Angebot, sich d
Hilfe- und 
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-
Zudem wurde argumentiert, dass viele Bewohner/-

ten, um an der Befragung teilzunehmen. Auch eine 
erstellte 

ung gemeinsam mit den Studienpersonen auszu-
. Die Herausforderung waren die mangelnden zeitlichen Res-

sourcen des Einrichtungspersonal, um eine Befragung gemeinsam mit den Bewohnern/-innen 
.  sich sch  Studienpersonal mit 

den erforderlichen psychologischen Kenntnissen abgestellt werden muss, um in den entspre-
chenden Einrichtungen diese Befragungen selbst durch  

 und der Zugang zu den 

hilfreich sein. - 
oder bu
mit entsprechenden personellen Ressourcen auszustatten sind. 

  



 
 

28 
 

5. Diskussion 

g ist als erfolgreich zu bezeichnen. Die angewandte Methodik wurde von unserer Ar-

- -Krise). Un-

sexueller Traumatisierung die Methode belastbare Ergebnisse hervorbringen kann. Diese 
r mit dem Ant-

wortverhalten bei weniger sensiblen Fragestellungen und die Gruppe der antwortenden Pro-
banden unterschied sich nicht signifikant von den angeschriebenen Probanden, die den Fra-

ichproben mit der an-

den.  

Auch in der kleinen Stichprobe des Pilotprojektes konnten aber interessante Ergebnisse erho-
ben werden, die gegebenenfalls auch schon in der 

 Ohne im Einzelnen die oben dargestellten Ergebnisse noch einmal 

einem signifikant schlechteren psychischen Befinden im WHO-5-Test einherging, ohne dass in 

wurde. Besonders bemerkenswert ist auch der Befund, dass es im Rahmen dieser Studie ge-
lungen ist, auch Personen zu erreichen, die von sexueller Gewalt betroffenen waren und sich 

Die Kombination einer solchen Befra-

ein Hilfsangebot zu unterbreiten. Dies erschient umso dringlicher, als die Gruppe der von se-

tat zu werden. Damit verb

Hilfe- selbst in der Personengruppe, die nicht von sexueller 
Gewalt betroffen war, nicht allzu verbreitet scheint. Z.B. ist en Be-
auftragten sen Hilfsangebote weitgehend 
unbekannt. Diese geringe Kenntnis war in der Gruppe der sexuell traumatisierten Personen 

. Dies korrespondiert mit der Erfahrung der von sexueller Gewalt betroffe-

onen der Vertrauenspersonen oder Dritter erfolgten. Die in dieser Pilotstudie erhobenen Be-
ies
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Die Einbeziehung von Personen, die in besonderen Wohnformen leben, war mit den vorhan-

ein nochmaliger Versuch mit etwas besserer personeller Ausstattung zu bedenken. Alternativ 
 

(N = 300), ner psychiatrischen Klinik sind 
, mit 

dem hier verwandten Fragebogen untersucht werden, da sich in der Gruppe der psychiatrisch 
auf sexuelle Traumatisie-

gut umzusetzen.  
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7. Anhang 

Anhang A: Funktion des T ters bzw. der T terin 
 

Tabelle A.1.  
Kategorie ( )  (%) 
Familie, Verwandtschaft (N = 29) 7 (24,1) 
Mutter  1 (14,3) 
Vater  1 (14,3) 
Cousin/e 2 (28,6) 
Freund/-in, Bekannte/r der Eltern 1 (14,3) 
Sonstige verwandte Person: Onkel, Onkel des Partners 2 (28,6) 
Freundeskreis (N = 29) 12 (41,4) 

 4 (33,3) 
Person, die zur Tatzeit etwa gleichzeitig war wie Sie  5 (41,7) 
Bekannter der Familie 1 (8,3) 
Freund der Mutter 1 (8,3) 
Sonstige Person: Nachbarschaft 1 (8,3) 
Kinderbetreuung, Schule, Berufsausbildung (N = 29) 5 (17.2) 

-in 3 (60) 
 1 (20) 

 1 (20) 
Freizeiteinrichtung (N = 29) 2 (6.9) 
Betreuungsperson 1 (50) 
Sonstige Person: Gitarren Lehrer 1 (50) 
Arbeitsstelle (N = 29) 3 (10,3) 
Vorgesetzte/r 2 (66,7) 
Arbeitskollege/in 1 (33,3) 
Kirche (N = 28) 3 (10,7) 
Mitglied der katholischen Kirche 1 (33,3) 
Mitglied eines sonstigen Glaubensgemeinschaft  1 (33,3) 

 1 (33,3) 
Andere Bereiche (N = 29) 4 (13,8) 
Nachbar 1 (25) 
Kiosk Besitzer 1 (25) 
Babysitter 1 (25) 
Internet 1 (25) 
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Anhang B: Gr nde f r Verzicht auf eine Anzeigenerstattung 

Strafanzeige erstat-
 

 . 
 Habe erst im Erwachsenenalter meinen Eltern davon berichtet. 
 . 
 Niemand wusste davon. 
 Nur ein weiteres Kind wusste es. 
 Ich war zu jung. 
 

war. 
 Ich war 4 Jahre alt. Ich habe mich damals nicht getraut meine Cousins 

z  
 Man stufte es nicht als schlimm ein. 
 te 

. 
 Ich habe mich nicht getraut. Er hat mit Mord an meine Eltern gedroht. 
 

es nicht. 
 

erkennbar. 
  
 

 
lichen Anzeige gegen anonym, nicht vor Augen. 

 Nachbar ist weggezogen. 
  
 

zu bekommen. In 
nicht mehr meiner Familie anvertraut geschweige denn die Polizei informiert. 

 Angst wegen Schwangerschaft. 
 Zum einen war mir die gesamte Situation sehr unangenehm und ich wollte kein rie-

sen Aufsehen erregen, da mir mehrfach gesagt wurde, da es sich um meinen Ex-
 

 Wollte das Ereignis nicht wahrhaben. 
 Wurde ignoriert. 

 


