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Vorwort

Mit dem vorliegenden Band des Jahrbuches Musikpsychologie hat das He-
rausgeber- und Schriftleiterteam gewechselt. Wir möchten an dieser Stelle
den bisherigen Herausgebern Helga de la Motte-Haber, Klaus-Ernst Behne
und Günter Kleinen für die Gründung und erfolgreiche langjährige Betreu-
ung des Jahrbuchs sehr herzlich danken. Das Jahrbuch hat sich in dieser Zeit
zum wichtigsten Publikationsorgan der deutschsprachigen Musikpsycholo-
gie entwickelt, das insbesondere auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern Gelegenheit bietet, ihre Forschungen zur Diskussion zu
stellen. Diesen von den bisherigen Herausgebern verfolgten Kurs wollen wir
beibehalten, ebenso die thematische Fokussierung der einzelnen Bände.

Geändert hat sich das äußere Erscheinungsbild des Jahrbuches, das in ge-
meinsamen Überlegungen des Verlages und der neuen Herausgeber entstand
und bereits beim Band 18 des Jahrbuches realisiert wurde. Gewisse Änderun-
gen hat es auch beim Begutachtungsverfahren und in Bezug auf die Manu-
skriptanweisungen für die Beiträge gegeben. Wir hoffen, dass das Begutach-
tungsverfahren für die Autorinnen und Autoren nun noch transparenter ist
und der Weg vom Einreichen eines Beitrags bis zum druckfertigen Typo-
skript schneller zurückgelegt werden kann – dazu sollen auch die „Hinweise
für Autorinnen und Autoren“ dienen, die den international üblichen Rege-
lungen angepasst wurden.

Wir wünschen uns, dass das Jahrbuch auch in Zukunft auf reges Interesse
sowohl bei potenziellen Autoren als auch bei den Lesern trifft und freuen uns
über Anregungen, die zur stetigen Qualitätssicherung bzw. -steigerung bei-
tragen.

Die Herausgeber: Claudia Bullerjahn
Wolfgang Auhagen
Holger Höge

Schriftleiter: Christoph Reuter

Betreuung der
Rezensionen: Mirjam James und Kathrin Schlemmer
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Themenschwerpunkt:
Musikalische Sozialisation im Kindes- 

und Jugendalter

Die Theorie musikalischer Selbstsozialisation: 
Elf Jahre … und ein bisschen weiser?1

Renate Müller, Patrick Glogner und Stefanie Rhein

Zusammenfassung

Zunächst wird ein kurzer Bericht darüber gegeben, wie sich das Konzept
musikalischer Selbstsozialisation im Rahmen empirischer Untersuchun-
gen und theoretischer Diskurse im vergangenen Jahrzehnt entwickelte und
zur Erklärung des Umgehens Jugendlicher mit Musik angewandt wurde.
Zentrale Aussagen, verwandte und kontrastierende theoretische Ansätze
sowie einige – quantitative wie qualitative – Studien zur empirischen Über-
prüfung werden skizziert. Der theoretische Diskurs um den Selbstsozialisa-
tionsbegriff wird kurz zusammengefasst. In einem zweiten Teil werden For-
schungsergebnisse der aktuellen Jugendkulturforschung in Beziehung zur
Selbstsozialisationsperspektive gesetzt. Dabei wird das Selbstsozialisa-
tionskonzept um theoretische Konstrukte wie Selbstinszenierung, Glokali-
sierung, symbolische Inklusion und Exklusion erweitert. Als Hintergrund
dafür werden Grundzüge individualisierter Gesellschaften skizziert, die zur
Veränderung von Alltagserfahrungen führen, aus denen sich zu bewälti-
gende Herausforderungen ergeben. Jugendkulturelle Aktivitäten werden als
symbolische und ästhetische Verarbeitungsformen dieser Anforderungen
und Erfahrungen verstanden. Es soll deutlich werden, dass jugendkulturel-
les Engagement einhergeht mit neuen Formen der Vergemeinschaftung wie
auch der Identitätsbildung. Der Beitrag endet mit einem Ausblick auf die
anstehenden Schritte zur Elaborierung der Theorie.

1 Dies ist eine geringfügig überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten auf der
20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie am 3. Septem-
ber 2004 in Paderborn.

Musikpsychologie Bd. 19, 11–30, © Hogrefe Verlag, Göttingen 2007
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Abstract

First, the development of the concept of musical self-socialization during the
last decade in the course of empirical investigation, of theoretical discussion,
and of its application to explain young people’s music involvement is re-
ported. Main issues, references to related and contrasting theories are out-
lined; examples of empirical – quantitative as well as qualitative – investiga-
tion of the theory are presented. In a second part, recent research results of
youth culture studies are interpreted in terms of self-socialization perspec-
tive. Theoretical concepts such as representation of the self, glocalization,
symbolic inclusion and exclusion are added to the theory. A background of
main traits of individualized societies is provided which challenge everyday
experiences. Youth cultural activities are viewed as symbolic and aesthetic
ways to master these challenges. It is argued that engagement in youth cul-
tures provokes new forms of social embedding as well as new forms of
identity construction. Finally, future tasks to elaborate the theory are pointed
out.

In ihren Überlegungen zu Perspektiven und Kontroversen einer subjektorien-
tierten Soziologie im Zusammenhang der Individualisierung moderner Ge-
sellschaften konstatieren Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim: „Das
Credo der Soziologie, dem sie ihre professionelle Identität verdankt, lautet
immer wieder: Das Individuelle ist die Illusion der Individuen, denen die
Einsicht in die sozialen Bedingungen und Bedingtheiten ihrer Existenz ver-
stellt ist“ (Beck & Beck-Gernsheim, 1994, S. 30). Unmittelbar anschließend
werfen sie folgerichtig die Frage auf: „ […] ist nicht eine ‚Soziologie des In-
dividuums’ […] ein verkappter Appell an die Selbstabschaffung der Sozio-
logie?“ (ebd.). Mit dem Verweis auf den Eigenanteil der Subjekte an ihrer
Sozialisation plädiert Zinnecker (2000) für die Diskussion des Sozialisa-
tionsbegriffs vor dem Hintergrund von Prozessen der Selbstsozialisation. Mit
diesem Beitrag löste Zinnecker eine Selbstsozialisationsdebatte in der Zeit-
schrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation aus. Gegen die Ver-
wendung des Selbstsozialisationsbegriffs argumentiert Geulen dort: Der
Selbstsozialisationsbegriff leugnet die gesellschaftliche Bedingtheit der So-
zialisation und somit die Tatsache „dass Individuen auf Grund ihres Sozia-
lisationsmilieus unterschiedliche Chancen haben, sich zu gesellschaftlich
handlungsfähigen Subjekten zu bilden“ (Geulen, 2002, S. 192).

Impliziert somit unsere Rede von der musikalischen Selbstsozialisation
die Aufhebung sozialer Ungleichheiten? Ist sie ein Appell an die Aufhe-
bung der Erforschung sozialer Bedingungen musikalischer Sozialisation?
Wir verneinen beide Fragen, weil sich oftmals gerade Subjekte mit minima-
len Chancen durch musikalische Selbstsozialisation zu handlungsfähigen
Subjekten selbst bilden. Dies ist unsere These; im Folgenden soll deutlich
gemacht werden, dass sie sowohl theoretisch plausibel als auch empirisch
haltbar ist. Darüber hinaus aber bedarf sie der interdisziplinären Zusammen-
arbeit, insbesondere mit der Psychologie und der Pädagogik, um Bedingun-

12 Renate Müller, Patrick Glogner und Stefanie Rhein
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gen zu spezifizieren, unter denen materiale, personale und soziale Ressour-
cen zur musikalischen Selbstsozialisation mehr oder weniger gegeben sind,
mehr oder weniger wahrgenommen werden und mehr oder weniger genutzt
werden. Mit unserem Insistieren auf dem Konzept der musikalischen Selbst-
sozialisation postulieren wir weder blauäugig die Autonomie des Indivi-
duums noch einen gesellschaftsfreien Raum, „postmoderne Idyllen oder 
Alternativnischen, die es faktisch gar nicht gibt“, wieVogt (2004a, S. 49) un-
terstellt, die Selbstsozialisation als Utopie bezeichnet. Auch gehen wir nicht
davon aus, dass in den traditionellen Sozialisationsinstitutionen Familie,
Schule, Beruf nicht mehr sozialisiert wird – allerdings nicht mehr auf tradi-
tionelle Weise. Denn insbesondere Familie und Beruf sind durch radikale
Umbrüche daran gehindert, ihre traditionellen Aufgaben bei der Sozialisa-
tion und Identitätskonstruktion zu erfüllen. 

Vielmehr ist es nach wie vor unsere Intention, mit dem Konzept musikali-
scher Selbstsozialisation den Blick auf Sozialisationsprozesse zu lenken, die
zu Unrecht von der Soziologie marginalisiert werden: die der ästhetischen
Sozialisation, insbesondere – aber keinesfalls ausschließlich – in populär-
kulturellen Kontexten. Individualisierung geht einher mit der Ästhetisie-
rung des Alltags, weil das „Verdampfen“ von Gesellschaftlichkeit (Beck &
Beck-Gernsheim, 1994, S. 35) zur Konstruktion wenigstens der Imagination
von Gesellschaftlichkeit mit ästhetischen Mitteln führt (Hitzler, 1998, S. 85).
Trifft dies zu, ist die Erforschung ästhetischer Sozialisation zentral, um Aus-
kunft darüber zu erhalten, welche Rolle Musik und Medien bei den (oft ver-
zweifelten) Versuchen der Menschen spielen, Identität zu konstruieren und
sich in der unübersichtlichen Gesellschaft zu verorten. Diese – keineswegs
immer erfolgreichen – Versuche verstehen wir als Selbstsozialisationspro-
zesse. Genauso wenig wie Individualisierung bedeutet, dass Menschen den
Sinn ihres Tuns selbst erfinden und ihre je eigenen Lebensstile selbst kreie-
ren (Hitzler & Honer, 1994, S. 309), bedeutet Selbstsozialisation, dass jeder
seines Glückes Schmied sei, wie Geulen (2002, S.192) unterstellt. 

Mit seiner polemischen Frage, ob die Individuen mit Sozialisationsdefi-
ziten, seelischen Verkrüppelungen, klinischen und kriminellen Karrieren et-
wa stolz seien auf ihr selbstsozialisatorisches Werk, macht Geulen deutlich,
dass seine Kritik einen normativen Selbstsozialisationsbegriff impliziert.
Danach wäre Selbstsozialisation etwas Positives, auf das Individuum und
Gesellschaft stolz sein können. Ein nicht normativer Selbstsozialisationsbe-
griff hingegen betrachtet Ergebnisse von Selbstsozialisationsprozessen
nicht automatisch als ,wertvoll‘. Geschlechtsspezifische Sozialisation bei-
spielsweise lässt sich als Selbstsozialisation begreifen, auch wenn ihre Kon-
sequenzen für weibliche und männliche Identitäten durchaus nicht als 
wünschenswert erachtet werden. So ist „Doing Gender“ ein Konstrukt ge-
schlechtsspezifischer Selbstsozialisation. Es beinhaltet, dass die Geschlechter
in Interaktionen die sozialen Geschlechterunterschiede überhaupt erst her-
stellen, auch wenn die Akteure ihre Handlungsmöglichkeiten dabei auf 
die geschlechterstereotypischen einengen (Bilden, 1991; Müller, 1996).
Aus einer nicht normativen Perspektive werden auch solche Sozialisations-
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prozesse als Selbstsozialisation angesehen, die zur Selbststigmatisierung füh-
ren, wie etwa die Sozialisationsprozesse zum fremdenfeindlichen Skinhead.
Nicht außer Acht gelassen werden dabei die spezifischen gesellschaftlichen
Bedingungen und Erfahrungen, z.B. der Nicht-Akzeptanz und des Ausge-
grenztseins, die zu solchen Selbststigmatisierungen führen (Müller, 1994,
1995).

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Bericht darüber gegeben werden,
wie sich das Konzept musikalischer Selbstsozialisation im Rahmen empiri-
scher Untersuchungen und theoretischer Auseinandersetzungen im vergan-
genen Jahrzehnt entwickelte und zur Erklärung des Umgehens Jugendlicher
mit Musik angewandt wurde. Zentrale Aussagen, verwandte und kontrastie-
rende theoretische Ansätze sowie einige überwiegend quantitative Studien
zur empirischen Überprüfung werden skizziert. Der theoretische Diskurs um
den Selbstsozialisationsbegriff wird kurz zusammengefasst. In einem zwei-
ten Teil werden Forschungsergebnisse der aktuellen qualitativen Jugend-
kulturforschung in Beziehung zur Selbstsozialisationsperspektive gesetzt.
Dabei wird das Selbstsozialisationskonzept um theoretische Konstrukte
wie Selbstinszenierung, Glokalisierung, symbolische Inklusion und Exklu-
sion erweitert. Als Hintergrund dafür werden Grundzüge individualisierter
Gesellschaften skizziert, die zu Umbruchserfahrungen und zur Verände-
rung von Alltagserfahrungen führen, aus denen sich zu bewältigende He-
rausforderungen ergeben. Jugendkulturelle Aktivitäten werden als sym-
bolische und ästhetische Verarbeitungsformen dieser Anforderungen und
Erfahrungen verstanden. Es soll zum einen deutlich werden, dass jugend-
kulturelles Engagement einhergeht mit neuen Formen der Vergemeinschaf-
tung wie auch der Identitätsbildung. Zum anderen wird dargelegt, dass
damit geschaffen wird, was gesellschaftlich vorenthalten bzw. nicht mehr
selbstverständlich bereitgestellt wird: Zugehörigkeiten, Identitäten, Hand-
lungsmöglichkeiten, ggf. sogar Professionalisierungschancen und Erwerbs-
möglichkeiten. Der Beitrag endet mit einem Ausblick auf die anstehenden
Schritte zur Elaborierung der Theorie.

1 Rückblick: Zur Entwicklung der Theorie musikalischer
Selbstsozialisation

1.1 Das Konzept musikalischer Selbstsozialisation

Auf der 9. Jahrestagung der DGM in Münster 1993 sowie im 11. Jahrbuch
Musikpsychologie (Müller, 1995) wurde die Theorie musikalischer Selbst-
sozialisation erstmals vorgestellt: Sie betont die Eigenleistung der Individuen
im (musikalischen) Sozialisationsprozess, die mit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung zur Individualisierung, zur Ausdifferenzierung von Lebensstilen
und Lebensformen sowie zur Entstandardisierung von Lebensläufen prekär
geworden ist – notwendig zur Identitätsbildung wie zur sozialen Integration
war individuelle Eigenaktivität in modernen Gesellschaften immer. Musika-
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