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Sexualaufclarung ist seit I992 ein neuer Arbeitsschwerpunkt der Bundeszentrale fur

gesundheitliche Aufld:irung (BZgA). Die BZgA ubernimmt hier die vom Schwangeren-
und Familienhilfegesetz ubertragene Aufgabe, zielgruppenspezifische Konzepte und
Mai&nahmen fitr eine umfassende Sexualaufklarung zu entwickeln.

Vor dem Hintergrund der fachlichen Diskussion liber geschlechtsspezifische Konzepte
in der Sexualaufklarung wurden von der BZgA zwei Expertisen in Auftrag gegeben: eine

Expertise zum aktuellen Stand der sexualpidagogischen Jungenarbeit sowie eine weitere
zur sexualpadagogischen Madchenarbeit in der Bundesrepublik.

Die nun vorliegende Expertise von Reinhold Munding zeigt deutlich, da£ sexualpadago-
gische jungenarbeit noch wenig etabliert ist und Konzepte weitgehend fehlen.

Geschlechtsspezifische Angebote fur Jungen im Bereich Sexualaufklarung sind keine
Selbstverstindlichkeit, sondern werden oftmals getragen von wenigen engagierten
Einzelpersonen, die diese vor Ort innerhalb ihrer Arbeitsbereiche anbieten. Die Expertise
leistet einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der in der Jungenarbeit engagierten
Menschen und gibt einen ersten Uberblick uber die Verortung von Jungenarbeit

Die Bundeszentrale fitr gesundheitliche Aufklaning wird sich in Zukunft verstarkt auch
fur die Fdrderung von jungenspezifischen Konzepten und Medien in der Sexualauf-

klitrung einsetzen.

Gleichzeitig wird sie weitere Angebote schaffen, um die Vernetzung und Koordinierung
von sexualpadagogischer Jungenarbeit zu verstarken.

Abteilung fur Sexualaufklarung,
Verhutung und Familienplanung

Kaln, August  995
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ZUM  ERH;<LTNIS VON SEXUALP;<DAGOGIK

UND JUNGENARBEIT



SEXUALP;<DAGOGIK IN DER JUNGENARBEIT

Gegenstand dieser Expertise ist die lungenarbeit unter sexualpadagogischen Gesichts-

punkten oder, anders formuliert Sexualpidagogik unter dem geschlechtsspezifischen
Blickwinkel von und auf jungen. Die jungenspezifische Betrachtung der Sexualpadago-
gik ist dabei genausowenig selbstverstandlich wie die Einbeziehung der Sexualerziehung
in die sogenannte jungenarbeit

AnlaBlich einer Erhebung zur geschlechtsspezifischen Sexualpadagogik in NRW' wurde

deutlich, dag jungenfdrdernde Konzepte in aller Regel die Bereiche Geschlechtsrolle

und, damit verbunden, (sexuelle) Gewalt favorisieren. Wie die in der vorangegangenen
Expertise angestellten Analysen zeigen, wird das Thema Sexualitat uniso mehr ausge-
klammert, je enger die padagogische Praxis von den Bindungen konfessioneller Trjger
beeinfluBt wird. Das heiBt nichts anderes, als daE Jungenarbeit und .farderung nicht in

erster Linie sexualpadagogisch ausgerichtet ist, sondern vor allem das Rollenselbstver-
stindnis zum Thema hat. Die Definition von Jungen vorrangig uber ihren gesellschaftli-
Ellen Status als Junge zieht, da sie in Abgrenzung zur gesellschaftlichen Rolle von Mild·

chen und angesichts des unbestrittenen Machtgefalles zwischen den Rollen geschieht,
den Ansatz einer „antisexistischen Jungenarbeit" nach sich, der eine rollenkritische

Jungenarbeit als Ziel formuliert und betont, da£ Verhaltensanderungen von Jungen und
Manner aufSelbstreflexion und kritischer Selbstwahrnehmung beruht. Eine Erziehung
zur Sexualitat als solcher, zur sexuellen Lust und (Lebens-)Gestaltung im positiven Sin-

ne, ist damit keineswegs, zumindest nicht notwendigerweise, einbezogen. Selbst wenn

man von der Annahme ausgeht, daE eine rollenkritische Jungenarbeit als Ziel formuliert

wird, ist die sexualbejahende Erziehung nicht notwendigerweise integriert. Gleichwohl

wird - auch von den antisexistischen Jungenarbeitern - betont, daE die Basis von Verhal-

tensiinderungen der Jungen und Manner die Selbstreflexion und kritische Selbstwahr-

nehmung seinmuE.

KRITIK AM GESCHLECHTSROLLENVERHALTEN

ALLEIN REICHT NICHT

Auch wenn, historisch und prozeBimmanent, die Jungenarbeit ein „Abfallprodukt" der

(feministischen) Mtidchenarbeit ist: Eine Reduzierung des Verstandnisses von jungen-
arbeit aufeine Verhaltensinderung zum Schutz der Midchen reicht nicht aus. Mit dieser

1 BULTMANN. G., MUNDING. R., Si ELERT. U. (I992): Geschlechtsspezifische Sexualp dagogik inderai,Rerschulischen jugendarbeit

im Land Nordrhein·Westfalen Eine Expertise im Auftragdes Ministeriums Pdr Arbeit, Gesundheitund Soziales (MAGS) des Lan{les

Nordrhein-Westfalen
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Beschrankung bliebe lungenarbeit ein Instrument zum beliebigen Einsatz, je nachdem,
welche Situation „herrscht" und welches Verhalten gerade erwz-inscht oder gefordert ist.

G. SCHMIDT u. a.2 haben in ihrer Untersuchung zur Jugendsexualitat darauf hingewie-
sen, daB eine deutliche Diskrepanz zwischen dem in Befragungen geiuBerten sowie

dem real gezeigten (und von den Madchen gespiegelten) Verhalten der Jungen besteht.

Interpretieren ligt sich dies in dem Sinne, daB Jungen durchaus zu unterscheiden wis-

sen, wann sensibel-nachgiebiges Verhalten gefordert (von Midchen, Eltern oder Padago-
gInnen) und wann dies verzichtbar ist. Diese Kluft zwischen quasi erzwungener Verhal-
tens- und Meinungsinderung und den inneren, „wahren" Einstellungen gewinnt bezug-
lich der Effizienz und „Verwurzelung" von jungenpadagogischen Ansatzen an Bedeu-

tung. Dazu kommt, daE je nach Zusammensetzung der peer-group, Clique oder des Klas-
senverbandes ein differenzierter Verhaltenskodex besteht, dem sich jungen nicht ohne

Prestigeverlust entziehen k6nnen.

Wenn gleichzeitig einger:iumt wird, dall mit hoher Wahrscheinlichkeit das traditionelle
Mhnnerbild auch das „gewachsenere" ist, dann bleibt als Resumee nur das Eingestand-
nis, daE Jungen nur wenig Chancen haben, tatsachlich eine neue, emanzipierte, starke,
auf gegenseitige Akzeptanz ausgerichtete sexuelle Identitit zu erlernen. Dazu mussen,
und das ist Dreh- und Angelpunkt geschlechtsspezifisili-se ualpidagogischer Arbeit,

grundlegend neue Wahrnehmungs- und Erfah ru tig itidglichkeite,1 ges-clia ffe n und „ari"-
sozialisiert werden. Dies erfordert Zeit und ein hohes MaE an selbstreflexiver Kompetenz
der PadagogInnen. Autobiographische Arbeit als elementarer Bestandteil selbsterfah-

rungsorientierter Mannerarbeit ist erst recht fur Jungen der Anfang eines veranderten

SelbstbewiLStscins u tid eines netien Sclbstverstandnis es, undschwer genug unizusetzen.

SELBSTVERSTANDNIS VON JUNGENARBEIT

Das Thema von Jungenarbeit ist die geschlechtliche Identi€it als Junge in all ihren Aus-

pagungen und ihrem biographischen Werdegang. Dies bedeutet, daB Jungenarbeit sich

von Jugendarbeit dadurch absetzt, dag sie das „Junie-Sein" und „Mann-Werden" im

Blick hat und zum pidagogischen Ziel macht. Wenn wir davon ausgehen, di es eine

mannliche und eine weibliche Sicht und Lebenswelt gibt - und dies ist in der neueren

padagogischen Wissenschaftsdiskussion kaum noch umstritten - sind notwendiger-
weise alle padagogischen Intentionen geschlechtsdifferenziert zu begreifen.

2 SCHMIDT. G. (Hrsg.) (1993): Jugendsexualiat. Sozialer Wandel, Gruppenunterschiede, Konflikgelder, Stuttgart. Enke·\'erlag
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In diesem Sinne ist Jungenarbeit gemeint als padagogisch reflektierte Arbeit mit Jungen
in ihrer jeweiligen biographischen, familiaren und sozialen Realitit Diese Wirklichkeit,
jedoch noch mehr deren Wahrnehmung und Aneignung, sind gepragt von den Erfahrun-

gen undVorbildern der jungen. In diesen Erfahmngen spiegeln sich je nach sozialer und

peer-group-Lugeharigkeit mehr oder weniger ausgepragte Rollenzuschreibungen wider.

Das traditionelle Manner-Vor-Bild wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in vielen gesell-
schaftlich-6ffentlichen Bereichen zusehends entwertet. Dies ist zum einen das Verdienst
der Frauenbewegung in all ihren Schattierungen. Nach langem affentlichen, wissen-

schaftlichen und letztendlich politischen Diskurs gab es Veranderungen in nahezu allen
Bereichen des affentlichen Lebens:

Administration
z. B. Quotenregelung, Namensrecht-Andening etc.,

Berufswahl
Frauen in traditionellen Minnerberufen, weibliche Berufsbezeichnungen etc.,

soziale Realitat
alleinerziehende Mutter, FrauencafEs etc.,

Vermarktung
u. a. auch starke, offensive Frauen als potentielle Klientel

Wissenschaft

Frauenforschung, feministische Wissenschaft etc.

Zum anderen kamen immer deutlicher die Defizite traditioneller jungensozialisation im

Erleben der Jungen und Manner zum Vorschein: Die Entstehung von Mannergruppen
Mitte der 7oer lahre war dafur Indiz und AnstoR zugleich. Der Konflikt einer von Frauen

geforderten Umorientierung der Miinner- und Jungenrolle einerseits und einer pro-
zeRhaften Veranderung von m nnlichem Selbstverstandnis quasi von innen heraus an-

dererseits spiegelt sich in zahlreichen Jungenarbeitskonzepten wieder.

Dai Realititen (verstanden als subjektive Wahrnehmung von - mtinnlicher und weibli-
cher - Wirklichkeit) sich fur Jungen, abhingig von ihrer sozialen und politischen Sensi-

bilitat ebenso wie von ihrer jeweiligen Lebensumwelt, sehr verschieden (vor allem von de-

nen der Madchen) abbilden, ist ebenso unbestritten wie die Tatsache, daR den jungen ei-

ne Unzahl weiblicher Erfahrungen wie u. a. das Erleben sexueller Diskriminierung und
Gewalt „vorenthalten" bleiben (homosexuell orientierte Jungen mit Einschrankung aus-

genommen). Allerdings mui& dabei bedacht werden, daE Verletzungen und Kankungen
von den jungen auch anders als von den Madchenwahrgenommen undoft entemotiona-

lisiert werden. Vor diesem Hintergrund 1<8nnte man die Fahigkeit eines Jungen zu kriti-

scher Distanz und Reflexion seiner Geschlechtsrolle als Parameter seiner Emanzipation
von traditionellen Wertemustern beschreiben.
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Daraus 11£t sich allerdings auch ableiten, da£ es nicht moglich ist, von den Jungen
schlechthin zu sprechen, sondern daE ein sehr differenzierter Blick notwendig ist, um

den Lebensweltenvon Jungen und ihren Problemen der Lebensbewaltigung gerecht wer-

den zu kannen. in diesem Sinne kann eine erfolgreiche Jungenarbeit nur dann ent.

wickelt werden, wenn sie maglichst nah an den konkreten Erfahrungen der einzelnen

lungen ansetzt und sich an ihren Lebenswelten orientiert.

Bei diesen Uberlegungen wird deutlich, wie schwierig sich das Entwickeln eines Zieles

von jungenarbeit gestaltet. Hier greifen Vorstellungen eines androgynen Menschen-

typus genauso wie Utopien gewalt- und aggressionsloser Jungen und Mdnner oder das

bloRe Ziel einer Gleichberechtigung von Mtinnern und Frauen auf politischer und 6ko-

nomischer Ebene. Die im Expertisenthema gemachte Konkretisierung auf sexualpada-
gogische Jungenarbeit la£t sich folgendermaBen einordnen:

Sexualpadagogik darfkeinesfalls mi£verstanden werden als Sexualerziehung im Sin-

ne von Sexualaufklarung. Dies ware eine Reduzierung des Mann- und Frau-Seins auf

seine/ihre Sexualitat (im engen Sinne) und wiirde die historische, kulturelle, soziolo-

gische, politische und vor allem sozialisationsbedingte Genese einer mannlichen und

weiblichen Sexualitit und sexuellen Identitat negieren.

Sexualpadagogik, definiert als die Wissenschaft der Erziehung zur sexuellen Identitat,
beinhaltet ausdacklich die Auseinandersetzung mit den individuellen, aber eben

auch historisch gewachsenen, kulturell eingebetteten und sozialpolitisch gerahmten
Bedingungen fur die Entwicklung des „Sexualwesens Mensch".

Ahnlich wie in der kritischen Sexualwissenschaft muB der Sexualittitsbegriff weiter

gefagt werden als seine engeren Zuschreibungen wie sexuelle Motivation, sexuelles

Verhalten, sexuelles Erleben oder gar biologische Differenz.
0

Geschlechtsidentitat beinhaltet auch einen Standpunkt im Arrangement der Ge-

schlechter, im Rollenverhalten, in den Einstellungen zum eigenen und anderen Ge·

schlecht, in den Strukturen zwischen- und gleichgeschlechtlicher Kommunikation, in

der geschlechtsdifferenzierten Bewertung gesellschaftlicher Wirklichkeit oder im

Normenkodex einer Gesellschaft.

Sexualpadagogische Jungenarbeit meint die Erziehung zu und die Farderung von se

xueller Identite4 von Jungen unter Einbeziehung ihrer sozialen Herkunft, ihrer sozia-

len, kulturellen und politischen Umgebung, ihrer individuellen Sozialisation, ihrer

geistigen, psychischen Verfassung, ihrer k6rperlichen Befindlichkeit und Selbstwahr-

nehmung und ihrer reflektiven und sozialen Fahigkeiten. Sexuelle Identitit umfaBt

dabei neben dem Geschlechtlichen im engeren Sinne auch Bewu£tsein, Standpunkt
und Verhalten als geschlechtliches Wesen „Junge"
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lungenarbeit darf keine Pidagogik der Defizite sein, sondern muB auf einer stabilen,
weil gewachsenen Persi nlichkeit der Jungen aufbauen. jungenarbeit hat das vorrangi
ge Ziel, die lungenin ihrem Mann-Werden zu begleiten und zu unterstutzen. Erst das

Akzeptieren des „So-Geworden-Seins" erlaubt es den jungen, sich Neues, Unbekann-
tes anzuschauen und vielleicht anzueignen.

SEXUALPADAGOGISCHE JUNGENARBEIT
IST AUCH POLITISCHE ARBEIT

Eine kritische Sexualpadagogik und eine damit verbundene Jungenarbeit kann und muR

aber ihren Fachhorizont blicken und einer individualistischen Sichtweise vorbeugen,
wenn sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, das Ubel zunehmender sexueller und

geschlechtsrollenimmanenter Desorientierung von Jungen bei diesen selbst oder ihren

Erziehungsberechtigten allein zu suchen. Die Existenzbedingungen ffir lungen (wie
auch fur Midchen) haben sich durch Vednderungen im sozialen Bereich (Harten wie

Arbeitslosigkeit und Armut), in der Familie (viele Kinder und Jugendliche wachsen zu-

mindest teilweise in Ein-Eltern-Familien auf) und berufsperspektivisch (bei dem fur sie

ungunstigen Oberangebot an BewerberInnen versus Arbeits- und Ausbildungsplatzen
ist vor allem schulische Leistung und starkes Selbstbehauptungsvermagen gefragt) in

den letzten Jahren erheblich verschlechtert. Ein sozialer Schutzraum zur „Selbstfin-
dung" in Familie oder Schule steht weniger denn je zur Verftigung.

KOEDUKATION UND JUNGENARBEIT ODER:

ALLE SIND GLEICH VOR ALLEM DIE JUNGEN

In zahlreiclten von Weiterl,ild,ingstr gern durcligefi,lirten Veranstaltungen und Fortbil·

dungen fur MultiplikatorInnen zur jungenarbeit wird immer wieder die Besorgnis von

PadagogInnen deutlich, die geschlechtsspezifische Pidagogik kdnne zur„Aushdhlung"
der Koedukation fithren und bedeute einen (Ruck-) Schritt in vergangene Zeiten ge-
schlechtsgetrennter Erzie]qung.

Um nicht mi£verstanden zu werden: Zwischen Koedukation und einer sexualpadagogi-
schen Jungen- und M dchenarbeit gibt es keine unauflasbaren Widersprikhe. Die Koe-
dukation hat - bei allen Schwachen und nicht nur positiven Erkenntnissen - nicht an

padagogischer Relevanz verloren. Andererseits sind nicht alle koedukativen Lernsituatio-

nen geeignet, far alle Lembereiche die bestmdglichen Voraussetzungen zu bieten. In be-
sonders sensiblen Bereichen wie z. B. der Sexualitat muB im Interesse eines Lernerfolges
von koedukativen Strukturen abgewichen werden k6nnen.
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Aber: Der Vorwurfvieler Frauenforscherinnen und Ptidagog Innen, die Koedukation ze-

mentiere die real existierende Chancenungleichheit von Mhdchen und Jungen, muE

ernst genommen werden. Das Normen- und Rollenverstandnis hat sich schlieBlich nicht

grundsatzlich gewandelt. Andererseits ist die „G eschlechterfrage' (das kulturhistorische
und soziale Arrangement im Umgang der Geschlechter) offener denn je. Augenschein-
lich sind die „Eingangsvoraussetzungen" von lungen fur koedukative Lernsituationen

Cnicht jedoch fur den Lernerfolg) erheblich „gunstiger". Dabei ist davon auszugehen, daB

die Jungen in ihrem typischen Rollenverhalten in koedukativen Lernsituationen zumeist

nicht in Frage gestellt werden bzw. sich nicht in Frage stellen milssen. Dieses Privileg
.Jungen sind eben so ..." werden Jungen nicht ersatzlos preisgeben wollen, und sie wer-

den die ihnen zugewiesene Position des .stirkeren" Geschlechts verteidigen.
Um in koedukativen Lernsituationen eine Chancengleichheit zu erreichen, die nicht nur

formal ist, mussen Machtverhaltnisse nivelliert werden. Das bedeutet, da£ Midchen vor

allem in ihrer Durchsetzungsfahigkeit und Jungen besonders in ihrer sozialen Kompe-
tenz gest rkt werden mussen. Gleichzeitig mu£ die traditionelle Mddchen- und Jungen-
rolle hinterfragt und fir das jeweils andere Geschlecht weiter ge6ffnet werden. Die Suche

nach neuen Geschlechtsidentititen verlangt nach einem neuen Arrangement zwischen

Manner und Frauen und unter Minnern und Frauen.

Untersuchungen an Schulen zeigen einheitlich, daB das Unterrichtsgeschehen inhalt-

lich, anteilig und von der geforderten Aufmerksamkeit her deutlich von jungen domi-

niert wird. Sie erzwingen sich das Recht auf Bevorteilung und bestimmen durch massive

(Stor-)Manaver die Auseinandersetzungen. In solch einem Klima ist es erfahnings-
gemaB sehr schwer ftir die Mddchen, sich Geh8r zu verschaffen und akzeptiert zu wer-

den. Betrachtet man dies aus der „parteilichen" Jungenperspektive, so ist eine gemischt-
geschlechtliche Lernsituation haufig ungeeignet, die Jungen aufsich selbst zu beziehen.
Dazu ist die Versuchung zu gro£, die Anwesenheit von M Jdchen zum „Imageerhalt" zu

nutzen. Ein Sich-Hinterfragen der jungen bedeutet leider auch oft einen
„
Gesichts-

verlust" im sozialen Nahfeld, Schule'. Dabei liegen die Vorteile einer geschlechtsgetrenn·
ten Lernsituation Rir Jungen aufder Hand:

• Sie mussen nicht um die Gunst der Madchen „balzen" und miteinander konkurrieren

• Sie mussen sich den kritischen Be- und Abwertungen der Madchen nicht aussetzen,

was ihnen eine Verbalisierung und damit erst eine Auseinandersetzung ermoglicht.

• Sie bleiben in ihren konkurrierenden Bemuhungen ohne zusitzlichen Anreiz durch
die Anwesenheit von Madchen und damit starker auf sich und ihre Geschlechtszu-

geh6rigkeit bezogen.

• Solidaritlit flir und mit andere/n Jungenhat eher eine Chance als beim Buhlen um die
Gunst der Madchen. Grenzverletzungen gegenuber Midchen werden nicht mehr in

gleichem MaRe provoziert, sondern dadurch eher zum Thema unter Jungen.
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MKNNLICHE SEXUALISATION

UND JUNGENERZIEHUNG



SEXUALITKT DIENT

DER LEBENSBEWRLTIGUNG VON M;<NNERN

Sexualitat dient der Lebensbew ltigung von Jungen und Minnern, weil sie privat ist,
ihnen eigen ist, zu ihnen gehort und jenseits von Diskussionen und Forderungen steht3.
Jungen und Manner haben Sexualitat, sie haben hiufig mehr sexuelle Kontakte als

M dchen und Frauen. Sie sind in stekerem Mai&e sexualisiert und sexualisieren in hohe-

rem Mage als dies Madchen und Frauen tun. Sexualittit ist ihnen vertrauter, weil sie of-

fensiver damit umgehen, weil sie Sexualitat „machen" und gestalten (mussen). Tunbzw.

kunnen sie dies nicht, weil sie schuchtern, kontaktscheu oder zu passiv sind, dann lernen

sie, diese „Defizite" zu kompensieren: Das sexuell gefirbte Sprucheklopfen und provo-
zierende Potenzgehabe vieler Jungen ist allen PidagogInnen aus der ttiglichen Praxis be-
kannt. 1st ihnen durch groBe Zuruckhaltung diese Moglichkeit, Anerkennung von

M dchen oder der eigenen peer-group zu erhalten, auch verwehrt, so sind sie bis auf'wei-
teres vom „sexuellen Wettbewerb" ausgeschlossen: „Schwule Sau", „Waschlappen" und

„Muttersahnchen" sind die gangigen Entwertungsformeln.

Gerade jedoch die Bereitschaft, sich von diesen traditionellen Mustern sexueller Lebens-

bewaltigung trennen zu ktinnen, erfordert eine grofie Selbsthndigkeit und vor allem: Al-

ternativen. Jungen mussen die reale Chance sehen, Anerkennung fur ihre wirklichen,
authentischen Gefuhle zu erhalten, fur Schwachen, Irrtumer, Unsicherheiten, Unerfah-

renheit, Unwissenheit, Auch-mal-nicht-Funktionieren, „mal keinen hochzukriegen",
sich auch nial in einen Jungen zu verlieben, sich aus reiner Lust aufsich selbst zu befrie-

digen usw. Dazu mussen sie ihren Kdrper kennenlernen und ihn spuren. Sie mussen

sich und andere ernst nehmen, sich Zeit lassen, sich mittei]en und austauschen und auch
mal auf sexuelle Befriedigung durch ein Midchen verzichten. Diese Lernerfahrungen
sind nicht gerade die Rir Jungen gtingigsten. Um sie zu ermdglichen, sind eine starke
Pers6nlichkeit der Eltern, vor allem der Viter, reflektierte und „gruppendynamisch" er-

fahrene Pudagogenundvor allem von den Jungen akzeptierte Vorbilder vonni ten.

DIE ROLLENSOZIALISATION VON JUNGEN

Im folgenden sollen einige wesentliche sozialisationstheoretische Uberlegungen vorge-
stellt werden, die geeignet sind, die besondere Erziehungssituation zu beschreiben, der

Jungen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Daftir ist die Tatsache von grundsatz-
licher Bedeutung, daE Frauen und Muttern sowie Mannern und Vatern in unserer Kultur

3 WINTER, R. ( 993) Stehversuche. Sexuelle jungensozialisation und mannliche Lebensbewattigung durch Sexualitat,

in: Reihe Manne,Material, Band 3· Schw:ibisch GmundjTitbingen, Neuling·Verlag
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geschlechtspezifische Aufgaben zugewiesen werden, die in ihrer Allgemeinheit typisch
und den konservativ-traditionalistischen gesellschaftlichen Normen verhaftet sind. Da-

von unbertihrt bleiben die Ausnahmen in spezifischen Bevtilkerungsgruppen, in denen

andere, .unubliche" Familienkonstellationen vorliegen, z. B. alleinerziehende Mutter,

Wohngemeinschaften oder Familien mit Hausmannern, in denen die Frau erwerbstatig
ist Solche Lebens- und Sozialisationsformen sind jedoch nicht „mehrheitsfdhig", weswe-

gen ihnen auch politisch, wirtschaftlich, rechtlich usw. nicht entsprechend Rechnung
getragen wird. Das Normengefuge einer Gesellschaft ist strukturell konservativ und

reproduziert sich immer wieder von Neuem. Verinderungen werden nur allmahlich

integriert.

Den Konsequenzen dieser „selbsttragenden" Mechanismen von Mehrheitsmeinung und
ihrer permanenten Reproduktion in administrativen, legislativen und politischen Gremi-

en sind jedoch alle anderen und andersdenkenden Menschen einer Gesellschaft eben-
falls ausgesetzt. Diese Einflasse erfordern unter der Ma£gabe eines grOBeren Autono-

miezuwachses eine aktive Ablosung von gesellschaftlich-sozialen Trends, die nicht jeder
Jugendliche zu leisten vermag. Gesellschaftliche Normen und .Moraten" kannen nur be-
wahrt werden, wenn sie einer quasi automatischen Reproduktion unterliegen und Ver·

tinderungen nur allmahlich in unbedingt erforderlichem MaGe aufgenommen werden.

Dieser Proze£ 11Bt sich auf&er in der Politik am ehesten in den Medien und dort speziell
am Beispiel der Werbung verdeutlichen: Fik den Bereich der Rollenthematik in der Se-

xualpadagogik besonders relevant ist der Umgang der Medien mit Rollenklischees. Ein

Blick in das TV-Programm f6rdert eine Fulle von Klischees uber „richtige" Manner und
Frauen zutage: In weiten Bereichen der Werbung werden Rollenstereotype vermittelt

(Waschmittel: Frauen, Autos: Manner etc.). Unter 6konomischen Gesichtspunkten wird

eine Werbung plaziert, die m6glichst viele potentielle KituferInnen und InteressentIn-

nen anspricht. Legt man den Werbestrategen eine fundierte Analyse der Zielgruppen zu-

grunde, so kannen aus dem Aufbau einer Werbung z. B. im TV umgekehrt durchaus
Ruckschlusse auf das Normengefage der zu erreichenden Zielgruppe gezogen werden

(ein Mann ware fur eine Waschmittelreklame alles andere als „glaubwurdig"), d. h.

Werbung spiegelt gesellschaftliche Realitatenund (Sehn-) Suchte wider.

Ein anderes Beispiel: Die sogenannten Soft-Pornos oder„Erotikfilme" der privaten
Sendeanstalten werden deswegen im Programm belassen, weil die Einschaltquoten -

durch M nner - entsprechend hoch und unter akonomischen Gesichtspunkten fur diese
Sender von existenzieller Bedeutung sind (der Pornokonsum von Frauen ist wirtschaft-
lich „ineffizient" und zu unbedeutend, um fur Frauen gemachte „Sexfilme" zu zeigen,
geschweige denn zu produzieren).

Jugendliche in ihrer spezifischen Situation (Pubert:it, Geschlechtsreife, erste sexuelle Er·

fahrungen, erste Liebesbeziehungen und Partnerschaften etch sind vor allem auf der
Suche nach Orientierung und mussen sichin der Welt der Erwachsenen und des erwach-
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senen „Sexualwesens Mensch" zurechtfinden. Jugendliche sind im allgemeinen mit ei-

ner distanziert kritischen Betrachtung z. B. von Werbestrategien, die selbst uns Erwach-

senen nur eingeschrdnkt mi glich ist, weit uberfordert.

Auf der anderen Seite bietet die Anlehnung an allgemeindiltige Normen den Ju-
gendlichen auch sozialen Schutz und Anerkennung in der sozialen Gemeinschaft. Nur

starke Pers6nlichkeiten k6nnen es sich leisten, ihre Identitit aus einem kritischen Stand-

punkt zu gesellschaftlichen Regeln heraus zu entwickeln. Zudem ist der Zugang zu

Informationen uber „alternative" Lebensformen und soziale Einstellungen auch eine

Frage des sozialen Milieus und Nahbereichs und damit bildungs-, schicht- und erfah-

rungsabh3ngig.

WESENSMERKMALE

VON JUNGENSEXUALISATION

Jungen wer(len wesentlich anders erzogen als M dchen. Durch die nach wie vor ubliche

Rollenverteilung werden sie von Frauen versorgt und erzogen. Dies ist in den ersten Le-

bensjahren von grundlegender Bedeutung: Ihre Hauptbezugsperson ist die Mutter, die
fiirdie Nahrungs- und emotionale Versorgung zustiindig ist Dort erfahren sie Trost und

Fursorge, k6rperliche Zuwendung und K6rperkontakt. Wenn im zweiten Lebensjahr die

Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes und der Geschlechtsorgane einsetzt, er-

fahren die jungen ihre Andersartigkeit von den „Wesensmerkmalen" ihrer Mutter. Eine

Identifizierung mit der Mutter erleidet hier einen ersten Bruch, der nicht in gleichem
MaRevom Vater „kompensiert" werden kann.

Da die Geschlechtsdifferenzierung f[ir den Jungen am Genitale sichtbar wird, gewinnt
sein Penis an Bedeutung und erfihrt vermehrte Aufmerksamkeit: als Lustorgan fur
Selbststimulanz und als ein AnlaR vermehrter Aufmerksanikeit fur die Mutter und den

Vater. Auch das vielbeachtete und mit Stolz wahrgenommene Pinkeln im Stehen erregt
wesentlich mehr Aufmerksamkeit bei Eltern und anderen Erwachsenen als das Pinkeln

der Mldchen (bei denen es ja keine „erwachsene Form des Pinkelns" gil*) im Sitzen. Die

oft immer noch defizitare Bewertung des weiblichen Genitales als verkummerter Penis,
etwas „Fehlendes" oder eben kaum Sichtbares durfte mit ein Grund fur diese Ungleich-
bewertung der Genitalien von Jungen und Madchen sein. Diese ist mdglicherweise auch

ein Grund fur geringere Masturbationserfahrungen von Madchen:

4 BULTMANN, G.,MUNDING. R., SIELERT, U. (1992): Geschlechtsspezifische Sexualpadagogikinderau erschulischenjugendarbeit
inl Land Nordrhein-Westfalen. Eine Expertise im Auftrag des Ministeriums fur Arbeit. Gesundheit und Soziates (MAGS) des landis

Nordrhein Westfalen

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 118



Die zunehmende Abl6sung von der Mutter(-Brust) und das Erschliegen der Umwelt

schafft eine Differenzierung der Geschlechter, die fik Jungen stark verkiirzt heiEen

kllnnte: „Ich bin anders als Du, mehr wert als ein Madchen und brauche Dich jetzt nicht

mehr so nah!". Diese Losbsung von der „Nahperson Mutter" zwingt ihn gleichzeitig zur

Suche nach einer neuen ihm entsprechenden [dentifikationsfigur Mann, die ihm hiufig
nicht (ausreichend) zur Verfugung steht. Diese Entwicklung verliuft vi llig anders als bei

den Madchen. Jungen lernen in diesem Alter die Ablilsung von einer primaren Bezugs-
person, die ein anderes Geschlecht hat. Nicht wenige Psychoanalytikerlnnen sehen darin

einen ersten
„ Beitrag" zur schnelleren und leichteren Trennungsentscheidung (besser:

FluchiP) der Jungen/Minner aus Liebesbeziehungen.

Im weiteren Verlaufdes Erziehungsprozesses machen die Jungen auch im Kindergarten
die Erfahrung, daA Frauen sie versorgen, M nner nicht vorhanden und sie den Midchen

karperlich meist uberlegen sind (zumindest erleben sie dies so, weil es fOr Madchen

nicht „geschlechtstypisch" ist, sich ki rperlich zu messen oder durchzusetzen, und dieses

Verhalten eher sanktioniert wird). Auch in den ersten Schulj ahren verfestigt sich diese

Erfahrung. Lehrerinnen dominieren den Schulalltag. Und die Situationen, wo M dchen

sich prigcln und die Jungen seilhupfen, sind selten. Deutlich wird aus diesen skizzierten

typischen jungenerfahrungen: Was fehlt, sind Manner! 5

Die gangige Rollenverteilung hat zwei Seiten, welche das Verhalmis von jungen zu Man-

nern und Frauen gleichermalien beeinflussen. Da ist die oben erwahnte Loslasung von

den Verschmelzungserfahrungen des ersten Lebensjahres, das Sich-Hinwenden zur

Augenwelt, das Differenzieren des Ich und Du, welches vom Kleinkind als erster Schritt

in die Autonomie verstanden wird, wo Beziehungen aktiv gestaltet werden kunnen und

die Kommunikation als ein interpersoneller ProzeR erlebt wird. Das Besondere an der

konservativen Erziehungskonstellation ist, dah dieser erste Schritt in die „Autonomie" in

primarer und grundlegender Verbindung mit der Mutter als Vertreterin des anderen Ge-

schlechts erfolgt. Ein solcher Gewinn an Selbst ndigkeit bzw. Auton6mieerfahrung und
die gleichzeitige „Sorge" vor einer Wiedervereinnahmung und -verschmelzung durch die

ehemals primare Bezugsperson Mutter wird m6glicherweise auch die Angst vor dem

Verlust des minnlichen Genitales als sichtbarer Beweis des Andersseins wecken. Die

Wahrnehmung der Geschlechtsdifferenz fillt ja genau in die Zeit dieser .Individu·

alisierung".

Demgegenuber hat die Wahrnehmung der „anderen Person" Vater, falls dieser uber-

haupt Bezugsperson ist, eine qualitativ andere Bedeutung, weil er das gleiche Geschlecht

hat und sich als Identifizierungsperson anbietet. Die Erfahrung der Prim rversorgung
( Stillen, Saubermachen, Wickeln etc.) wird nur sehr eingeschrankt mit dem Vater erlebt.

Diese (kirgliche) Erfahrung frither Identifizierung mit dem Vater bleibt auch nach dem

5 WINTER. R, Wl LLEMS, H. (Hrsg ) (I99I): Was fehlt, sind M:inner! Ans:itzepraktischerlungen- und M:innerarbeit

in: Reihe MAnnerMaterial, Band 2. Schwabisch Gmand/Tubingen, Neuling Verlag
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AbldsungsprozeE von der Mutter schemenhaft. Dies fuhrt nicht selten zur Idealisierung
des Vaters als jemand besonderes, der, heiR ersehnt, Nahegibt, vielleicht auch„zartliche"
Zuge gewinnt, wahrend die Mutter mit den taglichen Abgrenzungen und kleinen Regle-
mentierungen befrachtet wird. Eine Ich-Bildung und Geschlechtsrollenidentitat ist da-

durch, realistisch betrachtet, sehr problematisch. Lediglich die beobachtete Verteilung
von Geschlechtsrollen, von mannlicher Macht, Dominanz, Selbstandigkeit (Vater ftihren
in der Phantasie der Jungen, und real, ein Leben auGerhalb der Familie) im Umgang der
beiden Geschlechter in bezug auf die Bewiltigung von Alltagsproblemen gibt dem Jun-
gen jetzt Aufschlu  liber das Wesen der M·anner und das der Frauen.

Die Klischees typischer Ausprigung sind hautnahe Erfahrung: Die Frauen ktimmern
sich zwar um das Wohlbefmden, mitssen aber im Individuationsproze& auf Distanz ge-
halten werden, wahrend die Minner emotional und rtiumlich nur wenig erreichbar sind
und im Erziehungs- und Wachstumsalltag nicht in Erscheinung treten. Wdren nun die
von den Jungen (und Madchen) aufmerksam beobachteten „mannlichen' Verhaltens-
weisen der Manner im allgemeinen sehr ihnlich, wie dies vor dem sozialen Wandel der

spaten Goer Jahre der Fall war, so kannte eine weitestgehend bruchlose Identifizierung
mit mannlichem Verhalten gelingen.

Anzunehmen ist jedoch, da£ dieser Aneignungsproze£ (der individuell immer mi£lin·

gen kann) in der jungen Generation der letzten 20 jahre zunehmend schwieriger gewor-
0 den ist, weil das Geschlechterverhalten sehr stark variiert. Der Umgang von Minnern

und Frauen hat sich je nach sozialer Schicht und Zugehdrigkeit gewandelt, die 8ffentli.
che Bewertung des Umgangs hat sich verandert und den Mann und die Frau gibt es nicht
mehr in so weitreichend typischer Auspragung wie noch in der Vorgeneration. So groR
die Chance im Zusammenhang mit diesem Werte- und Normenwandel auch ist, eine

Antwort auf die „Geschlechterfrage" zu finden, die nicht auf grundlegenden Macht-
verhaltnissen z.u Lasten der Frauen basiert, so deutlich sichtbar wird das Dilemma der

Jungensozialisation, das „Elend der kleinen Helden".

Auch wenn angesichts eines sexuellen Normen- und Wertewandels die Orientierungs-
mtlglichkeiten fur Jungen vielfaltiger, wenngleich schwieriger geworden sind, so steht
doch zu vermuten, daR diese „Not" der Identitatsfindung eine patriarchatstypische ist
und auch in den Vorgenerationen zu einer emotionalen und sensitiven Verarmung von

jungen gefuhrt hat. Das, was nicht das Bild, sondern das Wesen des Mannes ausmacht,
seine Emotionalitit, seine Sthrken, Schwichen, sein Verhhltnis zum eigenen und ande.

ren Geschlecht, seine Form der Alltagsbewaltigung und -aneignung und sein Sell)st-
verstandnis sind bruchig geworden, viele Mhnner sind auf der Suche nach einer neuen

Identitht.

Fur die Jungen ist es schwieriger geworden, eine Orientierung im „Junge-Sein" und im

Geschlechterverhiltnis zu finden. Dieser Umstand wird noch dadurch verscharft, daE
die Midchen aus der Arbeit „bewegter Frauen" sehr stark profitiert haben. Sie sind selbst-
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bewuEter, kritischer, selbstbestimmter, offensiver und fordernder geworden: Die Jun.
gen haben diesem Erfahrungsvorsprung an „reflektiver Kompetenz" nichts Gleichwerti-

ges „entgegen"zusetzen. Als „letztes" Mittel bleibt ihnen oft nur noch die Begeisterung
fur „archaische" Werte, die da heiBen: Manner sind hart, abenteuersuchtig, noch stiker

und noch gewaltvoller und machtbesessener. „Terminator" ist das Vorbild, der Weg in

neofaschistische Gruppen nicht weit. Auch das sind Jungen auf der Suche nach Mtinn-

lichkeit.

jV|;<NNLICHE (UND WEIBLICHE)
LEBENSWELTEN

Auch wenn der Gegenstand der Expertise die sexualpadagogische Arbeit mit Jungen ist,

so kann diese nicht losgelast von ihren Bedingungen betrachtet werden, seien sie histori-

schen, kulturellen, soziologischen oder sozialpolitischen Ursprungs. Eine patriarchale
Gesellschaft, deren Grundfesten wir nachweislich kaum erschuttert haben, zeichnet sich

im wesentlichen durch folgende Eigenschaften aus:

Der Bereich der familiaren und Kinderversorgung wird den Frauen zugewiesen.
Historisch begrundet wurde dies damit, da£ sie durch verh ltnismtiBig hdufige
Schwangerschaften sowie die Versorgung der Kleinkinder (Stillen) recht eng an die-

sen Ti tigkeitsbereich gebunden waren und bleiben sollten.

Die Manner der abendlandisch·mitteleuropaischen Kulturgeschichte haben das politi-
sche Geschick ihrer Gesellschaft meist alleine gelenkt und entschieden. Frauen waren

von solchen Gremien in der Regel ausgeschiossen.

Die Auslagerung der Produktionsstitten in die Manufakturen und Fabriken machte

den Mann und Vater zu einem meist abwesenden Familienmitglied, die Frau hinge-
gen zum sozialen Mittelpunkt und zur Versorgerin des Mannes und der Kinder.

An diesen Gegebenheiten hat sich bis hcute nichts Grundsjlzliches gelindert:

Die Zahl der erwerbstitigen Manner ist ungleich h6her als die der Frauen.

Die politischen Gremien sind eindeutig von Minnern dominiert.

6 BULTMANN, G.,MUNDING. R., SIELERT, U.  992) Geschlechtsspezifische Sexualpadagogikin deraugerschulischen Jugendarbeit

im Land Nordrhein Westfalen Eine Expertise im Auftrag des Ministeriums Rur Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes

Nordrhein-Westfalen
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In den gesetzgebenden Organen, z. B. dem Deutschen Bundestag, sitzen mehrheitlich
Manner.

Mannerberufe sind deutlich besser bezahlt bzw. die schlechter bezahlten Berufs-

gruppen (z. B. Pflegeberufe, ErzieherInnen, Sachbearbeiterinnen etc.) scheinen den
Frauen vorbehalten zu sein, wohingegen sich im Spitzenmanagement der Wirtschaft
fast ausnahmslos Manner finden.

Bei Trennungen wird das Sorgerecht fur Kinder in der Regel den Frauen erteilt bzw.
den Mannern verweigert

Hausarbeit ist nach wie vor keine Erwerbstatigkeit im Sinne der Renten-, Sozial- und

Steuergesetzgebung und bleibt de facto unbezahlt.

Allerdings haben sich auch einige Bedingungen wesentlich verandert:

Die Verhfitungstechnologie macht Schwangerschaften verzicht- und kontrollierbar.

Formalrechtlich gesehen gibt es kein Berufsverbot fik Frauen in Mannerberufen.

Quotenregelungen erleichtern den Frauen den Zugang zu Entscheidungsgremien
(und beschneiden minnliche Maclit).

Die Gesetzgeber Innen stellen Frauen und Mdnner in  ielen Bereichen gleich (Erzie-
hungsurlaub etc.).

Ausbildungsfdrderungsgesetze erleichtern den Mdidchen den Zugang zu besserer

Schulausbildung und damit den Weg in die besser bezahlten Berufe.

Cleichstellungsgesetze machen Frauen rechtlich starker.
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MKNNLICHE (UND WEIBLICHE)
SEXUALITATEN

Trotz aller Diskussionen und Emanzipationsbestrebungen scheint sich an den traditio-

nellen sexuellen Verhaltensnormen wenig verdndert zu haben. Mdnnlich-offensive und

weiblich-passive Sexualitit und ihre Folgen ziehen sich durch den Berufsalltag der Ehe-,
Lebens- und Familienberatungsstellen sowie der sexual-therapeutischen Ambulanzen.
Sexualitat ist grundsitzlich minnerdominiert: Minner definieren Sexualitat mit Hilfe ei-

nes wissenschaftlich nicht mehr haltbaren Triebbegriffes7, dem sich Frauen unterzuord-
nen haben. Sexuelle Mtinnerphantasien durchdringen die Werbung genauso penetrant
wie die unausrottbare Meinung, sie brauchten den alltaglichen Sex zur biologischen
Triebregulierung.

Vieles, was sich um Sexualitat dreht, bleibt den Mannern vorbehalten: Bordelle, Sexshops,
sexuelle Obergriffe, sexuelle Gewalt und Diskriminierung, sogenannte Sexualver-

brechen, Pornographie, Werbung, Sexfilme, Kontaktanzeigen, das Erobern und Ver·

fuhren usw. Allerdings zeigt sich hierin auch das Drama der mfinnlichen Sexualitat: Sie

wird systematisch funktionalisiert, veduBerlicht und bedient sich eines immensen Auf·
wandes zur Reizsteigerung und Lustbefriedigung.

Wenngleich langst nicht alle Manner auf diese Angebote und auf - haufig als Kavaliers-
delikte gehandhabte - sexuelle Machtdemonstrationen zudickgreifen, so bleibt doch die

Tatsache bestehen, di den Mannern ein ungleich gr6Beres „sexuelles Repertoire" zur

Verfigung steht und die mannliche sexuelle Dominanz untermauert.

Erfahrungen aus Mannergruppen und Selbsterfahrungsseminaren mit M:innern zeigen,
da£ die Zufriedenheit in sexuellen Beziehungen wesentlich von der - funktionellen -

sexuellen (orgastischen) Befriedigung abhangt. In gleichem Maile berichten viele Frauen

von den verhalten-distanzierten Reaktionen von Manner auf weibliche offensive

Ann herungen: Auch in diesen beiden Bereichen sexuell-erotischer Kommunikation
werden trotz emanzipatorischer Bemuhungen Rollenverhaftungen sichtbar.

Wenn wir davon ausgehen, da£ Sexualitat in nahezu allen Dimensionen 6ffentlich

gemacht und verhandelt wird, kannen wir auch voraussetzen, daE den Jungen solche
Mechanismen wenn auch nicht bewu t, so doch zumindest bekannt sind und da£ sie als

fester Bestandteil ihrer Lebenswelt und Sozialisation begriffen werden mussen. Deswe-

gen soll im folgenden unvollstandig und beispielhaft skizziert werden, welchen Realita·

ten mannliche Jugendliche ausgesetzt sind:

7 SCHMIDT, G. ( 995): Sexuelle Motivationund Kontrolle. in: SCHORSCH, E., SCHMIDT, G. (Hrsg.) ( 995) Ergebnisse der Sexual-

forschung, Kaln. Kiepenheuer & Witsch. Weitere Aufsatze von Giinter Schmidt mm Thema sexuelle Motivation erschienen in

zahlrekhen Zeitschriftenund Bfichern inden Jahren I973, I974, 1981, i983
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Jungen..

wachsen in dem Bewu£tsein auf, daR Manner die technische Welt beherrschen.

erleben, daB Politik vor allem von Manner gestaltet wird.

erleben, daB staatliche Kontro]lorgane, z. B. die Polizei, vorwiegend mannlich sind.

erfahren, dali ihre Vater meist auf&er Haus arbeiten.

lernen, daE die Hausarbeit vor allem Yon Frauen erledigtwird.

kennen haufig ihre Vater gar nicht oder leben von ihnen raumlich getrennt.

sehen im Lebensmittelgeschaft fast ausnahmslos Frauen beim Einkauf.

sehen aufder StraBe, wenn ein Auto repariert wird, daB fast immer ein Mann

daran arbeitet.

werden im Kindergarten fast nur von Frauen erzogen.

beobachten, dal& gr6£ere Autos meist von Mlinnern gefahren werden.

bemerken, daG im Sportfernsehen uberwiegend liannersport ge,reigt vird.

machen die Erfahrung, dail sie den Madcheri kraftemaBig fast immer uberlegen sind

sehen in der Werbung oft nackte Frauen, aber fast nie nackte Minner.

erleben selten. dafi ihnen Madchen hinterherschauen oder ilinen nachpfeifen.

bestimmen in der Schule das Unterrichtsgeschehen.

lernen, dall Manner sich priigeln, erschiefien urid aE Mann cliaften auftreten.

durfen im Sportunterrichtvor allem um Punkte spielen und Huchstleistungen
erbringen.

sehen fast niemals weinende Manner.

fahren eher Mountain-bike als Fahrrad.
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machen die Erfahrung, daE ihre Nachnamen die ihrer Vater sind und ihre Mutter

einmal anders geheiRen haben.

definiereti Sclbstbefriedigung als SanienerguB und sexuelle Potenz als
Erektion.

kennen meistens pornographische Filme und lemen, da£ Minneruber Frauen

verfugen.

werden meistens von Muttern getrustetund von Vatern ermutigt.

werden als schwul diskriminiert, wenn sie sich vom Imponiergehabe ihrer Kumpel
distanzieren.

lesen in den Anworten der lugendzeitschriften aufihre anonymen Fragen, daB sie

(„glucklicherweise") ziemlich sicher nicht homosexuell sind, wenn sie sich zu

einem anderen jungen hingezogen fuhlen.

erleben immer mannliche Helden in den sogenannten jugendfilmen im Kino.

lernen, daE der Wegin eine berufliche Karriere fur sie leichter ist als fur Mfidchen

sehen im Werbefernsehen, daE K6rperhygiene von Manner nicht mit Wasser und

Seife, sondern mit Deo und Aftershave in Verbindung gebrachtwird.

erfahren sich in der sexuellen Begegnung als die „Eindringenden".

Die Aufz hlung macht deutlich, wie viele geschlechtsspezifische Selbstverstdndlich
keiten den Alltag von Jungen ausmachen, ohne daB ein padagogisches Korrektiv unmit·

telbar bereitsteht. Die Form der Wahrnehmung und Aneignung von Realitht ist eine

mannliche. Sie ist es deshalb, weil Jungen alle diese objektiv auch von Frauen und
Midchen beobachtbaren Dinge in einem anderen Licht sehen. Sie spielen darin grund-
sltzlich eine andere Rolle als die Midchen, und meist ist es die stdrkere, michtigere und

manchmal auch einsamere. Diese Betrachtungsweise ist gemeint, wenn von jungen-
spezifischer Lebenswelt die Rede ist, und dies ungeachtet ihrer individuellen Einstellung
zur „Geschlechterdifferenz".

Auch ihre sexuelle Rolle erfahren sie bildhaft tagtaglich offen oder versteckt - und dies

unabhangig davon, wie ausgepragt sie 111 r ind ivid uelles Sexualverhalten c n twicki·lth:iben

oder entfalten kannen. Teder Bruch mit Selbstverst:indlichkeiten, Normen oder Vorbil-
dem wird zur Erfahrung einer Machtprobe, von Anderssein, manchmal sozialer Isola-

tion oder von Uberfordertsein, selten aber zu einer Erfahrung allgemeiner Bestitigung
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und Anerkennung. Erschwerend kommt hinzu, daR Mddchen und Frauen durchaus

widerspruchliche „Qualititen" von Miinnern schitzen, individuell und situativ: Manner

und jungen sollen weich/hart, rucksichtsvoll/durchsetzungsfihig, einRihlend/autonom
sein, sollen eigene Beditrfnisse/die der Partnerin in den Vordergrund stellen usw.

Zudem wird in den aufgezaihlten Beispielen deutlich, wieviel alltagliches Hinterfragen
und welch kritischer Blick notwendig sind, die gesellschaftliche Rolle von Minnern und

Frauen zu differenzieren und zu reflektieren; ein ProzeB, der angesichts der Orien-

tierungssuche von Jungen im Jugendalter vorstellbar schwierig ist. Jungen laufen zu-

nehmend Gefahr, daE eine traditionelle Ausrichtung ihrer Einstellungen zu Sexualitat,

Frauen/Midchen oder zu Beziehungen ihnen vermehrte Kritik und Anfeindungen
seitens emanzipierter Frauen, Pidagoginnen, M dchen oder auch sog emanzipierter
Mdnner einbringt Andererseits kann eine reflektiertere Umgangsform der Jungen mit

Midchen oder anderen jungen auch zu einer partiellen sozialen Isolierung in spezi-
fischen sozialen Gruppen oder Milieus fuhren: Beides ist allemal ein unbequemer Weg!

SEXUALIT T IN DER GESCHLECHTER-

KOMMUNIKATION

Die meisten MitarbeiterInnen der offenen Jungenarbeit kennen die Situation: Jungen
beschimpfen sich gegenseitig als „schwul" und .Schlappschwanz" - und dies keines-

wegs nur dann, wenn es um ihr Sexualverhalten oder ihre Sexualit:it geht Haufig wird

(mi£lungene) Kontaktaufnahme zu Midchen oder auch jungen zum Anlag genommen,
mit sexuell gefarbten Begriffen zu reagieren. Madchen werden, will„mann" sie empfind-
lich treffen und entwerten, als „Schlampe" oder „alte Fotze" bezeichnet, ohne daB vorder-

grundig Sexualitit als Streitgegenstand auszumachen ist. Eine der ersten Fragen von

Jungen vor Gruppenunternehmungen (Disco, Zeltlager etc.) ist meist die Frage nach

„Frauen" oder .Weibern: Und auch sonst gehdren verbale sexuelle (und kbrperliche)
Obergriffe zum Berufsalltag in der offenen jugendarbeit

Es scheint, als diene den mannlichen Jugendlichen Sexualitit als unverzichtbares Medi-

um, als Vehikel von Kommunikation und Kontaktaufnahrne. DaB dabei nicht selten an-

dere Jungen und Midchen gekrinkt, verschreckt und beleidigt werden, liBt den SchluG

zu, daE solche lungen nicht gerade vor SelbstbewuBtsein strotzen und dies durch solche

Akte der Entwertung anderer zu verdecken suchen.

Wenn wir unterstellen, dag Jungen im Grunde genommen kontaktbedurftig sind, dann

gewinnt die Diskrepanz zwischen Ziel und Weg eine fast als dramatisch zu bezeichnende

Bedeutung: Dem Kontakt- und Vertrauensbedurfnis steht die provozierend bewiesene

Identifizierung mit einem „starken", oft unmaBig uberzogenen Minnlichkeitsmythos
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gegen iber, wobei sexuelle Oberheblichkeit ihr st:trkstir Ausdruck zu sein scheint.
Die Jungen, die sich solchen ritualisierten, oft riklen Kommunikationsformen nicht

anschlieRen kdnnen oder wollen, bleiben meist im Hintergrund oder gleich Zuhause.

Das Dilemma wird vollends perfekt, wenn den jungen starke, selbsterfahrene und
-bewu te Madchen gegenuberstehen. Den Jungen bleibt die insgeheim gewunschte
Anerkennung dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit versagt.

Aus patriarchatskritischer Sicht betrachtet haben Jungen ihie sexuelle Rolle immer

(bewuRt oder unbewuBt) als eine von Macht, Dominanz und Aktivsein gepagte kennen·

gelernt Sanfte Formen der Kontaktaufnahme und der Beziehung, Einfuhlsamkeit,

Wohlwollen, Akzeptanz, gar Zartlichkeit sind „weiblich" besetzt und damit nicht selten

frei fur Spott oder auch „schwule Disqualifizierung". DaB dabei latent oder offen homo-

sexuelle Jugendliche kaum eine Chance aufein coming out haben, ist selbstverstindlich.

Dieses Vor-Bild der mannlichen sexuellen Rolle hat tiefe Wurzeln. Die alltigliche sicht-
bare Reproduktion eines traditionell.chauvinistischen Minner-Vor-Bildes hat einen tief
verwurzelten Hintergrund und kann nicht oft genug mitgedacht werden, wenn es um die

Schwierigkeiten geht, die Jungen mit einem „neuen" emanzipierten Minnerbild haben.

Die Reduzierung wesentlicher Teile m nnlicher Identitatsbildung auf das Sexuelle hat

Reinhard WINTER sehr einleuchtend beschrieben:

.(...) scheint sich Sexualitit aber als letzter Ruckzugsort unangefochtener Mannlichkeit anzubieten: Mannli-

che Sexualitat als sozialer (...) Bezugspol wird dort zur Selbst-(ver)sicherung notwendig, wo die Ideologien
.8traditioneller Minnlichkeit angegriffen oder demontiert werden, sich aber keine Alternativen zeigen

Am ehesten hat der gesellschaftliche Diskurs tiber die .neue" mannliche Rolle (Beruf,
Politik, Gesetzgebung etc.) den Bereich des Sexuellen ausgespart. Dieser bietet den oben

genannten „letzten Ruckzugsort", weil er privat bleibt und autonome weil in der Privat-

spllire geschehende Handlungs- und Entscheidungsm6glichkeiten zuliBt und bewahrt
hat. Eine „zeitgemaBe" Anpassung an emanzipatorische Bestrebungen von Frauen und

Midchen scheint dabei das neue (Leistungs-)Ziel des perfekten Liebhabers zu sein, der

seine Partnerin immer vollstindig und aktiv zu befriedigen versteht, ihr „einen Orgas-
mus macht'. Bei sexualpadagogischen Veranstaltungen mit Jungen(-Beteiligung) wird

dieses Thema immer haufiger angesprochen.

8 WINTER. R. (1993): Stehversuche. Sexuelle jungensozialisation und mannliche Lebensbewaltigung durch Sexualitat,

in: Reihe MannerMaterial, Band 3, Schwabisch Gmund/Tubingen. Neuling-Verlag
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DIE SEXUELLE KRISE DER JUNGEN

Oberfrachtet von .Mannlichkeitsansprachen' gewinnt die Sexualitat uber ein „gesun-
des" pubertatsentsprechendes Mag hinaus eine katalytische Wirkung: Wird Sexualitit

als zweifelsohne fragile Ruckzugsmdglichkeit und damit der Schutzraum f[ir Emotiona-
les angegriffen und „ans Licht gezerrt", droht mehr als nur ein Lebensbereich zu zerbre·
chen. Immer noch gfingige Vorstellungen eines traditionalistischen Minnlichkeits-

mythos werden zunehmend entwertet. Alternativen eines mannlichen Selbstverstand-
nisses haben sich aber nicht in gleichem Mat entwickeln kannen. Selten war die Suche

nach„Mannlichkeit" so um- und irrwegig wie in den letzten 20 Jahren: Softies, Machos,
bewegte Manner, neue Manner, wilde Manner, richtige Manner, emanzipierte Manner

und gar Feministen wurden geboren und wieder „zu Grabe getragen".

Das gleiche Bild zeigt sich bei den (mannlichen) Jugendlichen. Die scheinbar lineare

Ausprbgung von „richtigen" Jungen der Vorgeneration, die sich nur in ihrer Starke und

ihrem SelbstbewuEtsein zu unterscheiden schienen und mehr oder weniger nett zu

Midchen waren, findet sich kaum noch. Statt dessen sind Jugendliche heute starker denn

je in peer-groups, Cliquen und Interessengemeinschaften integriert: Macher, Punks,
Alternative, Rechte, Emanzipierte, Skins, Softies, Faschos, Antifas, Grufties, Sexisten,
Schlaffis, Tekknosusw. Das Frazwnbild stelltsich dementspredici id JuGerstkontrovers dar.

Die Auflasung aberkommener Strukturen von „Mann-Sein" und „Mann-Werden" bietet
Chance und Hilflosigkeit gleichermaBen. Mehr denn je haben Jungen die Moglichkeit,
eine eigene Identitat auch jenseits der Traditionen ihrer Vater zu finden und sich neue

Umgangsformen mit dem anderen und dem gleichen Geschlecht zu erschlie£en. Abe
ebenso ist die „gradlinige" Orientierung, wie jungen und Manner „eben sind", verloren-

gegangen. Die Jungen mussen sich alleine aufdie „Suche nach Mannlichkeit" 9 machen
und werden meist dort fundig, wo sie sich gerade aufhalten. Je nach Ort und Zeitpunkt
sieht das Ergebnis anders aus, beispielsweise so:

Vom Lehrer am Vormittag wegen der Bezeichnung eines Klassenkameraden als

„schwul" 8ffentlich gertigt, erfahrt er am Nachmittag in seiner Clique groge Anerken-

nung dafur, einen Konkurrenten mit aggressivem Schwanzgrapschen in die Schranken

gewiesen zu haben. Das Madchen, in das er seit zwei Wochen verliebt ist, kommentiert
seine „Heldentat" mit verachtendem Blick und massiven Zweifeln an seiner „Frauen-

freundlichkeit", woraufhin er sich dnenreich aufs Zimmer zuruckzieht, was wiederum
sein Vater mit einem

„
Das ist doch nicht so schlimm" begleitet.

9 NEUTZL1 NG. R., SCHNACK. D. (1990) Kleine Helden in Not. jungenaufder Suche nach M3nnlichkeit. Reinbek bei Hamburg.

Rowohlt Taschenbuchierlag
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Die Orientierungsmaglichkeiten fur Jungen sind zwar zahlreicher und vielschichtiger,
aber eben auch verwirrender geworden. Gerade dabei aber ist die Gefahr eines Rfickgriffs
auf sozial breit akzeptierte Verhaltensmuster immens. Vor allem das BewuBtsein von

Macht iiber andere, z. B. Frauen, vermag dabei manches Geftilll von Verwirrung oder

Ohnmacht zu kompensieren. Manner und Jungen haben eben durch das Aufgeben
kulturgeschichtlich gewachsener Rollenzuschreibungen auch etwas zu verlieren: klare

Aufgaben, Anforderungen, Leitlinien und Orientierungen und die (scheinbare) Unan·

greifbarkeit eines „Mythos Minnlichkeit".

SEXUALITAT UND M NNERMACHT

Der geschlechtsspezifische Unterschied in der (sexuellen) Sozialisation stattet jungen
und Mddchen unterschiedlich mit Fahigkeiten zur Gestaltung ihrer sexuellen Neigun-
gen, Orientierungen, M6glichkeiten und auch Angstabwehr aus. Einige Tendenzen
1<6nnen dabei durchaus verallgemeinert werden, ohne die Notwendigkeit innerge-
schlechtlicher Differenzierung wesentlich zu beruhren:

• Jungen lernen mehr als Midchen, ihren K8rper zu benutzen und einzusetzen. Sie

lernen ihn als Kraftquelle und „Leistungstrager" kennen: in den Jungen-Spielen, im

Jungen-Sport, im Wettbewerb, aber auch in seiner Funktion als Lustquelle. Selbstbefrie.

digung ist fur Jungen selbstverstindlicher" und f6rdert ihre Fahigkeit der (funktionel·
len) Lustbefriedigung. Sie agieren k6rperliche Impulse und Spannungen eher aus als
dies die Midchen tun.

• Eine auf Wettkampf und karperliche Leistungsfihigkeit ausgerichtete Erziehung -

wesentlicher Grundpfeiler unserer Leistungsgesellschaft - fordert die latente Bereit-

schaft zu Crenzverletzungen, zum „Ausreizen" der Grenzen anderer. Die Hemmschwel-
le in der (nicht nur) kbrperlichen Auseinandersetzung liegt bei den Jungen ungleich
niedriger als bei den meisten Midchen und schult zusitzlich das Selbstvertrauen aufdie

eigene Starke.

• In wenigen Bereichen des sozialen .heterosexuellen' Lebens ist dieses MachtgeEille so

ausgepr:igt wie in der „mannlichen Domine Sexualit:it": Eine Frau wird „gev6gelt",
„gefickt", „penetriert", es wird „ihr besorgt", „gemacht", Jungen „holen sich einen run-

ter", brauchen „es". Bei aller vulgirer Wortwahl kommt in den Formulierungen das Bild
einer aktiven, zielgerichteten, objekt-orientierten Sexualitat zum Ausdruck.

10 BULTMANN. G..MUNDING, R..S;ELERT, U.11992): Geschlechtsspezilische Sexualpadagogikirideraugerschulischen jugend·
arbeit im Land Nordrhein-Westfalen. Eine Expertise im Auftrag des Ministeriums fir Arbeit. Cesundheit und Soziales (MACS)

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Eine vergleichbare Benennung flir die weibliche Rolle gibt es nicht. Selbst unter dem

Aspekt der Fortpflanzung bleibt die bekannte Verteilung der Rollen gewahrt: Ein Mann

macht einer Frau ein Kind - eine Frau bekommt ein Kind (gemacht).

Dag hier Relikte jahrhundertealter Minnlichkeitsriten und -mythen zum Tragen kom-

men, darfnicht daruber hinwegtauschen, da  dies heute wider besseres Wissen (um den

Anteil der Frau bei der Entstehung des menschlichen Lebens) geschieht. Cbrigens: Den

Begriffen „Zeugung" und „Befruchtung" steht auf der „weiblichen" Seite lediglich der

Begriff der (passiven) „Empfingnis" gegenuber. Darauf, daR diese Begriffe jedochkaum
„gefullt" sind, hat u. a. Rainer NEUTZLING anliElich einer Fachtagung zu „Sexualitat
und Padagogik" I993 aufmerksam gemacht. Danach haben Jungen ihren bewuRten

Bezug zu ihrer „Zeugungsfahigkeit und Fruchtbarkeit" weitestgehend verloren.

• Jungen sind auf Aroberung - auch der Madchen - programmiert. Sie sollen Initiative

zeigen, den ersten Schritt tun. DaB es in vielen sog. Ratgebern fur Madchen hei£t, diese

kannten ruhig auch initiativ werden - sollen es aber geschickterweise so anstellen, da&
der junge glaubt, er habe angefangen - ist stumme Obereinkunft in einer offensichtlich
noch nicht veralteten Anwort aufdie „Geschlechterfrage"

So haben SCHMIDT et al. in ihrer Untersuchung zur jugendsexualitat i aufgezeigt, daE

bei Befragungen zur Initiative von sexuellen Kontakten, Jungen ein fast uneinge-
schranktes eigeninitiatives Engagement mitgeteilt haben. Dies mufite allerdings anhand

der Befragungen der Madchen nachden initiativen Anteilen erheblich relativiertwerden.

• Als „Ergdnzung" zur minnlichen Sozialisation werden Madchen und Frauen passiver,
aber eben auch far Angste und Gefiihle sensibler erzogen. Dies ist eine „optimale"
doppelte Voraussetzung, Frauen und Midchen den sexuellen (verbalen und k6rper-
lichen) Ubergriffen durch die Jungen und Manner weitgehend wehrlos gegenuberzu-
stellen: Gewalt in ihrer „perfektesten" Form, weil sie nicht einmal mehr das „Recht der

Starkeren" real uberprtift, einfordert oder ermoglicht.

Die Ausfuhrungen zeigen, da£ Sexualitat tatsachlich ein Ruckzugsfeld mannlichen

Selbstverstandnisses und damit schwer angreifbar ist. Das „Sich-Entziehen" vieler

Frauen und Midchen in heterosexuellen Kontakten fiihrt in den seltensten Fallen zum

offenen Gesprach. Eher werden sich Jungen und Manner rechtfertigen, bevor sie sich
eine Bl6Re eingestehen. Das Zugeben von Fehlern, Schwachen und Irrt[imern haben sie

in aller Regel nicht gelernt. Es erfordert Zuh6ren, Ernstnehmen, eine positive Bewertung
von Gefuhlen sowie das In-sich-hineinspuren und bewuBte Erleben eigener Ohnmacht·

serfahrungen, ohne sie in eine Erfahrung aktiver Macht umkehren zu mussen, nur um

die seelisch-emotionale Balance erhalten zu k6nnen.

1 1 SCHMIDT. G. (Hrsg.) ( 993): jugendsexualitat. Sozialer Wandel, Gnippenunterschiede, Koniliktfelder. Stuttgart, Enke-Verlag

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLRRUNG UND FAMIWEIPLANUNG, BAND 130



ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG ZUR

SEXUALPADAGOGISCHEN JUNGENARBEIT



AUSWAHL DER BEFRAGTEN

|NSTITUTIONEN

Im Rahmen der Vorerhebungen zu dieser Expertise wurden ca. 40 Einrichtungen und

Verbande schriftlich angefragt, die sich mit Jugendarbeit und, falls vorhanden, mit

Jungenarbeit beschaftigen. Darunter waren sowohl bundesweit organisierte Trager von

lugendarbeit als auch Institutionen, welche explizit mit Jungen arbeiten. Eine Gesamt-

auflistung aller Institutionen, Trager und „Orte" von Jugendarbeit gibt es nicht, sie ist

auch nicht realisierbar. Sie miEte alle freien Beratungszentren, AIDS-Beratungsstellen,
Familienberatungsstellen, lugendfreizeiteinrichtungen, Jugendheime, auch auEerschu-

lische freie und kommunale Arbeitskreise und Gruppen, Mdnner- und Schwulenburos
etc. umfassen, um annaherndvollstandig zu sein. Die Auswahl mui&te dementsprechend
eher reprisentativ als vollstandig sein und beschrankte sich notwendigerweise auf expo-
nierte Trdger von Jugendarbeit (Jugendverblinde, WohlfahrtsverbAnde), bekannte Trager
von Jungenarbeit (z. B. durch Ver6ffentlichungen oder Tagungsteilnahmen), die fur die

Jugendarbeit und Sexualpadagogik zustandigen Ministerien und Landesbeh6rden sowie

Einzelpersonen, die sich seit lingerem mit Jungenarbeit wissenschaftlich und/oder
publizistisch befassen, dazu geforscht, gearbeitet, fortgebildet und dokumentiert oder
ver6ffentlicht haben.

Von den angeschriebenen Stellen gingen lediglich 20 schriftliche Antworten ein. In eini-

gen Fillen wurde eine telefonische Nachbefragung durchgefuhrt, um Angaben zu ergan
zen oder zu relativieren. I 2 weitere schriftliche Anworten bzw. Zusendungen von Mate-

rialien gingen nach telefonischen Anfragen ein.

Desweiteren wurden alle Ministerien der Ldnder angefragt, in deren Zust:indigkeit mog-
licherweise die Jungenarbeit fallen konnte. Es zeigte sich, daE dies je nach Bundesland
die Ministerien fur Gesundheit, jugend, Soziales, Cleichstellung oder gar Schule waren.

Die Kontaktpersonen wurden entweder von der BZgA genannt oder bei einer telefoni-
schen .Vermittlungsreise" durch die Ministerien erfragt. Querverweisen auf andere
Ministerien oder Stellen wurde nachgegangen Dabei zeigte sich, daB sowohl der Infor-
mationsfluB zwischen den Ministerien und Senatsstellen „gehemmt" war (viele fur

Jugend zust ndige Stellen verwiesen auf die Gesundheits- oder Sozialministerien, weil
„vielleicht dort etwas sein kbnnte"), als auch, daR Jungenarbeit nirgends ihren festen
„Ort" hat

Am ehesten war tiber die AIDS-Koordinierungsstellen und mobilen AIDS-Teams etwas

uber (sexualpadagogische) Ansatze von jungenarbeit zu erfahren. Diese Stellen scheinen
sich im Zuge AI DS-priventiver Angebote zur Sexualpadagogik zumindest im Ansatz

auch fur geschlechtsspezifische Belange zustandig zu fuhlen. Dazu kommt, daE in die-

sen Bereichen haufig erfahrene SexualpidagogInnen arbeiten, die bereits Qber andere

Institutionen mit Jungenarbeit in Bertihrung kamen.
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Als ergiebiger erwiesen sich die informellen und pers6nlichen Kontakte zu bekannten

Sexualpadagogen und Jungenarbeitern. Die Mundpropaganda zog immer weitere Krei·

se, so daB bis kurz vor AbschluB der Expertise immer noch Informationen eingingen.
Einschrhnkend muB allerdings gesagt werden, da£ in diesen in aller Regel praktischen
lungenarbeitsbereichen gleichzeitig sehr wenig dokumentierte Praxiserfahrungen und

Konzeptionen vorliegen.

Bemerkenswert war, dail sich ein erheblicher Teil der Antworten auf schriftliche und

mundliche Anfragen aufjugend- statt lungenarbeit bezogen, und zwar sowohl formal als

auch inhaltlich. So wurde im Anschreiben htiufig aufdie „Anfrage bzgl. der Expertise zur

Jugendarbeit" hingewiesen. Dies verstarkt den Eindruck, daR Jungenarbeit als Teilbe-

reich von jugendarbeit nicht wahrgenommen und verstanden wird, sondern tatsachlich

nur der Initiative kleinerer (Arbeits-) Kreise zu entspringen scheint. In den meisten

Fallen ist ein jungenspezifischer Ansatz aus den Erfahrungen einer gemischtgeschlecht-
lichen Praxis entstanden. Dies bedeutet allerdings auch, daR es fur Jungenarbeit aufVer-

bands- und ministerieller Ebene kaum eine Lobby gibt, wenn sich nicht Einzelpersonen
(und dies sind nicht selten Frauen) zust ndig und engagiert zeigen.

Konzeptionelle Materialien, die wenigstens die Oberlegung einer jungenspezifischen
(Sexual-) Padagogik erkennen lieRen, waren nur spirlich vorhanden. Dies entsprach den

Erfahrungen aus der Expertise des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales in

Nordrhein-Westfalen zum 6. Kinder- und Jugendbericht (I993)· AnlaRlich dieser Erhe-

bung war deutlich geworden, da£ es kaum konzeptionelle Ansitze zur Jungenfelrderung
gab und wenn, da£ diese dann nicht verschriftet wurden. Andererseits wurden .Absichts-
erkldrungen" nur sporadisch in die Praxis umgesetzt, wobei die Ursachen sowohl fehl-
ende Angeboten als auch die geringe Akzeptanz durch die Zielgruppe waren.

Diese Situation lailt erkennen, daB Jungenarbeit noch in den „Kinderschuhen" steckt
und die Erfahrungen bislang nicht ausgewertet sind. Dabei scheint die fehlende oder

unzulangliche Motivation der mit den Jungen arbeitenden Padagogen Hauptgrund fur
die „muhsame' Initiierung von jungenspezifischen Angeboten zu sein12. Infolge dieser

Feststellung und der „strukturellen Heimatlosigkeit" von Jungenarbeit kann von einer

tendenziellen Individualisierung der Jungenf6rderung gesprochen werden, ohne damit
die - eben leider - seltenen positiven Ansatze und Erfahrungen einer institutionellen

Einbettung schmalern zu wollen. So wurden bei den telefonischen Anfragen bei sexual-

und jugendpidagogisch engagierten Institutionen meist Einzelpersonen genannt, die

sich „damit" beschaftigen und„das machen".

12 BOLTMANN. G
,
MUNDING, R..SIELERT, U. (I992) Geschlechtsspezifische Sexual dagogikinderaulerschulischen Jugend

arbeitim knd Nordrhein Westfalen Eine Expertise im Auftragdes Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales {MAGS) des

undes Nordrhein·Westfalen
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Aus diesem Grunde ist die ursprunglich geplante Erstellung einer Obersicht uber „Orte"
und Inhalte von Jungenarbeit nur unbefriedigend realisierbar. Dabei warde zwangsllu-
fig eine mehr als zufallige Auswahl getroffen, die den zahlreichen engagierten Praktikern

vonjungenarbeit nicht gerecht wurde. Deswegen sollen in der Auflistung (ab S. 4I) nicht

nur Einrichtungen und Arbeitskreise genannt werden, die mit klaren Konzepten oder
Vorhaben sexualpadagogische Jungenarbeit umsetzen und dies auch in Planung, Durch·

fuhrung und Auswertung dokumentieren, sondern auch solche, die dies nicht tun

Um einen Oberblick uber das Gesamtspektrum der mit Jungen arbeitenden Institutio-

nen zu vermitteln, wurden exemplarisch auch solche Einrichtungen genannt, die durch

Querverweise befragter Personen ermittelt werden konnten und die nur am Rande mit

jungenubeiten.

Als besonders problematisch erwies sich die Erhebung in den neuen Bundeslindern, da
eine Vernetzung und personelle Verflechtung au£erhalb der Ministerien nicht zu erken-
nen war. Allerdings reagierten auch manche der Befragten mit einem unglaubigen „Jun-
genarbeit gil)t's auch?".

SEXUALP DAGOGISCH E ANGEBOTE
FOR HOMO-UND HETEROSEXUELLE

JUNGEN(-GRUPPEN)

Die Sichtung der Materialien sowie die Befragungen der Einrichtungen ergaben, daR

tatsachlich, wie erwartet, in der Regel nicht nach vorliegenden Konzeptionen gearbeitet
wird. Es ist devon auszugehen, daE ein uberwiegender Teil der jungenarbeiter auf ein

Verstandnis von Jungenarbeit und eine Oberzeugung zuruckgreift, die seiner Ausbil-

dung, seinen Erfahrungen und seinem beruflichen Selbstverstandnis sowie den Bedin·

gungen der Einrichtung, in der er arbeitet, entspringen.

Wie die Ergebnisse belegen, findet Jungenarbeit vor allem in kleinen Initiativen statt und
wird vom persanliclien Engagement weitgehend vereinzelt arbeitender Mhnner und
Frauen getragen. In diesen Bereichen wird erfahrungsgemaiA kaum noch verschriftetes
und dokumentiertes Material erstellt. Haufig sind kleinere Arbeitskreise zur J ungenar·
beit mit vielleicht ftinfbis acht anderen Minnern die einzige M6glichkeit des fachlichen

und des Erfahningsaustausches.

Aufder Grundlage der Gegebenheiten sollte breiter vorgegangen werden, also nicht nur

nach sexualpadagogischer Jungenarbeit in der auBerschulischen Jugendarbeit gesucht,
sondern umfassender nach den Nischen einer solchen Jungenarbeit geforscht werden.
Hier waren nahzu alle Formen von Jungenarbeit uberhaupt interessant, es wurde nach
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sehr vielen nur am Rande mit Jungen arbeitenden Praxisanstitzen, vielen nur konzeptio-
nell mit Jungenarbeit befaBten Mannern sowie nach Einrichtungen gefragt, die explizit
einen anderen Schwerpunkt ihrer Arbeit haben, z. B. die Mannerbtiros. Die Ministerien

und Verbinde wurden unter anderem auch deswegen mit einbezogen, weil sie fur eine
solche Jungenarbeit zustandig sind bzw. wiiren.Bei den Tr:igern und Trigerverb:inden
von Jugendarbeit stehen die Themen Geschlechtsrolle, sexuelle Gewalt, manchmal (in
Form von Einzelveranstaltungen) das Thema Verhutung oder AIDS im Vordergrundl:
Sexualit it im engeren wie auch im weiteren Sinn steht selten im Mittelpunkt oder
zumindest nicht auf dem Plan. Auch wenn Sexualittit und Sexualpadagogik nicht von

Geschlechtsrollenverhalten, Gewalt oder AIDS zu trennen ist: Selten werden sexuelle

Themen von Jungen darin angesprochen - Angst vor sexuellem Versagen, sexuelle

Leistung, Selbstbefriedigung, Kondom(nicht)benutzung, schwule GeBhle, Pubert:its·

probleme etc. Zu diesen Bereichen war in den gesichteten Materialien und Angeboten
kaum etwas zu finden. Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, daG vor allem
die Geschlechtsrolle bzw. das Verhalten der jungen verindert werden soll und da£ es

weniger um Chancen einer glucklicheren Sozialisation geht, die ihnen weiterhilft und

mehr soziosexuelle, emotionale und refiektive Kompetenz vermittelt.

Bewugt nicht unterschieden wurde zwischen der Arbeit mit weitgehend heterosexuellen

Jungengruppen und solchen Iungen, die wissentlich oder gezielt Angebote von homo-
sexuell ausgerichteten Einrichtungen ausgewihlt haben. Abgesehen davon, da£ eine sol-

che Unterscheidung unter der Ausschreibung „sexualpadagogische Jungenarbeit" wenig
Sinn macht (sexualpaidagogische Arbeit sollte immer beide sexuellen Orientierungen
gleichstellen), sind die meisten Anlauf- und Kontaktstellen von jungenarbeit in der

auBerverbandlichen Jugendarbeit ohnehin sexuell gemischtorientiert, wahrend in aller

Regel bei den jugendverbanden, nicht nur den kirchlichen, eine rein heterosexuelle

Ausrichtung der Angebote fOr Jungen vorausgesetzt werden kann. Da davon auszugehen
ist, da£ bei kirchlich orientierten Jugendverbinden und deren jungenarbeit eine auch
homosexuelle Ausrichtung kaum mit den Zielsetzungen vereinbar ist, wird auch in der

praktischen Arbeit eine zumindest augenscheinlich heterosexuelle Variante von Jungen-
arbeit zu finden sein.

Im Bereich der konkreten institutionellen Jungenarbeit in Beratungsstellen und Fort-

bildungseinrichtungen dagegen scheinen jungenarbeiter, wie auch Sexualpidagogen,
vermehrt schwule Manner zu sein. Vermutlich ist bei ihnen die Motivation, sich der Jun-
gen anzunehmen, gr6Ber als bei heterosexuellen Mannern, die eine Arbeit mit Jungen
sogar haufig als langweilig und unbefriedigend darstellen. Das reale und potentielle Risi·

ko einer Diskriminierung von schwulen M nnern macht sie fur die Belange von jungen
wohl auch sensibler.

13 BULTMANN, C.. MUNDING, R., SIELERT. U. 0992): Geschlechtsspezifische Sexualpidagogikinderaugerschulischenjugend

arbeit ini Land Nordrhein-Westfalen. Eine Expertise im Auftrag des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS)

des Landes Nordihein-Westfalen
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Auffallend war, daE nahezu alle „schwulen" Mannerbitros auch Angebote fur Jungen
machen, wahrend dies in den uberwiegend „heterosexuellen" Buros weniger der Fall war.

Ob sich die sexualpadagogischen Angebote von Schwulenberatungsstellen fur lungen
zumeist mit dem coming out der jungen beschaftigen, wurde nicht gesondert erfragt,
diese Tendenz ergab sich aber haufig ohnehin aufgrund der Ausschreibungen in den

Programmen. Dall das Angebot sexualpadagogischer Arbeit mit homosexuell orien-

tierten Jungen auch nur anntihernd ausreichend ist, muE bezweifelt werden, schon weil
hierbei eine deutliche Konzentration solcher Angebote in den GroEstadten zu verzeich-

nen ist. Bei den allgemeinen, und das hei t fast immer heterosexuell ausgerichteten,
jungenfbrdern(len Angeboten ist die Tendenz zur groBsttidtischen Beheimatung von

Jungenangeboten nicht so ausgepriigt. Hier scheint eher eine Anbindung an einen Dach-

verband oder regionalen Arbeitskreis ausschlaggebend zu sein

Zu bedenken ist auch, dag im Hinblick auf eine weitere Furderung von sexualp3dago-
gischer lungenarbeit und einer Erarbeitung von Fortbildungs- und Praxiskonzepten
unbedingt eine, zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr leise geforderte, Gleichstellung und

Gleichbewertung von homo- und heterosexuellen Orientierungen und Lebensweisen

erfolgen mu£. Das Ziel muE heiEen: Bei allen padagogischen Angeboten mussen (poten-
tiell) homosexuelle Jungen die gleichen Voraussetzungen und M6glichkeiten vorfinden,
wie ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossen dies mit bislang uneingeschrankter
Selbstverstindlichkeit vorfanden. Das bedeutet, daE beiden „Vertretern" sexueller Orien-

tierung gleiche Chancen geboten werden sollen, und dies ungeachtet der sexuellen

Orientierung der Ptidagogen. Dies gilt in besonderem Ma£e fur die Auswahl der Themen

(z.B: Liebe, Freundschaft, Sexualitat - fast immer gemeint als heterosexuelle Freund

schaft) als auch der Fallbeispiele (... wenn sich ein Junge in ein Midchen verliebt ...) oder

die Informationen zum Verhutungsverhalten (Kondome als Schutz vor HIV auch bei
homoseruellen Kontakten) usw.

Dabei ist ein kritisches Hinterfragen angebracht, in welchem Umfang und mit welchem
Selbst,erstatiditis hclerogexuell orieittierte Einrichtungenund Pfidagogen eine Gleichbe-

wertung von homo- und heterosexuellen Lebensweisen und Orientierungen vermitteln

(kannen). Die Fortbildungspraxis zeigt, daR das Thema „Homosexualittit" zumeist

als Sonderthema in einer Extra-Einheit abgehandelt wird, was den hetero- und eben auch

homosexuellen lungen naturlich nicht verborgen bleibt und damit die gingige Ausgren-
zung von Schwulen zementieren kann. Daruber kann auch die Tatsache nicht hinweg-
tauschen, da£ das Thema

„
Homosexualitat" auch fur heterosexuelle Jungen durchaus

spannend und reizvoll sein kann. Die Haufigkeit von Fragen wie: „Wie wird man homo-

sexuell?", „Kann man Homosexualitdt heilen.>", „Woran merkt man, daB man homo-

sexuell ist.>", „Wie schlafen Homosexuelle miteinander?" usw. sind Indizien daftir.

Auf der anderen Seite besteht auch bei homosexuellen Jungenarbeitern die „Gefahr"
einer Oberforderung der mehrheitlich heterosexuellen Jungen mit klaren, deuttichen
und massiven AuBerungen zur (homo-)sexuellen Orientierung.
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Daftir sind die Jungen oft besonders sensibel, weil die Sorge, sie k6nnten schwul sein,
vielen Jungen eigen ist.

Die Irritationen, die offen oder verdeckt homosexuelle M ner bei Jungen hervorrufenkdn-

nen, sind jedoch dabei durchaus nutzbar zu machen, wenn sie angesprochen werden. Ver-

gleichbar mit der Frage, welche Miinner welcher sexuellen Orientierung bei der Arbeit mit

lungen im Vorteil sind, ist die Frage nach einer Arbeit von Manner init Madchen und der von

Frauen mit Jungen. Auch dabei kann eine Ober-Kreuz-Konstellation manche Vorteile haben.

JUNGENARBEIT IM OST- EST- ERGLEICH

Das Ergebnis unserer Erhebungen zur Praxis der pidagogischen Jungenarbeit zeigt, daE

Sexualpidagogik in der Deutschland ein Schattendasein fristet. Dies wirkt sich natur-

gemal auch auf die geschlechtsspezifische Arbeit ungunstig aus. Selbst in den .alten"
Bundeslandern, die auffast 30 lahre sexuelle Liberalisierung und neue Frauenbewegung
zuruckblicken kannen, hat sich Sexualptidagogik nicht ausreichend etabliert. Dies liegt
zum einen an der nicht in Ausbildungsg ingen verankerten entsprechenden Qualifizie-
rung, zum anderen an der nur z6gerlichen Einrichtung sexualpadagogischer Stellen.
Da diese meist mit strikten Vorgaben versehen wurden, war eine breite und vor allem

autonome, emanzipatorische Sexualpidagogik kaum m6glich. So wurden die meisten

Sexualpidagogik-Stellen .zweckgebunden" Rir Krisenthemen wie AIDS (-Prlvention),
Privention und Beratung zu sexuellem Kindesmi brauch oder im Rahmen der neuen

f 2IS-Regelung geschaffen. Meist waren diese Stellen projektbezogen, d. h. in aller Regel
zeitlich befristet Unter den mehr oder weniger strikten Vorgaben war eine .pri-priventi·
ve" Sexualpidagogik nur schwer mdglich. Sexualpadagogik wurde von den finanzieren-
den Stellen haufig nicht als. Erziehung zur Sexualitat" verstanden, sondern als Verhin-

derung oder gar Linderung von „sexuellen" Krisen genutzt. Dementsprechend ist auch
die Jungenarbeit auf dem dunnen Boden sexualp dagogischer Arbeit gewachsen und

entsprechend wenig verankert und gepflegt. Sind nicht einmal sexualpadagogische
Themen Bestandteil pidagogischer Ausbildungsginge, so sind „Jungensozialisation",
„Mannerforschung" oder „Jungenarbeit" erst recht vE]lig vernachl ssigt. Ein der femini·
stischen Frauenforschung entsprechendes curriculares Angebot gibt es an den (Fach-)
Hochschulen nicht Die Kritik am herrschenden Wissenschaftsverstandnis als einem

patriarchal ausgerichteten ist berechtigt, wird jedoch dem Anspruch emanzipatorischer
Mtinner- und Jungenarbeit niemals gerecht, weil es zwar·geschlechtstypisch, nicht aber

geschlechtsspezifisch zu nennen ist.

In einer Zeit der weitgehenden Haushaltseinsparungen scheint sich die Etablierung
6ffentlich gef6rderter Jungenarbeit besonders schwer zu tun. Dieser Umstand wirkt sich
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in den neuen Bundeslandern gravierend aus: Die Schaffung neuer Arbeitsplatze und

-strukturen wird aufdas finanziell Machbare beschrbnkt. Dem fallen vor allem priventive
MaBnahmen im padagogischen Bereich zum Opfer. Entsprechende Fragen an die „zu-

st: ndigen" Ministerien in den Ost-Undern ergaben, dag sexualpadagogische Arbeit

praktisch kaum vorkommt. Nicht wenige der sparlichen Ansatze von Sexualerziehung er-

wiesen sich bei genauerem Hinsehen als recht „aufklarungsorientiert" und wurzelten in

der gesundheits- und hygieneorientierten Padagogik der DDR-Zeit. Dies ist mehr als

nachvollziehbar, waren die Padagoginnen doch von der westlichen Frauenbewegung
und all ihren Auswirkungen auf Politik und Pidagogik abgeschirmt. So konnten ge·
schlechtsspezifische Sichtweisen, eine affentliche Diskusssion um die Geschlechterfra-

ge oder eine Gleichberechtigung von Mannern und Frauen nicht in vergleichbarem
Ma£e entwickelt werden. Gleichwohl sind die neuen Bundes nder, auch per Gesetz, in

nur kurzer Zeit mit „westlichen" phinomenen (§ 2I8-Beratung, Ausbreitung von HIV-

Infektionen, Offentlichmachung von sexuellem Mi£brauch, Pornographie-Debatte etc.)
konfrontiert worden.

Die Anforderungen an die padagogische Praxis stehen in krassem Widerspruch zu den fi-

nanziellen und strukturellen Bedingungen einer sexualpidagogischen Praxis. Dement-

sprechend muE die F6rderung geschlechtsspezifischer Arbeit mit - vor allem - jungen
auf ein Minimum beschrankt bleiben. Die Anfragen bei den entsprechenden Stellen der

Landesministerien wurden zumeist mit Rat- und Hilflosigkeit beschieden.

Es ist davon auszugehen, da£ ohne direkte oder persanliche Kooperation mit Padagogin·
nen aus den West-Undern eine sexualpidagogische jungenarbeit kaum entwickelt

werden konnte. So .entpuppte" sich ein in Sachen „Jungenarbeit" gut informierter Mitar·
beiter bei einer Nachfrage als ein aus Westfalen stammender Kollege.

Fazit: Aufgrund historisch-kultureller Gegebenheiten und der strukturellen und finanzi-
ellen Bedingungen ist eine sexualpwidagogische Jungenarbeit in den neuen Bundes-
landern praktisch nicht existent. Der Informations. und Erfahrungsvorsprung padago-
gischer Theorie und Praxis zur geschlechtsspezifischen Sexualpadagogik in den „alten"
Bundeslandern ist nach fast 30 Jahren sexueller Liberalisierung und neuer Frauenbewe-

gung trotz geringer staatlicher Farderung erheblich.

WO WIRD EIGENTLICH

MIT JUNGEN GEARBEITET?

Diese Frage liEt sich nicht abschlieBend beantworten. Allerdings lassen sich doch einige
Aussagen machen, die geeignet sind, lungenarbeit zu „verorten":
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I. Jungenarbeit findet vornehmlich in den Jugendfreizeileinrichtungcti statt, also in den
Hausern der offenen Tur, den Jugendfreizeitheimen, den jugendzentren und jugend-
treffpunkten. Voraussetzung daftir ist, dail wenigstens ein Pidagoge, sei er nun fest-

angestellt oder auf Honorarbasis von auf&en beschaftigt, dies „in die Hand" nimmt

Auflerdem hangt das Vorkommen einer Jungenarbeit von dessen Qualifikation, beruili-
cher Vorerfahrung und den Kontakten zu Arbeitskreisen oder Dachorganisationen (z. B.

jugendring) ab. In seltenen Fallen dtirfte jungenarbeit allein aus der Initiative eines

einzelnen Padagogen entspringen.

2. Jungenarbeit findet in den Jugendverbinden kaum statt. Auf der Ebene von Dach-
verb nden ist Jungenarbeit weder in Richtlinien, Grundsatzkonzepten noch in Form

von Handreichungen wahrscheinlich. Eher scheint es so zu sein, da£ in der Praxis ditige
Lungenarbeiter ihr Anliegen anla£lich von Tagungen oder durch Arbeitspapiere in die
Verbiinde einbringen und dort u.U. eine Resolution oder Stellungnahme einfordern oder
initiieren. Noch seltener sind sexualpadagogisch orientierte Konzepte von jungenarbeit,
wobei die kirchliche Anbindung einen wesentlichen (hemmenden) EinfluE auf diese

Ausrichtung hat. Ein positives Beispiel von jungenfdrderndem Engagement bildet der
Hessische Jugendring

3. Nahezu aile mit Sexualpadagogik befa£ten Stellen - sowohl solche, die im Rahmen

des f 2I8 begleitende Beratung anbieten, als auch solche mit dem primfiren Ziel einer

AIDS-Privention oder der priventiven Arbeit zum sexuellen KindesmiBbrauch - arbei·

ten situativ, h ufig nach Mi glichkeit sogar prinzipiell geschlechtsspezifisch, machen
also auch Jungenarbeit. Dies sind z. B. die meisten Pro Familia Beratungsstellen, vor

allem dann, wenn sie sogenannte Jugendsprechstunden eingerichtet haben oder Sexual-

padagogen beschaftigen.

 . Viele der zum Teil seit langerem bestehenden sogenannten Mannerburos machen

neben ihrem Hauptangebot fiir Minnerauch Angebote fiir Jungen: zum Teil extern, d. h.

die Mitarbeiter gehen in die Einrichtungen, oderauchin eigenen Raumen bei sogenann-
ten Jungengruppen. Haufig sind jedoch diese Angebote themenbezogen, also beispiels-
weise zum Thema (sexuelle) Gewalt, Rollenverhalten oder coming out. Eine deutliche

sexualpadagogische Orientierung der Angebote ist recht selten. Dagegen nimmt die

Multiplikatorenfortbildung fur minnliche Padagogen einen gr6Beren Raum ein.

5· Nur in Ausnahmefillen gibt es auf seiten der Landesbeharden erste Versuche einer

„Beheimatung" von Jungenarbeit, die mit entsprechenden Personalstellen, einem eige-
nen Referat oder eventuellen finanziellen Zuwendungen unterstutzt werden. Hierzu war

in den Gesprachen allerdings eine relativ gro e grundsatzliche Bereitschaft zu erkennen.

So ist z. B. das Referat „AIDS-Pravention und Gesundheitsfarderung far junge Men-

schen" der Senatsgesundheitsverwaltung in Berlin ein vielversprechender Ansatz, der

auch eine explizite Jungenarbeit (in Kooperation mit anderen (freien) Trtigern) erwarten laBt.
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6. Auf der Ebene der Offentlichkeitsarbeit und Publizierung von Ansatzen und Kon-

zepten zur Jungenarbeit ist zur Zeit ein regelrechter Boom zu verzeichnen: Zahllose

Diplomarbeiten, eine erhebliche Zahl an Fachliteratur und zahlreiche Fortbildungsver-
anstaltungen und Fachtagungen belegen, daR Jungenarbeit als notwendiger padagogi-
scher Bereich erkannt und ernstgenommen wird. So war zum Beispiel eine Fachtagung
des Landesinstituts in Soest zur „jungensozialisation" im Juni I994 mit uber 250
Teilnehmerinnen uberfullt.

7. Im Bereich der Multiplikatorl nnenschulung nimmt die Jungenarbeit seit einiger Zeit

einen bedeutsamen Stellenwert ein. Sowohl fik den schulischen als auch den auRerschu
lischen Bereich von Jungenarbeit bieten zahlreiche Bildungstrager Fachveranstaltungen
und Workshops an, die meist auch gut besucht sind. ledoch ist festzustellen, daR die

effektive Teilnahme wesentlich geringer ist als die Nachfrage und „reine Mannergrup-
pen" eher selten zustande kommen. Bei gemischtgeschlechtlichen Fortbildungsange-
boten betragt der Anteil der Frauen oft mehr als die Halfte: Dies ist auch eine Seite tradi-

tioneller Geschlechtersozialisation.

8. AufWissenschafts- und Forschungsebene (die hier nicht erruiert wurde) gibt es zum

Teil etablierte Arbeitsbereiche zur Jungenarbeit oder jungensozialisation, eher jedoch zu

Mlnnerforschung oder gleichgeschlechtlichen Lebensweisen. Hier sind in absehbarer
Zeit weitere Forschungsvorhaben zu wanschen und zu erwarten.

DIE „ ERORTUNG" VON JUNGENARBEIT:
ADRESSEN +ANSPRECHPARTNERINNEN

Die im folgenden aufgefuhrten Verbande, Einrichtungen, Beratungsstellen, Ministerien

und Einzelpersonen stellen einen Querschnitt uber „Orte" von Jungenarbeit dar. Sie sind
nicht vollstandig, sondern iiber gezielt gestreute Kontakte einerseits und uber Mundpro-
paganda und Querverweise andererseits zusammengetragen worden Viele angefragte
Institutionen haben die schriftlichen Anfragen unbeantwortet gelassen oder zum Teil

auf Nachfragen oder die Bitte um Ruckruf nicht reagiert. Dennoch (oder deshalb  stellt

die Aullistung einen reprasentativen Oberblick uber Jungenarbeitsangebote statt. Um

auch deutlich zu machen, wo keine Jungenarbeit stattfindet, wurden auch solche Institu-

tionen aufgenommen, die eine Jungenarbeit erhoffen oder vermuten lieBen. Die in den

Beschreibungen aufgefuhrten GP = GesprachspartnerInnen waren die jeweils Auskunft-

gebenden und sind zum Teil identisch mit den sogenannten AnsprechpartnerInnen oder

Kontaktpersonen. Diese stehen fur weitere Ruckfragen bzuglich der Angebote zur Tun-
genarbeit zur Verfligung.
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ABA Fachverband
Offene Arbeit mit Kindern e.V.

Postfzch i40340
44323 Dortmund
Tel. 023i - 806210, FAX806108

GP: Rainer Deimel
Dachverband Mr Triger und Initiativen

padagogisch betreuter Spielplatze, Spiel-
h user, Hluser der offenen Tik, Spielmo-
bile und anderer Spielriume sowie Inter-

essenvertretung fur Kinder. Bietet Ma-

terialien und Fortbildungen zur Jungenar-
beit an, oft in Kooperation mit anderen In-

stitutionen und Verbanden, darunter Pro-

jekte im schulischen Bereich, padagogi-
sche Begleitung von Abenteuerspielplit-
zen sowie Multiplikatorinn.enarbeit Der

ABA ist Teil der Bundesarbeitsgemein-
schaft Offene Arbeit mit Kindern (zusam-
men mit Bund der Jugendfarmen und

Aktivspiel e.V. Unter anderem beinhaltet
eine Sonderausgabe von „Der Nagel", Nr.

IS, eine Ubersetzung von Trefor Lloyds
„Work with Boys". Die Fachzeitschrift

„Der Nagel" wird vom ABA herausge·
geben.

Adam und S6hne e.V.

Wiesbadener Str. 6

65232 Taunusstein

TEL 06128 -3174

GP: Rainer Waniliek

Verein, der sich mit Minnerkultur, Min-

nerarbeit und jungenarbeit befa t. Der

Verein grundete sich aus dem Minner·

forum, einem freien ZusammenschluE

von in der Manner- und Jungenarbeittati-
gen Mannern im Rhein-Main-Gebiet
Weiterfuhrende jungenprojekte sind fur
die absehbare Zeit geplant.

AIDS-Hilfe Rostock
im Verein Rat und Tat e.V.

Gerberbruch 13a
18055 Rostock
Tel. 0381 . 453156 u. 19411

GP: Renate Schwabe
Kontakt: Norbert Werth
Keine Jungenarbeit auBer einer coming.
out-Gruppe; 2 Mitarbeiterinnen

AIDS- und Sexualberatungsstelle
im Gesundheitsamt
Reimir-Hansen-Str.

23840 Bad Oldesloe
Td.: 04531 - 160494

GP und Kontakt: Gunter Frank
Bietet (u. a. in Kooperation mit Pro Fa-

milia) Veranstaltungen in Schulen und

jugendfreizeiteinrichtungen zu den
Themen Kurperbewu£tsein, Sex und

Sprache, Selbstbefriedigung, Verhutting,
AIDS etc. an. Gelegentliche Fortbildungs-
angebote fur MultiplikatorInnen.
Verweis aufBeratungsangebote in

Reinbek und Ahrensburg.

Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayem
Fasaneriestr. 17
80636 Miinchen

Tel. 089 - 121573-0

Landesarbeitsstille Schieswig-Holskin
Prinz-Heinrich-Str. 1

24106 Kid
Tel. 0431 -336086

Bieten z. T. Multiplikatorinnenfortbil-
dungen an und geben die Zeitschrift „Pro
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Jugend" heraus, die sich regelmiBig mit

geschlechtsspezifischer Sexualitatund

Padagogik sowie Jungeriarbeit beschlf-

tigt, u. a. in Heft 3/93 zum Thema „Der
kleine Unterschied - lungensexualitat".
Bei der Landesarbeitsstelle Ba>ern wird
der Schwerpunkt Sexualpidagogik z.Zt

nicht weitergefuhrt. Hinweis aufandere

Landesarbeitstellen AJ, 7. B. in Baden-

Wurttemberg.

Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Hamburg
Margaretenstr. 41
20357 Hamburg
Tel. 040 -439076j

GP: Frau Ohm

Keine Angebote zur Jungenarbeit Quer-
verweis auf Universitntskinderklinik in

Munchen.

Amt ftir Jugendarbeit
der evangelisch·lutherischen Kirche
in Bayern
Hummelskiner Weg 10 0

90459 Nurnbtrg
Tel. 0911 -43040

CP: Reinhold Ostermariri

Nur sehr vereinzelte Angebote zur jun-
genarbeit, die kaum ver6ffentlicht werden.

Amt fur Jugendarbeit der Evangelischen
Kirche von Westfalen, „klaus Villigst"
Iseriohner Str. 25
58239 Schwerte
Td. 02304 -755-184

GP: Herr Miiller

Bietet Fachtagungen und Seminare fir

Multiplikatorinnen, u. a. zur sexual-

pidagogischen Arbeit mit Jungen und

zum sexuellen MiEbrauch an Jungen.

Amt ftir Jugend der Beh6rde Rir Schule,
Jugendund Berufsbildung, Hamburg
liamburger Str.37
22083 1 iumburg
Tel. z.izi.,91·T'r 9,897

GP: Herr Kretier, Referatsleiterfur

Beratung und Entlastung von Familien

7.7.t. Veranstaltungsreihe „Familie -

Vannersache", unterstutzen den Verein

„Manner gegen Minnergewalt"; ein Ar,

beitskreis jungenarbeit lauft nur z6ger-
lich, andere Einrichtungen zur Jungen-
arbeit sind nicht bekannt.

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Bundesverband e.V., Bonn

Oppelner Str. 130
5.5119 Bonn

Td. 0228 - 66850

GP: Frauke Sturenburg
Fs gibt keine ausgewiesene Zustandigkeit
fur die Jungenarbeit. Geschlechtsspezifi-
sclie Padagogik  ird unter dem Arbeits-
feld „Kindertageseinrichtungen" und

.Mldchenarbeit behandelt. Es steht le-

iligl.Lh eitie Alrine Materialbairirrilung
zum Thema Jungenarbeit zur Verfugung,
die aufAnfrage zugeschickt wird. Quer-
verweis aufdas Lore-Agnes-Haus, eine

Essener Sexualberatungsstelle in Trbger-
schaft der AWO sowie einen Aktivspiel·
platz in Kassel (QuellhofstraBe, Wil-
helmshoher Allee 32a, 34II7 Kassel). Die

Nachfrage nach Jungenarbeitist gering.
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Arbeitsgemeinschaft
der Evangelischen Jugend in der

Bundesrepublik Deutschland (aej e.V.)
Porschestr. 3

70435 Stuttgart
Tel. 0711 - 820040

In der Selbstdarstellungsbroschure taucht

weder Sexualpadagogik noch jungen-
arbeit auf. Trotz zahlreicher Publikatio-
nen zur Jugendarbeit war keine zur

Jungenarbeit auszumachen, auch nicht in

den „Zukunftsorientierungen zur jugend-
verbandsarbeit " (3/93)·

Arbeitsgemeinschaft ftir Jugendhilfe (AGJ)
Haager Weg 44

53127 Bonn
Tel. 0228 - 910240

I987 wurde eine fachausschuBubergrei-
fende Kommission gegrundet und eine

Broschike „AIDS als Problem in der

Jugendhilfe" erstellt.

Arbeitsgruppe AIDS-Pravention

des Landes Sachsen-Anhalt in Halle
Neusiddter Passage 9
06122 Halle

GP: Birgit Werner, Tel.: 0345-625-3I5
Keine Angebote fur jungen, nur selten

Trennung in geschlechtsspezifische
Gruppen bei Angeboten zur Sexual-

padagogik; andere Angebote im Land

Sachsen-Anhalt sind nicht bekannt.

Beh8rde fur Arbeit, Gesundheit und

Soziales, - Gesundheitsfdrderung und

AlDS, Hamburg
Tesdorpfstr. 8

20148 Flamburg
Tel. 040 -441950

GP: Herr Weikert, Tel. 040 - 44I95 -428
Nichts bekannt, Querverweise aufAmt
filr Jugend und „Mdnner gegen Manner-

gewalt".

Beratungspraxis ftir Jungen,
junge Mfinner und Minner

Rein/lord Winter

Lange Gasse 29-31

72070 Tilbingen
Tel. 07071 -551671

Therapie und Beratung fur Jungen mit

sozialen und sexuellen Problemen.

Bielefelder Jungenforum
Kontaktadresse:

Jdrg LechtholT
Am Alien Dreisch 8

33605 Bilejad
Tel.: 0521 - 2018821

Arbeitskreis zur lungenarbeit, seit ca. 3
jahren aktiv, hat sich aus Sozialarbeitern
der offenen Jugendarbeit gegrundet.
Fuhrt gelegentliche Veranstaltungen und

Projekte durch und arbeitet ohne Finan·

zierung, hitufig uber die jeweilige ander-

weitige Anbindung der Teilnehmer.
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Bildungsstatte Alte Schule e.V. des BDP

Schutstr. 3
61267 NeuAnspach
Tel. 06081 -41772

GP: Roland Gilbert

Durchfihrung von Veranstaltungen fur

Schulklassen im Rahmen des Berufsvor-

bereitungs jahres. Das Thema Sexualitat
war (mit Beteiligung von Pro Fanlilia-

Mitarbeiterinnen) geplant, wurde jedoch
nicht immer angenommen.

Bleicher, Uwe: Dipl. u. Sexualpadagoge,
Pro Familia Bielefeld
Krummer Kamp i

33699 Bielt#ld
Tel. 05202 -88956

Fortbildungen zur Jungenarbeit, Projekt-
betreuung (Durchfahrung u. Beratung),
vertreibt eine Ausstellung mit dem 7'itel

„Junge Junge" -ein Fotoproiekt on lungen.

Bund der Deutschen Katholischen

Jugend BDKJ
Carl-Mosterts-Platz 1

40477 Dusseldof
Tel. 0211 -46930

Kontakt: Christine Hoffmann,

Bildungsreferentin
Entwickelte Iggo aus den Grundlagen
der Midchen- und Frauenarbeit die For-

derung nach Jungenarbeit. Es existieren

diverse Positionspapiere von Diazesan-

verbin(len (z. B. „Total verknallt und kei-
ne Ahnung", „Mit Leib und Seele verruckt
nach Dir"). In den Kurzbeschreibungen
der Mitgliedsverban(le und deren Zielset-

zungen tauchen weder das Won „Sexua-

litat' noch „Jungenarbeit" als Schwer-

punktthema auf. Dennoch wird in einigen
Mitgliedsverbinden verstdrkt Jungenar-
beitgemachtund z. T. auch dokumentiert.
AnlaBlich einer Fachtagung zum Thema

„Unterschiede haben Folgen..." wurden

I99I erste Thesen geschlechtsspezifischer
jugendarbeit entwickelt. Die Ansitze von

Jungenarbeit werden vor allem in den Mit-

gliedsverbinden umgesetzt, z. B. inder

KJG (Katholische Junge Gemeinde) und
der GCL-JM (s.0.). Letztgenannte veran-

staltete 1992 eine Fachtagung zur Jungen-
und Mannerarbeit unter dem Titel „Stand
by me" in Nurnberg in Kooperation mit

der Dokumentationsstelle „lungenarbeit"
am Institut fur Erziehungswissenschaften
der Universitat Tubingen
Weitere Hinweise: Sexualpidagogische
Spiele („Kein Tabu", „erocity", „Body &

Soul" etc.), Schriftliche Beitrage („Homo-
sexualitat", „Liebt und dann tut, was Ihr

#ollt". -Du hast mich verzaubert' etc.),
Arbeitshilfen iur Jungen- und Manner-

arbeit (u. a. „Maskerade - Jungen- und

Minnerarbeit fiir die Praxis", Heinz

Kindler, Schwtibisch Gmund und

Ribingen I993)·

Bund Deutscher PfadfinderInnen e.V.

BDP, Bundeszentrale

Baumwegio
603 16 Frankfi rt
Tel. 069 -431030, FAX4059595

Jungenarbeit ist erst im Entstehen

begriffen und wird von wenigen Trigern
erprobt. Die Bundesinfos Nr. 37/38 (I987)
und 5I/52 (I990) beschaftigen sich mit

Jugendarbeit und Sexualitat, ebenso wie
im BDP-Verlag.jugendund Politik" er-

schienene Bacher.
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Bundesarbeitsgemeinschaft
Kinder. und Jugendschutz e.V. (BAJ)
Emmeransstr. 32

55116 Mainz

Tel. 06131 -223360

Anhand der zugesandten Materialien

ergab sich, daE lediglich sporadisch zum

Expertisenthema gearbeitet wird, z. B. be-

schaftigt sich die Ausgabe 3/93 von „Kind,

lugend, Gese]lschaft" mit geschlechts-
spezifischer Sexualitat. Im Sommer 94
ist eine Fachtagung zum „geschlechts-
spezifischen Kinder- und Jugendschutz'
geplant.

Centrum fur Sexualwissenschaft, Berlin

loachim-Friedrich-Str. 3
10711 Berlin
Tel. 030 = 8916046

GP: Theo Gilbers
Besteht seit I984 und ist eine Einrichtung
Rir Sexualberatung, -therapie, -pidagogik
und Weiterbildung. Nach zeitweiliger
ABM-Unterstutzung in der Anfangsphase
tragt sich das CSW selbst von den Spen-
den und Honoraren aus Therapie und

Fortbildung. Die Angebote des CSW er-

strecken sich aufsexualpadagogische Ver-

anstaltungen bei Anfragen von Schulen,

lugendfreizeitheimen, Jugendwohnge-
meinschaften, Kinder- und jugendhei-
men etc, Beratungs- und Therapieangebo-
te sowie Organisation und Beteiligung
von und an Fortbildungsma£nahmen.
Die Durchfuhrung von jungengruppen
findet in aller Regel im Rahmen von Ein-

zelveranstaltungen, z. B. Projekttagen
statt, wobei die Schulen aufgrund der

(jetzt beendeten) Existenz der schoolwor·
ker seltener vertreten sind bzw. waren.

Das CSW ist am Berliner Arbeitskreis

.Jungenarbeit" beteiligt.

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Bundesgesch:iftsstelle Berlin

Diefenbachstr. 33
10967 Berlin
Tel. 030 - 6900870

GP: Frau H6ffner
Keine Angebote zur Jungenarbeit.

Deutscher Bundesjugendring
HaagerWeg44

53127 Bonn

Tel. 0228 - 910210

GP: Wolfgang Peschel
Keine jungenarbeit, nur wenig in einzel-

nen Mitgliedsverbanden, Heft „lugend-
politik" zur Jungen- und Madchenarbeit
in Vorbereitung.

Deutscher Caritas·Verband
Karistr. 40

79104 Freiburg
Tel. 0761 -200226

Vorwiegend koedukative Thematiken,
lungenarbeit nur vereinzelt aufregionaler
Ebene oder in Beitrigen des Verbands-

organs .Jugendwohl".

Deutsche Gewerkschaftsjugend des DGB,

Bundesjugendschule
KOnigsskiner Str. 29
61440 Oberursel, Tel. 06171 -59030

GP: Berthold Happe
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Keine Jungengruppen, im Gegensatz zur

Madchen-/Frauenarbeit nur vereinzelte

(sexualpadagogische) Angebote fur Ju-
gendliche mit abnehmender Tendenz.

Der Paritatische Wohlfahrtsverband
DPWV - Fortbildungswerk
Heinrich-HqTmann-Str. 3
60528 Frank rtjM.
Tel. 069 - 6-06 - 231

Weder geschlechtsspezifische Sexual-

padagogik noch jungenarbeit sind

Schwerpunktthema. Allerdings sind die

Mitgliedsverbinde im Dachverband z. T.

sehr aktiv in der jungenarbeit. Weitere

Hinweise sind den hier aufgefuhiten An-

gaben anderer Tr:iger zu entnehmen.

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
(DPSG)
Martinstr. 2

41471 Jeass

Tel.: 02131 -4699-

Arbeitshilfe „Koedukation, was heiRt das

schon?" - ein Koedukationskonzept mit

Anteilen an geschlechtsspezifischer
Gruppenarbeit. Seit I975 gibt es das

Konzept „Lieben lernen", Anregungen
zur Sexualerziehung.

Diakonisches Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland,
Hauptgeschaftsstelle
Sta.#lenbergstr. 76
70184 Stuttgart

GP: Frau Roscher

DW-Westfalen, Tel. 025I - 2709 - 2IO

Jungenarbeitist nochein relativ neues

Arbeitsgebiet, uber das noch nicht sehr
viel Material vorliegt. Briefzuruck mit

Verweis aufeine Fachtagung in Munster,

92. Die angefertigte Dokumentation „Ein
1ndianer kennt keinen Schmerz..." wurde

zugeschickt.

Diakonisches Werk Westfalen Ev.

Fachverband flir Erziehungshilfen
in Westfalen lippe eN.

Friesenri,W32
4K147 Miinster

Tel. 0251 -2709 -210

GP: Michael GroE
Bietet Fortbildungen und Fachveran-

staltungen an, z. B. I992 in Munster unter

dem Motto.Ein Indianer kennt keinen
Schmerz..."

Dissens e.V., Berlin
Mattern>tr. 4

ic249 Berlin

Tel. 030 -4261809

GP: Christian Raschke,

Ansprechpartner: Manfred Grossert

Fortbildungs- und Beratungseinrichtung.
Schwerpunkte: 1fultiplikatorinnenschu-
lung, Praxisberatung in der Regelin
Kooperation mit Fortbildungsstatten.
jutigenari)eit \* ird angeboten irn Bet ei,h

derau£erschulischen jugendbildung,
zumeist in Form von Projektwochen.
Geschlechtsspezifische Arbeit wird

grundsatzlich angestrebt. Themen:

Liebe, Sexualitat, Partnerschaft, Verhii-

tung etc. Der jungenarbeitsansatz ist

patriarchatskritisch. Dissens existiert

seit 5 jahren
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Hinweis: Im Rahmen eines bundesweiten

Mfinnernetzwerkes soll auch ein Jungen-
arbeitskreis eingerichtet werden.

Erzbischdfliches Jugendamt Freiburg
Okiner Str. 15
79108 Freiburg
Tel. 0761 - 5144163

Dekanatsjugendburo
Breisach-Endingen
Hans-]6rg Bayer
Kdnigsscha#hausener Str. 13
79346 Endingen
Ter. 07642-2426

CP: Herr Bechinger, Schitlerreferat,
Norbert Walfle
Das Referat „Junge Erwachsene" bietet

Wochenendseminare filr Minner und

junge Erwachsene an, haufig im Bereich

der beruflichen Orientierung. Themen:

Selbsterfahrung, Geschlechtsrolle, Sex·

ualitat, u. a. eine Fotoaktion „Manner"

Jungenarbeit erfolgt punktuell, vor allem
im Bereich der Schulung von Jugend-
gruppenleitern und der Berufsorientie-

rung. Eine Arbeitshilfe zur geschlechts-
spezifischen Jugendarbeit wurde erstellt.

Evangelisch-lutherische Landeskirche

Hannover

Christoph Grote

Junginm rent
Im Sandi 21

30926 Sedze-Letter

Tel.:0511-482391

der sich ausschlie£lich mit Jungenarbeit
innerhalb der evangelischen jugendarbeit
beschaftigt. Mit dieser Stelle verbindet
sich die Arbeit mit jungeninjungengrup-
pen und -proiekten in der Gemeindearbeit
mit der Fortbildung, Beratung und Praxis·

begleitung von haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern in der ganzen Landes.
kirche. Themen: Ge\ alt, Verhutung, das

erste Mal, Selbstbefriedigung, Sexualitat.

KOrperlichkeit, Erotik, mlnnliche Iden-

titit, Minnerbilder, sexueller Miibrauch
etc. Ziel ist es, eine neue Sicht auf Jungen
bewuEt in den Alltag umzusetzen und so-

mit eine Qualifizierung der Koedukation
durch die geschlechtsbezogene Arbeit mit

Jungen zu verfolgen.

Evangelische Schillerinnen-

und Schi lerarbeit in Westfalen e.V. (eSw)
Ergster Weg 59

58093 Hagen
Tel. 02334 -Fool-2

GP: Renato I.iermann, Volker Rotthauwe
Die Manner-und Jungenarbeit der eSwist
in den Arbeitskreisen Jungenarbeit der

Evangelischen Kirche von Westfalen und
im Landschaftsverband Westfalen-Lippe
organisiert.
Ziele: Qualifizierung der eigenen ehren-
amtlichen Mitarbeiter (3 Tagungen pro
Jahr), offene Wochenendtagungen fur Ju-
gendliche, geschlechtsspezifische Klas-

sentagungen, Fortbildungen, Konferen-
zen und Fachtagungen sowie kollegiale
Beratung. I995 wird die eSw mit Hagener
Gesamtschulen und anderen Kooperati-
onspartnern ein gemeinsames Schiller-

projekt starten.GP und Kontakt: Christoph Grote

Seit Mai 94 arbeitet ein Jungenreferent
im Kirchenkreis Garbsen bei Hannover,
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Familienplanungszentrum
der Pro Familia Hannover

Brilhlstr. 19
30169 Hannover

Tel. 0511.1610832, FAX 1610834

GP: Bernd Dragestein
RegelmiBige geschlechtsspezifische An·

gebote zur Sexualpadagogik, zum gerin·
geren Teil fur Hinrichtungen der offenen

Jugendarbeit. Nach Maglichkeit  erden

Veranstaltungen in Projektform mit inch-
reren Treffen angeboten. Die Themen
orientieren sich an den Teilnehmern und
behande]n u. a. die Themen I.ebenspla·
nung, Freundschaft, Grenzen, Jungen·
sexualitat und Fruchtbarkeit. Vor kurzem

wurde von Jungen ein Video zur m:innli-

chen Lebensgeschichte sowie Bildercolla-

gen erstellt.

Forum Sexualpadagogik e.V.

Gesrhajisstrile
Bo.1%brauck 6

45739 Oer-Frkmyisdiwick
Tel.& Fax: 0468 - 8044

Sexualpidagogisches Fachinstitut fur

Weiterbildung, Praxisberatung und
Offentlichkeitsarbeit. Schwerpunkt:
Sexualptidagogische Qualifzierung von

Multiplikatorlnnen unter besonderer
Bc·rficksich ligurig ge clilecht,spe7 i fischer

Bedirigurigeri, Piaxibberatutig iii der

sexualpadagogischen Arbeit, Fort- und

Weiterbildungstitigkeit, Veranstaltungen
und Ver8ffentlichungeri zur Jungen-,
Mdnner. und Midchenarbeit. Das Forum

Sexualpadagogik entwickelt und erstellt

aufAnfrage Arbeitshilfen, Korizepte und

Projekte zur sexualpadagogischen und ge-
schlechtsspezifischen Praxis.

Dem Forum ist die -> Zentralstelle Br

jungenarbeit angegliedert.
Vertrieb der Ausstellung „Motiv Liebe",
ein Fotoprojektvon Madchen, Volkshoch·
schule Recklinghausen, sowie des gleich-
namigen Fotokataloges (Hg. Gabriele

Bliltmann).

Gemeinschaft Christlichen Lebens
- Jungen und Minner (GCI.· JM)
Sterngasse3
86150 Augsburg
Tel.. 0821 -5010127

(Fruherer Name: KSJ - GCL) Mitglieds-
verband im BDKJ, Zielgruppe: Schuler
der weiterftihrenden Schulen, Angebote
ftir Jungen und Minner aufallen verband-
lichen Ebenen, besonders in der Gruppen-
arbeit. Mehrere Arbeitshilfen zur Jungen-
und Mannerarbeit wurden erstellt.

Heimvolkshochschule
Alte Molkerei Frille

Freithofi 6

32469 Petershagen-Frille
Tel. 05702- 9771

GP: Franz Gerd Ottemeier-Clucks
Entwickelte in den spaten Noer Jahren die

sogenannte Antisexistische jungenarbeit.
jungen werden verstanden in ihrem Ein·

geburidenbein ill patriarchale Maclitier-
haltnisse. Die padagogische Arbeit setzt

an den Problemen der Jungen an. Sie ist

so parteilich wie m8glich und so antisex-

istisch wie nbtig. Ziel ist ein mannliches

Selbstbewu tsein, das nicht mehr ange-
wiesen ist aufdie Unterdruckung anderer
Menschenoder eigener Persanlichkeits-
anteile. Die Alte Molkerei Frille hat ihre
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Erfahrungen in der Jungenarbeitdoku-
mentiert und ver6ffentlicht. Sie bietet

zahlreiche Fortbildungen fur Multi·

plikatorinnen und jungengruppen an,

in denen vorzugsweise die mhnnliche

Geschlechtsrolle und die Gewaltthematik

angesprochen werden. Die Verschriftung
des Modellprojekts,Was Hinschen nicht
lernt... vera ndert Clara nimmer mehr!"
dient vielen jungenarbeitern als Leit-

faden.

Veraffentlichung: Geschlechtsspezifische
Padagogik, Glucks/Ottemeyer-Glucks
(Hg.), Munster I994·

Hessischer Jugendring (HJR)
Bismarckstr. 23
65183 Wi6sbaden
Tel. 0611.990830

AufVerbandsebene laufen zahlreiche
Aktivitaten der Mitgliedsverbande und

angegliederten Einrichtungen der offenen

Jugendarbeit zusammen. Der HJR hat
mehrere Veraffentlichungen herausge-
geben, u. a. eine Ausgabe der „Hessischen
Jugend" zur Jungen- und Mannerarbeit,

I992. Der Vorstand beschloB die Heraus-

gabe eines Materialienbandes zur jungen
und Minnerarbeit (Nr.7), um die weitere

Entwicklung geschlechtsspezifischer
Jugendarbeitundjugendbildung zu

f6rdern. Angebot eines Bildungsurlaubes
I994 mit dem Titel „hey Man!", nur ffir

junge M nner (in Kooperation mit dem

Jugendbildungswerk des Kreises GroB·

Gerau). Tagungsdokumentation wurde

zugeschickt.

Hessisches Ministerium

furjugend, Familie und Gesundheit

GP: Herr Dr. Luetkens,
Tel. 06II-817-338I
Nichts bekannt.

Informationszentrum fur Mannerarbeit,
Frankfurt/Main
Sandstr. 49
60316 Frankfi rt/M.
Tel. 069 -4950446

GP: jochen Hoffmann

Nur Jungenarbeit in der Schule, andere

Einrichtungen in Frankfurt, die mit

Jungen arbeiten, sind nicht bekannt.

Institut for MALE

Schwenckestr. 50

20255 Hamburg
Tel. und FAX: 040-4918090

Ansprechpartner: Burkhard Oelemann,
Joachim Lempert
Das Institut ist an die Beratungsstelle
„Minner gegen Mannergewalt" ange-
schlossen, bietet Wochenendseminare,

Tagungsveranstatungen fur gemischte
Gruppen und eine berufsbegleitende
Ausbildung GEWALTBERATUNG/MAN-
NERARBEIT - GEWALTPADAGOGIK/
JuNGENARBEITfar Minnerimpsy-
choszialen Bereich an (2,5 jahre, als be-

rufl. Qualifikation anerkannt). Sonstige
Themenangebote: Sexuelle Gewalt,
mannliche Kommunikation.
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Institut fur Sexualpadagogik,
Dortmund (ISP)
Huckarder Str. 12

44147 Dortmund

Tel. 0231 - 144422

Vereinzelte Angebote Mr Multiplikator-
Innen 7ur Jungenarbeit auf Anfrage. U  e

Sielert lia: die .reflektierte Jungenarbeit"
konzipiert. Angebote fur Jungengruppen
auRerhal') .eltener Pro:ekt,(,4iaben gibt
es nicht

Institut fur Jugendarbeit Gauting
des Bay·erischen Jugendrings
Germeringer Str. 30
82118 Gauting
Tel. 089.8932330

Im Weiterbildungsprogramm c)5 Ange-
bote 7.11 Ansitzen geschlechtsspezifischer
P dagogik flir Multiplikatorlnnen. Beach-

tung des gescliledltsspezifischen Ansat-

zes bei rele  anten Themen.

Katholisches Jugendamt Bochum,
Jugendberatung
liumboldistr. 40
44:87 Boamm
Tel.: C-:Tz: -3=1935

Kontakt: Arnoldracke

064.2 CL .AR/.\1·.',.'.'.A.equ. ad K 
mi<ch:e uild Jur.gen.gruppwn ium Thema

Senialit:it an. In besondere ricliten  ich
diese Angel)ote an Bochumer liaupt- und

Sonderschulen. Die entsprechenden Klas-

sen werden iahrlidi :'weimal fur einen

Tag eingeladen. Die lugendberatung ibt

fitr alle Jugendlichen offen.

Katholische Junge Gemeinde (KIG)
Diazesanstelle

Antoniusstr. 3
73249 Wemau Neckar
Tel. 07153 300128/29

GP: Tilman Kugler-Weigel
Seit vielen Jahren Angebote fiir Manner

undiunge Erwachsene, in der Mehriahl

Leiter von jugendgruppen und Mitarbei-
tern in der lugendarbeit. Die Prc,jelb:-
gruppe }ungenarbeit (r99,9W erstellte
zum A'oschluE das Lesebuch .Der Panzer·
knacker" fiir junge Erwachsene (ab etwa

IT j.). Sexualitat ist eines der Haupt-
themen bei Veranstaltungen fur junge
Manner (auch Homosexualitat). Dennoch

liegt der aktuelle Schwerpunkt aufder
koedukativen Arbeit mit Jugendlichen.

Kommunikations- und Beratungs·
zentrum fur homosexuelle Manner

und Frauen

Kulmer Str. 206,

10783 Berlin
Tel. 030 2152000

GP: Theo Gilbers
Im Rahmen einer Schwulenberatungs.
stelle, die uber ABM-Mittel getragen
wird. Herden u. a. auch jungengnippen
angeboten und Jungen zum Teil ai: h bei

gernischtgeschlechtlichen \'eran>tallurt-

Mn tri *dulge cittedr,E(i,ea GI „ppen
ge:rennt betreut. Die SchA erpimktthe-
men sind schwule I ebens(\\eisen)bera-
tung und Ge\  altprivention.
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Lambda Berlin e.V.

Ackerstr. 12

10115 Berlin

TA. 030 - 2827990

CP: RalfSagner
Angebote und Beratung fur homosexuelle

Jugendliche. Geschlechtsspezifische
Arbeit ist Prinzip, d. h. daE in der Regel
jungen und Madchen bei gemeinsamen
Veranstaltungen getrenntwerden. Z.Zt.

gibt es eine Jungengruppe zurnTherna

„coming out".

Landesjugendamt im I.VR

Arbeitskreis Iungen
Amt 43
50663 Min
Tel. 0221 - 8090 -3443

GP: Dieter Gabel

Kontakt: Hans Peter Schaefer
Existiert seit 199I, Io Sozialarbeiter,
dievorwiegendmitarbeitslosenjungen
arbeiten.

Lidice-Haus GmbH

Aufdem Hohen UBr 118/124
28759 Bremen

Td. 0421-622058

GP: Annette Klasing
AnsprechpartnerIn: Frau Klasing,
Herr Muller

jugendbildungsstatte in freier Trager-
schaft und unterstutzt vom Bremer Sena-

tor ftir Gesundheit, Jugend u Soziales.

Arbeitsschwerpunkte: Midchen- u. Frau·

enarbeit, Jugend u. Gewalt, Rechtsextre-

mismus, Kooperation mit dem Verein

akzeptierender Jungenarbeit

„Mannege", Berlin
Friedrichstr. 165
10117 Berlin
TA. 030 -2511640

GP: Gernot Kriiger
Angebote fur Manner, keine jungenarbeit

Mlinnerburo Bielefeld e.V.

A.-Bozi-Str. 10

33602 Bielefeld

Ansprechpartner: Andreas Haase,
Tel. 052I - I75569 (Mo I8-20 Uhr)
c/o Bildungswerk fur Friedensarbeit.

Verein mit ehrenamtlicher Thtigkeit im

Bereich Mannerarbeitund Offentlich-

keitsarbeit, Kooperation mit u. a. VHS-

Bielefeld, Pro Familia.

Iungenarbeit nimmt nur einen geringen
S tellenwert der Arbeit ein, u. a. Veran·

staltung zur Jungensozialisation, Diplom-
Arbeit eines Mitarbeiters zur Jungen·
arbeit,  994·

Mannerburo e.V. G6ttingen
Groner Tor Str. 16

37073 Gattingen,
Tel. 0551 -46i6i
FAX 542853
Tel. 45143(Forschungsgruppe)

G P und Kontakt: Ralf Ruhl, Albert Krtiger
Seit 1986, besteht aus Io Mhnnern.

Beratungs- und Bildungsangebote,
Workshops, Fortbildung, Vortrage fur

Minner, Viter, M3nner und Frauen.

Forschungsgruppe Jungenarbeit: seit

I988, besteht aus 3 Mannern. Themati-

sche Gruppenarbeit mit Jungen (Berufs-
findung und Lebensplanung, Sexual-
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padagogik, Selbstbehauptung und

Konfliktlusung). Fortbildung, Vortrige,
Supervision ftir Mlinner und Frauen.

Minner gegen Mannergewalt, Hamburg
Milhlendamm 66

22087 Hamburg
Td, 040 - 2201276/77, FAX221260

Schwerpunkt: Gewaltberatungs.stelle
fur Mdnnerund milnrilichelugendliche.
Schwerpunkt der Arbeit liegt in der

Gewaltberatung. Das Thema Sexualitat,
mannliche Sexualitat, Homophobie etc.

ist Gegenstand jeder Beratung. Die Ge-

waltberatungsstelle ist gef6rdert durch

kommunale Mittel der Beh6rdefur

Arbeit, Gesundheit und Soziales.

M:innerwelten·Jungenbilder
Jakob Klutsch
Akazie, wee 27
50827 Kdn
Tel. 0221.536968

Theodor Brocks

Marimstr. 98
50825Kaln
Tel. 0221556598

Eine K6lner Initiative von Theodor Brocks
und Jakob Klutsch zur Manner- und

Jungenarbeit. Aligebote Lut Supenisioii
von Fachkdften, die mit 1 ungen oder

Mtinnern arbeiten. Unterstut7Ung bei

der Erarbeitung pon Projektenoder Semi-

naren zu den Themen Ceschlechtsrollen-

streB, Partnerschaft, Vaterschaft, Kdrper-
bewu£tsein, Gewalt und Sexualitat

Kooperation mit zalilreichen Tragerver-
ban(len und Organisationen.

Man-o-Man e.V.

Mtinnerberatung im VSGB, Bielefeld

Teutoburger Str. 106

33607 Bie /eld
Tel. 0521- 68676

Beratung und Therapie fur Manner,
keine Angebote zur jungenarbeit

Mann-0-Meter e.V.

Motzstr. 5

10777 Berlin
Tel. 030 - 2168008

CP: Markus Besseler

Information und Treffpunkt fur Schwule.
HIV- und AIDS-Pravention fiir schwule

jungen unter IS Jahren, Anti-Gewalt-

Privention, schwule Jungengruppe,
monatlicheschwul-lesbischejugend-
discothek, ps>chologische Beratung,
Unterstatzung im coming out, Veran-

staltungen zum Thema liomosexualitat,

HIV und AIDS in den Schulen Berlins.

Menzel, Manfred
Geishomstr. 14

63069 Ofenbach
Tel 069 - 832119

Dipl. Sozialarbeiter, Sexualpadagoge,
Sexual- und Partnerschaft sberater, arbei-
tet mit Jungen und iii der Multiplikator-
1nnenfortbildung so ieinder Sexual-

und Partnerschaftsberatung. Ver6ffent-

lichungen u. a.. „Jungen lieben anders:

Erfahrungen aufdem Weg zur Mannlich-

keit", in: Stehversuche, Schwabisch

Gmundu. Tubingen I99I.
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Ministerium ftir die Gleichstellung
von Frauund Mann

des Landes Nordrhein-Westfalen

GP: Frau Knappstein
Tel. 02II. 837 -4762
Jungenarbeit ist kein Schwerpunkt

Ministerium fur Arbeit, Cesundheitund

Sozialordnung Baden·Wurttemberg

GP: Frau Dr. Siefert
Keine Angebote, Verweis aufKultusmini.
sterium.

Ministerium ftir Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen

des Landes Brandenburg,
Mobiles Team AIDS

CP: Bettina Melchior, Tel. 033I -77283
Keine spezifischen Angebote zur Jungen-
arbeit oder geschlechtsspezifischen
Sexualpadagogik

Ministerium fir Kultus
und Sport Baden-Wurttemberg

CP: Herr Pfau,Tel. 07II -27926I2
Keine Angebote etc., Anderung des Geset-

zes ftir die schulische Sexualerziehung ab

8/94, Bildungsplane wurden zugesandt.

Mobile AIDS·Prtivention

des Landes Thuringen in Erfurt

Juri-Gagarin.Ring 124

99084 Eji*rt
Tel· 0361 - 5621306

GP: Elisabeth Segler
Keine Angebote zur Jungenarbeit, meist

nur Schulklassen und dort selten Tren.

nung in geschlechtshomogene Gruppen,
ansonsten im Land Thuringen nichts
bekannt.

Mobiles AIDS-Team

Mecklenburg-Vorpommern
Luisenstr. 20

18057 Rostock

Tel.:03&-4923463

GP: Karin Wassermann

In Tragerschaft der Akademie Air Sozial-
medizin MV, vom Sozialministerium des

Landes Mecklenburg-Vorpommern finan.

ziert. Ein Schwerpunkt im Gesamtkon·

zept ist die schutische und auBerschuli-

sche Jugendarbeit. Das MAT arbeitet in

der Regel mit MultiplikatorInnen, fuhrt

aber auch in Schulklassen, Freizeitzen-

tren und Ausbildungsstatten Veranstal-

tungen durch. Bei diesen sexualpadago-
gisch orientierten Veranstaltungen wer-

den die Gruppen bei Bedarfgeschlechts-
spezifisch getrennt oder es ergeben sich
Madchen- bzw. Jungengruppen.

Munchner Informationszentrum

fur Minner e.V.

Landwehrstr. 85
80336 Munchen

Tel. 089-5439556
FAX5439662

GP: Walter Hinz, Sigurd Hainbach
Keine jungenarbeit, lediglich Angebote
fur Mhnner (gewalttatige Manner,

Trennung u. Scheidung, Rollenbilder fur

Manner und Selbsthilfegruppen etc., z. Zt.
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laufen IS Mannergruppen mit insgesamt
uber I30 Mannern). Finanziert von der
Stadt Munchen aus dem Sozialhilfe-Etat.
Hinweise: Grundung eines Verbundes

„M nner in Munchen", zusammen mit

anderen Einrichtlingen.

Pro Familia Bundesverband

Stresemannalkej
60596 Frani#ilrt
Tel. 069 - 639002, FAX 639852

Inder Selbstdarstellung „Ziele und

Programm" I992 (fur I995 ist eine Uber-

arbeitung geplant) wird geschlechts-
spezifische Sexualphdagogik zwar nicht

ausdrucklich erwahnt, sie entspricht
jedoch dem Selbstverst ndnis sexual-

p dagogischer Arbeit in der Pro Familia.

Allerdings wird aufEbene der Landesver-
bindeundvor allem der Beratungsstellen
sehr hdufig und explizit mit geschlechts-
homogenen Gruppen zum Thema Sexua-

litat gearbeitet.
In der sexualpadagogischen Fort- und Wei-

terbildung werdeii geschleditbspczifische
Aspekte der Sexualpadagogikbehandelt.

Pro Familia Bielefeld

Stapenhorststr. 5

33605 Biel feld
Tel. 0521 - 12.#073

GP: Uwe Bleicher
Im Rahmen der sexualpadagogischen
Arbeit auch Jungenarbeit, allerdings eher
im Bereich Schule. Seltene Angebote fur
die offene jugendarbeit aufAnfrage, mei-

stens Einzelveranstaltungen, wobei eine

Geschlechtertrennung bei bestimmten
Themen angestrebt wird.

Pro Familia Duisburg
1<lacknerstr. 172
47239 Duisburg
Td. 0203 -350700

GP: Peter Ruttgers
Ein Sexualpadagoge arbeitet aufAnfrage
nach M6glichkeitmit geschlechtshomo-
genen Gruppen zum Thema Sexualitat

Gelegentliche Kooperation mit AWO

Duisburg.

Pro Familia Landesverband Hessen e.V.

Schichaustr. 3-5
60314 Frankfurt/M.
Tel. 069 -447061, FAX4493612

Pro Familia Bildungswgrk
(gleiche Anschr.),.Tel.: 44140

In der I993 herausgegebenen „sexual-
pidagogischen Konzeption" wird die Jun-
genarbeit ausdrucklich als ein Ziel formu-

liert - speziell auch in der aullerschuli-

schen Jugendarbeit Darin werden ge-
schlechts- und sexualpadagogisch relevan-

teThemenwie Zeugung, KarperbewuRt-
sein, sexuelle Rolle, Lust, sexuelle Gewalt,
Jungenfreundschaften etc. aufgefuhrt.
Die vor Ort tatigen Sexualp:idagogen bie·

ten diese Arbeit an.

Im Rahmen des Pro Familia Bildungs-
werks Hessen werden immer wieder Se-

minare zum Themenbereich jungenar-
beit angeboten.
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Pro Familia Landesverband
Niedersachsen

Steintorstr. 6

30159 fiannover

Tel. opi -363608
GP: Bernd Dragestein
In einem Jungen- und Minnerarbeits-
kreis sind z.Zt. 7 Sexualpadagogen des

Landes organisiert. Der AK trifft sich Wer-

mal jahrlich. Der Landesverband unter-

stittzt eine prinzipielle geschlechtsspezifi-
sche Arbeit zur Sexualpadagogik

Pro Familia Witten „Horizonte", Bera-

tungsstelle fur sexuell mil&brauchte Kin·

der, Jugendliche und junge Erwacbsene

Holzkampstr. 7
58453 Witten

Tel. 02302 698935

Kontakt: Lothar Kleinschmidt,
Dirk Achterwinter

Sexualpidagogische Angebote aufAnfra-

ge werden geschlechtsspezifisch durchge-
fuhrt. Die Angebote richten sich sowohl

an Schulen als auch an Einrichtungen der

offenen jugendarbeitzuden Themen Lie-

be, Freundschaft, Sexualitat, AIDS, Ver-

hutungsmittel, Sexualaufkldrung, sexuel-
le Gewalt. Im Rahmen der Praventions-

arbeit gegen sexuellen MiEbrauchwerden

ebenfalls geschlechtsspezifische Sichtwei-

sen von jungen aufgegriffen.

Rat und Tat - Zentrum

fur Homosexuelle e.V. in Bremen

Theodor-K6rner-Str. 1

28203 Brimen

Tel. 0421 -704170

GP: Arno Oevermann

Unterstutzende MaBnahmen fur schwule
und lesbische jugendlicheim coming out

Eine AIDS-Beratungsstelle wurde mit Un·

terstutzung des Senators Er Gesundheit

gegrundet

Ruttgers, Peter

Pro Familia Duisburg
Moerser Str.2

47239 Duisburg

Arbeitet sexualpadagogisch mit lungen
aufAnfrage.

Schenk, Michael

Rudolstadter Sir. 9

90491 Niimberg
Tel. 09ii - 563462

Erzieher, Jungenarbeiter und I.ehrbeauf-

tragter (fur Jungenarbeit), arbeitet mit

sogenannten „Hardcore-Kids" in der

offenen Jugendarbeit, Filmproj ekte,
Veraffentlichungen, u.a.. .Emanzipatori·
sche Jungenarbeit im Freizeitheim" in:

„Was fehit, sind Manner", Schwabisch
Gmund u. Tubingen, I99I.

Schwules jugendnetzwerk NRW e.V.

Beethovenstr. 1

50674 Kain
Tel. 0221 - 212966

GP: Christoph Behrens
Landesverband im Jugendnetzwerk
Lambda in Berlin, anerkannter freier Tri-

ger der Jugendhilfe (KJHG). Besteht seit

etwa 3 Jahren aus etwa I5 Mitarbeitern, die

graBtenteils in anderen Zusammen-

Wngen in der jugendarbeit arbeiten und
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das SIN ehrenamtlich tragen. Der Landes·

verband ist der aktivste im Dachverband
in der Jugendarbeit und bietet z.Zt. etwa

40 laufende Jungengruppen an, wobei
die meisten von den SIN-Mitarbeitern
im Rahmen anderer Trtiger und teilweise
auch in privater Regie veranstaltet wer·

den. An diesen Gruppen nehmen Bhrlich
etwa I200·I400 Jugendliche meist konti-

nuierlich teil, dazu kommen Einzelveran-

staltzingen an Schulen und flir Jugendein-
richtungen, die geschatzt etwa 10 000

Jungen „anlocken". Dies geschieht immer

unter dem offiziellen Namen, allerdings
auch far gemischte jungengruppen aus

homo-undheterosexuell Orientierten.

Diese Jungengruppen sind teilweise an

bestehende, z. B. kommunale Trager
angegliedert. Dabei wird die Nutzung
worhandener Strukturen der lugend- und

Jungenarbeit nach Mi glichkeit genutzt
und die Leiter solcher Gruppen inz\4i-

schen auch geschult.
Zur Konzeption: W'esentliches Ziel der

Arbeit ist Jungenarbeit und Sexualp:idago-
gik „wegion AIDS". Wichtigstes Thema
ist die Begieitung von Jungenin ihren
homosexuellen Lebensweisen und im

coming out (Bei einer Erhebung Anfang
I992 waren von I50 teilnehmenden Jun-
gen nur zwei lugendliche unter IS Jahren
- inzwischen sind zahlreiche Jungen auch
unter I5 jahre alt).
Das Schwule Jugendnetzwerk finanziert

sich aus Spenden und wird lediglich in

der Anbindungvon Gruppen an andere

Tr ger mitfinanziert.

Senator Br Arbeit und Frauen

Bremsches Zentralinstitut fur die

Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau

GP: Frau Lasch-Sieveking,
Tel. 042I -36I3I33
Nichts bekannt.

Senator fir Gesundheit, Jugend
und Soziales Bremen

GP.: Dr. Michael Schwarz,
Tel. 0421 - 361 · 440I
Keine Angebote fiir jungenarbeit, ledig-
lich Fortbildungsangebote fur jungen-
sozialisation (wurde zugesandt), Quen·er-
weise aufeinen Arbeitskreis der kommu-

nalen offenenjugendarbeit und„Rat und

Tat e.V."

Sexualpadagogischer Arbeitskreis SPAK

der Pro Familia NRW

Ho ue 63
Pos(/ach 130901
42036 Wuppertal
TeL: 0202 - 24565/20 bzw./10

GP: Dirk Achterwinter, Jurg Syllwassch>
Zusammenschhili der in der Pro Familia

tatigen Sexualpidagogen in einem„Jun-
genarbeitskreis".
Dieser bebtelit beit I993 uxid ti ifft   id i iii
der Regel alle sechs Wochen. Er dient als
Fachaustausch und Forum Brdiemit

Jungen arbeitenden Sexualphdagogen.
Dabei sollen Konzeptionen besprochen
und erarbeitet werden. Viele der in N RW
arbeitenden Sexualpadagogen der Pro Fa-

milia sind im AK engagiert.
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SID,„Die Falken" (Sozialistische jugend
Deutschlands), Bundesvorstand
Kaiserstr. 27

53113 Bonn

Tel. 0228 - 221055

GP: Frauke Sturenburg
Kontakt: Thomas Gill
Das aktuelle Thema ist die Koedukation.
Zumindest aufBundesebene gibt es keine
Ansatzevon jungenarbeit. Lediglich einQuer-
verweis aufein „lungenprojekt" in Herne.

Sozialministerium des Landes Mecklen-

burg·Vorpommern, Abt. Frauen und Fa-

milie, Ref. Manner und Gleichstellung /
Gleichgeschlechtliche Lebensweisen

GP: Herr Lodzig, Tel. 0385 - 588.9560
jungenarbeit ist als ein Arbeitsbereich

geplant.

Verband Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (VCP)
Landesverband Bayem
Posgach 450131
90212 Numberg
Td. 0911 -4304201

Der Landesverband Bayern fuhrte I993
ein Wochenendseminar mit dem Titel

„Mann o Mann" fur Jungen und junge
Manner durch. Themen: Girls, Erwach-
senwerden, dem HaiA keine Chance,
Schwulsein, Kinder, Verliebtsein.

Walter, Melitta

Bodenstedtstr.6

81241 Miinchen
Tel. 089 - 888277

Publizistin und Sexualpadagogin:
Betreute eine Diplomarbeit zum Thema

„Geschlechtsspezifische Angebote zur

Sexualpadagogik in Munchen", Ergebnis:
Keine Angebote fur Jungen. Die Diplom-
arbeit ist zu erhalten uber das Gesund-
heitsamt in der Dac}lauer Str., Autorinnen

sind Sabine Arndt und Petra Borg.

Zartbitter e.V.

Kontakt- und Informationsstelle

gegen sexuellen MiBbrauch
an Mildchen und Jungen
Stadtwaldgurtel 89
50935 Kaln
Tel. 0221 - 405780

GP und Kontakt Dirk Bange
Angebote zur Beratung und Prtivention

bei bzw. zu sexuellem Mi£brauch an

lungen. Sexualpjdagogische Angebote
fur Jungen und jungengruppen als grund-
legende Pravention werden ebenfalls ge-
macht. Zartbitter hat in Zusammenarbeit
mit u. a. Rainer Neutzling die „Cartoons
fur Jungen - Hart an der Crenze vom

Leben selbst gezeiclinet" herausgegeben
(Volksblatt-Verlag, Kaln I992) und das
Theaterstuckfur Jungen „Hei& am Stiel"
in Zusammenarbeit mit comic on, der

Theaterproduktion Kaln, produziert.
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Zentralstelle fur Jungenarbeit (Zf})
des Forums Sexualpadagogik e.V.

Ceschajisstelle
Bqi#brauck 6

45739 Oer-Erkenschwick
Tel. 02368 - 80134

Informationsstelle fur Angebote, Anfra-

gen und Veranstaltungen zur Jungen-
arbeit. Archivierung von Materialien und

1nfos, Weitervermittlung von und fur in

der jungenarbeit titige Institutionen, Ver-

binde und Personen. Die Zfl entwickelt

Materialien fik die Praxis der Jungenar-
beit im schulischen und auBerschuli-

schen Bereich. Offentlichkeitsarbeit,
Kooperation mit Beratungsstellen und

Weiterbildungseinrichtungen.
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A 1 DIE MOTIVATION ZUR JUNGENARBEIT
66/'B /M /ST UNZULANGLICH

Die M6glichkeiten, mit J ungen sexualpidago'gisch zu arbeiten, werden nicht ausge-
schi pft. Dies gilt sowohl fur die Arbeit in den Jugendverbanden als auch fur die Praxis

von jugendfreizeitheimen, lugendzentren und Hausern der offenen Tur. Die Grlinde
dafur sind mannigfaltig. Aufder einen Seite hat die lungenarbeit (noch) keine padagogi-
sche „Lobby". Sie steht noch nicht im zentralen Blickfeld padagogischen Bem;ihens, weil

Angebote fur Jungen vorhanden sind und der geschlechtsspezifische Blick nicht zu einer

„Kurskorrektur" dessen gefuhrt hat, was im allgemeinen unter .jungenangeboten" zu

verstehen ist. Die meisten Angebote fik Jungen sind solche, die dem traditionellen Rol-
lenverstandnis von ·Jungen entsprechen, also Sportgruppen, FitneBprogramme, Billard
und Kicker usw. Dies fuhrt - da unreflektiert gehandhabt - eher zu einer Verfestigung
traditioneller Rollenvorstellungen als zur Emanzipation mannlicher Identitatsbildung
Die Ursachen sollen im folgenden tliesenartig zlisatitinitigestcllt wcrden:

Das Bild einer Privilegierung von Mannern in unserer Kultur ist nur die halbe Wahrheit.
Sie macht das Machtverhaltnis, das im Mann-Frau-Verhaltnis zum Ausdruck kommt,
zum MaiA aller Dinge. Wenn wir die Bereiche der Wirischaft, der Politik, der Gesetzge-

DER LEIDENSDRUCK bung, der Wissenschaft und viele mehr be-

trachten, werden wir dies zweifelsfrei be-
DER MANNER UND JUNGEN statigt finden. M nner sind allein aufgrund
IST NICHT SEHR GROSS

ihred Geschlechts gegenuber den Frauen be-
vorteilt. Die andere Seite dieser Realitit

macht lungenarbeit vor allem zum padagogischen Problem: N hmen wir Kriterien wie

emotionale Beweglichkeit, soziale und kommunikative Kompetenz, mitmenschliche

Verantwortung oder die Ffihigkeit zur Selbstrefelxion als Ma£stab, so kannte durchaus
von einer emotionalen und sozialen Verarmung und Benachteiligung der Minner ge-
sprochen werden. Da aber mannliche soziale und emotionale Stirke nicht als gesell-
schaftliche Wunschforderung angesehen werden, bleibt diese „Verwaisung" der Manner

und Jungen ein vorwiegend individuelles Problem, dem als solchem keine Aufmerksam-
keit geschenkt wird: Manner zeigen keine GefGhle und Schwlchen! Die soziale und sexu-

elle Rolle der Miinner und Jungen definiert sich tiber die gleichen Klischees wie in ver-

gangenen Generationen. Eine „Abstumpfung" oder besser „Desensibilisierung" ist die

Folge und dient gleichzeitig der Stabilisierung des Status quo. Diese Verinnerlichung
mannlichen Seins und mannlicher Realitat nach altbekanntem Muster macht den

(ptidagogischen) Zugang zu Mannern und Jungen meist ausgesprochen muhsam und

frustrierend. In der selbsterfahrungs- und biographisch orientierten Arbeit mit Minnern

und lungen wird deutlich, welche quantitativen und qualitativen Barrieren uberwunden
werden mibsen, um uberhaupt zu einem BewuEtsein einer auch defizitaren mannlichen
Identitat zu gelangen. Dies ist um so schwieriger, als dabei gesellschaftlich anerkannte
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und identitatsbildende Strukturen der Wahrnehmung, Bewertung und sozialen Stabili-

sierung „zur Disposition gestellt" werden mussen

Hierbei sind jedoch schwule M4nnet deutlich im „Vorteil". Ihre Biographie und ihre Er-

fahrungen im gesellschaftlichen Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung macht sie ei-
nerseits zu den (potentiellen) Opfern von Cbergriffen und Diskriminierungen, anderer-
seits jedoch auch sensibler fur die Entwicklung von sexueller Identitat. Dieser Leidens-
druck und die oft zwangsliufig graBere Sensibilitit liBt sie fiir eine Arbeit mit Jungen
zum Thema Sexualitat und Mann-Werden oft motivierter sein als viele ihrer heterosexu-
ellen Geschlechtsgenossen. Dies durfte auch der Grund sein, warum viele Bereiche von

Mlinnerarbeit und -forschung uberproportional mit schwulen Minnern besetzt sind.
So aber bleibt das „OberflachenbewuBtsein" konservativ und verhindert eine Verinde-

rung. Sie in Gang zu setzen hie£e Orientierungen aufzugeben und sich in „unbekanntes
Wasser" zu begeben.

Obwohl es inzwischen in der Bundesrepublik zahlreiche Publikationen und zahllose

„Jungenarbeiter" gibt, ist der finanzielle, organisatorische und personelle „
Ruckhalt" bei

den Trigern von Jugendarbeit recht dfirftig. Viele Veranstaltungen, die sich mit der Man-

ner- und Jungenrolle beschaftigen, haben lediglich „ Legitimationscharakter". Dafur

m gen mehrschichtige Grunde vorliegen:JUNGENARBEIT Die Entwicklung einer jungenarbeit in der

HAT KEINE LoBBY Folge und Logik einer emanzipatorischen

INDERBuNDESREPUBLIK Madchenarbeit ist eng verknupft mit den For-

derungen an eine Jungenarbeit. Diese Forde-

rungen beruhen sehr haufig aufdem Ziel, den Entwicklungsraum der Madchen m festi·

gen, indem die Jungen „ruhiggestellt" werden. Gunter SCHMIDT u. a. sprechen in die-
sem Zusammenhang von einer „Pazifizierung" der Jungen, Rainer NEUTZLING von ei-
ner „In-Schach-halte-Padagogik': Ein indiz dafiir ist die Beobachtung, da£ Frauen in vie-

len Fillen Angebote fur Jungen initiieren. Zunehmend versuchen sie, durch latenten
oder massiven Druck aufdie mannlichen Kollegen oder durch eine politisch begrundete
Fachdiskussion, durchzusetzen, daE sich „jetzt endlich mal die Manner der Jungen an-

nehmen". Wenn das (auch: Opfer-)Bewu£tsein der Manner jedoch kaum ausgepragt ist,
werden die angesprochenen und aufgeforderten Pidagogen nicht selten mit Verweige-
rung reagieren oder ein Nicht-Zustandekommen von Jungenarbeit provozieren (Ein un-

vermitteltes Angebot fur Jungen mit kommunikativen oder selbstreflektorischen Inhal-

ten, z. B. ein .Jungengesprachskreis", wird tatshchlich fast nie angenommen!). Die Tat.

sache, daE sowohl Jugendverbandsarbeit als auch jugendpolitisches Engagement in der
offenen Jugendarbeit in der Regel von Mannern initiert wird, kommt hierbei dem Um-

stand entgegen, daB eine von Frauen .verordnete" Jungenarbeit mfinnlichen Widerstand
aus18st. Es muE allerdings auch betont werden, daB die Bereitschaft zur und das BewuBt-
sein um die Notwendigkeit von Jungenarbeit in den letzten lahren stetig zugenommen hat.
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Die Folge dieser Annahmen ist letztendlich eine von Einzelpersonen getragene Jungen·
arbeit. Der Grund fur diese Individualisierung liegt in der geringen Akzeptanz bei den

ubergeordneten Institutionen. Die Befragun-JUNGENARBEIT WIRD VON
gen bei den einzelnen (potentiellen) Tragern

EINZELNEN GETRAGEN von Jugendarbeit firderte eine Vielzahl von

sogenannten Jungenarbeitern zutage. Deren

Engagement bleibt jedoch hicht selten isoliert und wird entsprechend auch kaum ver-

schriftet oder gar ausgewertet.

In den meisten Fillen wird - von den speziellen mit Jungenarbeit befa£ten Einrichtun-

gen einmal abgesehen - die geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen nur sporadisch an-

geboten, wenn „sie sich eben anbietet". Zu bestimmten Themen werden bei gemischtge-
schlechtlichen Veranstaltungen dann JungenSEXUALPADAGOGISCHE
und Midchen fiir kurze Zeit getrennt, „weil

JUNGENARBEIT WIRD<, das bei bestimmten Themen effektiver ist".

SELTEN ALS „AUTONOM  Ohne die Wichtigkeit dieser Einsicht schma·
lern zu wollen: Sexualpidagogisch orientierte

BEGRIFFEN jungenarbeit ist ein langer Proze£, der sich
nicht in wenigen Themen erschdpft, wo eine koedukative Form der Arbeit lediglich als

hinderlich angesehen wird.

Unter der Vorgabe, da£ sich ein groBer Teil.der Angebote in der offenen Jugendarbeit
tats chlich an Jungen richtet, ist dieses Mi£trauen verstindlich.·SchlieBlich sind auch fi-

nanzielle Mittel in der jugendarbeit knappJUNGENARBEIT WIRD ALS
und sollen selbstverstandlich auch den

ZUSATZLICHES ANGEBOT Madchen zugute kommen. Entsprechend

FOR JUNGEN BEARGWOHNT werden seit jahren Angebote der Madchenar-
beit in Projekten und Dauerangeboten mit

vermehrten inanziellen und personellen Mitteln ausgestattet.

Dennoch kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden, da£ eine grunds tzliche
Veranderung der Bedingungen von Sozialisation und der Umgang der Geschlechter mit-

einander nicht ohne eine jungenspezifische Pidagogik mdglich ist. Diese Form und die-

ses Verstandnis von jungenarbeit ist neu und bislang nur wenig gef6rdert, kann aber

letzten Endes zusitzliche Riume far die weitere Emanzipation der Midchen und Frauen

6ffnen, ohne sie gegen den Widerstand der Jungen und M nner erobern zu mussen.

Eine identit tsflirdernde pidagogische Arbeit mit Jungen ist bislang straflich vernachlas-

sigt worden. Den jungen wurden kontinuierlich Machtraume und Privilegien entzogen,
dies wurde jedoch nicht in gleichem MaBe durch alternative Orientierungsangebote
kompensiert.
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Grundsitzlich kann gesagt werden, da£ die Motivation von Mannern, mit jungen sexual-

padagogisch zu arbeiten sehr gering ist. Dafar gibt es vermutlich mehrere Griinde:

DIE MOTIVATION DER
• Manner sind in starkerem MaiAe „sexuali-
siert". Das Beziehen einer eigenen Identitit

MANNER, MIT JUNGEN ist eng an ihren Umgang mit dem bzw. ihre

SEXUALPADAGOGISCH Akzeptanz beim „anderen Geschlecht" ge-
koppelt. Es ist zu vermuten, daR viele Manner

ZUARBEITEN, IST SEHR und Padagogen einen nicht unerheblichen

GERING Teil ihrer Lust an der padagogischen Arbeit

auch aus der Geschlechterspannung bezie-
hen. Viele Padagogen haben in Gesprichen die Arbeit mit „nur" Jungen als „langweilig"
beschrieben

• „Homophobe" Wurzeln scheinen sich auch in der Arbeit mit Jungen (jungen Man-

nern) bemerkbar zu machen. Minner reden mit Mhnnern nicht tiber Gefuhle,
Schwtchen, Unsicherheiten, Angste usw. Die emotionale Nahe, ohne die eine wirkliche

Jungenarbeitunmaglich ist, aktiviert homo-erotische „Anteile" bei Mannern, die es abzu-
wehren gilt.

• Der „Verdacht", vielleicht schwul oder gar padophil zu sein, wird oft geau ert, wenn

sich Minner „so intensiv" mit Jungen beschaftigen. Auch wenn diese Kausalitat noch so

abwegig ist, so bleibt doch festzuhalten, daB ohne eine grundsatzliche Nihe zu Mannern
und Jungen eine effektive Jungenarbeitgar nicht m6glich ist. Vorbilder mussen auch ak-

zeptiert werden, wollen sie ihre Funktion erfullen. Dazu ist Vertrauen und eine (emotio-
nale) Beziehung unabdingbar. Als „Manner" beweisen (hier gemeint im Sinne von: ein

Identititsprofil als Mann haben und zeigen) 1<6nnen sich Manner, die lieber oder zumin-

dest gleich engagiert mit Jungen arbeiten, allenfalls bei emanzipierten Frauen oder
-_ .

geschlechtsspezifisch denkenden und arbeitenden Kolleglnnen.

• Eine politisch oder sozialkritisch motivierte Arbeit mit Jungen setzt den „geschlechts-
spezifischen Blickwinkel" voraus. Dabei stellt sich die emotionale Beteiligung aber nicht

zwangslaufig mit ein. Die Gefahr, daB eine emotional distanzierte padagogische Arbeit
bei den jungen fruchtlos bleibt, ist groE. Meist bleiben solche sich selbst auferlegten Auf-

gaben ohne den gewunschten Erfolg und frustrieren den Padagogen wie die Jungen glei-
cherma en. Das wesentliche Ziel von Jungenarbeit, namlich die Farderung einer neuen

Identitit, gr8ilerer emotionaler Beweglichkeit und sozialer Kompetenz, gelingt kaum oh-

ne die Chance der Identifikation der Jungen mit dem „neuen Vorbild". Diese Identifikati-

on mug glaubhaft sein. Nur wenn die Beziehungsebene stimmt, wird sich die inhaltliche
Arbeit als fruchtbar erweisen. Aus diesem Grunde ist die selbstreflexive und biographi-
sche „Schulung" der Jungenarbeiter eine wichtige Voraussetzung.
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   JUNGENARBEIT WIRD NICHT

m 69&1 SYSTEMATISCH GEFORDERT

Obwohl die (sexualpadagogische) Arbeit mit lungen als Bereich p dagogischer Arbeit

inzwischen weitgehend bekannt ist, sind die F8rderungen finanzieller Art sehr spirlich
und in fast allen bekannt gewordenen Fillen auf Einzelveranstaltungen begrenzt. Es gibt
vermutlich wenige fur die Jungenarbeit fest angestellte Jungenarbeiter. Sie durften in der

Bundesrepublik kaum mehr als eine „Handvoll" ausmachen. Meist verrichten die soge-
nannten Jungenarbeiter ihre Arbeit mit Jungen und Jungengruppen im Rahmen einer

Anstellung als Sozialpidagoge in Jugendeinrichtungen oder als Sexualpidagoge in Bera-

tungs- und Fortbildungsinstitutionen, z. B. der Pro Familia, oder eines Jugendverbandes.
Das bedeutet, daE Jungenarbeit ein Arbeitsbereich ist, nicht aber eine hauptberufliche
Titigkeit im Sinne einer dafur ausgeschriebenen Stelle (wie z. B. in der Madchenarbeit).

Entsprechend wenig intensiv ist die F6rderung der Entwicklung von Ans:itzen und der

Praxis von Jungenarbeit. In den meisten Fillen wird mit Jungen quasi nebenbei im Rah-

men anderer Arbeitsziele gearbeitet: In einer Mannerberatungsstelle arbeitet beispiels-
weise ein Mann auch mit einer Jungengruppe, wobei sich die, falls uberhaupt vorhande-

ne, 6ffentliche Fdrderung auf die Mannerarbeit bezieht. Oder: Ein Sexualpadagoge der

Pro Familia ist fur die sexualpidagogische Arbeit mit Schulklassen oder jugendein-
richtungen eingestellt, wird aber in diesem Bereich nach Moglichkeiten suchen, mit ei-

ner geschlechtshomogenen Gruppe zum Thema Sexualitat ins Gesprach zu kommen.
Das bedeutet aber, da£ ein GroEteil der personellen und zeitlichen Kapaziuit far andere

(Schwerpunkt-)Aufgaben aufgewandt werden muE.

Viele sogenannte Jungenarbeiter berichteten in den Gespr chen, daR sie die Nachfragen
nach geschlechtsspezifischer Arbeit mit jungen nicht decken k6nnen, weilihnen die Zeit

dafur fehlt. Der geringere Teil meint hingegen, daE die Nachfrage zwar steigend, jedoch
vom Angebot z.Zt. noch zu befriedigen sei. Allerdings ist die Tendenz der Jungenfarde-
rung eindeutig progressiv, was angesichts nur sporadischer Multiplikatorenschulung
wahrscheinlich in kurzer Zeit zu eklatanten Engp:ssen fithren wird

Ein Bereich, in dem die F6rderung von Jungenarbeit offensichtlich ist, sind die Fachta-

gungen und Einzelveranstaltungen far piilagogische Fachkrifte. Auger einigen Jugend-
verbanden fuhren auch private und 6ffentliche Weiterbildungstriger solche Veranstal·

tungen durch, in wenigen Fallen inzwischen auch staatliche Stellen, z. B. das Soester

Landesinstitut fur Schule und Weiterbildung. Auch die Bundeszentrale fur gesundheitli-
che Aufklarung (BZgA) hat im November I994 anlaBlich einer europaischen Fachtagung
und Projektmesse mit dem Thema „learn to love" einen Jungen-Workshop eingerichtet,
der im Verlaufe des Jahres I995 weitergefuhrt werden soll. Solche Veranstaltungen
werden aus affentlichen Mitteln finanziert, dienen aber weniger der Streuung von Initia-

tiven der jungenarbeit als vielmehr dem Fachaustausch der ohnehin Interessierten. Es
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steht leider zu vermuten, daE viele dieser Fachleute nicht in der praktischen Jugend- und

Jungenarbeit, sondern auf ubergeordneten Stellen tatig sind. Die Teilnahmeliste der

Fachtagung „Jungensozialisation" im Juni I994 in Kaln (eingeladen hatten der DPWV,
die Caritas und das Landesinstitut in Soest) ist hinsichtlich eines anderen Problems ein

reprisentatives Beispiel: Von 205 TeilnehmerInnen waren immerhin 60% Frauen und
die Minderheit Minner, obwohl es um deren Sozialisation ging.

Einschrbnkend muR im ubrigen erwahnt werden, da£ ein Engagement fur die jungenar-
beit alleine keineswegs auch eine subjektiv und .objektiv" (Wer will die Kriterien festle.

gen.>) befriedigende Qualifikation bedeutet, und dal& trotz groBen Interesses keine we-

sentlichen Schritte in der padagogischen Praxis folgen. Zudem darfnicit ubersehen wer-

den, daS sich der Kreis der jungenarbeiter immer wieder schliegt, zumindest haben die

Querverweise der Befragten aufandere Personen dies erkennen lassen.

ZUSAMMENFASSUNG

Jungenarbeitist in der pidagogischen Arbeit durchaus ein gangiges Thema und stagt auf

groEes und zunehmendes Interesse. Allerdings tun sich die Pddagogen mit der Umset-

zung in die Praxis schwer, was daraufhindeutet, daR die Jungenarbeit sich zwar aus den

zum Handeln zwingenden Erfahrungen der praktischen Jugendarbeit ergibt, daE dieses
Thema aber eher ein von oben verordnetes zu sein scheint. Da£ die Rtickkopplung nicht

befriedigend klappt, legt die Vermutung nahe, daB die Motivation der Manner, nur mit

Jungen einerseits und zum (Manner-)Tabuthema Sexualitat andererseits zu arbeiten,
doch erheblich eingeschrankt ist. Dies ist unter anderem der Grund, warum die Mehr-
zahl der zur Jungensozialisation und -arbeit forschenden Manner die Multiplikatorenar-
beit und hier insbesondere den autobiographischen Zugang als den einzig fruchtbaren

Weg betrachten.

Es ist zu vermuten, daiA die Akzeptanz von lungenarbeit bei den Jungen uniso grdEer
wird, je mehr sich ihnen glaubwurdige, reflektierte, von der Problematik beruhrte Mlin-

ner als (padagogische) Ansprechpartner anbieten. Dies setzt notwendig eine bewuBte,
modellhafte Haltung der M:inner als geschlechtliche Minner voraus. Das Tabu in diesem
Bereich, das eigene Mann-geworden-Sein mit all seinen Irritationen und Versagungen
B. B. durch den Vater) ruckblickend zu betrachten, ist immens und muR „aufgearbeitet'
werden. Dies war auch ein primares, wesentliches und mehrfach genanntes Ziel der drei

Fachreferenten der Fachtagung zur jungensozialisation in Kaln, Rainer NEUTZLING,
Lothar SCHON und Prof. Gerhard AMENDT.
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JUNGENFORDERUNG

ALS 5TAATSAUFGABE?



SEXUALITAT UND KONZEPTE

VON GESUNDHEITSFORDERUNG

Die Debatte um Gesundheit und Sexualit t, um Konzepte von „sexueller Gesundheit"

wird seit einigen J ahren auch in den zwei zentralen Organisationen gefuhrt, die sich

explizit mit den beiden Bereichen auseinandersetzen: Der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und der International Planned Parenthood Federation (IPPF). Dabei wird deut-

lich, daB zum einen Sexualittit dem Versuch ausgesetzt wird, in ein Gesamtkonzept
von Gesundheit integriert zu werden. Zum andern soll eine aufFamilienplanung ausge-
richtete und weitgehend uber Familienplanung definierte und institutionalisierte

Sexualpadagogik von ihrer Negativ-Definition (vor etwas schutzen, etwas verhindern)
emanzipiert werden.

Beiden Bemuhungen eigen ist die Gefahr einer neuen Normierung dessen, was sexuelle

Gesundheit sein soll, wie Sexualitit aussehen soll. Daraufhat u. a. Elke THOSS anlaBlich

einer Veranstaltungsreihe zu
„
Provokationen zur Gesundheit" des Landesinstituts

in Soest I993 hingewiesen. Sie sieht ahnlich wie Gunter SCHMIDT die - historisch

begrundete - Gefahr einer Diskriminierung von solchen Bev6lkerungsteilen, die den

neu definierten Anforderungen an eine „sexuelle Gesundheit" nicht gerecht zu werden

vermagen. Auch die Bemithungen der WHO um eine Integration sexueller Identititsbil·

dung in ein Gesamtkonzept „Gesundheit" mussen auf diesem Hintergrund betrachtet

werden. Die WHO hat in ihrer Ottawa-Charta (I986) Gesundheitsforderung als einen

Proze£ definiert,

• der allen Menschen ein hdheres MaR an Selbstbestimmung uber ihre Gesundheit

ermi glicht,

• der alle Menschen zur Stirkung ihrer Gesundheit befihigt,

• um ihnen ein umfassendes k8rperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden

zu ermuglichen

In diesem Sinne gilt es mehr denn je die Frage zu stellen, was mit denen geschieht, die

den neuen (in Programmen angestrebten) Muglichkeiten einer „gelungenen" sexuellen

Identitatsbildung nicht genugen Gerade unter dem Gesichtspunkt einer konzeptionel-
len Vorstellung sexueller Lebensweisen mibsen Gesundheitskonzepte besonders kri-

tisch betrachtet werden. Dies gilt umso mehr, wenn sie eine im Grunde genommen anar-

chistisch-emotional-unvernunftig-spontane Sexualitat in rationale, geplante Bahnen zu

lenken versuchen. Eine Definition von Gesundheit impliziert auch eine Definition des-

sen, was als krank bezeichnet wird. Dieser Bereich, der umso gruBere Bedeutung ge-
winnt, j e „perfekter" ein „gesundes" Leben (mit gesundheitspolitischer Hilfestellung) ge-

lingen kann, erfordert fruhe Uberlegungen und priventive Antworten.
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GESUNDHEITSFORDERUNG UND SEXUELLE

|DENTIT T VON JUNGEN

Eine verantwortliche Lebensgestaltung ist nur im Rahmen einer stabilen Identitat m6g-
lich. Die sexuelle [dentitat, verstanden als geschlechtliche Identitit Junge/Mann, ist

primare Voraussetzung fur den sozialen und letztlich sozialpolitischen Umgang von

Mannern mit Frauen. Sexuelle Identitat umfaBt die Gestaltung von Sexualitit genauso
wie das Geschlechtsrollenverstindnis auf individue]ler, kommunikativer, sozialer und

politischer Ebene. Sexuelle Identitlt ist auch die Flhigkeit zur Selbstwahrnehmung als

junge/Mann und zur Aneignung sozialer Realitaten und Beziehungen auf dem Hinter-

grund einer geschlechtsbezogenen Lebenswelt von Jungen und Mennern.

In diesem Sinne stellt die Entwicklung einer sexuellen Identitht einen wesentlichen Bei-

trag zum gesellschaftlichen Zusammenleben der Geschlechter dar. Dabei dienen die kul·
turell und historisch entwickelten gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen als

Kriterien fiir das Gelingen dieses Zusammenlebens. Genau diese Kriterien haben sich in

den letzten fast 30 Jahren wesentlich verandert. Der soziale Wandel in der Folge der spi-
ten 6oer Jahre und ihrer Umwflzungen ist immens und findet seinen Niederschlag auch

im gesellschaftlichen Diskurs um ein „Neu-Arrangement" der Geschlechter.

In der Konsequenz dieser sozialen und kulturellen Entwicklungen wurden neue Gesetze

erlassen, z. B. das Gleichstellungsgesetz, die Neuregelung des 5 2IS, Gesetze zur Besser-

stellung von Frauen und Muttern im Berufbeispielsweise durch Erziehungsgeldregelun-
gen usw. Die Gesetzgebung mui& - und das ist grundlegendes Prinzip von Demokratie -

den sozialen Vednderungen Rechnung tragen. Sie hat in freiheitlichen und humani-

stisch ausgerichteten Gesellschaften wie der unseren auch die Aufgabe, dafur Sorge zu

tragen, da£ die Burger gerecht und chancengleich behandelt werden.

Auch wenn das Bildungs- und Wohlstandsgefille dadurch nicht nivelliert werden kann, so

muil doch ein muglichst dichtes soziales Netz fur weniger Privilegierte geschaffen werden.

Die sozialen Herausforderungen unserer Zeit, zu denen unter anderem die zunehmende

Gewaltbereitschaft, die steigende Arbeitslosigkeit, die Finanzknappheit im Bereich der

sozialen Versorgung und die zunehmende Sexualisierung zumeist auf Kosten der Frau-

en geh6ren, erfordern neue Strategien. Dazu geh6ren die sozial- und gesundheitspoli-
tisch gerahmte und gef6rderte Sozialisierung eines Menschen, der diesen Anforderun-

gen gerecht werden kann, Strategien zur Durchsetzung der Gleichberechtigung und

Gleichbewertung von Frauen und Mannern und eine gewaltprliventive Bildungsarbeit.
Dies sind Aufgaben des Staates.

Vol· allem die Gesundheitsbeharden haben die Pfliclit, zur Gesundheitsfarderung der

Burgerlnnen beizutragen. Dazu zahlt auch die Furderung von Eigenverantwortung,
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sozialer Verantwortung, einer „gesunden" Personlichkeit, in der geistige, k6rperliche,
aber auch emotionale und sexuelle Beweglichkeit und Lebensfreude einen hohen Stellen.
wert besitzen.

Die .klassische' und inzwischen nicht mehi zeitgema£e sexuelle Identitit von (werden.
den) MAnnern stellt neben den Bildungs- und Sozialbeh6rden vor allem die Gesundheits-
beharden und -einrichtungen vor neue Aufgaben. Der sogenannten sexuellen Liberalisie.

rung und dem Geschlechtsrollen-Wandel muR Gesundheitsf8rderung gerecht werden.

Sexualpadagogisch orientierte Jungenarbeit ist demnach ein wesentlicher Aufgabenbe-
reich staatlich gelenkter Gesundheitsfbrderung.

IST EINE OFFENTLICH GEFORDERTE

JUNGENARBEIT NOTWENDIG?

Die Erziehung ist Aufgabe der Eltern. So will es das Bitrgerliche Gesetzbuch. Allerdings
sieht sich der (Sozial-) Staat in die Pflicht genommen, den Eltern gelegentlich „unter die
Arme zu greifen". Dies fuhrte im Verlaufe der letzten lahrzehnte dazu, vor allem den
Schulen einen deutlichen Erziehungsauftrag zu erteilen. Insbesondere im Bereich der

Sexualerziehung wurde dieser Auftrag in den Richtlinien der Under zur schulischen Er·

ziehung verankert. Immerhin steht das von der neueren Sexualpadagogik verfolgte Ziel
einer F6rderung der Autonomie und verantwortlichen sexuellen Selbstbestimmung in

erheblichem Widerspruch zu 6konomischen und personellen Abhingigkeiten der

PadagogInnen von staatlichen Regelmechanismen und Regelinstitutionen.

Dasselbe gilt im Wesentlichen flir konfessionell gebundene Trager und Einrichtungen.
Bei den kirchlich orientierten Tragern auEerschulischer Jugendarbeit ist die Einflufinah-
me auf Formen, 1 nhalte und Ziele von sexualptidagogischer Arbeit zum Teil noch gr6£er,
weil sich das kirchliche Werte- und Normengefilge nur sehr schwer mit den gesellschaft-
lichen Realitaten von Jugendsexualitat vertragti:

Fur den au erschulischen Bereich der Sexualerziehung (hier wirklich im weiteren Sinne

verstanden) gibt es keine analogen, von staatlicher Seite formulierten Erziehungsziele.
Schenkt man den kritischen Ausfuhrungen des Sexualwissenschaftlers Martin DANN.
ECKER'5 Glauben, dann ist das Interesse staatlicher Organe an einer kontrollierbaren Se-

xualerziehung immens (Das Sexuelle an sich ist zugellos, ungerichtet, unvernunftig und

14 BCLTMANN,G.. MUNDING. R.,SlF[ FRT. C. ( 992): Geschiechtsspezifische Sexualpadagogikinderaugerschulischen lugend

arbeit im Iand Nordrhein-Watfalen. Fine Fxpertise im Auftrag des Ministeriums fur Arbeit, Ge5undheit und Soziales (MACS)

des Landes Nordrhein.Westfalen

15 DANNECKER. M. (198 ): Das Drama der Sexualitat, Frankfur/Main, Athenjum Verlag
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anarchistisch.), aufgrund struktureller Gegebenheiten aber nur im schulischen Bereich

gegeben. In den schulischen Richtlinien sind die durchaus „liberalen" Lernziele staat·

lich-institutionell vorgegeben, nicht jedoch in den Bereichen der auBerschulischen Ju-
gendarbeit, in denen die pidagogische Zielsetzung fast ausschlie£lich von der Ausbil-

dung, dem pidagogischen Engagement und zum Teil „ungeschriebenen Gesetzen" der

jeweiligen Einrichtungen at)hangig ist

Hier ist vermutlich auch der Grund zu finden, warum Sexualpadagogik in der au er-

schulisclien Jugendarbeit als autonomer Bestandteil padagogischer Arbeit praktisch kei-

ne staatliche Unterstiitzung erfahrt Andererseits aber dienen „sexuelle Krisenphinome-
ne" (AIDS, sexueller Migbrauch etc.), welche die 6ffentliche und damit auch politische
Diskussion beeinflussen, als staatlich gefardertes „Vehikel" fur sexualpidagogische Ar-

beit, wobei die zur Verfagung gestellten finanziellen Mittel „zweckgebunden" eingesetzt
werden und damit einer allgemeinen Sexualpadagogik nicht zur Verfugung stehen.

Nicht selten wird unter dem Deckmantel bzw. dem Dach einer Krisenpadagogik grundle-
gend sexualpadagogisch gearbeitet. Die Verkniipfung schwieriger, .offizieller" Themen
mit dem Auftrag der Prtivention li£t dafiir einen Spielraum, der mehr oder weniger offen

gestaltet und genutzt wird. Da£ dies in aller Regel in thematisch und zeitlich eingegrenz-
ten Arbeitsbereichen (AIDS-Privention, Pravention sexuellen Mi£brauchs etc.) und wei-

testgehend in Form von Zeit- und Werkvertrhgen geschieht, mag als India fur die These

gelten, dail ein Vehikel fur Sexualpidagogik gefunden und vielleicht sogar gesucht wer·

den muR, um die Sexualpadagogik „am Leben zu erhalten". In diesem Zusammenhang
sei auch die selbstkritische Frage erlaubt, warum Themen wie AIDS und sexueller Kin-

desmigbrauch so schnell und zielstrebig von sexualpadagogischen Konzepten okkupiert
und in Arbeit genommen werden.

FORDERUNG VON JUNGENARBEIT

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZgA) ist mit finanziellen und per-
sonellen Mitteln ausgestattet, um die Bevalkerung „aufzukliren". Diese .Aufidarung"
orientiert sich an den Gesetzen sowie den sozial- und gesundheitspolitischen Richtlini-

en. Sie soll sich der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung bedienen. Sexualptdagogi-
sche Offentlichkeitsarbeit hat zwar nicht erst seit AIDS einen zentralen Stellenwert in-

nerhalb der Aufgaben der BZgA, hat jedoch zweifelsohne einen erheblichen Bedeutungs-
zuwachs erfahren.

Neben den sexualpadagogisch „klassischen" Themen (wie AIDS-Privention und safer

sex, Schwangerschaftsverhutung und begleitende Maignahmen der gesetzlichen Rege-
lungen zum Schwangerschaftsabbruch sowie der Privention sexueller Gewalt gegen
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Frauen und Kinder) gewinnt die sexualpidagogische Jungenarbeit zunehmend an Be-

deutung, wie sich an der Durchfuhrung des o. g. Jungenworkshops bzw. der regen Teil-

nahme daran zeigte. Eine frihe F6rderung von prliventiven und jungenspezifischen,
sexualpadagogischen Initiativen bietet hierbei eine gute Chance, nicht erst dann zu rea-

gieren, wenn „das Kind in den Brunnen gefallen ist", also die Jungen erwachsen gewor-
den sind, und es dann gilt, die entstandenen sozialen Spannungen und Probleme (u. a.

Gewaltbereitschaft, sexuelle Obergriffe usw.) wirksam mit gesundheitspolitischen Mafi-

nahmen wieder in den Griff bekommen zu wollen. Im Ubrigen darf nicht unterschatzt

werden, daE attch staatlich initiierte Anti-AIDS-Kampagnen eher zum Tragen kommen,
wenn die jungen grundsatzlich eine hahere Bereitschaft zeigen, soziale und partner-
schaftliche Verantwortung (auch sich selbst gegenuber) zu ubernehmen. Dafur muB

}ungenarbeit die entsprechende Vorarbeit leisten. Die wachsende Bedeutung von Jun-
genarbeit sowie die gleichzeitige Schwierigkeit einer effektiven Umsetzung verlangt
nelle Strategien:

• Konzipierung einer Jungenarbeit, die den individuellen Biographien und den psycho.
sozialen Fihigkeiten der Jungen gerecht wird, ohne sie in „gesund" und .krank =

schlecht" zu unterteilen.

• Erarbeitzing von Standards zur sexualpadagogischen Jungenarbeit, die gesundheitspo-
litischen Grundsitzen einerseits und zeitgemi£en wissenschaftlichen Erkenntnissen
andererseits entsprechen. Dabei ist es sinnvoll, ein Raster flir Kriterien von Jungen·
arbeit zu entwickeln wie z. B.: Zielgruppenspezifik (auslindische, islamische Jugendli-
che), homo- bzw. heterosexuell ausgerichtete Angebote, Angebote fur schulische (wo
die Inhalte leichter vor- und nachbereitet werden kannen) und auBerschulische Arbeit

mit jungen, thematische Gewichtung (Rollenverhalten, Aufkl rung und Information,
Gesprachsforum, antisexistische Zielsetzungen etc.), Arbeitsansitze und Methoden

(themen- oder teilnehmerzentriert, biographisch, selbsterfahningsorientiert etc.), Spe-
zifik der angesprochenen sozialen Schichtzugehurigkeit usw.

• Einbeziehung der dringend notwendigen Elternarbeit in bevdkerungsau larende
Ma£nahmen.

• Handreichungen zur Orientierung von mit Jungen arbeitenden Padagoglnnen und der

jungen selbst. Dabei ist den besonderen Erfordernissen einer zielgruppengerechten
Erstellung und Prasentation Rechnung zu tragen. Es ist davon auszugehen, daB eine

Neuorientierung in der Entwicklung von Medien notwendig ist, die den Jungen und

ihren Besonderheiten entspricht. Gfingige Medien richten sich in der Regel unspezi-
fisch an jugendliche beiderlei Geschlechtsund sind nicht selten so verfagt dag nur fik
beide Seiten akzeptable Themen und Besprechungsformen gewahlt werden. Fur  u-
gendliche, die weniger soziale oder partnerschaftliche Formen von Sexualittit und sexu·

eller Einstellung kennengelernt haben, bietet sich in diesen eher mittel- bis ober-
schichtorientierten Medien kaum mehr Hilfestellung als ein erhobener Zeigefinger.
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• Initiierung einer Verankerung jungenfardernder Konzepte in die ausbildungsrelevan-
ten Inhalte padagogischer Qualifikation.

• Umorientierung der Offentlichkeitsarbeit: Die Stellen, die sich mit Sexualit:it, sexuel-

len Problemen, Verhutung, Erziehung.sberatutig und anderen sozioscrucllell Problem-
bereichen beschaftigen, sind alle frauendominiert. Das Argument, daR auch die Klien-

tel in der Mehrzahl aus Madchen und Frauen besteht, entspricht zwar der Realitat, ver-

festigt aber auch die uffentliche Meinung, daE Jungen und Manner hier weniger Pro-

bleme haben, daE sich nur Frauen mit diesen Themen beschliftigen, Verhutung ein

Frauenthema ist und daB „mann" als Besucher einer Beratungsstelle anders ist als die

„normalen" Manner und Jungen. Da es kaum gelingen durfte, Jungen aus eigener
Initiative in solche Informations- und Beratungsstellen zu „kriegen", ist eine aktive Of-

fentlichkeitsarbeit von Mannern in sozial- und sexualpadagogischen Einrichtungen
notwendig. Diese Arbeit muG durch einen .StellenvorschuE" erm6glicht werden, d. h.
daB diese Form der Offentlichkeit sowie der strukturellen, organisatorischen und in-

haltlichen Arbeit erst geleistet werden muB, ohne von vorneherein aufden erst zu errei-

chenden, aber noch fehlenden Zuspruch zu verweisen.

Gerade die in dieser Expertise zutage gef6rderte unzuhngliche Kommunikation und Ko-

operation von Personen, Einrichtungen und Verbinden, die mit J ungen arbeiten, bietet

AnlaB und Gelegenheit zugleich, organisierend und begleitend zu wirken. Dabei bietet

sich die Chance, zu einem fruhen Zeitpunkt mit der Offentlichkeitsarbeit zu beginnen,
nimlich bevor die Problematik der Jungensozialisation zum Politikum mit allen daraus

resultierenden Legitimations- und Handlungszwangen gerat. Es ist davon auszugehen,
dag eine fruh-prliventive Aufklarungsarbeit mehr Raum fur kreative und reflektive An-

satze bietet, als dies unter .Zeitdruck" bei manch anderen Aufkl:irungskampagnen der

Gesundheitsbeharden der Fall war.

Sinnvoll scheint aufden ersten Blick eine Erweiterung von jungenfbrdernden Initiativen

aufallgemeine Bereiche von elterlicher (Sexual-) Erziehung. Die Notwendigkeit einer Un-

terstiltzung von Eltern bei Erziehungsbelangen ist ohnehin eine Aufgabe, die sich auf-

grund der Erfahrungen sexualphdagogischer Praxis und Forschung zwingend stellt
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PERSPEKTIVEN

• Jungenarbeit ist weder in Richtlinien, Grundsatzerklarungen noch in Form von daftir

vorgesehenen Planste]len etabliert.

• Sie ist getragen von wenigen engagierten Einzelpersonen in zumeist kleineren Arbeits-
und institutionellen Zusammenhangen.

• Es gibt keine auch nur halbwegs einheitlichen Konzepte oder Standards einer effizien-

ten undwissenschafts-padagogisch gesicherten}ungenarbeit

• Die bestehende Verortung und Struktur von Initiativen zur jungenarbeitist aufwenige
.Ballungsriume" konzentriert.

• Die Qualifikation von Padagogen fur die Jungenarbeit ist individuell verschieden, oft

unsystematisch und nicht in ausreichendem Ma£e vorhanden.

• Die Nachfrage einerseits, die sozialpolitische Notwendigkeitvon Jungenarbeit anderer-
seits machen deutlich, daE eine breit angelegte Forderung von jungen(-Erziehung) un-

abdingbar ist.

• Das Ziel von Jungenarbeit ist eine zeitgemaGe Sozialisation der Jungen in Bezug auf
ihre geschlechtliche, sexuelle und gesellschaftliche Rolle. Davon sind wesentliche so-

ziale und m6glicherweise gewaltpraventive Veranderungen zu erwarten.

Aus diesen Punkten ergeben sich eine Reihe von Schritten der weiteren Etablierung von

jungenspezifischen und sexualpadagogischen Ansatzen auf zahlreichen Ebenen des Df-

fentlichen Lebens und fiir bildungs-, sozial-und gesundheitspolitische Stellen. Als erstes

sollen die vorhandenen Strukturen und Initiativen genutzt werden, um weitere Schritte

maglichst effektiv und akzeptabel zu gestalten.

I. Einrichtung eines bundesweiten, interdisziplinaren Arbeitskreises

2. VerstarkteVernetzung voninder jungenarbeitengagierten Personen und 1nsti-

tutionen

 . Standardisierung von vorhandenen Konzepten zur Jungenarbeit

4. Fdrderung von bereits initiierten Jungenarbeitsprojekten

5. Verstarkte Offentlichkeitsarbeit zur Unterstutzung der elterlichen Erziehung
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6. Implementation von Jungenarbeit als Bestandteil einer Ausbildung in sozialen
Berufen sowie in der Hochschulausbildung der sozialwissenschaftlichen Fakultaten

Sexualpadagogische Jungenfarderung kann in erheblichem MaBe dazu beitragen, (lai

• die sozialen und kommunikativen Kompetenzen von jungen gr8Eer und sie veistarkt

befahigt werden, der veranderten Anforderung im Umgang der Geschlechter gerecht
werden zu k8nnen;

• die Jungen eine weniger funktionalisierte als vielmehr eine emotionalere Form des
sexuellen Erlebens erlernen kdnnen;

• die jungen mehr befihigt werden, auch Angste zu spiken und zu zeigen und sie diese

nicht vehement und um den Preis der Erniedrigung anderer abwehren mussen;

• die Jungen die gesellschaftliche Realitatunserer Generation deroft abwesenden Viter

zumindest teilweise ausgleichen k6nnen, indem ihnen vermehrt mdnnliche Ansprech-
partner zur Verfugung gestellt werden;

• jungen ihr Selbstwertgefuhl und Selbstvertrauen aus sich selbst sch6pfen konnenund

dies nicht aus der Entwertung anderer zum Selbstbeweis tun mussen;

• die Jungen aufgrund verbesserter sozialer, emotionaler und ideeller Orientierung we-

niger aufandere Orientierungen zuruckgreifen mussen, von denen nicht wenige in

Verbindung mit gewalttatigen Gruppierungen stehen;

• nicht wesentliche Energien der praktischen Jugendarbeit daraufverwendet werden

mussen, die Jungen „in Schach zu halten", um die Madchen zu schutzen bzw. ihre

Autonomie zu bewahren.
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SCHLUSSWORT

Die Erwartungen an die Expertise waren hoch. Eine Vernetzung der Jungenarbeit
und eine Obersicht uber die Ansatze und Konzeption von Jungenarbeit waren das Ziel.

Dies gelang zur Zeit der Erhebungsphase nur eingeschrankt. Vor allem in der ein knap-
pes Jah* spater erneut angestellten Umfrage an die Institutionen und Personen der

Haupterhebung zeigte sich deutlich, daE viel Bewegung in das Arbeitsfeld jungenarbeit
gekommen ist.

Die Suche nach den Orten von sexualptidagogischer Arbeit mit Jungen gestaltete sich vor

allem anfangs schwieriger als erwartet, weil nicht die grogen Mittler, die Jugendverb nde
und die Jugendbeh6rden den Erfolg bescherten, sondern die oft im Verborgenen, neben·
bei und vereinzelt arbeitenden Minner in der allt glichen Praxis von offener Jugendar·
beit und Beratungsttitigkeit. Die kurzlich eingerichtete Zentralstelle Air jungenarbeit des

Forums Sexualpadagogik hat sich zum Ziel gesetzt, die Vernetzung voranzubringen.
Dennoch ist eine vollst ndige Erhebung zum Expertisenthema eher schwieriger als ein-

facher geworden, weil sich das Bew·uBtsein um die Notwendigkeit einer jungengerechten
Furderung mittlerweile doch erstaunlich ausgeweitet hat. Die jungenarbeit hat ihre Hei-

mat offensichtlich dort, wo sie hingeh6rt: an dem Ort, wo die jungensind

Bei ihrem Engagement werden die Jungenarbeiter von ihren Vorgesetzten, Arbeitge-
bern, Verbandsgremien manchmal unterstutzt, meistens jedoch sind sie aufsich alleine

gestellt und mit ihrer Arbeit, ihrem Durchhalteverm6gen und ihrer Uberzeugung sich

selbst uberlassen. Wenn es gelange, die Auseinandersetzungen um die Jungen von

Schuldzuweisungen zu befreien und stattdessen den lungen so unter die Arme m grei-
fen, da£ sie den Sinn einer Verinderung zu erkennen verm8gen und es als personlichen
Gewinn verstehen, ihre bisherige Macht preiszugeben, daftir aber Warme, Geborgen
heit, Verstindnis zu gewinnen, Angst haben zu diirfen, nicht funktionieren zu mussen,

die „Macht" einer starken Identitat zu bekommen, dannwire ein groBer Schritt zu einem
wirklichen Miteinander der Geschlechter - wie auch unter Geschlechtsgenossen -

geschafft

Auch wenn die geschlechtsspezifische Arbeit von Frauen und Pidagoginnen mit jungen
in manchen Bereichen sinnvoll ist (auch Konfrontation kann produktiv sein) und eine

Bereicherung bedeutet („wenige Minner und manche Frauen" ist besser als nur „wenige
Manner"), so sollte doch der Grundsatz bestehen bleiben: Um mit Jungen effektiv,

atmosphirisch dicht, autobiographisch, selbsterfahrungsbezogen und akzeptierend zu

arbeiten, mussen zuallererst die Minner filr diese Arbeit gewonnen werden. Sie alleine
sind in der Lage, den lungen die so dringlich benbtigte Vorbildfunktion zu bieten und sie

glaubhaft davon zu uberzeugen, daB es einen pers6nlichen Gewinn bedeutet, andere als

die traditionellen Rollen zu erlernen, neue Verhaltensmaglichkeiten zu entwickeln, den
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eigenen Gefuhlen wieder trauen zu lernen und sich selbst bewuBter und damit hand-

lungsaktiver zu erfahren.

Dabei ist eine kritische Beobachtung einer geschlechtsspezifischen Vorgehensweise
notwendig. Das Ziel einer Koedukation bzw. Gleichstellung von Mannern und Frauen

in allen gesellschaftlichen Bereichen darf nicht aus den Augen verloren werden.

Geschlechtsspezifische Sexualpadagogik muR als das verstanden werden, was sie be-

zweckt: das jungen. bzw. mbdchengerechte Eingehen auf die z. Zt. noch weitgehenden
Sozialisationsunterschiede und die damit verbundenen unterschiedlichen Vorausset·

zungen von Jungen und Madchen. Bis zur Verwirklichung der Vision glekhwertiger
Behandlung und Voraussetzung von Jungen und Mannern sowie Madchen und Frauen

aber mui& aufverantwortlicher Seite (sie ist benannt) darauf hingearbeitet werden: mit

finanzieller, politischer, medialer und bildender Unterswtzung der Jungenarbeit und
dem Versuch, mehr M:inner zu motivieren und fiir diese Arbeit zu gewinnen.
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