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YO RE© IRY

Vor dem Hintergrund der fachlichen Diskussion uber den Stand der Sexualaufkldrung
wurde von der Bundeszentrale  ir gesundheitliche Aufkldrung (BZgA) eine Bestandsauf-
nahme zur Situation der Familienplanung und Sexualpidagogik in den neuen Bundeslin·

dern in Auftrag gegeben.

Die vorliegende Expertise von HARALD STUMPE Und KONRAD WELLER zeigt die Entwicklung
der Familienplanung und Sexualaufklining in den neuen Bundesundern von Anfang der

Rinfzigerjahre bis zum heutigen Tag auf. Die Ergebnisse sollen zur Entwicklung der Famili-

enplanung und Sexualpidagogik in den neuen Linder beitragen.

Die Frage, wie historisch gewachsene Strukturen in die Gestaltung neuer Ansitze mit ein-
flieGen kiinnen, hat die Autoren besonders beschaftigt. Deshalb nimmt die Retrospektive
breiten Raum ein. Sie liefert - zumindest den mit DDR-Verhilmissen nicht so vertrauten

Lesern - einen differenzierten und umfassenden Oberblick.

In der Auflistung sexualwissenschaftlicher und -pddagogischer Forschungsarbeiten, die zu

DDR-Zeiten viel zu selten in die Ausarbeitung der Gesetze, MaGnahmepune und Verord-

nungen eingingen, finden sich neben den historisch-chronistisch relevanten Aktivitaten
auch solche Entwicklungslinien, andiees sich lohnt, anzuknupfen.

Der Blick in die Gegenwart zeigt hoffnungsvoll stimmende Projekte und Initiativen, aber
auch erhebliche Defizite. Um letztere zu uberwinden, will die Expertise nicht nur theore-

tisch-konzeptionell etwas beisteuern, sondern auch ganz praktisch. Sie will anregen, das in

den neuen Bundeslindern vorhandene sexualwissenschaftliche und -pidagogische Poten-
thizu nutzen.

Im Anhang findet sich alle Literatur, aufdie im Text verwiesen wird, sowie die seit 1990 in
bzw. uber Ostdeutschland verfaBten (und den Autoren bekannten) Schriften zum

Thema. Dort ist daruber hinaus die sehr umfangreiche Bibliographie „Sexuologie in der

DDR"aus dem gleichnamigen, von HOHMANN 1991 herausgegebenen Buch beigefugt.

Abteilung fiir Sexualauf11 irung,

Verhatung und Familienplanung

K6ln, Dezember 1995
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HISTORISCHE AsPEKTE

DIE ENTWICKLUNG DER FAMILIENPLANUNG

UND BEVOLKERUNGSPOLITIK IN DER DDR



Unter Familienplanung versteht man das Recht, sclbst iiber die Zaht der gewunschten
Kinder und den Zcitraum ihrer Geburt bestimmen zu kdnnen. Scit der Proklamation
der Menschenrechte durch die Bev kerungskonferenz von Teheran 1968 geh6rt Fami-

lienplanung zu den menschlichen Grundrcchten und wurdc als solches in den darauf-

folgenden Beviilkerungskonferenzen immerwieder bestiitigt.

Familicnplanung ist nicht gleichzusetzen mit Bevdlkerungsplanung, weil das individu-
elle Planungsverhalten sich im allgemeinen nicht nach demographischen Zielen, son-

dern nach pers6nlichen Wiinschcn und individucllen Lebensbedingungen riclitet

Trotzdem ist seit Jahrzehnten in verschiedenen Lindern der Erde immer wicdcr
versucht worden, mittcls staatlicher Familienplanungsprogramme das generative Ver-

halten der icweiligen Bevi;Ikerung zu becinflussen. Die angewendeten Malinahmen

sind unterschicdlich und variieren von umfangreichen sozialen Unterstiitzungen zur

F6rderung des Kinderwunsches bis hin zu repressiven Eingriffen in die Privatsphdre
wic z. B. Zwangssterilisationen oder Bestrafung der Familien, wenn mehr Kinder als

offiziellerlaubtgeboren werdcn.

In den Ostblockstaaten hatte die Bev6lkerungspolitik der DDR cine Sonderrollc.
Einerseits war sie ausgcsprochen geburtenorientiert, andererseits standen gleichzeitig
moderne Mittel der Empfingnisverhutung zur Verfiigung. Damit waren die Grund-

lagen Rir einc individuelle Familienplanung geschaffen. Die unbefriedigende Abbruch-

gesetzgebung der fiinfziger und sechziger Jahre wurde durch die Legalisierung des

Schwangerschaftsabbruches im Jahre 1972 grundlegend reformiert. Obwohl der legale
Abbruch meist an das menschliche Grundrecht auf Familienplanung gebunden wird,
gait er in der DDR niemals als Mcthode der Familienplanung. Die Schaffung dicser

neuen Gesetzgebung mit Anerkennung der individuellen Entsdicidungsfreiheit uber

den Ausgang einer jeden Schwangcrschaft dauerte allerdings Rinfzchn bis zwanzig
Jahre. Im Laufe der vierzigjihrigen Geschichte lassen sich drei Perioden unterscheiden:

• die Anfangsjahre 1949 -1950,

• diejahrevon 1951-1971,

• dicjahre von 1972 -1989.

FORSCHUNG UND PRAX,5 DER SEXUALAUFKLIRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BANDZ10



0 rl. DIE ANFANGSJAHRE 1949-1950

In den Anfangsjahren existierte noch keine eigentliche Familienplanung, da sichere Verhu-

tungsmittel - vom Kondom abgesehen - nicht zur Verfugung standen. Die Geburtenrege-
lung erfolgte in vielen Filien durch einen Abbruch der ungewunschten Schwangerschaft.
Bis 1950 wurden in den Lindern der DDR die bis dahin noch geltenden §§218 -220 des

Deutschen Strafgesetzbuches aufgehoben und die Indikationen zum Schwangerschaftsab-
bruch erweitert. Neben der medizinischen, ethischen und Fugenischen Indikation bestand

eine erweiterte sozialmedizinische Indikation, welche den Zugang zum legalen Schwanger-
schaftsabbruch erleichterte. Zum Beispiel galten schlechte soziale Verhilmisse als gesund-
heitliche Gefihrdung der Schwangeren und des zu envartenden Kindes und wurden demzu-

folge als Indikation anerkannt. Ausgangspunkt fur diese erweiterte In(iiI[ation war die

Bekimpfung des damals haufigen illegaten Aborts, der infolge unsachgemliGer Durch-

bihrung jihilich eine Reihe von Todesfillen forderte, oder der in vielen Fillen zu chroni-

schen Unterleibserkrankungen mit nachfolgender Sterilit t fuhrte. Voraussetzung Air die

Anwendung war die 3-Monats-Frist; eine 1§nger bestehende Schwangerschaft wurde nicht

abgebrochen. Aullerdem mul te der Ehemann mit dem Eingriffeinverstanden sein.

Abb. 1

Die soziale Situation der Bev61-

Indikation von Schwangerschaftsabbriichen kerung hatte sich zwar ab 1948

in der DDRin denjahren 1949·1950 verbessert, dennoch nahmen die

Aotrige aufgrund der sozialen

medizinische Indikation 28,1% indikation weiter zu. Sie wurden

soziale Indikation 63,8% mehrheitlich von Frauen gestellt,
sozialmedizinische Indikation 68% die schon zwei Kinder hatten

ethische Indikation 0,9 % (25,40/0), und von denen mit vier

eugenische Indikation 0,4 % und mehr Kindern (23,50/0); der
Anteil der kinderlosen Frauen

betrug 13,2%. K. H. MEHLAN, da-

mals Leiter des INSTITUTS FOR SOZIALHYGIENE DER UNIVERSITAT IN ROSTOCK, der 37.000
Fille des Schwangerschaftsabbruchs zwischen 1949 und 1950 auswertete, fand die in Abb. 1

dargestellte Verteilung hinsichtlich der einzelnen Indikationen heraus. Als Hauptmotive Air

den Wunsch nach Schwangerschaftsabbruch wurden schlechte Wohnverhtltnisse und

ungunstige finanzielle Verhiltnisse angegeben, an dritter Stelle folgte zusitzliche Bela-

stung durch Krankheit. Der angestrebte Ruckgang der illegalen Aborte blieb trotz steigen-
der Genehmigungsquote aus. Vermutlich sind mehrere Gronde hierfur verantwortlich.

Einmal scheuten sich Frauen wegen einer m6glichen Ablehnung, uberhaupt erst einen

Antrag zu stellen, zum anderen wurden die Folgenillegaler Aborte nicht so offengelegt, und

daher von vielen Frauen unterschitzt

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFK RUNG UND FAMILIENPLANUNG, BANDZ 11



11.2- DIE JAHRE 1951-1971

Als Konsequenz dieser unbefriedigenden Situation wurde die bis dahin geltende Abort-

gesetzgebung geindert. Die Grundlage lieferte das Gesetz iiber den Mutter- und Kinder-
schutz und die Rechte der Frau. Dort wurde in § 11 festgelegt:

( 1) im Rahmen des Gesundheitsschutzes der Frau und der Farderung der Geburtenzunahme isteine kuns[Ii-
che Unterbrechung der Schwangerschaft nur zulassig, wenn die Austragung des Kindes das Leben oder die
Gesundheit der schwangeren Frau ernstlich gefahrdet oder wenn ein Elternteil mit schwerer Erbkrankheit
belastet ist. Jede andere Unterbrechung der Schwangerschaft ist verboten und wird nach den bestehenden

Gesetzen bestraft.

(2) Die Schwangerschaftsunterbrechung darfnur mit Erlaubnis einer Kommission durchgefuhrt werden, die

sich aus Arzten, Vertretern der Organe des Gesundheitswesens und des Demokratischen Frauenbundes

(D FD) zusammensetzt. Die Mitglieder der Kom mission unterliegen der Schweigepflicht. Die Verletzung der

Schweigep licht wird mit Gefingnis bestraft.

(3) Die Unterbrechung der Schwangerschaft darf nur von Arzten in Krankenhiusern durdigetihrt werden.

Aus: Gesetz uber den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau, Gesetzesblatt Nr. 11,1950.

Damit fielen die bis dahin geltenden sozialen, sozialmedizinischen und ethischen Indika-
tionen weg. Fur die Frauen bedeutete das eine starke Einschrinkung des Zugangs zum lega-
len Abbruch. Als Folge davon ging die Zahl der Antr ge rapide zuruck, nach K. H. MEHLAN

von 1949 bis 1955 um 94%; gleichermaGen verminderte sich die Zahl der Genehmigungen.
Aufgrund der im Mutter- und Kinderschutzgesetz beschlossenen sozialen F6rderungen
entschlossen sich mehr Frauen zum Austragen der Schwangerschaft. Die Geburtenrate stieg
deutlich an, die Aborte gingen zuruck.

Im Min 1965 wurde vom Minister fur Gesundheitswesen eine .Instruktion" zur Anwen-

dung des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch erlassen, die eine etwas groBzugigere
Handhabung erlaubte. Als neue zusatzliche Indikationen konnten damit die Prognose der

Schwangerschaft und die Pflege und Erziehung des zu erwartenden Kindes unter Beruck-

sichtigung der gesamten Lebenssituation sowie die physische und psychische Gesundheit

der Antragstellerin herangezogen werden.

In dieser Zeit tnt auGerdem ein grundsdtzlicher Wandel in der bis dahin bestehenden

Bevdlkerungspolitik ein, als erstmals versucht wurde, eine moderne Familienplanung ins
Leben zu rufen. Ausgangspunkt war die Diskussion um das in Vorbereitung befindliche

Familiengesetz in der Bev6Ikerung. Unter den zahlreichen Vorschligen wurde immer wie-

derder Wunsch nach Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstellen sowie das BedQrfnis nach

Zugang zu neuzeitlicher zuverldssiger Empidngnisverhutung geduEert

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLAMUNG, BA)10212



Zwar hatte es in der Nachkriegszeit Ansitze zur Entwicklung derartiger Beratungsstellen
gegeben; so wurden 1949 an der Universitiits-Frauenklinik und der Universitits-Hautklinik

Leipzig derartige Einrichtungen gegriindet, denen weitere folgten. Die meisten stellten

ledoch ihre Arbeit nach kurzer Zeit wieder ein. Sichere Verhutungsmethoden standen in

dieser Zeit - abgesehen vom Kondom, dessen Qyalitit bum hohen AnsprQchen genOgte -

auch nicht zur Verfugung.

EINRICHTUNG VON BERATUNGSSTELLEN

In den 60erjahren hatte sich die Situation abersowohl hinsichtlich der Einstellung zu Bera-

tungsstellen als auch auf dem Sektor der Empfdngnisverhiltung positiv verindert. Bei der

Endfassung des Familiengesetzes wurden die Wansche der Bargerinnen berncksichtigt und

die Schaffung derartiger Beratungsstellen festgelegt.

(1) Die staattichen Organe, insbesondere die Organe der Volksbildung, derjugendhilfe und des Gesund-

heits- und Sozialwesens und die Organe der Rechispflege, sind verpflichtet, in geeigneter Weise die Ehegat.
ten bei der Entwicklung ihrer Familienbeziehungen zu unterstutzen und den Eltern bei der Erziehung der

Kinder zu helfen. Dabei sollen die gesellschaftlichen Organisationen, Arbeitskollektive und Eltembeirate

entsprechend ihren M8glichkeiten mitwirken.

(2) Durch die staatlichen Organe sind in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen Ehe-

und Familienberatungsstellen einzurichten, in denen lebenserfahrene, sachkundige Barger denen Rat und

Hilfe gew hren, die vor einer EheschlieBung stehen oder sich sonst in Familienangelegenheiten an sie wen-

den. Die Mitarbeiter der Ehe- und Familienberatungsstellen sind zur vertraulichen Behandlung der ihnen

vorgetragenen Anliegen verpilichtet.
Aus: Familiengesetzbuch der DDR, 1965,§4

11. 30 DIE JAHRE 1972-1989

Dasjahr 1972 bedeutete eine Wende in der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in der

DDR. Einige Griinde dafur waren: Ende der 60er Jahre hatte man sich in den dstlichen

Nachbarlindem wie Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei nach dem Vorbild der

Sowjetunion zur Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs entschlossen. In einigen Grenz-

gebieten der DDR hatte sich nach der Liberalisierung bei den 6stlichen Nachbarn ein soge-

nannter „Abtreibungstourismus" entwickelt. Der illegale Abbruch hatte zwar abgenom-
men, war aber nicht vollkommen bestitigt

Der damalige Minister fur Gesundheitswesen, PROF. DR. MECKLINGER, begrilndete am

9.3.1972 das neue GesetzvorderVolkskammerund fuhrte dazu aus, daB eine nichtgewollte
Schwangerschaft auBerordentlich komplizierte Probleme bei Frauen - und in Ehen, auch in

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 2 13



Exkurs

GRONDUNG DER SEKTION „EHE UND FAMILIE"

Um den verschiedenen Bedurfnissen nach Bera-

tung gerecht werden Qu k6nnen, muBten die

Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen - meist

Fachirztinnen unterschiedlicher Disziplinen, Psy
chologinnen, Sozialfilrsorgerinnen, P dagogln-
nen u. a. - qualifiziert werden, denn hier bestand

ein starker Nachholbedarf. In dieser Situation setz

re das Ministerium fur Gesundheitswesen zunalst
eine Arbeitsgruppe ein, aus der 1968 die SEKTION

„EHE UND FAMILIE" hervorging, die innerhalb der

GESELLSCHAFT FORSOZIALHYGIENE DER DDRange-
siedelt wurde.

Die Initiative dazu war von PROF. DR. KARL-HEINZ

MEI+LAN, Direktordes INSTITUTS FOR SOZiALHYGI£-
NE IN ROSTOCK, ausgegangen. Er hatte schon seit

den sechziger Jahren regelmdEige Kontakte zur

INTERNATIONALEN GESELLSCHAFI' FOR FAMILIEN

PLANUNG (INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD

FEDERATION/IPPF) aufnehmen kdnnen und er-

kannte f hzeitig die Bedeutung der Familien-

planung. Da es damals nicht maglich war, in der

DDR eine Gesellschaft filr Familienplanung zu

granden, fand sich schlie81:ch ein Ausweg in Form

dergenannten Sektion, die im Grunde die gleichen
Aufgaben wie eine Geselischaft wahmahm und in-

folgedessen Anfang der siebziger Jahre auch als

vollwertiges Mitglied in die IPPF aufgenommen
wurde. Seit dieser Zeit nahmen Delegierte der Sek-

tion an den intern'ationalen Zusammenkunften tell

und wurden auch in die Fuhrungsgremien, wie das

Exekutivkomiteeder Europ*ischen Region und das

Central Council der IPPF, berifen (PROF. DR. L

ARESIN von der Universitdts-Frauenklinik Leipzig).

Die Sektion „Ehe und Familie' bot regelm*Big
Weiterbildungsveranstaltungen an. Am bekannte-

sten und popularsten waren die Rostocker Fortbil·

dungstage, zu denen auch Referentlnnen aus dem

Ausland eingeladen werden konnten, um den

neuesten internationalen Stand zu vermitteln. Das

Ministerium fur Gesundheitswesen begalite diese

Veranstaltungen im Prinzip und unterstutzte sie

auch finanziell. Jedoch blieb es bis zum Ende

der DDR ungemein schwierig, Kolleginnen aus der

Bundesrepublik einzuladen. Es waren ledesmal
groGe barokratische Hemmnisse zu 0 benvinden,
und es gelang nicht immer, eine Einreise- und Teil-

nahmeerlaubnis  r gewunschte Referentlnnen zu

erhalten.

Andererseits muG die Zusammenarbeit der SEK-

TION „EHE UND FAMILIE" mit dem Gesundheitsmi-
nisterium der DDR als gut bezeichnet werden.

PROF. DR. MEHLAN, derlangidhrige Vorsitzendeder

Sektion, wurde z. B. als Experte zu Fragen der Be-

v6!kerungspolitik zu den Beratungen des Ministe-

riums hinzugezogen; die Teilnahme an Tagungen
und Arbeitsgruppen der IPPF wurde ihm meist

ebenso erm6glicht.

Familienplanung wurde von Anfang an nicht auf

Empftngnisverhutung begrenzt, sondern als ein

Komplex verschiedener Matinahmen verstanden,
wozu auch sexual-ethische Erziehung und Hilfe bei

Kinderwunsch oder sexuellen Funktionsstdningen
geharten. Damit iedes geborene Kind m6glichst
ein Wunschkind war, muBten Ke,intnisse uber

Verhutungsmethoden vorhanden sein. Jeder sollte

zwischen verschiedenen Methoden wihien kan-

nen, und Aufgabe·der Beraterinnen war es, sach-

kundig zu informieren und eventuell auch zi ver-

ordnen.
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solchen, in denen durchaus ein Kinderwunsch bestehe - aufwerfe. Erfolgreich begonnene
oder kurz vor dem AbschluB stehende berufliche Entwicklungen k6nnten dadurch in Frage
gestellt und mitunter k6nnten auch Ehekrisen ausgelast werden. Durch solche schweren,
manchmal dem/der einzelnen ausweglos erscheinenden psychischen Bedingungen k nn-

ten das Gliick der Frau und des Mannes und die Harmonie der Ehe und Familie gefdhrdet
werden.

„Der entscheidende Beweggrund, der Frau das Entscheidungsrecht uber die Austragung einer Schwanger-
schaft zu Bbertragen, leitet sich aus der in der sozialistischen Gesellschaft realisierbaren Gleichberechtigung
der Frau ab.

DIE FRISTENREGELUNG

Aus: Rede Prof. Dr. Mecklinger in der Sitrung der Volkskammer am 9.3.72.

Nach dem neuen Gesetz uber den Abbruch der Schwangerschaft' hatte ab 1972 iede Frau
das Recht, die Zahl ihrer Kinder sowie den Zeitpunkt und die zeitliche Aufeinanderfolge
von Geburten in eigener Verantwortung zu bestimmen.Jede Schwangere konnte innerhalb
von zwdlf Wochen nach Eintritt der Schwangerschaft (gerechnet wurde nach dem
1. Tag der letzten Menstruation) diese durch einen drztlichen Eingriff in einer gynakologi-
schen Fachabteilung beenden lassen. Ein ambulanter Abbruch war nicht zulissig. War die
12-Wochen-Frist uberschritten, muRte eine Fachkommission entscheiden, ob die Fortdauer

der Schwangerschaft das Leben der Frau gefdhrdete oder andere schwerwiegende Griinde

vorlagen. Lag die letzte Unterbrechung weniger als sechs Monate zuruck, durfte der Eingriff
nicht vorgenommen werden. Die Kosten Rir den Eingriffund den Krankenhausaufenthalt
wurden von der Sozialversicherung getragen. In diesem Gesetz wurde auGerdem festgelegt,
daG der/die den Eingriff vornehmende ArztIn verpflichtet war, die Frau uber den Eingriff
und die damit verbundenen Risiken a'ufzukliren; auGerdem sollte eine Beratung Bber die

zukiinftige Anwendung schwangerschaftsverhutender Mittel durchgefuhrt werden. Wih-
rend der erste Teil dieser Verpflichtung von den Arztlnnen ernst genommen wurde, erfolgte
die Beratung nicht in iedem Fall so ausfuhrlich, wie es wunschenswert gewesen wdre. Mitun-

ter wurde nur vorgeschlagen, sich deshalb an eine Beratungsstelle zu wenden. Fur die Frau

war das Verfahren sehr einfach. Sie brauchte lediglich mundlich dem Frauenarzt/der Frau-

endrztin ihr Anliegen vorzubringen, eine schriftliche Antragstellung war nicht notwendig.
Sie muBte ihren Wunsch auch nicht begrunden.

Die Reaktionen aufdie Fristenregelung waren iiberwiegend positiv. Bei der Abstimmung in

der Volkskammer gab es, zu DDR-Zeiten ungew6hnlich, einige Gegenstimmen. Auch kon-
fessionell gebundene ArztInnen erklirten sich nicht einverstanden, weil sie hierin einen
VerstoG gegen den Schutz des werdenden Lebens sahen. Die in gynikologischen Einrich-

tungen beschiiftigten ArztInnen wurden ledoch nicht gezwungen, einen Abbruch vor-

zunehmen. Die Mehrheit der Bev6Ikerung, einschlieillich der Arztinnen, die hierin ein

1 Gbl. 1, Nr. 5,5.89
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wirksames Mittel gegen den illegalen Abbruch und seine schrecklichen Folgen sahen, sprach
sich fur das Gesetz aus. Dabei wurde immer wieder ausdrucklid, betont, daG der Abbruch
nicht anstelle von Verhi tung treten, sondern stets nur bestimmten individuellen Notsitua-

tionen vorbehalten bleiben soilte.

Der befurchtete starke Anstieg von Abbruchen, wie er in den 6stlichen Nachbarliindern
nach der Freigabebeobachtetwurde, blieb inder DDRaus. Nurim erstenjahrnach Inkraft-

treten des Gesetzes war eine Zunahme um etwa das Funffache zu verzeichnen, danach ging
die Zahl der Abbruche wieder zuruck. Nach M. FucHsz bestand in den erstenJahren folgen-
der Trend:

• Ruckgang der Geburtenrate unter 10 ie 1.000 der Bev6lkerung

• Ruckgang der Zah! der Kinder mit 116herem Geburtenrang

• Ruckgang der altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffer in allen Altersgruppen

• Verschiebung des Gipfels der altersspezifischen Fertilitit in ein h6heres Lebensalter

• Verschiebung des Durchschnittsalters der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes
um einjahr, bei der Geburtdes zweiten Kindes um dreijahre

• Vorverlegung des Alters bei AbschluB der aktiven Beteiligung an der Reproduktion

• Unterschreitung der einfachen Reproduktion der Elterngeneration
(Tiefpunkt 1975 mit 1,5)

Die von Gegnerlnnen der Legalisierung geduBerte Befdrchtung, daG sich beigugendlichen
die Abbruche hiufen warden, hat sich nicht bestitigt. Die am stirksten vertretene Alters-

gruppe waren Frauen im Alter von 25 bis 30Jahren (80% von ihnen hatten bereits Kinder

geboren). Danach folgten die 30- bis 35jihrigen, die 20- bis 25jlhrigen und die 35- bis

40jdhrigen, den SchluB bildeten die 40- bis 45jdhrigen.

2 vgl. M. FucH,(19911
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GRONDE FOR EINEN SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH

In den 80er Jahren nahmen sowohl die Geburten als auch die Schwangerschaftsabbroche
kontinuierlich weiter ab, ihr Verhilmis blieb in etwa gleich. Aufknapp drei Geburten (2,7)
kam ein Abbruch. Vor der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 1972 wurden in der

DDR jihrlich etwa 60.000 Aborte registriert, an deren Folgen 60 bis 70 Frauen verstarben.
Danach verschwanden die illegalen Abbruche fast vollst ndig. 1977 wurde im Zusammen-

hang mit einer legalen Unterbrechung ein Todesfall beobachtet, das entsprach einer Sterb-
lichkeit von 0,012%. Bis 1988 trat danach kein Todesfall mehr ein. Suizide oder Suizidver-

suche wegen einer unerwunschten Schwangerschaft kamen ebenfalls nicht mehr vor.

G. HENNING , der die Gronde Rir das Nichtaustragen der Schwangerschaft untersuchte,
kam zu folgender Rangfolge:

1. der Kinderwunsch war erfullt, deshalb wollten die Frauen keineweiteren Kinder,
2. die Frauen filhlten sich zu jung oder zu alt fur ein weiteres Kind,
3. allgemeine famililre Griinde,
4. die Altersabstinde der Kinder entsprachen nicht den Vorstellungen der Frauen,
5. Probleme im Zusammenhang mit derberuflichen Qyalifizierung,
6. gesundheitliche Grunde.

Bei diesem Ergebnis ist zu berucksichtigen, daR in der DDR Ober 90% der Frauen im fort-

pflanzungsfihigen Alter berufstitig waren. Vor die Alternative Kind oder Beruf sahen sich
aber die wenigsten gestellt, da die kostenlose Kinderbetreuung durch die Bereitstellung von

Krippen- und Kindergartenplitzen sowie durch den Hort im Grundschulalter gesichertwar.

RESOMEE

Zusammenfassend liSt sich feststellen, daG die Legalisierung des Schwangerschaftsab-
bruchs durch die Fristenregelung in der DDR nicht dazu fiihrte, daR der Abbruch zu einer

bevorzugten Methode der Familienplanung wurde (wie etwa in der Sowjetunion). Die

Familienplanung wurde mit Hilfe des Netzes von Beratungsstellen und dem freien Zugang
zu Verhutungsmitteln vorwiegend durch Kontrazeption gewihrleistet. Das Verhutungsver-
halten entsprach, wenn man das Verhilmis von Geburten zu Abbdichen zum Malistab

nimmt, etwa dem Niveau in der alten Bundesrepublik (was auch heiRt, daB es mit Blick auf

die fortgeschrittensten europdischen Linder noch keineswegs befriedigen konnte). Der

Schwangerschaftsabbruch trat nicht an die Stelle kontrazeptiver Methoden, sondern blieb

dieJahre hindurch ein (formal leicht zug3nglicher) Ausweg fiir eine Frau in einer besonde-

ren, anders Rir sie nicht 18sbaren Notsituation.

3 vgl.G. HENNING(1982)
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Exkurs

ZUR SITUATION DER KONTRAZEPTION

Alle Verhatungsmittel - bis aufdas Kondom - wur·

denkostenlos abgegeben, was in der DDR nicht als

Errungenschaft, sondern als Selbstverstbndlichkeit

gait. Das betraf ebenso die vallige Kostenfreiheit

medizinischer Untersuchung, Beratung und Ver-

sorgung im Zusammenhang mit Schwangerschaft,
Gel,urt oderAbbruch.

DIE PILLE

W hrend seit Ende der 50er, Anfang der 60erlahre
die Pille als Importpr parat (Lyndiol aus Holland)
nur einzelnen Kliniken zur Verkgung stand, ver-

besserte sich die Lage ab Mitte der 60er Jahre, de

Jenapharm Jena 1965 das erste in der DDR herge-
stellte orale Kontrazeptivum (Ovosiston, ein Kom

binationspr parat) produzierte, dem Anfang der

70erJahre weitere Pr parate folgten. Zuletzt waren

sechs verschiedene Pillensorten auf dem Markt,
daruntereine Wochen-undeine Mini-Pille. Die Pil-

le durfte nur von Gyndkologinnen und von in Be-

ratungsstellen tdtigen Antinnen verordnet wer-

den, um zu erreichen, daG die Frauen mindestens

einmal j hdich gynbkologisch untersucht wurden,
wobei gleichzeitig Blutdruck und Leberwerte we-

gen maglicher Nebenwirkungen kontrolliert wer-

den konnten.

KONDOME
Kondomewurden in der DDR(von gelegentlichen
Engp3ssen abgesehen) in ausreichender Menge in

drei Varianten durch die Firma Mondos in Erfurt

hergestellt. Siekonnten in Drogerien, beim Friseur,
am Automaten oder per Versandhandel zu niedri-

gen Preisen (zwischen 0,25 Mark und 1,65 Mark das

Stuck) erworben werden.

|NTRAUTERINPESSARE

Die intrauterinpessare wurden meist importiert,
hauptsdchlich aus der Tschechostowakei. Sp ter
wurde auch ein eigenes, das sogenannte Meduse-

Pessar, hergestellt, das aber nicht viel benutzt

wurde. IUP wurden im allgemeinen nur diann

ordiniert, wenn eine Verhutung mittels Pille nicht

m8glich war.

DIAPHRAGMEN

Diaphragmen wurden aus Ungarn geliefert, doch

mitdem Einsatz der Pille verloren sie schnell an Be-

deutung und wurden kaum noch verlangt. Spdtere
Versuche seitens der Sektion „Ehe und Familie", sie

wieder zu popularisieren, schlugen fehl. Auch die

Portiokappe wurde inder DDRnicht verwandt.

CHEMISCHE METHODEN

Als chemische Methode standen Scheidenzipfchen
der Marke NONA-GEL zur Verfagung, welche in

Drogerien erhildid, waren.

AUFKLARUNG DBER KONTRAZEPTION

Ober kontrazeptive Mittel und Methoden wurde in

der DDR nicht sehr extensiv, aber ausreichend in-

formiert. Neben den genannten Mittein betrafdas

auch die naturlichen Methoden der Familienpla-
nung. Kontroverse Meinungsbilder,wiesie z. B. der

bundesdeutsche Feminismus oder der Katholizis

musgegenuberderPille aus unterschiedlichen Posi-

tionen hereui entworfen haben, fehlten fast vdllig.
Die Informationen erfolgten rumeist sehr nach-

tern, orientiert am gesicherten medizinischen bzw.

wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Nichtmedizi-

nische Aspekte der Kontrazeption wurden relativ

selten thematisiert. Das iinderte sich erst gegen En-

de der 70er und in den 80erjahren (vgl. Kap. 3.5.;
S. 53ff). Ab 1984 wurde vom Deutschen Hygiene-
Museum eine von ARESIN und STARKE verfallte

Broschure „Empfdngnimerbutung. Aidkldrungfiirju-
gendhkhe"in groRer Auilage herausgegeben, die den

in der DDR erreichten Stand der Aufklbrung uber

Kontrazeption widerspiegelt. In dieser Broschare,
wie generell im Kontext der Aufkldrung uber

Schwangerschaftsverhutung, wurde dezidiert dar-

auf verwiesen, dall der Schwangerschaftsabbruch
keine Methode der Verhutung bzw. der Familien-

planung darstelit, sondern nureineallerletzte Mag
lichkeit der Verhinderung unerwanschter Eltern-

schaft sei.

Die Sterilisation von Mann oder Frau-inder DDR

als irreversible Kontrazeption bezeichnet - wurde

nicht propagiert und auch nur in Ausnahmefdllen

bei medizinischer Begrundung durchgekihrt.
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Insgesamt 138t sich feststellen:

Die information uber empfangnisverhotende Mit-
tel und Methoden hatte sich seit Ende der 70er

jahre durch popul3rwissenschaftliche Schriften
und Informationen in den Massenmedien erheb-
lich verbessert. An dieser Entwicklung warm Mit-

glieder der Sektion „EHE UND FAMILIE" vorrangig
beteiligt.

Al(ZEPTANZ UND ANWENDUNG

KONTRAZEPTIVER MITTEL UND METHODEN

Repr sentative Daten zum Kontrazeptionsverhal-
ten der Gesamtbev6lkerung der DDR wurden lei-

der nie erhoben. Die umfangreichsten und aussage

krdftigsten Studien wurden erst seit den 80erJahren
durch das ZENTRAUNSTITUT FOR JUGENDFORSCH
UNG (ZU) in Leipzig durchgef hrt (vgl. Kap. 3.8.;
S. 68 ff.). Die Ergebnisse dieser Studien sind aus-

Rjhrtich dokumentiert: Am Ende der DDR war

retrospektiv zu konstatieren: Akzeptanz und Nut-

zung sicherer Kontrazeptive hatten sich in den 80er

Jahren deutlich ertuht.

DIE PILLE

Die Pille war das verbreitetste Verhutungsmittel
und genoB auch den besten Ruf. Beide Geschlech-

ter (!) waren zu uber 90 % fur den Gebrauch. Man

kann davon ausgehen, dal sich unter der Gesamt-
heit der fertilen Frauen 1990 ca. 55% Pillen-Lang-
zeit-Nutzerinnen befanden. (Diese Zahl wird nicht

nur durch Befragungs-Ergebnisse, sondern auch

durch die Produktionsmengen des einzigen Pillen-

Herstellerslenapharm belegt.) Um nur ein Ergeb
nis aus den Partnerstudien (vgl. Kap. 3.8,; S. 7 Iff.)
zu nennen: Die koituserfahrenen 16- bis 18j:ihrigen
Midchen hatten 1980 zu 65% Pillenerfahrung,
1990 zu 83 %. Zum Zeitpunkt der Befragung 1990

nahmen 53 % von ihnen die Pille (86% von denen

mit regelm:iBigem Geschlechtsverkehr, sogar 15%

.
der bis dahin noch Koitusunerfahrenen).

KONDOM

Das zu Anfang der 80er Jahre noch von zwei

Dritteln derjungen und drei Vierteln der Mddchen

abgelehnte Kondom wurde 1990 von rund 80%

gutgeheitien. Die Anzahl der zumindest gelegent-
lich kondomnutzenden jungen M*nner hatte sich

in diesem Zeitraum von 32 % auf 62 % verdoppelt
(zweifellos eine Auswirkung der auch in der DDR
betriebenen bzw. durch die Medien zur Wirkung
gelangten AIDS-Aufk13rung und Safer-Sex-Kam-

pagne). Die Anzahl der Kondom-Dauer-Nutze-

rlnnen bliebzu DDR-Zeiten mitca. 12%aberrela-

tiv gering. Jungste Untersuchungen zeigen einen

deutlichen Anstiegaufca. 20%1.

ANDEREVERHOTUNGSMITTEL

Das einzige weitere Verhutungsmittel mit positiver
Tendenz in Akzeptanz und Nutzung (aufallerdings
niedrigem Niveau) war dias Intrauterinpessar. Alle
anderen Mittel und Methoden (ob die naturlichen

Methoden ·oder der Koitus interruptus) wurden

zwar von der Mehrheit irgendwann schon prakti-
ziert, galten aber nur vergleichsweise wenigen als

Mittel derWahl.

i STARK£/FRIEDRICH (1984); STARKE/Well£R(19915),WEUER (19926)

2 STARK£(19942)
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HISTORISCHE AsPEKTE

GESCHICHTE DER SEXUALP DAGOGIK

UND -ERZEHUNG IN DER DDR



Zono DIE 40ER JAHRE:
GES UNDHEITS KONTROLLE

Kriegs- und Nachkriegszeit hatten zu einem starken Anwachsen der Prostitution und zur

epidemischen Verbreitung der Geschlechtskrankheiten gefuhrt. Diesen Erscheinungen Ein-
halt zu gebieten und die „Volkskrankheit" mit den, infolge des Mangels an Antibiotika,
althergebrachten Therapien und strenger Kasern ierung der Infizierten zu bekimpfen, war

das oberste Gebot der 40er Jahre. ArztInnen forderten Aufiddrungskampagnen; Befehle

und Anordnungen der sowjetischen Besatzungsmacht bildeten die gesetzlichen Grund-

lagen. In Schriften von Venerologen4 und in zahlreichen Flugbliittern wurde aufgekliirt und

vor Promiskuitit gewarnt. Die Benutzung von Kondomen wurde empfohlen (die es in die-

sen Jahren nur „unter dem Ladentisch' gab), und es wurde zu Kontrolluntersuchungen
aufgefordert. Letzteren muBten sich alle weiblichen Personen laut Anordnung unterziehen,
wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet hatten; im Verweigerungsfall wurden die Lebensmit-

telkarten entzogen, polizeiliche Vorfuhrung und Ordnungsstrafen wurden angedroht.

In allen AbschluGklassen der allgemeinbildenden und der Berufsschulen fanden Vortriige
uber das Wesen der Geschlechtskrankheiten statt, leidvolle Schicksale wurden zur

Abschreckung vorgestellt, vor „StraGenbekanntschaften' (ein Film gleichen Namens unter-

stutzte die Aktionen) wurde gewarnt. Es wurde auf Sp tschaden hingewiesen, volkswirt-
schaftliche Belastungen wurden vielseitig erlautert

Mit der Abnahme der Erkrankungsziffern durch die Stabilisierung der Versorgung mit Anti-

biotika, die eine fast hundertprozentige Heilung erm6glichte, nach dem Verbot der Bordelle

und dem Zurilckdringen der „wilden" Prostitution fand die Sexualerziehung wieder mehr

Beachtung. So forderte der fuhrende Venerologe K. LINSER nicht mehr nur seuchenhygieni-
sche MaBnahmen und Kontrolluntersuchungen verd chtiger weiblicher und minnlicher

Personen mit hdufig wechseindem Geschlechtsverkehr, sondern nun auch

„sexualpbdagogische Unterweisung (...), die nicht isoliert dasteht, sondern sich harmonisch, die Teile durch-

flutend, dem Erziehungsprogramm einfugt". [Gleichzeitig empfiehlt er die Fruhehe:J „Sie bewahrt

am sichersten vor sexuellen Entgleisungen', lund als Bedingung fur die EheschlieBungl „brztliche Unter-
'5suchungen aufEhetauglichkeit

4 UNsER(1946); HesE (19473, b)

5 UNsER(1953),S.44f.
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202 DIE 50ER JAHRE: ANFANGE DER

0 SCHULISCHEN SEXUALPADAGOGIK

Auch in den 50er Jahren waren es vor allem Arztinnen, die das sexualpddagogische
Klima bestimmten Starke Beachtung fanden in der DDR die Schriften der LANDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT ZUR BEKAMPFUNG DER GESCHLECHTSKRANKHEITEN UND FOR GESCHLECHTS-

ERZIEHUNG NORDRHEIN-WESTFALEN. R. NEUBERT, Professor fur Sozialmedizin inlena, ver-

trat fortschrittlichere Auffassungen in seinen zahireichen Schriften: In einem Vortrag vor

PddagogInnen,JuristInnen und ArztInnen (1955) erliiuterte er Thesen zur Sexualpadagogik,
die stellvertretend Sr mehrere Whnliche Augerungen als Leitgedanken Rir die Mitte der 50er

Jahre gewertet werden kdnnen (vgl.„Exkurs", S. 25).

OJOJ17 I DI&11&1  GDO[28 IDOW 93@[PIR  BODIR[*

FAMILIENPLANUNG

-1 ver nderte Abortgesetzgebung
(IndikationsregelungaufAntrag,
Entscheidung fallten speziell
berufene Kommissionen)

4 Zunahmederillegalen Aborte

(K. H. MEHLANschi tzt 100.000

projahr)

1 auBer Kondom kein Kontrazeptiva
verfugbar

SEXUALPADAGOGIK

-# Arztlnnen bestimmen zunachst

das „sexualpadagogische Klima"

1 Bek3mpfung der Geschlechts-

krankheiten als Schwerpunkt

-* R. NEUBERT (Sozialmediziner)
formulierte wichtige Leitgedanken:
SexualpJdagogikistTeilder
Erziehungslehre, Trdgersind
Erzieherlnnen

Um die gesellschaftliche Aufklirung voranzutreiben, schrieb er mehrere Kinder- und

Jugendaufkldrungsbucher. In seinem bereits 1956 in 6. Auflage erschienenen jugendbuch-
bestseller „Die Gescblecbtediage" bezeichnet er zwar die Selbstbefriedigung als unschidliche

Frahform der Sexualitiit und als Durchgangsstadium, warnt aber zugleich vor „zu haufiger
Reizung='.

6 vgl. K NEuBERT(19559, b; 19562,b; 1957; 1964

7 vgl. R. NEuBERT(1956b, S.184)
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Bei der Homosexualitat unterscheidet er .echte", die er Rir eine „MiBbildung" halt, und

eine Form, die durch „Verfuhrung' und Mangelerlebnisse in der frilhen Kindheit

herausgebildet wird und die durch „Psychotherapie und Heilerziehung' Aussicht aufKor-

rektur hat. Seine Haltung zur Empfdngnisverhutung entspricht derTendenz der 50er Jahre,
die Aufnahmedes Geschlechtsverkehrs m6glichst hinauszuz6gern:

„Furjugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren ist die Verhutung der Schwangerschaft kein geeignetes Mittel,
die sexuellen Probleme zu 16sen, weil allen Methoden noch gewisse Unsicherheitsfaktoren anhaften und weil

Empfingnisverhutungsmittel die Ausbildung eines gesunden Verh ltnisses zur Sexualit:it beeintdchtigen
kdnnen. Empfdngnisverliatung istam Plarze in der Ehe nach dem ersten Kind."

R. NEUBERT (1957), S. 108

Nachdem 1947 in die ersten einheitlichen Lehrpldne fur die sowietische Besatzungszone in

das Fach Biologie das Thema „Fortpflanzung und ontogenetische Entwicklung des Men-
schen" nur fur die 11. Klassenstufe aufgenommen worden war und neben den biologischen
Fakten auch Fragen derJugendsexualitat und die Vorbeugung von Geschlechtskrankheiten

besprochen werden sollten, wurden die Stimmen von PraktikerInnen lauter, die mangelnde
Voraussetzungen bei den LehrerInnen beklagten. Die Angebote einzelner PsychologInnen
blieben ungeh6rt'. Erstnachdem von der Fuhrung der SED die staatlichen Organe gemahnt
wurden (Rede Ulbrichts auf dem V. Parteitag der SED 1958), „die naturliche Aufklirung'
nicht zu vemachlissigen, denn sonst .geraten die Kinder oftmals in Schwierigkeiten und

Konflikte, die ihre Entwicklung behindern", entschloB sid, das Ministerium fur Volksbil-

dung, die oben genannte Lehreinheit, die seit 1951 im 10. Schuljahr stattfand, ab 1959
in die 9. und schlieBlich ab 1965 in die 8. Klassenstufe vorzuverlagern sowie erste Informa-

tionen bereits im 5. Schullahr zu vermitteln. Damit wurde zum ersten Mal in der Schul-

geschichte Deutschlands dieser Problemkreis als obligatorischer Lehrgegenstand fiir alle
Kinder in der DDR verbindlich festgelegt

In der Mitte der 50er Jahre begannen umfangreiche Forschungsarbeiten von Psycho-
logInnen und PiidagogInnen; MedizinerInnen richteten ihre Untersuchungen ebenfalls

sexualpadagogisch aus (vgl. Kap. 3.8.; S. 70ff.).

8 HIERscH(1956),S.311 IT.,GRASSEL und HEILBOCK(1958)
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Exkurs

LEITGEDANKENZURSEXUALPADAGOGIK DER 50ERjAHRE
VON R. NEUBERT

• Sexualp dagogik ist Teil der allgemeinen Erzie-

hungslehre.

• Ihr Ziel ist, das Geschlechtsleben weder uberbe-

wertet noch vernachl3ssigt in ein gesundes,
gluckliches Leben einzufagen. Der Erziehung
zum richtigen Verhalten der Geschlechter zuein-

ander ist deshalb ein werdiger Rang einzu-

riumen. Ein Mittel hierzu ist die Koedukation.

• Tr ger der Sexualpddagogik sind die Erzieher.

Der Arzt hat mitzuwirken, wo sich das Erzie-

hungsziel nur mit seiner Hilfe venvirklichen

Ii£ Seine Hauptaufgabe liegt darin, die Lehrer

alter Schularten uber die Biologie des Kin(les-

undjugendalters zu unterrichten. Hierzu geh6rt
auch der Untemicht uber Erscheinungen der

Akzeleration und die entstandene Kluft zwi-

schen kdrperlicher und gesellschaftlicher Reik.

• Die Sexualp idagogik geht (...) von den norma-

len Verhiiltnissen aus. Die pathologischen (...)
gehuren (...) in die Wrztliche Sprechstunde.

• Die wichtigsten Erziehungsmittel sind Beispiel
und Gew6hnung. Es erscheint deshalb vordring-
lich, daR zunthst die Erwachsenen ihr Verhal-

ten zum anderen Geschlecht in Ordnung brim

gen. Das Geschlechtsleben darf nicht 13nger
zwischen Pruderie und Zagellosigkeit pendeln

• Es mussen neue Former der Jugendgemein-
schaft entwickelt werden: Wandern, Leibes-

Obungen, frahlicher Tanz, Musik, Kunst, Lite-

ratursollen ihrinhaltsein.

B wendet sid, gegen schidliche Einflusse der

Massenmedien, den „Amusierbetrieb" und ge-

gen Alkohol. IAnmerk. d. Red.D

• Die sogenannte „Au larung" uber die Fort-

pilanzung spielt in der Sexualpidagogik eine

untergeordnete Rolle. Sie ist heute noch natig,
da nicht alle Eltem und Lehrer imstande sind,
die Fragen der Kinder richtig und aufrichtig zu

beantworten. Das Ziel muli sein, daR die Kinder

zur rechten Zeit die richtigen Kennmisse ohne

besondere Betonung von ihren Eltern erwerben,
denn die Ki nder haben ein Recht aufAufrichtig-
keit in allen wichtigen Lebensfragen. Wenn die-

ser Zustand erreicht ist, das heilit, nichts mehr

dunkel ist, erabrigt sich die Aufklirung.

Vgl. R. NEUBERT(19566),S. 39 f.
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DIE 60ER UND 70ER JAHRE:

2 9 SEXUALPADAGOGISCHE

7 0 330 FORSCHUNG UND PRAXIS

Auf der ersten Rostocker Tagung zu Fragen der Geschlechtserziehung (1962) kam es zur

Zusammenschau der bis dahin stattgefundenden Aktivititen. 1964 und 1965 folgten wei-

tere sexualptdagogische Konferenzen, veranstaltet von der Universitiit Rostock unter der

Leitung von H. GRASSEL. 1968 folgte schlieGlich ein Internationales Symposium, in wei-

chem der erreichte Stand der Sexualpidagogik in der DDR dokumentiert wurde. Die von

den teilnehmenden europaischen Staaten (u. a. auch Schweden und die BRD) stark beachte-
ten Ergebnisse kennzeichnen die Leitideen der 60er und 70er Jahre'. AuBerdem geben die

in den Rinfziger.Jahren begonnenen und in den sechziger und siebzigerlahren vorgelegten
Dissertationen einen Oberblickle

In allen Verdflentlichungen wurden die Versp ungstendenzen angemahnt, die nicht nur

auf padagogisch-psychologische Aspekte der Erziehungsarbeit bezogen wurden, sondern

ebenfalls auf den zum Teil fehlenden Forschungsvorlauf in der Entwicklungsphysiologie
und -psychologie sowie aufdie unausgereifte Ethikdiskussion und die Unsicherheit in juri-
stischen Grenzfragen. Auch auf das Fehlen umfassender, reprisentativer experimentell-
praktischer Unterrichtsversuche wurde hingewiesen. Die meisten derartigen Vorhaben
scheiterten an den PrQderie- und Toleranzgrenzen des Ministeriums fur Volksbildung und

seiner Bezirks- und Kreisschutrate; aber auch die anderen Ministerien verweigerten die Auf-
nahme sexualwissenschaftlicher Themen in die Forschungspline und bezeichneten derar-

tige Aktivit ten als „Hobbyforschung". Erst nach der Ver6ffentlichung desjugendkommuni-
que's des ZK der SED (1963) wurden die aufgerichteten Schranken teilweise, je nach dem
Einverst ndnis der territorialen Fuhrungskrdfte, uberwunden. Im oben genannten Jugend-
kommuniqu6 heit tes u. a.:

„Echte Liebe geh6rt zurjugend, wie die Jugend zum Sozialismus geh8rt (...). Ungldcklkhe Liebe kann die

Entwicklung eines jungen Menschen lange Zeit idhmen, gluckliche Liebe beflugelt ihn.' [Es wird nachdruck-

lich dariuf hingewiesen, datil „Verbote, Pru derie, Heimlichtuerei und Bestrafungen' [nicht der Konfikt·

losung dienen.] Jede echte Liebe zweier Junger Menschen verdient ehrliche Anerkennung. Wir wollen

echte, tiefe, saubere, menschliche Beziehungen und keine kldsterliche Moral.'

9 WissenschaftlicheZeitschrift derUniversitit Rostock (1966,1967, 1969,1975)

10 BOARMANN(1962); SFNDE.(1963), GRASSEL(1964); KIRScH(1964); BORRMANN(1965), BROCKNER(1966),

BirriGHOTER und SCHMOu ACK (1967); BACH (1969); SCi{ILE (1969); S£NDE 0970); RADIBECK (1972);

WEINERT(1976); GmGER(1977); ENCELMANNO979); Bm(1981), BOSINSKi (1986)
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„FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT SEXUALPADAGOGIK"

Im Januar 1966 wurde beim Wissenschaftlichen Rat des Ministeriums Air Volksbildung die

„Forschungsgemeinschaft Sexualpidagogik" gegrundet, der neben Schulpraktikerlnnen
und praktisch tiitigen Arztlnnen verschiedener Fachrichtungen WissenschaftlerInnen der

Bereiche Pidagogik, Psychologie, Medizin, Philosophie-Ethik und Jurisprudenz ange-
h8rten.

2 [Y [%0 10  1 03&Omm: GOIF  @@1   [!DGWID F@[*IP JatoODE

FAMILIENPLANUNG

-* 1963Grundungder
AG „Eheund Familie"

-0 1965 Verabschiedungdes
Familiengesetzbuches mit

Erweiterungderlndikations-
regelung

-# Aufbaueines Netzes von Ehe-

und Sexualberatungsstellen
(ESB) inallen Kreisen

0 ersteshormonelles Kontra-

zeptivum

-# 1972 Gesetz uberdie Unter-

brechungder Schwangerschaft
(Fristenregelung und kostentose

Abgabevon Kontrazeptiva fur
die Frauen)

-* 2/3 alter Frauen benutzen Kon-

trazeptiva (mehrats 50% nutzen

die„Pille'9

4 zunehmende Differenzierung
der Beratungsanliegen beiden
ESB

SEXUALPADAGOGIK

0 erste sexualpadagogische
Konferenzen (H. GRASSEL,
Uni Rostock)

-1 1966Grundungder
„Forschungsgemeinschaft
Sexualpadagogik" beim
Wissenschaftlichen Ratdes
Volksbild ungsministeriums

-* Forschungsarbeiten zu den
Themen Sexualentwicklung,
Sexualverhalten und Sexual-

erziehungverschiedener
sozialer Gruppen

0 Zielesexualpadagogischer
Aktivitaten: „Vorbereitung
auf liebe, Sexualitat, Partner-

schaft, Eheund Familie"

-# Konzeption schulischerSexual-

p3dagogik„Hohenm6lsener
Modell" (K. R. BACH)

1 01
i /<
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ZIELE DER „FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT SEXUALPX DAGOGIK"

• Koordinierung und Beratung von bis dahin nur verstreut durchgefuhrten
Forschungsarbeiten

• Einflutinahme aufdie Gestaltung der Lehrpldne

• Einflu£nahme aufdie Gestaltung der Studienprogramme der Lehrerinnen- und

Erzieherlnnenausbildung

• Anregungen furdie Aufnahme sexualpadagogischer Lehrveranstaltungen in die

medizinische, juristische, kultur- und staatswissenschaftliche Ausbildung aller Ebenen

• DurchAihrung und Unterstutzung von Weiterbildungsveranstaltungen Air

Pidagoginnen aller Ebenen und Praktikerinnen aller Disziplinen

• Erarbeitung von Unterrichtsmitteln

• Herausgabe von Literatur fur P dagoginnen, Eltern, Kinder und Jugendliche

Mit der Grandung der Forschungsgemeinschaft begann eine neue Etappe in der Entwick-

lung der Sexualpidagogik in der DDR. Es wurden Impulse fur die Erforschung einer Viel-
zahl von Gmppen und Bereichen gegeben, die in Dissertationen, Diplom- und AbschluB-

arbeiten ihren Niederschlag fanden. Themen waren zum Beispiel:

• Seiualentwicklung

• Sexualverhalten und Sexuaterziehung bei Berufs- und Fachschulerinnen,
Hochschulstudentinnen, InternatsschulerInnen, Schwererziehbaren, sexuell

miEbrauchten Kinder, kdrperlich und geistig Behinderten, HilfsschiilerInnen,
Blinden, Vorschulkindern

• Scheidungsursachen

• Menarcheerleben

• Akzelerationserscheinungen

• Erlebendes ersten Koitus

• sexuelle Stimulation durch Medien
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• sexuelle Beeinflussung wdhrend des polytechnischen Unterrichts und der

Berufsausbildung

• Einstellungen von SchQIerinnen zu sexuellen Witzen

• sittliche Probleme im LehrerInnen-Schi lerinnen-Verhilmis

• strafrechtliche Gesichtspunkte in LehrerInnen-SchOlerInnen-Beziehungen

• didaktisch-methodische Fragestellungen

• auBerunterrichtliche Sexualerziehung

/1
• Arbeit in den Kinder- undJugendorganisationen

Den meisten Arbeiten lagen die Leitideen der „Vorbereitung auf Liebe, Sexualitit, Partner-

schaft, Ehe und Familie" zugrunde. Mit den Ergebnissen der Rostocker Tagung von 1962

sollte der Umfang derAllgemeinbildung aufsexuologischem Gebiet abgesteckt werden. Die

.FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT SEXUALPADAGOGIK" hatte den von BACH erarbeiteten Vor-

schlag an das Ministerium Er Volksbildung (MfV) weitergeleitet und zugleich Sonder-

drucke des ausfuhrlichen Programms anliBlich der Rostocker Fortbildungstage der SEKTION

„EHE UND FAMILIE' an die TeilnehmerInnen verteilt. In einer Beratung mit den Bezirks-

schulritlnnen wurde dieses Programm akzeptiert, Programmsonderdrucke erhielten die

KreisschulriitInnen. Eine offiziell gedruckte „Empfehlung" in den „Verfugungen und Mit-

teilungen des MfV" erschien ledoch nicht. Dieses Programm fand in der DDR als „Hohen-
m61*ener Modell" Verbreitung; spiterging es als das „DDR-Modell schulischer Sexual·

pidagogik" in die internationale Diskussion ein.

SCHULISCHE SEXUALPADAGOGIK

Sexualerziehung war nicht als Gegenstand eines einzelnen Faches vorgesehen, sondern es

war als ficherubergreifendes Unterrichtsprinzip konzipiert, um die Vielfalt der Aspekte
menschlicher Sexualitit und Lebensweisen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Dar-

stellungsweisen verschiedener Fachlehrerinnen besprechen zu k6nnen. Detaillierte Ober-
sichten uber geeignete Themen des Lehrplans in geeigneten Fichern wurden publiziert. Die

Biologielastigkeit wurde iedoch nicht iibeiwunden, weil in vielen Schulen die Biologielehre-
rInnen die Haupt-, mitunter sogar die alkinigen TrigerInnen der Sexualerziehung waren.

11 Distnitionen: vON AppEN (1975), RUNCE(1975), WEINERT (1975); KADEMMN (1984) EWALD (1985); PE,N (1990); WAI:nIER (1990);

Diplom:rbeiten: JORDAN(1971), MAcur(1971); MA, und SCHM,Dr(1971); GROSH(!975);

MARQUARDr (1977)·, BOSINSKI (1978); HASAN (1978); I.ADENDORF( 978)·, Put.KENAT und GROSS (1978);

KROGER und wtNrER (1979); SCHARWACH,ER (1983)

FORSCHUNG UND PRAXES DER SEXUALAUFKLARUNG UNO FAMll,ENPLANUNG, BAND2 29



Exkurs

ERGEBNISSE DER ROSTOCKERTAGUNG VON 1962

• Sexualerziehung ist vor allem Vorbereitung
auf die Lebenswirklichkeit, d. h. Befihigung der

einzelnen, ihre eigene Sexualit t zu akzeptieren
und durch Beziehungen zum anderen Geschlecht
eine sinnvolle und gluckhafte Steigerung ihres Da-

seins zu finden. Dazu geh6rt die Entwicklung von

Verhaltens- und Erlebensweisen sowie von Uber-

zeugungen und pers5nlichen Einstellungen, die

den Normen der sozialistischen Moral entspre-
chen. In Paarbeziehungen sollen Warde, Gleich-

wertigkeit, Gleichberechtigung, Gleichverpilich-
tung, Verantwortung fureinander, Vertrauen,
Ehrlichkeit, Taktgefuht und Selbstbehemchung
die Basis des Miteinander sein. Ober alternative

Partnerschaften wurde noch nicht in der Offent-
lichkeit diskutiert-obwohi Forschungsarbeiten be-

gonnen hatten, z. B. J. GYSI  und A. PINTHER  -

es sei denn in der Auseinandersazung mit

„burgerlichen Verfallserscheinungen, westlicher

Dekadenz; mit „Auswochsen der sogenannten se-

xuellen Revolution' .

• Sexuaterziehung hat weiterhin die Vorberei-

tung auf Ehe und Familie (als gesellschaftliche
Aufgabe) zu erfiillen. Vorehelicher Geschlechts-
verkehr ist zu akzeptieren, wenn diejugendlkhen
sittlich reifdazu sind (wobei dieser Status relativ zu

sehen ist, ebenso wie die von einigen Autorinnen

geforderte erreichte soziale Reife); es wird zwischen

vorehelichem und vorzeitigem Geschlechtsverkehr

unterschieden, wobei letzterer durch Erziehung
mdglichst vermieden werden soil, da er Risikofak-

toren fur die gesundheitliche und psychische Ent-

wicklung in sich birgt (der Zwischenruffines Kon

ferenzteilnehmers „Rauchen und Alkoholsind viel

schidlicher" wurde belacht und niedergestimmt).

• Das Jugendalter ist keine „Gefdhrdungs-
phase" an sich. Erh6hte Antkiligkeiten gegenuber
unenvunschten und sch:idlichen Erscheinungen
sind zumeist Ausdruck unzureichender Allgemein-
erziehung, unterbliebener Sexualerziehung, un-

gunstiger Familienverh ltnisse und Einflusse dop-
pelter Moral, wie sie als Rudimente des bargerli-
chen ideologischen Oberbaus nachwirken oder als

„Idole des western way of life aus der kapitalisti·
schen Konsumterror-Gesellschaft in die DDR

heruberschwappten: Die von einigen Mediziner-

Innen geschilderten FAlle durften nicht verallge·
meinert werden, durften nicht zu einer„Abschrek·
kungspadagogik" fuhren, muilten aber sinnvoll in

die Primdrpdvention einbezogen werden (z. B.
STDs und Abniptiones, Alkohol- und Nikotinab-

usus, Drogen- und MedikamentenmiBbrauch).

• Sexuaterziehung muG die Ausrustung der Kin
der undjugendlichen (und Erwachsenen) mit dem

,Wissen um die eigene Geschlechtlichkeit und die

Eigenarten des anderen Geschlechts und schlieB-

lich auch um die speziellen Probleme der

Geschlechtsbeziehungen und der Dynamik des
Ehe- und Familienlebens umfassen, so daG die

Mdglichkeit des Lusterlebens dieser Beziehungen
gewjhrieistet ist (H. GRASSEL).

Die vorwiegend zukunftsorientierte Zielangabeder
Rostocker Konferenz war ein Zugestdndnis an die

von der Partei- und Staatsfuhrung eingefuhrte For

mullerung, wonach Sexualerziehung vor allem

.Vorbereitung auf Liebe, Ehe und Familie' zum

Ziel haben sollte. Aus der Auflistung der Themen
bereiche ist zu ersehen, daG Wissensvermittlung
und Problemerdrterungen nicht dieser Enge unter-

lagen. Zweifellos stand aber die „Vorbereitung auf

Kunftiges' im Vordergrund pddagogischen Tuns

und nicht die Auseinandersetzung mit Liebe, Se-

xualitat und Partnerschaft im Kindes- undjugend
alter. Ober folgende Komplexe wurde interdiszi-

plinir Konsens erzielt':

1. Anatomie, Physiologie,
Hygiene der Geschlechtsorgane

2. Befruchtung und Embryonalentwicklung

3. Schwangerschaft und Geburt

4. Das Neugeborene und seine Pflege
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5. Die somatische und psychische Entwicklung
des Menschen

6. MiBbildungen, Anomalien, Schwanger-
schaftsabbruch

7. Sexuell ubertragbare Krankheiten und

deren Vorbeugung, Sexualsturungen,
Krebsvorsorgeuntersuchungen

8. Familienplanung und Empfingnisverhi tung

9. Abartigkeiten, Sexualverbrechen,
Kinder-undjugendschutz

10. Kameradschaft - Freundschaft - Liebe,
Hetero- und Homosexuali t

1 vgl. Gysi(1984)

2 vgl. PIRHER(1988)

11. Partnerschaftsprobleme, Konfliktlasungs-
strategien

12. Grundsitze Rirsozialistische Familien-

beziehungen (Partnerschaften)

13. Grundlagen der Kindererziehung
inder Familie

14. Probleme bei der Venvirklichung der

Gleichberechtigung der Geschlechter,
der Lebensweisen und sexuellen

Orientierungen

15. Burgerliche und uberholte Auffassungen
von Sexualitdt, Ehe und Familie

3 11.PlenumdesZKder SED(1965)

4 BAcH (1967), GRASSEL und BACH (1979)

Neben dem Unterricht wurden ergdnzende aullerunterrichtliche Mdglichkeiten im Hort

und in Arbeitsgemeinschaften angeboten. In einem vorgeschlagenen Arbeitsgemeinschafts-
programm wurden neben Er6rterungsthemen vor allem zahlreiche praktische Aspekte
partnerschaftlichen Lebens ausgewiesen (Freizeitgestaltung, Camping, Kochen, Backen,
Handarbeiten, Heimwerken, Sduglingspflege u. a,), Fur Berufsschuten gab es Vorschlige zu

„Eheschulen"12.

Wichtigwar die Zusammenarbeit mit den Eltern. In jedem Schuljahrwurde sowohl Oberdie

Erziehungsschwerpunkte der Klassenstufe gesprochen als auch Ober die Sexualerziehung. In

einigen Stufen waren ausf hrliche Elternseminare vorgesehen. Extrem kontrire Einstellun-

gen von Eltern sind in der Literatur nicht zu finden, Mit den Kirchen war ein allgemeiner
Konsens erzielt worden. Filr die oben genannten Elternseminare lag ein zentraler Katalog
mit Empfehlungen vor (weiter zur Elternarbeit im .Exkurs", S. 35).

In der LehrerInnenausbildung gab es kein Fach .Sexualpidagogik' (bei den Medizine-

rInnen fehke analog das Fach „SexualmedizinD, aber in einzelnen Lehrgebieten waren

Hinweise und Anknilpfungspunkte vorhanden, die je nach dem persdnlichen Engagement
der DozentInnen aufgegriffen oder weggelassen wurden. Lediglich imobligatorischen Lehr-

12 BACH (1972,19812)

L,
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gebiet „Gesundheitserziehung" gab es die verbindliche Forderung, die Studierenden mit

„Sexualerziehung und Erziehung zur Sexualhygiene" vertraut zu machen. In der Ausbil-

dung der BiologielehrerInnen waren 12 Stunden der menschlichen Sexualitat gewidmet,
auBerdem bestand die M6glichkeit, in Didaktik/Methodik und Obungen die Thematik

tieferzu durchdringen.

Die Lehrerlnnen fur die unteren Klassen und die PionierleiterInnen studierten nicht an

Hochschulen, sondern an Instituten fur Lehrerinnenbildung. In ihrem Lehrprogramm
„Ent vickbingsphysiologie und Gesundbeitse,ziebung" wurde aufdie „Altersspezifik und Beson-
derheiten der kindlichen Geschlechtsorgane' eingegangen und gefordert, „psychohygie-
nische Erkenntnisse und Entwicklung sozialistischer zwischenmenschlicher Beziehungen"
auch unter den „Aspekten der Geschlechtserziehung zu behandeln'. Wie bei den Oberstu-

fenlehrerInnen waren Anknlipfungspunkte ebenfalls in den Fachgebieten Padagogik und

Psychologie vorhanden.

VORSCHULISCHE SEXUALPADAGOGIK

Deutlich ausgewiesen wurde die Sexualerziehung im Lehrprogramm fur die Kindergiirtne-
rinnen. Neben der „psychischen Entwicklung des Kindes und Jugendlichen" im Lehrbe-

reich Psychologie sollten in Gesundheitserziehung„Inhalte und Methoden der Sexualerzie-

hung im Vorschulalter" und in Pddagogik „Ziele und Aufgaben der sexuellen Bildung und

Erziehung im Kindergarten" behandelt werden. Ein Lehrbuch
, Gesundheitserziebung' stand

zurVerBgung

SEXUALPADAGOGIK IN DER UNIVERSITAREN AuSBILDUNG

UND IN DER  EITERBILDUNG

Im Fachgebiet Familienerziehung waren in allen Ausbildungsformen Hinweise fur die

Zusammenarbeit zwischen Familien und Bildungseinrichtungen in der Sexualmiehung
enthalten. Obwohl in den 80erJahren neu profilierte Studienpldne eingefuhrt wurden, gab
es noch immer keinen eigenstindigen Wissenschafts- und Lehrbereich Sexualpidagogik,
und die Inhalte der anderen Fachgebiete wurden nicht erweitert. Weiterbildungsveranstal-
tungen fur praktisch titige Pddagoginnen aller Stufen wurden in den 60erjahren von Mit-

gliedern der Forschungsgemeinschaft im Rahmen von Hochschulwochen und Mehrtages-
veranstaltungen in den Bezirken durchgefuhrt Im zentralen Weiterbildungsprogramm von

1973 waren „Spezialkurse Sexualerziehung" vorgesehen, im Programm von 1977 wurden sie
wieder gestrichen. Diesbezeigliche kritische Vorschldge an das MfV verhallten ungeh6rt :
A\lerdings wurden 'in die *Metbodiscben Handreicbungen zum Rabmenplanfur die pitdagogiscbe
Propaganda"Literaturhinweise fur das Selbststudium aufgenommen (1970,1973).

13 BAcH(19811, 
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Inzahireichen Dokumenten, Beschlussen und Gesetzen wurde Sexualerziehung als integra-
tiver Bestandteil der Gesamterziehung gefordert, allerdings eingeengt aufdie „Vorbereitung
aufLiebe, Ehe und Fam il ie" w. Obwoh) es keine spezielle „Sexualerziehungsanweisung' sei-
tens des MfV gab und ein leder nach dem Grundsatz verfahren durfte „was nicht ausdruck-
lich verboten ist, das ist erlaubt", vertraten fortschrittliche PidagogInnen und sie unterstut-
zende MedizinerInnen und SozialwissenschaftlerInnen Grundsitze emanzipatorischer
Sexualpadagogik Zahlreiche LehrerInnen wandten sie in der Praxis an. Allerdings konnten
sic ihre Zielsetzungen nur im Rahmen des ihnen von den Schulleitungen gewihrten Frei-

raumes verwirklichen, so daR die Schulwirklictikeit ein gefichertes Bild zwischen .Leucht-
turmen' und .Dunkelheit" ergab.

P kn
601

DIE 80ER JAHRE:
ERWEITERUNG DER ZIELE

E- IN DER SEXUALERZIEHUNG

Die 80er Jahre waren durch die Verkundung des Eintritts der DDR in die qualitativ neue

Phase des .entwickelten Sozialismus" gekennzeichnet. Mit dieser programmatischen Aus-

sage 16ste die Parteifuhrung zahlreiche Diskussionen aus, die auch  ir die Ldsung offener

Probleme der Pidagogik genutzt werden konnten. So erhielt die multidisziplindr gefihrte
Persdnlichkeitsforschung Anregungen: Belege fur die Auffassung des Menschen als bio-

psycho-soziale Einheit erschienen in neuem Licht, die 6. Feuerbachthese von Marx, nach
der der Mensch vor allem „das Ensemble seiner gesellschaftlichen Verhaltnisse" sei, durfte
relativiert werden.

In diesem Gesamtzusammenhang wurde die Enveiterung der Ziele in der Sexualerziehung
akzeptiert, d. h. nicht nur Vorbereitung auf das Leben als Erwachsene zu sein, sondern

gegenwdrtige Begleitung der Heranwachsenden, die als Geschlechtswesen auch Sexualitit
und Liebe in allen Entwicklungsphasen erleben. BORRMANN schlug vor, Sexualerziehung als

Erziehung zu „Geschlechtspartnerschafts- und Familientuchtigkeit" zu betreiben. Verstirkt
wurde auf„sexuelle Gesundheit" orientiert, die Bedeutung erfullter Sexualitit fur die Ge-

sunderhaltung der .Hauptproduktivkraft Mensch" betont. Das NATIONALE KOMITEE FOR

GESUNDHEITSERZIEHUNG in der DDR gri ndete 1987 eine ARBEITSGRUPPE „SEXUALVERHAL-
TEN UND SEXUALERZIEHUNG", deren Ziel die Auswertung vorhandener sexuologischer
Forschungsergebnisse uber alle Altersstufen und besondere Gruppen der Bevdlkerung war,

aus denen Empfehlungen an die verschiedenen Ministerien sowie Handreichungen fur

PraktikerInnen und popu)Wrwissenschaftliche Aufsitze erwuchsen.

14 BAcH (1979)
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Das Ministerium fur Hoch- und Fachschulwesen berief 1988 cine „KOMMISSION SExuoto-

GIE" als Beratungsorgan, in welchem Empfehlungen fur Studienpliine fur verschiedene
Fakult en enrbeitet wurden, z. B. Sexualmedizin und Sexualpddagogik. An der Humboldt-

Universitdt zu Berlin wurde im gleichen Jahr eine iNTERDISZIPLINARE ARBEITSGRUPPE

lJO[![7 IlOR)[*Ill  [l,Il€CE: IDO[3 (2@10  £CJIB 

FAMILIENPLANUNG

-0 Stabilisierung der Anzahlder

Schwangerschaftsabbruche

4 zunehmende Speziatisierung
in Betreuungund Beratung
(z.B. bei Kinderlosigkeitund
einermDglichen kunstlichen

Befruchtung, bei Partner-

schafts-und Sexualst6rungen,
beisexuellen Deviationen)

-* Sexualpadagogikals Praven-

tionungewollter Schwanger-
schaften

SEXUALPRDAGOGIK

0 Beeinflussung der Sexual-

padagogikdurch Konzeption
„bio·psycho-soziale Einheit
Mensch"

4 Erweiterung der Zielevon

Sexualpddagogik (selbstbe·
stimmte Sexualitdt, Sexual-
wesen Mensch, sexuelle

Gesundheit)

-+ rigide Haltungdes MfVzur

Verbesserung derschutischen

Sexualp dagogikunvertindert

„HOMOSEXUAUTAT" gebildet, die sowoh! wissenschaftstheoretische Leistungen erbrachte,
als auch Er die Emanzipation der schwulen und ·lesbischen MitburgerInnen eintrat und

versuchte, burokratische und ideologische Behinderungen zu uberwinden. DIE SEKTIONEN

„ANDROLOGIE' DER GESELLSCHAFr FOR DERMATOLOGIE UND *EHE UND FAMILIE' DER

GESELLSCHAFTFOR SOZIALHYGIENE fuhrten 1985, 1988 und 1989 gemeinsame Arbeitstagun-
gen zu „Psychosozialen Aspekten der Homosexualitiit' durch, in denen neben Wissen-.
schaftlerInnen auch die Mitglieder homosexueller Arbeitskreise und Clubs das Wort ergrif-
fen. Die Tagungsmaterialien konnten publiziert werdents. Das internationale Echo war sehr

positiv, wurde doch in der DDR als erstem sozialistischen Land diese Problematik mit staat-

licher Duldung offengelegt. Allerdings tat sich die „offizielle Padagogik' noch schwer, dieses
bis dahin stark tabuisierte Thema aufzugreifen. In der Vorbereitungsphase der neuen Lehr-

pline wurde von einzelnen AutorInnen die Aufnahme in den Biologiestoff des

8. Schutjahres gefordert. Der erste umfassendere Beitrag wurde aber erst 1985 in einer

pddagogischen Fachzeitschrift veraffentlicht 6.

15 Psychosozi,le A:pekte der Homosexualitit (1986,1989,1990)

16 BAcH(1984),S. 486ff.
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Exkurs

ARBEIT MIT ELTERN

Der Erziehungsauftrag der Schute in der DDR war

sehr weitreichend und, insbesondere im Bereich
der politischen und weltanschaulichen Bildung,
zteifellos doktrin3r. Vetorechte der Eltern in bezug
aufLehrinhalte waren nicht vorgesehen. Aber, wie

vorher schon erwbhnt, sind elterlkhe Proteste ge-
genuber in weitesten Sinne sexuellen Theme

auch kaum vorgekommen. STUMPE und WELLER,
die selbst eine Vielzahl von Elternabenden durch-

fahrten, kannen das aus ihrer praktischen Erfah-

rung nur bestatigen. Was nicht heiBen soil, daG El-

tem in der DDR alles kritillos hinnahmen; gegen
die Einmhrung einer speziellen vormilittrischen

Ausbildung, z. B. der sogenannten Wehrkunde,
entHammte in den 80erjahren heftiger Protest. Der

Kontakt zwischen Schule und Eltern sollte eng

gestaltet werden, was vor allem aber Elternaltivs

und ElternbeirBte (gew3hite Elternsprecherinnen)
realisiert wurde. In diesen Gremien wurden u.a.

auch spezielle Themen Rir Elternibende vorge-

schlagen. DieThemen Sexualit t und Partnerschaft
kamen entweder als ein Erziehungsschwerpunkt
der Klassebstufe auf die Tagesordnung oder auf-

grund „besonderer Vorkommnisse: Die Eltern

konnten Referentinnen aus Angebotskatalogen,
z. B. der URANIA, anfordern. In einigen Stadten
existierten auch sogenannte Eltemakademien. Die

sexualpadagogische Arbeit mit Eltern war in der

DDR sehr eng an die Schule angekoppelt

In den 60er und 70erjahren erschienen einige we-

nige sexualerzieherische Ratgeber fijr Eltern: 1968

„Sagst du a deine,n Kind2" von GRASSEL, ab 1974 in

mehreren Auilagen „E/tem als Sexuale,zieber" von

BORRMANN und SCHILLE. Hinzu kamen Beitrage in

verschiedenen Zeitschriften wie „E/tem/mis und

Sdiule"(dort eine ganze Serie zur Sexualerziehung
in Schule und Familie), in de „Ge,un bei!"undan-

deren Publikationen.

Auch das Deutsche Hygiene-Museum editierte

kleine Broschuren flr Eltern und Erzieherinnen zu

sextellen Fragen. SchlieBlich soil, stellvertretend

1 WEuER(1988)

fur andere Ratgeberbucher, Enzyklopidien usw.,

das seit 1978 in jihrlichen Auflagen und 1988 in

valliger Oberarbeitung erschienene Buch „Unsere
Ele" eiwihnt werden, das einen breiten Abschnitt

zur Familienerziehung enthieit, u.a. zu den The-

men .SexualerzE£3Ming- Yuannundmi'e f"'. Insgesamt
blieb das sexualp3dagogische Medienangebot Slr

Eltern ledoch bescheiden.
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Exkurs

SEXUALPADAGOGIK IM KONTEXT MEDIZINISCHER,

JURISTISCHER, ETHISCHER UND POLITISCHER ENTWICKLUNGEN

In den 60er und 70erjahren gingen die Initiativen

in die Verantwortung der INidagoginnen uber,
hauptsdchlich von Psychologinnen unterstutzt.

Die Aufgaben, die sich die Forschungsgemein-
schaft gestellt hatte, unterstatzten aber auch Medi-

zinerinnen. In mehreren Arbeiten haben BROCK-

NER und DONATH (Kindedrzte), MEHLAN,
N EUBERT, PAUL, REIS, STUMPE (Sozialmed,ziner),
ARESIN (Psychiater), AHRENDT, ROTHE (Gynakolo-
gen), GUNTHER, SCHOLZ (Dermatologe, Androlo-

ge) u. a. ihre Berufskolleginnen aufgefordert, spezi-
fische Beitr ge zu leisten, sich vorwiegend in

die Aus- und Weiterbildung einzubringen und in

Eltemseminaren gemeinsam mit den Lehrerinnen

aufkldrend und uber*eugend zu wirken.

Die Notwendigkeit einer noch engeren Zusam-

menarbeit war nach dem Gesetz uber den Schwan-

gerschaftsabbruch (1972) und der unentgeltlichen
Abgabe von Kontrazeptiva an Mddchen und Frau-

en besonders gegeben. Das gleiche gait at)er auch

fir die Durchsetzung von Gesundheitsinatinah-

men (impfschutz, Krebsvorsorgeuntersuchungen,
Alkohol- und Nikotinmilibrauch, Freizeitsport
u. a.). Es gab kaum Arztekongresse und Fortbil

dungstage, auf denen kein sexualpiidagogisches
Thema im Progrimm stand. Starke Unterstutzung
erhielten die P dagoginnen durch die „Rostocker
Fortbildungstage" der Sektion „EHE UND FAMILIE'

und deren Arbeitsgemeinschaft „MEI)IziNISCHE
UND PADAGOGISCHE PROBLEME DER SEXUAUTAT'

sowie die zahlreichen Ehe; Familien- und Sexual-

beratungsstellen der Gesundheitsamter.

Zur Vorbereitung der Reform des Strafgesetzbu-
ches(1968)warbeim Generalstaatsanwalt u. a. auch

eine Arbeitsgruppe „GEWAII- UND SEXUALKIUMI-

NALITA  gebildet worden, der neben Juristinnen,
Kriminologinnen und Psychologlnnen auch ein

Vertreter der Forschungsgemeinschaft Sexualpid-
agogik angeh6rte. Es wurden effektivere MaGnali-

men zur Vorbeugung des sexuellen Milibrauchs

won Kindern undjugendlichen beraten (DDR-Ter-
minus: „Schutzerziehung"). SENDE  untersuchte in

seiner Habilitationsschrift Bedingungsgefuge
sexueller Verfehlungen von Kinder und Jugend-
lichen.

HOMOSEXUALITAT

Leider galt zu diesem Zeitpunkt die „Verfuhrungs-
hypothese" noch immerals unbestrittene Tatsache.

Darum konnte zwar der § 175 StGB gestrichen
werden, zugleich aber wurde der §151 eingefhrt,
der homosexuelle Handlungen Volli hriger mit

Jugendlichen unter 18 Jahren weiter unter Strak

stellte. Das Thema Homosexualitat fand in den

sexualp dagogischen Konzeptionen noch nichtdie

ihm zukommende Bedeutung. In Publikationen

aus der zweiten Halfte der 70erlahre ist noch die

Empfehlung zu fin,len, „erworbene Homosexua-

litat' durch Psychotherapie zu [berwinden. In

mehreren populdrwissenschaftlkhen Zeitschriften-

beitrage„ wurde fur die Toleranz homosexueller

Lebensweisen eingetreten, abererst in den 80erJah-
ren wurden Akzeptanz und Emanzipation gefor-
den. Noch 1979 durfte in das Buch „Kinder- und

.bigendsexmdita 14 kein Kapitel zu diesem Thema

aufgenommen werden, Homosexualitat wurde

noch als „deviate Neigung' eingeordnet. Spiterer-
schienen der Aufiddrungsfilm „Die andere Liebe"

(1988) und der Spielfilm „Coming out" (1989), die

ebenso wie das Buch von R. WERNE!2 die Auf

kldrungsarbeit unterstutzten und massenwirksem

wurden.

MASTURBATION

Zur Masturbation hatten sich inzwischen die Mei-

nungen ebenfalls gedndert, sie sollte als jugend-
gemblies Verhalten akzeptiert werden. Allerdings
warnten einige noch immer vor psychischen Schd-

den, wenn sichJugendliche nicht davon 16sen kdn-

nen, und selbst ansonsten durchaus fortschrittliche

Wissenschaftlerinnen empfahlen den Eltern in

ihrem Buch, einen Nervenarzt zu konsultieren,
„wenn die Heranwacbsenden mehrmals  glich
masturbieren'4. Derartige unerwartete Autierin-

gen von Autoritdten trugen bel Lehrerlnnen und
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Eltern zur Verunsicherungbei, so dali nichtwenige
der Auseinandersetzung mit diesen Fragen aus dem

Wege gingen, lieber nichts taten, als etwas Falsches

zu riskieren.

EINSEITIGE AUSRICHTUNG DER SEXUAL-

PKDAGOGIK AUF POLITISCHE ERZIEHUNG
Ende der 70er Jahre konrten wesentliche Fort-

schritte konstatiert werden. Aber der erwartete

Schub, der durch die mit weiten Kreisen der

Bevalkering diskutierten neuen Gesetze (Schwan-
gerschaftsabbruch, Jugendgesetz), Parteibeschlusse

sowie die zahlreichen Willensbekundungen gesell-
schaftlicher Organisationen (FDJ, DFD, FDGB)
erhofft wurde, blieb aus, obwohl sowohl die wis-

senschaftlich-theoretischen Grundlagen als auch

die praktisch erprobten Modelle Alrdieschulische,
familiare und auGerunterrichtliche Sexualerzie-

hung geschaffen worden waren. Die Ursachen la-

gen in dereinseitigen Ausrichtung aufpolitische Er-

ziehung und die damit verbundene Behinderung
sch6pferischer Initiativen auf anderen Gebieten

durch das Ministerium AirVolksbildung und in der

nicht ausreichenden Durchsetzungskraft der Aka-

demie der Piidagogischen Wissenschaften. Auch

der zur damaligen Zeit unterbundene Erfahrungs-
austausch mit Wissenschaftlerinnen und Praktike-

rinnen der BRD, dias Verbot der Einfuhr von Fach-

literatur aus westlichen Undern und die erschwerte

Ausleihe sexualwissenschaftlicher Litentur in den

Bibliotheken behinderten die Arbeit. Dazu kam

die zum Teil restriktive, autorit3re, obrigkeitshdrige
und burokratische Haltung nicht weniger Schut-

funktion rlnnen in den Bezirken und Kreisen so-

wie mancher Schuldirektorinnen, die Lehrplan
fetischismus betrieben, die Lehrerinnen gingelten,
nicht auf aktuelles Geschehen zu reagieren ver-

mochten und damit die Kreativitbt der Praktikerin

nen hemmten.

Ohne die erforderliche Ruckendeckung durch die

Schuladministration wurde die Sexualerziehung
in der Praxis vielfach auf Einzelk mpfertum redu-

ziert. Erfolge gab es dort, wo das gesamte Padago-

1 vgl. SEND£(1970)

2 hg. von BACH und GRASSEL

ginnenkollektiv ubereinstimmend handeke und

damitauch der„heimliche Lehrplan"bewuliterzie-
hungseffektiv genutzt wurde. Es bestand eine rela-

tiv hohe Konstanz des tuBeren Bezugssystems Er

die Schulerlnnen. Befragungen unterjugendlichen
ergaben, daE unterden Hauptinformationsquellen
die Lehrerinnen nur aufden vierten Rang kamen,
wihrend Mutter, Freundinnen und Medien vor

ihnen rangierten.
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In der NATIONALEN KONFERENZ FOR GESUNDHEITSER.ZIEHUNG JUGEND UND GESUNDHEIT"

(Mirz 1988) wurden in der AG „Beeinflussung des Sexualverhaltens" die sexualpidago-
gischen Lcitideen der 80crjahre reflektiert. STARKE faGte die Ergebnisse zusammen:

1. Sexualerziehung, Sexualberatung und Sexualtherapie werden als komplexe Aufgabe verstanden, die dias

Zusammenwirken vieler erfordert: des Elternhauses, der Schuk, des Jugendverbandes, der Berufsbildung,
der URANIA, der Kabinette far Gesundheitserziehung, der Ehe- und Sexualberatungsstellen, des Gesund-

heitswesens, der Messenmedien. An praktischen Beispielen zeigten das Dr. SCI·10LZ (Dresden), der uber

Bekdmpfungsstrategien zur Prophylaxe von STDs sprach, C. LOBEL (Hohenmdisen), die uber Erfahningen
in der Sexualerziehung in der Unterstufe berichtete, Dr. H. STuMPE Uena), M. SCHEINFUSS (Dessau), die

sexualpddagogische Aufgaben der Ehe-, Familien-, Jugend- und Sexualberatung in der DDR umrissen,
J. RoppNER (Erfurt), die aus Sicht des Bezirkskabinetts far Gesundheitserziehung uber Sexualerziehung in

Jugendklubs informierte. (...)

Erfordertich ist, daG speziette Aufktarungsmate riat ien fu rJugen dl iche zur VerRigung stche n, z. B
. zu den The-

men: Empfingnisverhutung, Empangnis, der erste Geschlechtsverkehr, Homosexualitat, beim Frauenarzt,
Schwangerschaftsabbruch, Sexualverhalten in der Schwangerschaft, Sexualverhalten nach der Geburt des

Kindes, sexuell iubertragbare Krankheiten, AIDS. Notwendig sind auch Sachfilme zu diesen Themen. (...)

2. Anknupfend an die entsprechenden Passagen im Referat des Ministers diskutierte die Arbeitsgruppe das

Problem AIDS. Dabei wurden positive Anknupfungspunkte der Bekimpfung von AIDS genauso benanm
wie Gefahren und Risiken. Hervorzuheben sind besonders die Diskussionsbeitr ge von Dr. LINSS (Frank-
furt/0.), von Prof GUNTHER (Jena) Ober die AIDS-Pandemie und ihre Auswirkungen, von Dr. SCHNABL

(Kari-Marx·Stadt) uber Sinn und Unsinn des safer sex und von Prof. BoRRMANN (Berlin) uber neue Aspekte
der Sexualerziehung in der Schule. Alle Rednerlnnen waren sich darin einig, daR man genau und offen Ober
AIDS informieren mull, ohne AIDS unangemessen in den Vordergrund zu rucken oder Panik zu verbreiten.

Dabehist a wichtig, die medizinisch-virologischen, psychologischen, soziologischen, ethischen, rechtlichen
und anderen Seiten des Phdnomens AIDS zu berucksichtigen, um Antwort auf die Fragen Jugendlicher
geben zu kannen und ihnen Sicherheit bei der Gestaltung ihrer Partnerbeziehungen zu geben. AIDS ist eine

Herausforderung an die Gesellschaft, und es ist alles da r zu tun, daB diejugend nicht an AIDS erkrankt,
aber auch keinen Schaden durch die Furcht vor AIDS nimmt.

3. Es erweist sich als notwendig und ergiebig, die praktischen Erfehrungen in der Sexualerziehungjugendli
cher zu andysieren und wissenschaftlich aufzubereiten sowie die sexuologische Forschung voranzutreiben.

Es bleibt eine st ndige Erziehungsaufgabe, die Heranwachsenden zu Pers6nlichkeiten heranzubilddn, die in
allen Lebensbereichen, auch in Liebe und Sexualitat, verantwortungsbewuEt handeln und die auch des

n6tige Wissen Airdie Gestaltung von Partnerbeziehungen erwerben.

Bew hrt hat sich eine differenzierte Sexualerziehung, die die speziellen Voraussetzungen, Belange und Fra·

gen derverschiedenen Alters-und Tatigkeisgruppen derjugend, der beiden Geschlechtergruppen, aberauch
verschiedener Zielgruppen, wie junge Matter, Abruptiopatientinnen, die junge Familie, aber auch von

erkrankien und gefihrdeten Personenkreisen, berucksichtigt. Der einzelnejugendliche mu G mit seitien Fra·

gen und Sorgen ernstgenommen werden und iederzeit die Maglichkeit haben, Rat und Hilfe zu erhalten.

Aus: Konferenzbericht.Jugend und Gesundheit 1989, S. 205 ff.
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In einer ebenfalls 1988 durchgefuhrten wissenschaftlichen Konfercnz mit internationaler

Beteiligung (sozialistischer Staaten), deren Trdger das NATIONALE KOMITEE FOR GESUND-

HEITSERZIEHUNG IN VERBINDUNG MIT DER PADAGOGISCHEN HOCHSCHULE HALLE/KOTHEN

war, standen wiederum sexualpddagogische Probleme zur Diskussion. Bezogen auf die

AIDS-Aufklirung wurde die Besorgnis laut, daG die Sexualerziehung, wenn sie vorrangig als

Priventionspddagogik aufgefaBt wird, ihr eigentliches Ziel, die Jugendlichen zu liebe- und

lustvollem Erleben sexuell-erotischer Beziehungen zu befihigen, aus den Augen verlieren ·

und derart eingeengt verkummern k6nnte. Die AIDS-Problematik und die unerfreulichen
Tendenzen im mangelhaften Kontrazeptionsverhaiten der Jugendlichen, so der Tenor

der Tagung, zwinge zwar zum stirkeren Handeln nunmehr mit gesundheitspolitisch-
priventivem staadichen Auftrag, doch solite dieser die SexualpiidagogInnen zugleich
ermuntern und anregen, ihre emanzipatorischen Zielsetzungen mit .offizieller Ferderung"
zu verwirklichen.

In dieser st rker pddagogisch ausgerichteten Konferenz wurde erstmals eine Zusammenfas-

sung der Ethik-Diskussion zum „Sexualverhalten als Moment des Gesamtverhaltens der
Individuen unter dem Aspekt der Entwicklung individueller Freiheit und Verantwortung'
gegeben. Deutlich wurde ausgesprochen, dall auch in diesem Bereich menschlichen Sozial-

verhaltens die freie Entwicklung eines ieden als Bedingung fiir die freie Entwicklung aller

das Ziel unserer gesellschaftlichen Entwicklung sein musse und die Voraussetzung dafur die

„massenhafte freie Individualentwicklung der Menschen" sei". Fur die Pidagogik ergebe
sich daraus als wichtige Aufgabe die bisher oft vernachlissigte Entwicklung der Subjektivitat
der Heranwachsenden, um die Selbstentwicklung und Selbstbestimmung zu f6rdern; Ver-

antwortungsfdhigkeit sei immer an Entscheidungsfihigkeit und Mitentscheidungsmdglich-
keit gebunden. Diesen allgemein akzeptierten Maximen konnten iedoch am Ende der 80er

Jahre keine erziehungswirksamen Taten folgen: „Die Verhilmisse waren nicht so!", um es

mit Brecht zu sagen.

17 TH,Nlus(1989)
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HISTORISCHE AsPEKTE

STRUKTUREN DER SEXUALP DAGOGIK

UND FAMILIENPLANUNG



Das Volksbildungssystem der DDR war als Einheitsschulc konzipicrt, der Bildungs-
und Erziehungsprozell ganztdgig angelegt, wobei die auBerschulischen Angebote fakul-

tativ waren. Es bcstand Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr. Dic Kindergirten unter-

standen dem Ministerium flir Volksbildung, auch cinige Fachschulcn und die Berufs·

schulen, wobei letzterc durchdas Staatssckretariat fiir Berufsbildung angeleitet wurden.
Im Bereich dcr Hoch- und Fachschulen kooperierten das Ministerium fir Hoch- und
Fachschulwesen und das Volksbildungsministcrium. Starken EinfluB hatte auch das
Amt fiir Jugendfragen (faktisch das Jugendministerium), welches dem Minister-

prisidenten direkt unterstellt war. Die Referatejugendhilfe waren den Kreisschulriten

zugeordnet.

280 DO SITUATION AN DEN SCHULEN

Diese Strukturen ergaben fur die Schulen: In einer von einem Direktor/einer Direktorin

geleiteten polytechnischen Oberschule wurden die SchalerInnen von der ersten bis zur

zehnten Klasse unterrichtet, begabte Schulerinnen konnten vom 9. Schuljahr an die Erwei-

terte Oberschule bis zum Abitur besuchen, seit Mitte der 80er Jahre erst ab der 11. Klas-

senstufe, Eine Vietzahl von Sonderschulen Rir Behinderte und besonders Begabte komplet-
tierte das „einheitliche sozialistische Bildungssystem". Anfang der 60er Jahre wurde der

„Sieg der sozialistischen Produktionsverh ltnisse in der DDR" verkundet und damit die

Notwendigkeit, den ideologischen Uberbau der verinderten 6konomischen Basis anzupas-
sen, um deren Weiterentwicklung anzustreben. So entstanden neue Gesetze, u. a. das

.
Gesetz uber das einbeitlicbe sozialistisdie Bildung:system der DDR"(Verfassung der DDR1974).

An Zielen Air den Bildungs- und ErziehungsprozeB wurden darin z. B. in § 5 genannt, daR

die SchulerInnen, Lehrlinge und Studentlnnen

„verstehen lernen, daG Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, H lichkeit und Zuvorkommenheit, Achtung
gegenuber den Eltern und allen ilteren Menschen sowie ehrtiche und saubere Beziehungen zwischen den

Geschlechtem Charaktereigenschaften soziatistischer Persanlichkeiten sind :

Daraus wurden die Aufgaben alter PidagogInnen abgeleitet, im Kontext ihres jeweiligen
Fachunterrichts, in der auBerunterrichtlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit, in der beson-

deren Verantwortung als Klassenteiterin, GruppenerzieherIn, Arbeitsgemeinschafts- oder
ZirkelleiterIn auch auf sexuelle Fragen einzugehen. Unterstrichen wird die Verantwortung
der Pidagoginnen in §4 des Familiengesetzbuches (Familiengesetzbuch der D DR 1966) zur

Unterstutzung der Eltern. In § 42 dieses Gesetzes heillt es:
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„Die Erziehung der Kinder umfaBt auch die Vorbereitung zu einem spbteren verantwortungsbewuliten
Verhalten zur Ehe und Familie. Lehrer und Frzieher Bind verpflichtetl zur Zusammenarbeit mit den Eltern-

beir ten und Elternaktivs und zur Unterstatzung der Eltern. (...) [Sie sollen sich einsetzenl (...) turein enges
und vertnuensvoiles Zusammenwirken zwischen Etternhaus und Schule."

Aus: Gesetz uber das einheitliche sozialistische Bildungssystem der DDR, 1965,§25.

Diese allgemeinen Grundsitze" wurden in verschiedenen Verordnungen und Durchflh-

ningsbestimmungen prizisiert. Fur die Schulung der Eltern wurden spezielle Empfehlun-
gen erarbeitet, in denen funf Themen zur Sexualerziehung enthalten waren"· Als Hilfe filr
die LehrerInnen wurden „Metbodiscbe Handreicbungen"(1972, 1973) herausgegeben.

Die Frauenorganisation (DFD), der Jugendverband (FDJ) und die Gewerkschaft (FDGB)
faBten ebenfalls Beschlusse, die die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Organisationen
mit der Schule und die Unterstutzung der Eltern anstrebten.

GESETZLICHE REGELUNGEN

Konkrete gesetzliche Festlegungen wurden im Bereich des Ministers Air Gesundheits- und
Sozialwesen getroffenzo, um die Schulen bei der Sexualerziehung zu unterstitzen. Damit

waren Angehurige medizinischer Berufe (vor allem GyndkologInnen und MitarbeiterInnen
der Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstellen) die einzigen „schulfremden Personen", die

berechtigt waren, nach Absprache mit der Schulleitung im Volksbildungssystem lehrend

tatig zu werden. Diese Hilfe wurde von vielen Schulen dankbar angenommen, vor allem fur
die Behandlung der Themen Kontrazeption, Abruptiones, sexuell ubertragbare Krank-

heiten, genetische Defekte u. a. medizinisch bzw. gesundheitlich akzentuierte Fragen. Diese
Aktivit en bargen aber zugleich die Gefahr der weiteren Biologisierung der Sexualerzie-

hungin sich.

Eine spezielle offizielle Anweisung zur Sexualerziehung in den Einrichtungen der Volks-

bildung von den Kindergirten bis zu den Fach- und Hochschuten wurde vom Ministerium
nicht erlassen, obwohl dieses ansonsten zu den „verordnungsfreudigsten' geh6rte. Ledig·
lich eine mandliche Empfehlungwurde im Rahmen einer Dienstberatung beim Ministeran
die Bezirks- und Kreisschuldte ausgesprochen und das von BACH 1967 publizierte

18 Kindergarten- und Schuloidnung (1967,1968), Eltembeintsverordnung (1966,1967), Arbeitsordnung Cur die pidagogischen KAfte

der Volksbildung (1964); Fursorge- und Aufsichtsordnung (1966);jugendhilfeverordnung (1966); Verordnung zum Schutze der Kinder

undjugendlkhen (1969)

19 VereinbamngzwischendemMinisteriumfurvolk3bildungunddemMsidiumder GesellschaftzurVerbreitungwissenschaftlicher

Kenninisse Ober die Zusammenarbeit
... zur Eniwicklung einerpopuliren pidagogischen Bildungs- und Erziehungsarbeit (1965);

Akademie der Pidagogischen Wissenschaften der DDR (1970)

20 Richilinie fur die Tatigkeit der Ehe· und Familienberatungsstellen (1968); Gesetz uber die Unterbrechung der Schwangerschaft (1972)
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„Programm zur Gacblecbts€rziebuni' verteilt. Das Ministerium vertrat den Standpunkt, daG

die ab 1965 eingefuhrten neuen Lehrpline genugend Orientierungen fur die Sexual-

erziehung enthielten und die LehrerInnen kreativ genug seien, diese zu erkennen und auch

bei aktuellen Gegebenheiten in der Schulpraxis auszugestalten; aullerdem stehe genu-
gend Literatur zur Verfugung; deshalb sei keine spezielle Empfehlung oder Anweisung
erforderlich.

Konkrete Hinweise zur Sexualerziehung fanden sich jedoch nur in den Lehrplinen der

Facher Biologie, Deutsch, Geschichte und StaatsbOrgerkunde, wihrend in der Unterstufc
und den iibrigen Fichern z\var zahlreiche Anknapfungspunkte vorhanden waren, aber

nicht aufdiese Seite der Pers6nlichkeitsformung hingewiesen wurde. Soblieb es in derprak-
tischen Arbeit letztendlich den LehrerInnen uberlassen, ob, in welchem Umfang und wie

sie in sexueller Hinsicht bildeten und erzegen, was naturlich auch davon abhing, welchen
Freiraum die Schulleitungen einriiumten.

VORSCHULEINRICHTUNGEN

Im „Bildungs- undErziebungsplanjurden Kindergamn"(1967) waren keine verbindlichen Hin-
weise zur Sexualerziehung enthalten, sie fehlten auch in den spiter publizierten„Erlauterun-
gen.21. Konkrete Anleitungen sind allerdings im Handbuch fur die Kindergirtnerinnen zur

Gesundheitserziehung im Kapitel „ Gestblecbtserziebung im Kindergarten" zu finden. AuGer-

dem gingen die Kindergirtnerinnen selbstverstindlich auf Ereignisse des Alltags ein, z. B.

wenn ein Geschwisterkind geboren worden war. Mit der Sexualerziehung im Vdrschulalter

beschdftigten sich wissenschaftlich mehrere AutorInnenu.

UNTERSTUFE (KLASSEN 1-4)

1965 wurde im Fach Heimatkundlicher Deutschunterricht ein priizisierter Lehrplan einge-
fuhrt. Obwohl bekannt war, daG etwa die H31fte der SchulerInnen dieser Klassenstufen

ihren Eltern Fragen zu Sexualbereichen gestellt hatten und es gewohnt waren, ihre Eltern
unbekleidet zu sehen (nach Umfragen von BACH/unver6ff.), konnte sich die Lehrplankom-
mission nicht entschlieBen, konkrete Hinweise in die geeigneten Lehrplanthemen aufzu-
nehmen. Es blieb den UnterstufenlehrerInnen uberlassen, die vorhandenen Lesestoffe
hinsichtlich ihrer sexualpiidagogischen Potenzen zu erschlieGen, Anlasse wie den Inter-

nationalen Frauentag, den Kindertag oder aktuelle Ereignisse (z. B. Schwangerschaften und
Geburten im Umfeld der Kinder) bzw. Aufs tze aus der Kinderzeitschrift „Frublicb sein und

smgen (Fr6st)"50'NK Kinderbicher zu nutzen. Ansichten, daG Kinder Analogieschlusse von

der Embryonalentwicklung bei Tieren (daraber gab es Stoffgebiete) auf den Menschen

21 ZurArbeitmit dem Bildungs· und Erziehungsplan im Kindergarten (1973); Gesundheitserziehung im Kindergarten (1970)

22 BosiNSK,(1918); BOSINSKI(1986), ENGE MANN(1989)
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selbstindig finden wurden, haben sich kaum bewahrheitet. Sie k6nnen die Unterschiede
nicht allein erkennen, Transferleistungen nicht ohne Hilfe vollziehen. Die Lehrpline stan-

den deshalb stindig unter Kritik, ohne dall das Ministerium fur Volksbildung reagierte.

MITTEL- UND OBERSTUFE (KLASSEN 5-12)

BIOLOGIEUNTERRICHT IN DEN· KLASSEN 5-12
DIE LEHRPL NE WURDEN ZWISCHEN 1966 UND 1970 EINGEFDHRT

• In der funften Klassenstufe waren Rir die Behandlung der menschlichen Fortpflanzung
nur vier Stunden vorgegeben. Die Zeit reichte nur aus, um das in den Unterstufenklassen

envorbene Wissen zu systematisieren, zu erweitern und zu festigen.

• Obwohl mehrere empirische Untersuchungen belegten, daR in den sechsten und siebten
Klassenstufen die Schulerinnen die meisten Fragen zu Sexualbereichen hatten (und ha-

ben), aus dem erreichten biologischen und psychosozialen Entwicklungsstatus durchaus

verst ndlich, sahen die Lehrpline keine sexualbiologischen Themen vor. Auch in diesen
Klassenstufen war es dem Engagement der LehrerInnen uberlassen, ob und wie sie im

Rahmen der immanenten und permanenten Wiederholung in Verbindung mit anderen

Stoffgebieten oder/und in Nachmittagsveranstaltungen ihre sexualerzieherische Aufga-
be erfullten. Die Erfahrungen lehrten, daG derartige Zusatzveranstaltungen auffreiwilli-

ger Basis nichtseltenvon allenjungen und Miidchenbesuchtwurden.

Wahrend der Diskussion in den 80erJahren um die Neufassung der Lehrplane wurden

von Wissenschaftlerlnnen und PraktikerInnen zahlreiche Vorschlige unterbreitet, um

die Mingel zu uberwinden.

• Im achten Schuljahr war im Rahmen des Lehrgebiets Anthropologie die M8glichkeit zur

ausfuhrlicheren Wissensvermittlung gegeben. Die in dieser Klassenstufe zur Vorberei-

tung auf die Jugendweihe durchzufuhrenden Veranstaltungen boten Gelegenheit, das

von denjugendlichen mahezu immergew(inschte Theme,jugendsexualitit" durch schul-

fremde Fachreferenten zu gestalten und wichtige Erginzungen des Unterrichtsstoffes aus

der Sicht der eingeladenen Spezialistinnen heranzutragen. Die Schulen wurden vielfach

durch MitarbeiterInnen der Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstellen unterstutzt

Da nicht wenigen Lehrerinnen die Erfullung der Lehrplananforderung,Probleme der

Sexualitit im Jugendalter offen zu diskutieren" Schwierigkeiten bereitete, wurden die

genannten Veranstaltungen und Aussprachenachmittage von den meisten Schulen un-

terstutzt. (Diese Zusammenarbeit ist vielerorts aufrechterhalten worden.)

• Wlhrend der Lehrplanstoffin den 9. und 11. Klassenstufen keine Verbindung zum The-
menkreis „menschliche Sexualitit" vorsah, waren in den 10. und 12. Klassenstufen noch

einmal Anknupfungspunkte zu Problemdiskussionen gegeben, wenn die Stoffeinheit

FORSCHUNG UND PRAXIS DIR SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 2 45



Genetik behandelt wurde und wenn biologische Trieblehren, Bev6Ikerungstheorien und
die Instrumentalfunktion der Biologie zur F6rderungder menschlichen Gesundheit, Lei-

stungsfdhigkeit und Lebensfreude zur Debatte standen.

Dem naturwissenschaftlichen Fach Biologie waren und sind Grenzen gesetzt. Daraus

envuchs die Forderung, die anderen Ficher stirker in die Sexualerziehung einzubeziehen
und deren sexualpidagogische Potenzen zu erschlieGen, damit Sexualerziehung fdcher-

Obergreifendes Unterrichtsprinzip werde.

KONSTLERISCHE FACHER UND LITERATURUNTERRICHT IN DEN KLASSEN 5-12
DIE LEHRPLANE WURDEN ZWISCHEN 1966 UND 1970 EINGEFOHRT

Die meisten sexualerzieherischen Potenzen bot der Deutschunterricht in allen Klassen-

stufen, nicht nur beim Erschlielen von literarischen Kunstwerken, sondern auch im Aus-

drucksunterricht, in dem die Themenauswahl den LehrerInnen weitgehend freigestelltwar.
Einige Behandlungsschwerpunkte waren im Lehrplan vorgegeben, z. B. Einstellung des
Mannes zur Frau (die sogenannte Mannesmoral), Vorstellungen vom glucklichen Leben,
Verhalten zum anderen Geschlecht Beim Abschnitt Liebeslyrik wird als Erziehungsziel
genannt:

„Die Schuler sollen die neuen menschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau, ihre hohe Achtung
voreinander, den Wert echter Liebe far die Entwicklung und Formung der Persdnlichkeit (...) erfassen.'

Aus: Lehrplan Aurdie 9. Klasse (1969), S. 55.

GESCHICHTE UND STAATSBDRGERKUNDE
GESCHICHTE 5.-12. KLASSE, STAATSBORGERKUNDE 7.-12. KLASSE;
DIE LEHRPLANE WUROEN ZWISCHEN 1966 UND 1970 EINGEFOHRT

In diesen Fdchern sollte laut Lehrplan auf die Herausbildung der Geschlechtsrollen im

Prozefi der Arbeitsteilung, auf Fragen der Gleichberechtigung, Grundzi ge der Moral und

Lebensweise eingegangen werden. Ein mehrfach kritisierter Mangel bestand darin, daG z. B.

das Recht aufsexuelle Selbstbestimmung und sein Schutz nicht explizit als Lehrinhalt aus-

gewiesen war.

RESUMEE

Insgesamt kann eingesch tzt werden, daG die „Prizisierten Lehrpldne" st rker die Forde-

rung nach Oberwindung der einseitigen Biologisierung in der Sexualerziehung erm6glich-
ten, daB mehr als vordem psychologische, ethisch-moralische, historische und soziale

Gesichtspunkte, die nicht nuraufdie ferne Zukunftkiinftiger Ehen und Familien ausgerich-
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tet waren, sondern nun auch die gegenwdrtigen Beziehungen der Geschlechter betrafen,
enthalten waren. Die in den 80er Jahren entfaltetc Diskussion um die Neugestaltung
der Lehrpline - erste Entwiirfe hatte das Ministerium vorgelegt - umfaBte zahlreichebisda-

hin ausgesparte Problemkreise, u.a. Masturbation, Homosexualitdt als naturliche Variante

menschlicher Sexualitbt, Ehen ohne Trauschein, Promiskuitiit.

Erst vom vierten Schuljahran wurden die SchulerInnen in Geschlechtergruppen unterteilt.
In nicht wenigen Schulen gingen die Kinder bis zur dritten Klassenstufe unbekleidet ins

Schwimmbad; die gesetzlichen Bestimmungen gestatteten das (Anordnung zur Regelung
des Freibadwesens 1956), die vorherige Absprache mit den EItem war ublich. Da in der

DDR die Freik6rperkultur weit verbreitet war, Nacktheit auch in den meisten Familien
keinem Tabu unterlag und die Kinder es aus dem Kindergarten gewdhntwaren, t glichohne
Badebekleidung geduscht zu werden, war das unbefangene Verhiltnis zum nackten K6rper
die Regel.

Die „natiirliche Geschlechtertrennung" in der Mittel- und Oberstufe bot sich an, um aus-

gewihite geschlechtsspezifische Themen in der Geschlechtergruppe zu besprechen (z. B.

Menstruationshygiene mit den Midchen), ohne daG das Prinzip der Koedukation durch-

brochen wurde.

HILFSSCHULEN (SCHULEN FOR LERNBEHINDERTE)

imjahre 1972 wurde eine „DirektivezumLebrplanvon 1964"erlassen. Auch darin waren Fest-

legungen zur Sexualerziehung enthalten, deutlich in den Fichern Deutsch, Hauswirtschaft,
K6rpererziehung und Br den polytechnischen Unterricht. Schwerpunktfach war wiederum

Biologie: .Probleme der Sexualidit im Jugendalter (sind) ohne Trennung der Geschlechter

(...) zu diskutieren" (8. Klasse). Zu den Bildungsinhalten geh6rte auch die Information uber
Methoden der Kontrazeption.

Sehr ausfuhrlich wurden im ersten und zweiten Berufsschuljahr sexualbiologische Themen

behandelt; auf die Individualentwicklung und Hygiene sollte besonderer Wert gelegt
werden, aber auch „gesellschaftliche, ethische, familienrechtliche Fragen' gehdrten zum

Lehrstoff.

BERUFSSCHULEN

Sie geh6rten zum einheitlichen Bildungssystem, unterstanden jedoch dem Staatssekretariat

i,ir Berufsbildung. ln der „Anordnung zur Gestaltung des sozialistiscben Gemeinscbadislebens in

Lebrlingswobnbeimen"(1971) undinden „Empfeblungen zur Weiterentwicklungder kulturdstbeti-
siben Bildung und Erziebung der Lebrlingr" (1973) waren Forderungen enthalten, der Sexual-

erziehung mehr Aufmerksamkeit im Unterricht und in der Freizeitgestaltung zu widmen.
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Ab 1977 wurde das Fach „Sozialistisches Recht" in allen Berufsschulen eingefuhrt. Im Stoff-

gebiet .Aufgaben und Verantwortung der Burger bei der Gestaltung sozialistischer Famili-

enbeziehungen" standen zwar juristische Aspekte im Vordergrund, doch wurden in diesem
Kontext ebenfalls Probleme und Konfliktbereiche derjugendsexualitiit diskutiert.

In zahlreichen Berufsschulen, vor allem in Lehrlingswohnheimen, aber auch in der Abitur-

stufe, wurden seit Mitte der 70er Jahre „Eheschulen" in Form von Kursen durchgefuhrt.
Neben praktischen Obungen fur alle Belange des Haushalts und der S uglingspflege waren

in die Veranstaltungspline auch Diskussionen aber jugendsexualitit, Empfangnisver-
hiitung und Familienplanung aufgenommen worden. Triger waren zumeist die Volkshoch-

schulen. Nach dem Gesetz uber die drtlicben Volksvertretungen undibre Organe (1973) waren die

Kommunalverwaltungen verpflichtet, diese Einrichtungen zu unterstutzen, was nicht selten
mithohem finanziellen Aufwandverbundenwar.

EINRICHTUNGEN FOR GEISTIG BEHINDERTE, FORDERUNGSFRHIGE

Anfangs nurvereinzelt in den grdfieren St dten vorhanden, wurden diese Einrichtungen im

„UNO-Jahrder Behinderten' in allen Kreisen eingerichtet. Sie unterstanden dem Gesund-

heitswesen, nicht der Volksbildung. Sie waren sowohl mit PidagogInnen als auch mit

Angeh6rigen medizinischer Berufe besetzt. Es lagen zentrale F6rderprogramme vor (z. B.

der „EBbach-Plan"), die die individuellen Besonderheiten der Kinder undjugendlichen als
Basis hatten. Sie enthielten vorwiegend hygienische Zielsetzungen, empfahlen den Betreue-

rInnen aber auch tolerantes Verhalten bei sexuellen Aktivitdten der Behinderten (z. B.

Masturbation). Fur die ilteren geistig Behinderten wurde die Anleitung zur Kontrazeption
vorgeschiagen. Nicht selten scheiterten die guten Absichten der ProgrammgestalterInnen
am Widerstand unwissender Erzieherinnen. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres verlieBen
die Behinderten die staatlichen Einrichtungen und wurden in *geschutzten Werksthtten"

oder an „geschi tzten Arbeitsplitzen" der Beriebe weiterbetreut Die staatlichen Auflagen,
derartige Abteilungen bzw. Arbeitsplatze zu schaffen und Betreuungspersonal einzustellen,
wurden kaum in vollem Umfange erfullt, so daR auch Modellversuche Rir „geschutztes
Wohnen'von Paaren auBerhalb von Heimen in „betreuten Wohnungen" im Wohngebiet
oftmals im Versuch steckenblieben. Mit geistig behinderten, 16rderungsfihigen Kindern

23undjugendlichenbefaBtesich H. BEILin seiner Dissertation

23 vd.881(1981)
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32
. AUSSERSCHULISCHE SEXUALERZIEHUNG

Einen wesentlichen Platz in der auBerschulischen Erziehung der Unterstufenkinder nah-
men die Schuthorte ein. Im„Rabmenplanfur die Bildung und Erziebung im Scbulhort" (1972)
wurden nicht nur Gesprichsthemen, sondern vor allem Obungsaufgaben in Form von Rol-

lenspitkn u.2. empfohlen, um Lebensgewohnheiten spieterisch zu gestalten, sozialistische

Verhaltensweisen zu aben und zu festigen. Dabei nahmen die Themen „Familie' und

.Beziehungen im Kollektiv" einen hervorragenden Platz ein.

Viel Wert wurde auf die Selbstbestimmung gelegt (selbstindige Kdrperhygiene, An- und,
Ausziehen u.i.), aufdas Kennenlernen des Heimatortes und -kreises, vor allem seiner sozia-
len Einrichtungen, auf'gesellschaftlich nlitzliche Betitigung, aufdie Beobachtung der Natur
und der Umwelt. Der Rahmenplan gab Anregungen fiir die Einrichtung von Kursen,
Zirkeln, Klubnachmittagen u. a. In der Mittelstufe, vor allem aber in der Oberstufe, gab es

in vielen Schulen Kurse nach dem Modell der„Eheschulen".

Die in der Kinderorganisation JUNGE PloNIERE (ab 4. Schuljahr „Thalmann-Pioniere") bis
auf wenige Ausnahmen erfaBten Kinder hatten ihre .Gebote", in denen u. a. die kamerad-
schaftliche und freundschaftliche Hilfsbereitschaft zwischen Jungen und Midchen, die

Achtung der Eltern und alteren BurgerInnen gefordert wurde. Die JUGENDORGANISATION
FDJ iuBertesich in einem BeschluB ihres Zentralrates vom 25. 5.1972 zur F6rderung junger
Ehen und Familien:

„Die Erziehung zu einem ehrlichen und anst*ndigen Verhalten zwischen Mddchen undjungen soil bereits
in der Pionierorganisation Ernst Thalmann beginnen. Die Haltung zu Freundschaft und Liebe, zu Treue,
zur Ehe und zur Familie mit Kindern verstehen wir als bedeutsamen Bestandteil sozialistischer Kjassen-

erziehung."

im Studienjahr der FDJ (einem alljahilichen auBerschulischen politischen Bildungskurs, an

dessen Ende eine Priifung stand und das .Abzeichen fur gutes Wissen" verliehen wurde)
wurde in den 9. und 10. Klassen ab 1973 die Thematik „Freundschaft-Kameradschaft-
Liebe" er6rtert. Es heiBt in der Begrundung:

„Wir wissen, daG es heute eher zu sexuellen Beziehungen zwischen Jungen und Mddchen kommt, oft in

einem Alter, das Lebenserfahrungen noch nicht reifen lassen konnte. Solche Beziehungen verlangen
hohe moralische Qyalit ten, VerantwortungsbewuBtsein gegenuber der Geseltschaft und dem Partner. Sol-

che Eigenschaften bestimmen bereits nicht nur die Beziehungen der meisten Jugendlichen, sondern prjgen
auch ihre Auffassung, persanliche Bindungen und die gemeinsamen Plune mit den jeweiligen notwendigen
Anforderungen der Geselischaft wie Lernen, Berufsausbildung, Armeedienst und Studium in Obereinstim-
mung zu bringen."
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Wenn auch diese Beschlusse und Themenvorschlige in erster Linie Reaktionen auf
das Abruptiogesetz (1972) waren, das diejugendlichen insofern unmittelbar betraf, da die

kostenlose Abgabe hormonater Kontrazeptiva nunmehr auch Rir Midchen ab 14 Jahre
legitim wurde, so wurden in diesem Zusammenhang doch auch Diskussionen uber umfas-
sendere Problemkreise und Konfliktbereiche, uber Widerspruche zwischen verkundeter

Gesellschaftstheorie und Lebenswirklichkeit gefdrdert.

Der Jugendverband riet allen jugendlichen, ohne Scheu die Sexualberatungsstellen aufzu-

suchen, um sich Rat und Hilfe zu holen. Die Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstellen
stellten sich stirker aufdie Beratung.jugendlicherein; die Sektion „Ehe und Familie" veran-

staltete dazu eine thematische Sektionstagung und ging auch in der Fortbildung der Leite-

rInnen aufJugendprobleme stiirker ein. In den .ROSTOCKER FORTBILDUNGSTAGEN" standen

immer auch sexualpadagogische Referate aufder Tagesordnung

Das neuejugendgesetza 16ste in allen staattichen und wirtschaftlichen Bereichen zahlreiche

Aktivitiiten aus. Derjugendverband paRte 1976 sein Statut den veriinderten Bedingungen
an. Zum Geschlechterverhaltnis wurde darin ausgefuhrt:

Jedes Mitglied der FDJ hat die Pflicht, (...) in den Beziehungen zwischenjungen und Madchen die Normen

der sozialistischen Moral einzuhalten, gegen alle Erscheinungen der burgerlichen Ideologie und Moral zu

kimpfen und gegen Egoismus, unkameradschaftliches Verhalten und Rucksichtslosigkeit, gegen Tmnksucht,
Rechtsverietzungen und Rowdytum aufzutreten." ·

Diese sexualpidagogischen Bemahungen der Verbandsleitung wurden durch zahlreiche

Beitrige in den jugendprintmedien unterstutzt AuGerdem beantworteten die Zeitung
Junge Welt" und das Jugendmagazin „neues leben "regelmiBig unter der Rubrik „Unter vier

Augen' (vgl. Kap. 3.6.; S. 57 ff.) bzw. „Prof. Dr. Borrmann antwortet' Anfragen vonJungen
und Midchen.

330330 GESUNDHEITS- UND 50ZIALWESEN

Wie schon in den vorangegangenen historischen Abschnitten dargestellt. waren es enga-

gierte Medizinerinnen, die besonders in den ersten jahren der DDR die Probleme der

Familienplanung und Sexualpidagogik aufgriffen. Eine besondere Rolle spielten dabei die

Sozialmedizinerlnnen der DDR. Wdhrend sich die Sozialmedizin Westdeutsch!ands

24 Gesetz Ober die Teilnahme derjugend an der Gestalning derentwicketten sozialistischen Gesellschaft und uber ihre allseitige Fdrdemng

in der DDR(1974); Gesetz Ober die Or[lichen Volksvemetungen undihre Organein der DDR(1973)
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stdrker an den Entwicklungen des anglo-amerikanischen Raumes orientierte (z. B. Public

Health), knupfte die Sozialhygiene der DDR an den positiven Entwicklungen der Weimarer

Republik an. Die ersten Ehe- und Sexualberatungsstellen wurden in Berlin von Sozialhy-
gienikerInnen in den 20erJahren aufgebaut. Aus diesem Traditionsverstiindnis erk! rt sich,
daG im Osten Deutschlands gerade die Sozialhygiene, insbesondere vertreten durch

MEi·ILAN, eine Rihrende Rolle einnahm. ELFRIEDE PAUL, eine weitere wichtige Vertreterin
der DDR-Sozialhygiene, leitete in den 50er Jahren die zentrale Arbeitsgruppe „GESUND-
HEITSSCHUTZ DER FRAU". Diese AG widmete sich vor allem dem Schutz der Schwangeren.
Eine weitere AG ,JUGENDGESUNDHEITSSCHUTZ' wurde von NEUBERT geleitet und formu-

lierte auch sexualpidagogische Aufgaben.

Der gruBte Anteil der Mitgliederzahl der GESELLSCHAFT FOR SOZIALHYGIENE DER DDR
rekrutierte sich aus den Mitgliedern ihrer SEXTION „EHE UND FAMILIE"zs. In ihr engagierten
sich nicht nur WissenschaftlerInnen. Auch PraktikerInnen aus den Ehe- und Sexualbera-

tungsstellen als Einrichtungen des Gesundheitswesens fanden hier ihre Plattform. Die Ver-

einigung nahezu aller aktiv wirkenden SexualwissenschaftlerInnen, Familienplanerinnen
und SexualpidagogInnen der DDRin einer einzigen Gesellschaft erm8glichte eine Einflull-

nahme aufdie Beschlusse der zentralen Staats- und Parteiorgane. Dennoch muG hier festge-
stellt werden, daE sich der grdfite Teil der Arzteschaft in der DDR gegenuber den Themen-

stellungen von Familienplanung und Sexualpidagogik eher zuruckhaltend verhielt.

3 /*1
2)[l -if EHE- UND SEXUALBERATUNGSSTELLEN

Das im Jahre 1965 verabschiedete Familiengesetzbuch der DDR sah in §4 die Schaffung
von Ehe- und Familienberatungsstellen vor, in denen m6glichst le ein/e JuristIn, ArztIn
und PidagogIn mitarbeiten sollte. Fiir die Bildung dieser Beratungsstellen zeichneten die

6rtlichen Rdte verantwortlich. Drei Jahre sp ter ubernahm das Gesundheits- und Sozial-

wesen die Verantwortung, indem der medizinische Zweig der Ehe- und Familienberatung in

Form der uberall bekannten Ehe- und Sexualberatungsstellen aufgebaut wurde. In der 1968

vom Minister fur Gesundheitswesen herausgegebenen Richtlinie wurden die Aufgaben und
die gewunschte Personalstruktur der neu zu schaffenden Beratungsstellen formuliert.
Als besonders geeignete MitarbeiterInnen wurden Fachirztinnen fik Sozialhygiene, Gyna-
kologie und Geburtshille, Psychiatrie und Neurologie, Dermatologie, Jugendirztinnen,
Idinische FachpsychologInnen und Fiirsorgerinnen benannt. Als Einrichtungen des 6rt-

lichen Gesundheitswesens unterstanden die Beratungsstellen dem jeweiligen Knisant

25 Aufdie Bedeutung derwissenschaftlichen Veranstaltungen sowle ronbildungen dieses Gremiums wurde im Exkus S. 14 eingegangen
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Die Richtlinie, welchebiszum Endeder DDRGultigkeit hatte, sah furdie Ehe- und Sexual-

beratungsstellen (ESB) u. a. die Unterstutzung von Schule und Elternhaus bei der Sexual-

erziehung der Kinder undjugendlichen vor(vgl. S. 13).

Die Ehe- und Sexualberatungsstellen existierten (zumindest auf dem Papier) in allen Krei-
sen der DDR. jedoch waren sie nur in den GroBst dten mit hauptamtlich titigen Kolie-

gInnen besetzt. In alter Regel wurde das Beratungsangebot durch nebenberuflich tdtige
Medizinerlnnen, PsychologInnen und FursorgerInnen abgesichert, die nur zu einem Teil
uber spezielle Fortbildungen verfugten und nicht in jedem Fall Beratungskompetenz
besaBen. Sie waren in der Bev6Ikerung weitgehend ein Begriff und wurden zunehmend

(besonders in den letztenJahren vor der Wende) in Anspruch genommen. Die groBen Bera-

tungsstellen mit hauptamtlich wirkenden Mitarbeiterinnen konnten ihr Beratungsangebot
im Vergleich zu den Forderungen der Richtlinie erweitern und je nach Spezialisierung die

folgenden Beratungsinhalte absichern:

• Kontrazeptionsberatung
• Sterilitdtsberatung (gynikologisch und andrologisch)
• sexuologische Beratung
• psychologische Beratung
• genetische Beratung
• Jugendberatung
• Erziehungsberatung
• Rechtsberatung

Die Ehe- und Sexualberatungsstellen (auch zum Teil als Ehe-, Familien- und Sexualbera-

tungsstellen - EFSB - oder Partnerschafts- und Sexualberatungsstellen bezeichnet) entwik-
kelten sich somit zu wichtigen Einrichtungen der Basisversorgung des Gesundheitswesens

der DDR bezOglich aller Probleme von Partnerschaft, Sexualitit und Familienplanung

Die interdisziplinire Problematik des Gegenstandsbereiches von Familienplanung, Sexua-
litit und Sexualpidagogik erforderte eine zunehmende Arbeitsteilung und Kooperation
zu anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Aus den Analysen der meisten Bera-

tungsstellen in den 80er Jahren wurde ersichtlich, daR der klassische Beratungsgegenstand
„Kontrazeption" immer mehr in den Hintergrund trat. Ein Hauptgrund dieser Entwiddung
ist in der immer stirkeren Einbeziehung der GynikologInnen zu sehen. Kontrazeptiva
durften in der DDR ursprunglich nur durch FachirztInnen fur Gynakologic verschrieben

werden (spiter auch von Hausirztlnnen nach Konsultation mit dem/der behandeinden

Frauenarzt/-Wrztin). Da sich die hormonalen Kontrazeptiva zum Verhiltungsmittel ersten

Ranges entwickelt hatten und alle Nutzerinnen ihren Frauenarzt/ihre Fraueniirztin zur

Rezeptierung aufsuchen muBten, wurden die ESB immer weniger zum Thema Schwanger-
schaftsverhutung aufgesucht. Die ESB konzentrierten sich in den letztenjahren vorwiegend
auf die Beratung von KlientInnen in psychischen bzw. partnerschaftlichen Problem-

situationen.
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DAS DEUTSCHE HYGIENE-MUSEUM

UND SEINE GREMIEN

Das vom Dresdener Industriellen K. A. LINGER gegrundete Deutsche Hygiene-Museum
wurde im Februar 1945 zu 80% zerst6rt. 1952 wurde die traditionsreiche Einrichtung dem
Ministerium fiir Gesundheitswesen der DDR direkt unterstellt und erhielt 1954 den Status
eines ZENTRALINSTITUTS FOR MEDiZINISCHE AuFKLARUNG. Es wurde damit die Leiteinrich-

tung flir die Gesundheitsfdrdening in der DDR. Die 1960 in Weimar stattfindende

Gesundheitskonferenz beschloB langfristige Orientierungen zur gesunden Lebensfuhrung.
Die Erziehung zu gesunden Lebensgewohnheiten wurde als gesellschaftliche Aufgabe
deklariert, wobei den ArztInnen und Mitarbeiterinnen des Gesundheitswesens eine
Rihrende Rolle beigemessen wurde.

KOMITEE FOR GESUNDE LEBENSFi)HRUNG

UND GESUNDHEITSERZIEHUNG

Im Ergebnis dieser Gesundheitskonferenz wurde das .Komitee fur gesunde Lebensfuhrung
und Gesundheitserziehung' gegrundet, welches 1969 in „NATIONALES KOMITEE FOR

GESUNDHEITSERZIEHUNG" der DDR umbenannt wurde. Das Komitee hatte die Aufgabe,
allen Organisationen und staatlichen Leitungsebenen Empfehlungen fur die Gesundheits-

erziehung in den ieweiligen Bereichen zu geben, die Aktivititen zu koordinieren und firdie

Staatsorgane Vorschlige zur Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen fureine gesunde
Lebensfihrung im Sinne der Verhiltnisprivention auszuarbeiten. Auf Bezirks- und Kreis-
ebene wurden analog Komitees fur Gesundheitserziehung gebildet, die in den Territorien

gesundheitsfdrdernde Matinahmen planen und durchsetzen sol!ten. Diesen ehrenamtlich
arbeitenden Gremien standen hauptamtlich arbeitende Fachkrifte in Kreis- und Bezirks-
kabinetten zur Verfigung, die durch das Hygiene-Museum mit seinem Institut fur Gesund-

heitserziehung aus- und fortgebildet wurden. Dieses streng zentralistisch aufgebaute System
der Gesundheitsfurderung und Gesundheitserziehung gestaltete sich fur die praktische
Arbeit starr und wenig innovativ. Groflen EinfluB aufdas Nationale Komitee hatten dog-
matische Krdfte des Volksbildungsministeriums. So erklirt sich auch, daR Probleme der

Sexualpidagogik und Familienplanung eher eine untergeordnete Stellung einnahmen.
Wdhrend dieser Zeit gab es kaum eine Arbeitsgruppe zu Problemen der Sexualpiidagogik.
Die inhalte der ver6ffentlichten Beitrige zur Sexualerziehung im Rahmen der Nationalen

Konferenzen fur Gesundheitserziehung waren aufeine einseitig biologistische Bildung aus-

gerichtet. Sexualerziehung wurde als ein Bestandteil der Gesundheitserziehung gesehen
und damit war es m6glich, eine zu starke Verselbst ndigung sexualpddagogischer Aktivitii-

ten zu verhindern. Auf der VIIL Nationalen Konfcrcnz (1988) konnte erstmals eine
ARBEITSGRUPPE „BEEINFLUSSUNG DES SEXUALVERHALTENS" unter der Leitung von STARKE,
AHRENDT und BACH wirksam werden (vgl. Kap. 2.4.; S. 38ff.).
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AG „SEXUALERZIEHUNG UND SEXUALVERHALTEN"

Die immer stirker werdende Bedeutung von HIV/AIDS war dabei der eigentliche Ausluser
mr die „Offnung" dieser letzten Konferenz zum Rahmenthema Jugend und Gesundheit".
Das gro Ge Interesse der KonferenzteilnehmerInnen und das Engagement der Arbeitsgruppe
fdhrte zur Grundung einer stindigen AG .Sexualerziehung und Sexualverhalten" unter

der Leitung von K. R. EACH und H. STUMPE beim Nationalen Komitee fur Gesundheits-

erziehung. Von InsiderInnen wurde das als ein wichtiger Erfolg gewertet, um den Themen-
bereichen Sexualitit und Sexualpidagogik einen „offiziell" h6heren Stellenwert zu verlei-

hen. Die AG bereitete ein erstes wissenschaftliches Symposium zum Thema „Kindheit und

Sexualitdt" vor, welches trotz Aufldsung des Nationalen Komitees in der Wendezeit im
Oktober 1990 unter der Trdgerschaft der Gesellschaft fur Sexualwissenschaft und der Uni-

versit jena veranstaltet werden konnte 26. In der kurzen Zeit ihres Bestehens konnte die AG

mehrere Empfehlungen, z. B. zu den Problemfeldern „Sexualitit behinderter Menschen"

und „Homosexualitdt", erarbeiten.

ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt spielte das Hygiene-Museum durch die Herausgabe seiner gesundheitserzieheri-
schen Printmedien (unter denen sich auch sexualpidagogische Materialien befanden) eine

nicht zu unterschitzende Rolle: Neben den Rubriken fur jugendliche in'der Tageszeitung
,junge Welt'(vgl. Kap. 3.6.; S. 55 ff.), der Monatszeitschrift „neues kben" und den wenigen
Sachbi chern waren es insbesondere die Materialien des Hygiene-Museums, die in hohen

Auflagen erschienen und meist kostenlos breit gestreut wurden; z. B. fand die fur ihre Zeit
sehr fortschrittliche Broschure von Prof. Dr. med. HANS SCHWARZ„Die Sexualitdtim Blick ld
(les Arztes", Anfang der 50er Jahre erschienen, in sieben Auflagen mit insgesamt 245.000

Exemplaren eine weite Verbreitung.

Da innerhalb des Nationalen Komitees, wie schon erwihnt, bis aufdie letzten Monate der
DDR keine stindige Arbeitsgruppe zum Gegenstandsbereich Sexualpidagogik existierte,
war das Hygiene-Museum als Herausgeber auf die Kompetenz von auGen angewiesen.
Die vorwiegend in den 80er Jahren herausgegebenen Schriftenzi stammen von Autoren
wie ARESIN, GONTHER, GRAU und STARKE. Aufdiese Art und Weise konnten die fihrenden

SexualwissenschaftlerInnen und SexualpidagogInnen trotz der Reserviertheit des Natio-
nalen Komitees EinfluB auf die massenwirksamen Publikationen des Hygiene-Museums
nehmen. Ungeachtet der zentralistisch. geprigten Strukturen der Gesundheitserziehung
und Gesundheitsf6rderung in der DDRgab es aufKreis- und Bezirksebene stirker die Mdg-

26 BACH, STUMPE, WELLER(1993)

27 z. B..Empflngnimrhutung - Broschuren Air Kinder undjugendliche und deren Eltern;.Die andere Liebe - Auskenfte fiber Homo·

sexualidi & Eliern und Erzieher-; .LaEt uns uber AIDS sprechen'

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIEMPLANUNG, BAND 254



lichkeit, emanzipatorisch verstandene Sexualpidagogik in die Arbeit der Komitees und
Kabinette  r Gesundheitserziehung durch persdnliches Engagement zu integrieren. Bei-

spiele dEr sind der ehemalige Bezirk Gera und die Region um Jena und Stadtroda durch

das Wirken von STUMPE und Mitarbeiterinnen in diesen Gremien.

3 1O 00 DIE MEDIEN

Sexualitit und Partnerschaft hatten in der offiziell intendierten Jugendkultur der DDR

lange Zeit nur einen marginalen Stellenwert. Bis zum Ende der 6Oer Jahre wurde die .so-

zialistische Moral und Ethik" von einer leistungsorientierten und asketischen Sittlichkeit

dominiert. Lust und Konsum waren eher verp6nt. Davon abgeleitet galten Werte wie Ka-

meradschaft, Ehe und Familie als Themen. Sinnliche Liebe und gar Sexualitit wurden erst

mit Beginn der 70er Jahre starker als Inhalte der Jugendpolitik intendiert. Dieser

Umschwung vollzog sich im Kontext der allgemeinen sexuellen Liberalisierung, der Verin-

derung sexueller Normen, die wiederum mit der politischen Gesamtentwicklung in der

DDR seit Anfang der 70er.jahrein Zusammenhang gesehen werden muE

„Innenpolitisch wurde mit dem aufdem VIII. Parteitag der SED 1971 von Honecker verkandeten Wunsch-

programm der Einheit von Wirtschafts· und Sozialpolitik eine ideologische Kehrtwende eingeldutet. Die

,entwickelte sozialistische Gesellschaft' sollte kunftig nicht nur mehr Arbeit, sondem ein insgesamt besseres

Leben, bequemeres Wohnen, mehr Lebensfreude bringen. Nach auBen hin gabsich die DDR zunehmend

weltoffen. Westliche (Jugend-)Kultur gewann an EinluB, vor allem durch die Rockmusik. Den H6hepunkt
dieser Entwicklung bildeten die 1973 in Berlin (Ost) veranstalteten Weltfestspiele derjugend und Studenten.

Sie prdgten das Lebensgefiihi einerganzen Generation dieses Steates."

WELLER 1991,S. 24

Was die Rezeption von Medien betraf, so war die DDR-jugend (ungeachtet anders inten-

dierter Politik) von jeher, zumindest im Bereich von Rundfunk und Fernsehen, an die BRD

angeschlossen und an ihr orientiert. Insofern hatten diese „Westmedien" auch einen

bedeutenden EinfluB auf die Ausbildung jugendtypischer Normen und Werte (z. B. im

Bereich des Konsumverhaltens), zumal der Ausbau DDR-eigener Angebote RirJugendliche
Uugendradio und -fernsehen wie DT 64, „rund",„klick , „elf99' u. a.) liberwiegend erst ab

der zweiten Hilfte der 70erjahre erfolgte.

Untersuchungen aus den 70er Jahren belegen, daG der direkte EinfluB der Funkmedien

aufdas sexuelle Wissen und die entsprechenden Einstellungen gegenuber den Printmedien

und der interpersonellen Vermittlung eher gering veranschlagt werden kann (siehe Tabelle

nichste Seite).

k<
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Abb. 2

QUELLEN DER SEXUALAUFKLARUNG

Informationsquetle fur (%) Illungen

(befragt wurden Schulerinnen der 8. Klasse)   Mddchen

Bucher/Zeitungen/Zeitschriften L.__
_ __

.._.__172%
73%

Eltern E-
--

-- - -

...2 52%

78%

Unterricht/Lehrerlnnenvortrag [___
---

-

.._,44%
I46%

Gleichaltrige Freundlnnen L--2-5_
-

_-1 41%
I33%

Rundfunk/Fernsehen [- 1.-T -.-1 36%

I26%

Altere Freundinnen 1 28%

und Bekannte. 26%

Vortragdurch Arztlnnen 17%
-11%

Ausstellungen [__-
_

16%
I19%

Geschwister F   13%

//////22%

(Quelle: Starke 1980, S. 110)

Dieser Erkenntnis folgend, stehen die Printmedien im Mittelpunkt der Analyse. Viele sexu-

alpadagogische Materialien, die auf verschiedene Zielgruppen von Kindern und jugend-
lichen bzw. deren Ekern ausgerichtet waren, wurden bereits an anderer Stelle erwdhnt.
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DIE RuBRIK „UNTER VIER AuGEN"

DER TAGESZEITUNG „JUNGE WELT"

Ein ganz besonderes Podium Rir die Verhandlung sexueller und partnerschaftlicher
Probleme Jugendlicher, welches vielleicht mit der .Dr. Sommer antwortet"-Kolumne der

„BRAVO" friiherer Jahre verglichen werden kann, war die Rubrik „Unter vier Augen" der
.

Tageszeitung,junge Welt
,

die uber 30 Jahre lang erschien und, wie die folgende Tabelle

zeigt, unter denjugendlichen der DDR einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hatte und sich

groBer Beliebtheit erfreutt.

Abb. 3

BEKANNTHEITSGRAD DER ARTIKELSERIE

„UNTERVIERAUGEN"

Kennen Sie die Artikelserie „Untervier Augen",
die w6chentlich in der Zeitung „junge Welt" erscheint?

16- bis 18iahrige (%)

la, und die Seriegef lltmir

Ja, aberdie Seriegef31lt
mirnicht

Nein

Dieses Ergebnis entstammt der 1980

Il lungen

E Madchen

173%
1:* *.witi·.*efe·  - a i·;*61''.%  187%

LL 115%

W 7%

[-112%

06%

durch gefuhrten Studie PARTNER II -sie he Kap. 3.8.; S. 70 ff.

28 Ein zweites Podium jugendgemaGer Sexualemiehung befand sich im jugendmagazin .neues leben=, welches monatlich erschien,

und eben allsa 30Jahre lang spezielle Kolumnenwie „Prof. Borrmann antwortei , „n|·intim ,„FastwieMann und Frau 

btreithielt. Eine Inhaltsanalyse von Leserbriefen dieser Zeitschrift liefem AH RENDT/KoNKART/STEIMER ( 1991).
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Am 11.juli 1963 erschien in der./ungen Weit (damalige Auflage etwa bei 250.000 tiglichen
Exemplaren), der Tageszeitung der FDJ (Freie Deutsche jugend in der DDR), eine neue

Rubrik mit dem Titel „Untervier Augen: Jahre zuvor hatte man in der Leserbriefabteilung
der Redaktion beobachtet, daG junge Leserinnen viele Fragen zu Liebe und Freundschaft

haben, es aber in der Gesellschaft kaum Angebote gab, Probleme auBerhalb des Eltern-
hauses zu ktaren. Auch die Schule war aufknappe biologistische Aufklirung orientiert und
bot keinen Raum filr pers6nliche Gespdche dieser Art. Mit der 6ffentlichen Beantwortung
solcher Leserfragen war die Junge Welt" die erste und einzige Zeitung in der damaligen
DDR, die sich dieser Thematik annahm. Als Besonderheit ist es ebenso anzusehen, daG die

Beitrige nicht in einem Beilagenteil erschienen, sondern mitten in der Woche zwischen den

politischen Seiten der Zeitung. Gemeinsam mit einem Arzt/einer Arztin, einem Psycho-
logenkiner Psychologin und einem Lehrer/einer Lehrerin betreute eine Redakteurin der

Jungen Welt als Autorin die wdchentlichen Verdffentlichungen. Die neue Serie wurde von

den jungen LeserInnen sofort angenommen und entwickelte sich schon nach kurzer Zeit zu

einem Markenzeichen der Zeitung

Obwohl sich die Redaktion darum bemuhte, sogenannte „heikle Fragen" aufzugreifen,
blieben Fragestellungen und Antworten ein Spiegelbild der Moralauffassungen der 60er

Jahre in der DDR. Gepr gt von den Grundsdtzen der sozialistischen Moral und Ethik,
die das Gluckin der individuellen Partnerschaft stets einbanden in idealisierte Beziehungen
der ganzen grofien Menschengemeinschaft, wurden bei „Unter vier Augen" nur saubere,
wertvolle, bestindige und echte Partnerschaften favorisiert. Die politische Abgrenzung vom

Westen nach dem Bau der Mauer griff auch auf eine solche Beratungsserie uber. Um die

Vorzuge sozialistischer Lebensweise hervorzuheben, bediente man sich der Auseinanderset-

zung mit der biirgerlichen Moral und Ehegesetzlichkeit. Naturlich waren in der damaligen
DDR insbesondere juristische Regelungen Rir Ehe und Familie entstaubt und entrumpelt
worden, aber zugleich wurden die gewonnenen Freiheiten durch moralische Appelle einge-
engt und mit einer neuen Art von Pru(ide unterwandert So betont der Herausgeber des
ersten

„
Unter vier Augen"-Buches, das gut drei Jahre nach dem Beginn der gleichnamigen

Zeitungsserie im Verlag Neues Leben erschien, in seinem Vorwort:

„Wir schenken den Midchen und Jungen auch hier Vertrauen, veriangen aber von ihnen in ihrem eigenen
Interesse und im Interesse der Allgemeinheit, sich zugleich ihrer grogen Verantwortung bel der M8glichkeit
der vallig freien Entscheidung bewuflt zu werden (...r

Die Konzeption der erstenjahre der Aufkldrungskolumne„UntervierAugen=bis 1971 wurde
auf die 14- bis 18jdhrigen Leserlnnen ausgerichtet. Wesentliches Thema waren der Inhalt

und die Gestaltung von Freundschaften, womit jegliche Sexualitat ausgeklammert wurde.
Und wenn in dieser Zeit aber Sexualitit gesprochen wurde, dann wurde derjugendliche zu

ihrer Beherrschung, zur Zuruckhaltung und Enthaltsamkeit ermahnt. Geschlechtsverkehr,
so ist es den Ver6ffentlichungen der 60er.Jahre zu entnehmen, ist nur Menschen mit gesell-
schaftlicher Reife und jenseits des 18. Lebensjahres erlaubt. So ist in dem o.g. Buch von 1967
zu lesen:
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„GewiG, der sexuelle Trieb ist nicht einfach zu ignorieren. Aber der Mensch kann ihn im Unterschied zum

Tier, das nur dem Naturtrieb folgt, behemchen, ihn in sein Leben einordnen wie alle Wunsche, Triebe,
Neigungen, die er hat. For ihn ist die Liebesvereinigung nicht allein ein biologischer, sondern viel mehr ein

psychischer Vorgang, Erlebnis und Edillung im seelischen Bereich.

Obwohl das Verdienst der Zeitung, zwischenmenschliche Beziehungen endlich 6ffentlich

zu thematisieren und damit moralische Verklemmungen zw 16sen, unumstritten ist, wurde

ledoch immer noch ein wesentlicher Teil partnerschaftlicher Wirklichkeit ausgeklammert.
Auch zu dieser Zeit gingen natiklich Jugendliche, ob mit oder ohne andauernde Liebe,
Intimbeziehungen ein, lebten in Angst vor ungewollten Schwangerschaften, waren ungenu-
gend informiert uber m6gliche Verhutungsmethoden und wenig befdhigt, im sexuellen
Bereich mit all seinen Sturanfdlligkeiten Erf llung und Befriedigung zu finden. Sie waren

schwul oder lesbisch und verd ngten scheinbar ungew6hnliche Luste in die Heimlichkeit.

Diese Felder blieben in der Zeitung tabuisiert.

DIE ENTWICKLUNG IN DEN 7OER JAHREN

Eine deutliche Themenerweiterung in der Rubrik .Unter vier Augen" setzte mit dem Jahr
1972 ein. Neben einem AutorInnenwechsel verinderte sich auch der gesellschaftliche
Hintergrund Air die sexualpidagogische Arbeit. 1972 beschloB die Volkskammer der DDR

das Gesetz uber den legalen Abbruch einer Schwangerschaft und machte gleichzeitig die

schon gebriuchlichen hormonalen Verhatungsmittel allen Frauen und Midchen als Lei-

stung der Sozialversicherung - also kostenlos - nach Verschreibung durch GynikologInnen
zuginglich. Damit hatte sich ein gesellschaftlich bedeutsamer Wandel in der Bewertung des
Sexuellen und insbesondere derJugendsexualitit vollzogen. Schwangerschaftsabbruch und

gleichzeitig staatlich gef6rderte Kontrazeption trennten sichtbar biologische Fortpflanzung
und sexuelle Lustbefriedigung voneinander und er6ffneten damit ein ganz neues Spektrum
von Fragestellungen und m8glichen Antworten. Gleidlzeitig ging der sexuelle Liberali-

sierungsprozeR, der in den westlichen Ldndern bereits eingesetzt hatte, auch an der DDR

nicht voruber.

Wdhrend der Unterricht in den Schulen zu diesen Problemen weiterhin Oberwiegend
lehrbuchhaft und biologistisch blieb, lotete die,junge Web"die gesamte Thematik aus und

schloB jetzt eine LQcke zwischen der Aufkldrung in der Schule und manchen Elternhiusern.
Weitere sozialpolitische Malinahmen, die Anfang der 70erJahre beschlossen wurden und
sich besonders auf die F6rdening der jungen Ehe rid,teten, waren emeute Anlasse fur die

Redaktion, andere Zielgruppen als ausschlici lich den jugendlichen, partnerschaftlich noch

ungebundenen Leser anzusprechen. So wurden zunehmend auch Ehe- und Schwanger-
schaftskonflikte zum Gegenstand von Verdffentlichungen, und das Altersspektrum der

.

LeserInnen, die vor allem mit „UntervierAugen erreicht werden sollten, reichte von 14 bis

etwa 26Jahre.
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Obwohl sich in den 70er Jahren fast alle Medien der DDR, insbesondere die Illustrierten
und Wochenzeitungen, mit wiederkehrenden Seiten und wechselnden FachautorInnen

zunehmend sexuell€n Themen zuwandten, entwickeltesich„UntervierAugen"in dieser Zeit

zur bekanntesten und beliebtesten Beratungsserie in einer Zeitung. 1977 uberschritt

die,Junge Welt"die Auflagevon einer Million. Das hatte zur Folge, daG der Zugang an Leser-
briefen mit Name und Adresse standig zunahm und der Beratungsbedarf mit Veruffent-

lichungen in der Zeitung und individueller Beantwortung von Briefen durch die Autorin

nicht mehr zu bew tigen war. So mutite eine Korrespondentinnengruppe gebildet werden,
die unter fachlicher Anleitung der Autorin alle 50 bis 80 beantwortungspflichtigen Briefe

pro Woche bearbeitete. Gleichzeitig wurde die „Unter vier Augen"-Redaktion zu einem

gefragten Gesprichsparmer in Schulen, bei Lehrerinnen- und Elternseminaren, in Lehr-

lings- und StudentInnenwohnheimen. Im auBerschulischen Bereichz' wurde die Sexualer-

ziehung durch Eigeninitiative der verantwortlichen Pidagoginnen zu einem stindigen
Thema. Da sie sich selbst mitunter so offene Diskussionen nicht zutrauten, griffen sie gern
aufkompetente PartnerInnen wie die,junge Welt"-Autorin zurudc.

DIE ZEITUNG ALS |NTIMBERATERIN IN ALLEN LEBENSLAGEN

Immermehr Leserinnen, die eigentlich nicht zur Zielgruppe der Ver6ffentlichungen geh6r-
ten, schrieben an die Zeitung uber sehr persdnliche Konflikte und erwarteten Rat und Hilfe.

(Eine Sammlung solcher Briefe, die zwischen 1980 und 1990 an die Autorin geschrieben
wurden, ist als Buch in Vorbereitung.) Es entstand ein beeindruckendes Vertrauensverhilt-
nis zwischen Leserinnen und Zeitung, das frei war von jeglichen Tabus. Die Leserlnnen

schrieben offen und meist sehr detailliert Ober ihre Sorgen, so daG durchschnittliche Leser-

briefldngen zwei bis zehn Seiten betrugen. Etwa 80% des Posteingangs war mit Name und

Adresse versehen, nur20% der Post kam anonym. Anonyme Briefe waren meist durch reine

Fragestellungen und eine sehr oberflichliche Darstellung des Problems gekennzeichnet und

kamen aus diesem Grunde fur Verdffentlichungen in der Regel nicht in Frage.

Aufgrund des hohen Leserbriefeingangs zu sexuellen Fragen sowie Partnerschafts- und

Familienkonflikten (heranwachsende Jugendliche mit ihren Eltern und umgekehrt, Ehe-

scheidungen) war es der
.

Unter vier Augen"-Gruppe m8glich, jlhrliche Analysen Bber den

Konfliktstoff, die Altersstruktur der LeserInnen und ihre soziale Herkunft anzufertigen.
Diese Analysen trugen dazu bei, die sexualpadagogische Arbeit sowie die gesamte Bera-

tungstitigkeit der Redaktion aufwesentliche sowie auf Informationsbedarf signalisierende
Probleme zu orientieren. Sie waren auch die Basis fur die Ausw:thi von Konflikten Air drei

weitere
.

Unter vier Augen"-Bucher, die zwischen 1978 und 1988 in hoher Auflage zielgrup-
penorientiert unter den Titeln Verliebt-verlobt-verbeiratet, Leben zu zweit und Vierzebn

geworden erschienenm. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit mit dem ZENTRAL-

29 Pioniernachmittage,Jugendstunden zur Vorbereituingaufdiejugendweihe,Veranstal:ungeninjugendclubs und Bibliotheken

30 R scH·T EuwER™(1978,1981,1987)
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INSTITUT FOR JUGENDFORSCHUNG IN LEIPZ16, um die Untersuchungen der Zeitung mit

offiziellen Daten reprisentativer Befragungen zu vergleichen. Aus der analytischen Tdtig-
keit ergaben folgende Themen im sexualpidagogischen Bereich einen speziellen Beratungs-
bedarf:

ZEITPUNKT DES ERSTEN GESCHLECHTSVERKEHRS

Themen: Wann darfman, wann soil man? Insbesondere Midchen: Wie werde ich mit dem

Drbngen des Freundes fertigi Angst vor Schwangerschaft

SCHWANGERSCHAFTSVERHDTUNG
Themen: Fragen zur Wirksamkeit der Pille, in welchem Alter darf man hormonale Verhd

tungsmittel nehmen, Ablehnung der Pille durch die Eltern, Ablehnung von Gynikolo-
gInnen, die Pille jungen Midchen zu verschreiben, Besuch beim Frauenarzt/bei der Frauen-

arztin.

Die Zeitung leistete besonders zu dieser Thematik eine intensive aufklirerische Arbeit, die

junge Leute darin bestirkte, sichere Verhiitung als Zeichen ihrer sexuellen Emanzipation zu

betrachten und einen Schwangerschaftsabbruch m6glichst vdllig auszuschliellen. In dieser
Hinsicht war in den 70erjahren und Anfang der 80er,fahre eine starke Diskussion mit der

Elterngeneration und einigen Teilen der Arzteschaft nutig, die die neuen M6glichkeiten der

Kontrazeption auch fur Jugendliche als bedenkenlose Aufforderung Rir zu frahe sexuelle

Kontakte ansahen. Diese Befurchtungen konnten durch die analytische Arbeit der Jungen
Welt sowie durch direkte sexuologische Untersuchungen in der DDR nicht bestdtigt wer-

den.

Mit den M8glichkeiten der hormonalen Kontrazeption lieg das Interesse fur andere Verhu-

tungsmethoden deutlich nach. Chemische Verhiitungsmittel, Pessare und Kalender-

methode spielten so gut wie keine Rolle mehr. Kondome wurden aufgrund von Vorurteilen

und der Finanzierung gegenuber der kostenlosen Pille von jungen Leuten weitestgehend
abgelehnt. Damit war Schwangerschaftsverhutung in erster Linie von der Frau zu verant-

worten und wurde in der sexualpddagogischen Auseinandersetzung mit den )ungen ver-

nachlissigt. Eine geschlechtsspezifische Sexualerziehung gab es in der DDR nicht (d. h.

nicht explizit), und sit fand auch in derjungen Welt nicht statt.

Mit der uffentlichen AIDS-Aufkldrung, die in der Presse der DDR ab 1987 einsetzte, kam
das Kondom wieder stirkerins Gesprich, wurde 6ffentlicher und attraktiver angeboten. Da

es aber aufgrund der sehr geringen HIV-Infektionen keine ausgeprigte Angst vor dieser
Krankheit gab, blieben Fragen zum Kondomgebrauch weiterhin gering. Die Redaktion sah

es darum selbst als Notwendigkeit an, sich zum Kondom als Schutz- und Verhatungsmittel
zu iukrn.

ENTWICKLUNGSPROBLEME IN DER PUBERTAT

Themen: Menstruationssturungen, zu kleine Brust, zu kleiner Penis, Selbstbefriedigung.
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Beim zuletzt genannten Thema zeigte sich, dail moralische Verunglimpfung sexueller Lust-

befriedigung sowie das ganzliche Verschweigen dieser M6glichkeiten tiefe Wurzeln geschla-
gen hatten. Das Verbot und die Heimlichkeiten be)asteten trotz vieler „befreiender= Artikel

junge Leute immer wieder und spielten sogar bei jungen Erwachsenen eine erhebliche Rolle.

SEXUELLE STORUNGEN

Themen: Ausbleibender Orgasmus, vorzeitiger SamenerguB, Erektionsst6rungen.

Im Zeitraum der 70er und 80erJahre war ein deutlicher Wandel bei Frauen und Midchen
in der Einstellung zu ihrer eigenen Sexualitdt zu beobachten. Ausbleibender Orgasmus
wurde nicht mehr schuldbewuBt als eigenes Versagen oder gar Frigiditit hingenommen.
Junge M:inner waren st rker gefordert, sich mit der sexuellen Erlebnisfdhigkeit der Partnerin

zu besch ftigen. Das fuhrte dazu, daG sich mehrjunge M3nner trauten, ihre Probleme zuzu-

geben und selbst eine Beratung aufzusuchen.

HOMOSEXUALITAT

Themen: Wie und warum werden Menschen homosexuell? Jugendliche in der Coming
out-Phase, PartnerInnensuche, Diskriminierung, Verbot 6ffentlicher Gruppierungen, Beob-

achtung der kirchlichen Arbeitskreise, die ab Mitte der 80erJahre aktiv wurden.

Obwohl sexuelle Probieme in Veruffentlichungen der Zeitung kaum noch staatliche Kritik

hervorriefen, wenn wir von speziellen Einlassungen des Ministeriums Rir Volksbildung der
DDR absehen, dem einige Darstellungen zu direkt waren und angeblich zu weit gingen,
blieb Homosexualitat immer cir, Reizthema. Die Redaktion setzte ski, zwar aufgrund ihres
Wissens um die Probleme betroffener Jugendlicher iiber diese Verdringungen hinweg,
muilte aber stets mit Nachfragen ob der Notwendigkeit solcher Themen durch die presse-
beobachtende ACITATIONSKOMMISSION BEIM ZK DER SED sowie des Herausgebers - des

ZENTRALRATS DER FDJ - rechnen. Es sei an dieser Stelle betont, daR die Redaktion vallig
eigenverantwortlich mit ihren Ver6ffentlichungen zu sexualpadagogischen Themen umging
und auch der Fachautorin keinerlei Beschrinkungen auferlegte.

UMGANG MIT HEISSEN THEMEN

DaS dennoch Themen wie sexueller MiBbrauch, Gewalt in der Partnerschaft, seltene

Sexualpraktiken, Gruppensex, Prostitution und Pornographie in den Ver6ffentlichungen
kaum oder gar nicht behandelt wurden, hingtmit deraukrordentlich seltenen Darstellung
solcher Probleme in den Leserbriefen zusammen. Es wire falsch, daraus zu schluBfolgern,
daG es solche Erscheinungen in der DDRgar nicht gab, denn bei„UntervierAugen"gingen
in einzelnen Briefen auch Hinweise zu solchen Problemen ein. Sie wurden individuell

beantwortet, da eine uffentliche Thematisierung anscheinend nicht dem Beratungsbedarf
der meisten LeserInnen entsprach.
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Da die .Unter vier Augen"- Gruppe frei war von der Suche nach sensationellen und auf-

lagestdrkenden Themen im sexuellen Bereich (Auflagenhdhe 1987: rund 1.340.000),
konzentrierte sie sich weiterhin auf die hdufigsten Wissenslucken und Unsicherheiten

junger Leute und leistete damit eine solide sexualpadagogische Arbeit, die ilber die einzel-

nen LeserInnen hinaus fur Eltern sowie LehrerInnen eine Diskussionshilfe war. Der geringe
Posteingang zu den genannten Themen weist im Zusammenhang mit dem beschriebenen
Vertrauensverhiltnis aber auch darauf hin, daG diese Probleme auf und der speziellen
geselischaftlichen Situation nicht nur verdringte Allgemeinerscheinungen waren, sondern

tatsachlich nicht in dem spiiter vermuteten Umfang existierten. Andererseits, das muG
einschrinkend gesagt werden, wurden die LeserInnen durch die Zeitung auch nicht fur

solche Probleme sensibilisiert.

„UNTER VIER AUGEN" NACH DER WENDE

Mit dem Jahr 1990 lieR der Leserposteingang merklich nach. Das hing einerseits mit einer

ruckliufigen Auflagenentwicklung der Jungen Well, andererseits mit der Neugierde der Ost-
Leserinnen auf die bunten Westmedien zusammen. Zunachst beeindruckte der schrille,
poppige und teilweise auch ungehemmte Umgang mit Sexuali t in Wort und Bild. Auller-

dem schossen Beratungsangebote ieglicher Art wie Pilze aus dem Boden und machten

bestimmte Felder, die diejunge Welt bisher konkurrenzlos bedient hatte, uberflussig. Beson-

ders auffillig war, daR die Inhalte von Briefen merklich oberflachlicher und problemloser
wurden. Die LeserInnen waren nicht mehr bereit, ihre pers8nlichen Schwierigkeiten preis-
zugeben und wurden zunehmend mit existentiellen und sozialen Fragen beschaftigt. Sexu-

elle und partnerschaftliche Fragen traten stdrker in den Hintergrund und wurden mehr als

Lesestoff in entsprechenden Magazinen konsumiert. Die jungen LeserInnen, insbesondere

SchulerInnen und Lehrlinge, kamen vom Lesen einer politischen Tageszeitung immer mehr

ab und orientierten sich anJugendmagazinen.

Durch weitere Beratungstatigkeit der Autorin in Schulen zeigte sich, daB sehrjunge LeserIn-

nen durch Veruffentlichungen in der Zeitschrift „BRAVO"teilweise uberfordert und mehr

verwirrt als aufgekldrt wurden. Die dargestellten Probleme entsprachen oft nicht ihrem

pers6nlichen Erfahrungsschatz und initiierten darum mehr Fragen als Antworten.

Obwohl die aufgeworfenen Probleme sich nicht wesentlich von den fruher bei, Untervier

Augen" behandelten LeserInnenbriefen unterscheiden, lessen die kurzen und spritzigen
Antworten sehrviel offen und haben zusitzlichen Erklirungsbedarf. Wahrnehmbarist, daG

sich zwar bei Kinder undjugendlichen im Osten Deutschlands nichts an den grundsitzli-
chen und immer wiederkehrenden Fragen zu ihrer eigenen Entwicklung und dem sexuellen

Verhalten verindert hat, dall aber aufgrund eines neuen gesellschaftlichen Umfeldes andere

Fragen hinzugekommen sind. Dazu tragen die sexuelle Uberflutung der Medien und die

zuganglich gewordenen pornographischen Erzeughisse bei. Auch der verbale Umgang mit
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dem Thema ist bei Kinder teilweise unsachlich und obsz6n geworden, ohne dall sie mit-
unter den Gehalt von Worten und Begriffen richtig deuten kunnen. Neue Erfahrungen bei

der sexualpddagogischen Arbeit offenbaren einen tiefen Widerspruch zwischen einer v611ig
wertfreien Darstellung menschlicher Intimbereiche in den Medien und einer stirkeren
Kontrolle und Pruderie der Sexualerziehung in Schule und Elternhaus, die sich dieserWirk-

lichkeitnicht stellenwill.

Die Junge Welt" hat mit Abnahme der LeserInnenanfragen die Antwortrubrik in den
Bereich Lebensweise einflieGen lassen und zu aktuellen sexuellen und partnerschaftlichen
Themen mit redaktionellen Beitrigen gearbeitet. Die totale Verinderung der LeserInnen-
schaft hat dazu gefuhrt, daR sexualpidagogische Themen fur die jugendliche Altersgruppe
gar nicht mehr behandelt wurden. Im Mai 1994 wurde mit einer grundsitzlichen Umstel-

lung des Inhalts der Zeitung die gesamte Beratungstitigkeit nach gut 30jihriger Arbeit

eingestellt

370 0 DIE KIRCHEN

Sexualpidagogik und Beratung zur Familienplanung gab es in den Evangelischen Kirchen
in der DDR im groBen und ganzen erst ab etwa 1970, also in der zweiten Halfte des Be-
stehens der DDR. Zwar geh6rte das Fach Sexualethik eigentlich schon immer zu den

theologischen Disziplinen. Aber es wurde bis in die 70er Jahre hinein vernachl ssigt, weil
die bloGe Tradierung sexualethischer Modelle und Grundsatze noch nicht der in den 60er

jahren beginnenden „Aufweichung' traditioneller Verhaltensmuster in den Geschlechter-

beziehungen gewichen war, so daB auch keine Fragen und Probleme zu diskutieren waren.

Fehlte diese Diskussion schon an den sechs Theologischen Fakultiten/Sektionen und an

kirchlichen Ausbildungsstitten, so geschah sie erst recht nicht in den anderen Bereichen
und aufden anderen Feldern muglicher Sexualpddagogik: in der Kinder- undjugendunter-
weisung, in Erwachsenen-Gespriichskreisen, in der Frauen-, Miitter- und Minnerarbeit,
beim Predigen.

DIE THEMATISIERUNG SEXUELLER FRAGEN ALS REAKTION

AUF GESELLSCHAFTLICHE VERANDERUNGEN

Erst der Umbruch der Ansichten iiber sexuelle Beziehungen Ende der 6Oerjahre, zunichst
im Westen und mit dem Heranwachsen einer neuen Generation dann auch in der DDR,
sowie die Verinderung der Rolle der Frau, die sowohl per Gesetz als auch durch die Berufs-

tiitigkeit der uberwiegenden Zahl der Frauen gef6rdert wurde, brachten Veranderungen im

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLAMUNG, BAMDZ64



Alltag, denen sich auch die innerkirchliche und vor allem die theologische Diskussion nach
und nach stelite. Sichtbarster Ausdruck fur diesen Wandel ist die Einrichtung eines „FACH-
ARBEITSKREISES FOR DIE ZUSAMMENARBEIT VON MANN UND FRAU IN KIRCHE, FAMILIE UND

GESELLSCHAFT",berufenvom BUND DEREVANGELISCHEN KIRCHEN IN DER DDR, deranl G-

lich eines konkreten Ereignisses, der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der

DDR 1972, entstand. Zwarsahensich die Kirchen inder DDRauch vorherschon mitneuen
sexualethischen Fragen konfrontiert, doch schienen sie allesamt nicht so bedeutsam, daB

sich die Kirchen veranlafit gesehen hatten, ihnen mit einer speziellen Arbeitsgruppe zu

begegnen.

Der Rahmen dieser Arbeitsgruppe, der „AusSCHUSS KIRCHE UND GESELLSCHAFT", macht
bereits deutlich, worauf ihre Arbeit vor allem angelegt war - nimlich auf die Reaktion auf

sexualethische Fragen, die sich aus dem gesellschaftlichen Kontext ergaben, und nicht etwa

aufeine eigenstindige Weiterentwiddung bisheriger sexualethischer Standpunkte unabhin-

gig von durch die Gesellschaftsentwicklung vorgegebenen Problemkonstellationen. Zwar

beteiligte man sich auch an 6kumenischen Programmen und (Forschungs-)Projekten, die

Arbeitsgruppe sollte in erster Linie aber den Kirchenleitungen als Beratungsgremium zur

aktuell erforderlichen Urteilsbildung dienen.

Daraus ergab sich eine Verfahrensweise, wie sie etwas spater Qberall in die innerkirchliche
Diskussion und Lehre Einzug halten sollte: Man machte „ohne Vorurteile und Scheu" auf

„die geschichtliche Dynamik und die geinderten Werte und Normen in den Beziehungen
zwischen Frauen und Miinnern unter unseren gesellschaftlichen Bedingungen" aufmerk-

sam", ohne dabei eine vollstindige oder gar die einzig richtige ethische Position zu bezie-
hen oder zu propagieren. Diese Arbeitsweise war der Gruppe vorgegeben, entstand aber
auch aus der Einsicht, daE Klarheit eher aus Erfahrungsaustausch, aus gemeinsamer Suche
und aus der Horizonterweiterung erwichst, denn aus Drohungen, Appellen, Dogmen oder
Verboten. AuBerdem geh8rte diese Arbeitsweise zu der sich gegen den Kommandoton in

Gesellschaft und Politik der DDR entwickelnden diskursiven Problemldsung, wie sie sich in

den 70er und 80erJahren (fast) uberall in den Evangelischen Kirchen der DDR etablierte.

Der Facharbeitskreis hat wdhrend seiner uber 15jdhrigen Tdtigkeit vor allem funfOrientie-

rungen (zum Schwangerschaftsabbruch, zu Sexualethik und -pidagogik, zur Partnerschaft,
zur Familie und zu den Alleinlebenden) erarbeitet und ver6ffentlicht und damit die sich

quantitativ zwar nicht ausbreitende, sich qualitativ aber gut entwickelnde Ehe- und Fa-

milienberatung an etwa 15 diakonischen Einrichtungen in den acht Evangelischen Landes-

kirchen sehr unterstutzt und auch zahlreichen anderen kirchlichen Mitarbeiterinnen und

PastorInnen bei ihrer Arbeitgeholfen.

3 1 Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR/Facharbeitskreis „Zusammenarbeit von Mann und Frau in Kirche, Familie und

Gesellschaft (1987),S. 11
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EINBINDUNG DER SEXUALITAT IN DIE PARTNERSCHAFTLICHKEIT
DES MENSCHEN ALS MANN UND FRAU

Von Anfang an hatten sich die kirchliche Sexualp dagogik und die Familienplanung zum

Ziel gesetzt, ein verantwortliches BewuBtsein im umfassenden Kontext von Geschlecht-
lichkeit schon m6glichst langevor solchen Entscheidungen wie etwa der zur Interruptio zu

bilden. Man hatte vor, in einem kontinuierlichen ProzeB zu Entscheidungen zu befdhigen,
die die Annahme menschlichen Lebens in seiner Vielgestaltigkeit zum Ziel haben. Dabei
wurde das Liebesgebot zum Ausgangspunkt aller Oberlegungenund die Erziehung zur Part-
nerschaft zum Weg, aufdem die Befihigung zu solchen Entscheidungen am besten erlangt
werden konnte.

Der Wandel nach dem II. Weltkrieg, der zur Umwertung fast alter Werte und eben auch der

Beurteilung der Geschlechtlichkeit - allerdings mit einigem zeitlichen Abstand - Rihrte,
verursachte auch in der Theologie in der DDR eine Neuorientiening: aus der grun(Is'itzlich
negativen Haltung gegenuber der Geschlechtlichkeit und der Leiblichkeit des Menschen
wird eine grundsitzliche Bejahung, Die Theologie hatte den Menschen nun ebenfalls als

eine Einheit von Kurper und Seele erkannt, zu der auch die Sexualit t geh6rt, muBte das

aber erst von Medizin und Anthropologie lernen, obwohl der christliche Schi pfungsglaube
mit seinem ja" zur Welt auch das,ja' zum K6rper und damit zu seinem Gebrauch und zur

Freude an ihm auch ohne Bestimmung zu einem ndheren Zweck - etwa dem der Fortpflan-
zung - impliziert. Aber die ganzheitliche Sicht des Menschen endete damit, den Menschen

nur als Frau oder als Mann zu betrachten und deren ausschlieBliches Aufeinander-Bezogen-
sein zu behaupten, so daG iedwede Ich-Du-Beziehung des Menschen unmittelbar am

GegenOber der beiden Geschlechter als dem exemplarischen Ausdruck von Beziehungen
gemessen wurde.

Damit blieb die Kirche wieder bei der Augenscheinlichkeit stehen und pite die eigene
Sicht sowie deren Ruckgriffe aufdie entsprechenden biblischen Texte nur aus der Not her-
aus an, eben weil die Praxis heterosexueller Beziehungen anders geworden war und die
Grenzen der bisherigen theologischen Ethik iiberschritten hatten. Das geschah, ohne selbst

weiterzudenken und der bestehenden Praxis Entwicklungsmodelle und -wege aufzuzeigen.
Einzig beim Thema Homosexualitat nahm die Kirche in den 80erjahren eine Vorreiterrolle

ein und reagierte nicht auf die gesellschaftliche Entwicklung, sondern leitete sie selbst ein
und bestimmte sie Liber weite Strecken.

Dennoch schlug sich die Neubestimmung der theologischen Sexualethik in den 50er und

60er Jahren (insbesondere durch KARL BARTH und HELMUT THIELICKE) in den DDR-
Kirchen in den 70er und 80er Jahren insofsm nieder, als mit der Kommunikation eine
soziale Funktion der Sexualitat erkannt wurde, und als man zugab, daS sich die Ordnungs-
prinzipien des Sexualverhaltens wandeln und jeweils historisch bestimmt sind. Gemeint

war mit Sexualift jedoch weiterhin nur die heterosexuelle zwischen jeweils zwei Personen,
was die genannten beiden Erkenntnisse schon beinahe wieder *unichte machte, indem sie
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zu sehr eingeschrinkt wurden. Zwar wuRte man nun:

„(...) was der Wille Gottes im Blick auf die Geschlechtlichkeit ist, wird an keiner Smile der Bibel umfassend

gesagt. Die Aussagen sind stets situationsgebunden (...)'
Bund der Evangelischen Kirchen, a. a. 0., 5.39.

Doch das blieb die Begrundung lediglich fur neue theologisch-ethische Einsichten, die die
Umwelt den Kirchen aufdringte, und zu denen deshalb Stellung bezogen werderi mullte.

Eigene weiterweisende Oberlegungen, mit denen auch die Entwicklung in der Gesellschaft

hdtte beeinfluBt werden k6nnen - etwa zu den Themen Kindes- und Alterssexualitdt, Auto-,
Bi- oder Transsexualitiit, Sex auBerhalb von Ehe und Partnerschaft, Partnermobilitiit oder

Promiskuitit- stellte man zunichst (mit Ausnahme der Homosexualitit) in den 80erjahren
nichtan.

Alle entwickelten Kriterien, wie das Liebesgebot, die Partnerschaftlichkeit von Beziehungen
oder die Verantwortung fiireinander und gegeniiber Dritten, versagten in der Regel dann,
wenn in der Praxis neue „Probleme" auftauchten: das Zusammenleben gegengeschlecht-
licher PartnerInnen ohne Trauschein (70erjahre), das v6llige Anerkennen von Lesben und
Schwulen und ihrer Partnerschaften (80er und Beginn der 90erlahre), andere Formen des

Sexualverhaltens und partnerschaftlichen Lebens. Die Ehe wurde, gegen alle Einsichten,
nicht als „ein weldich Ding' oder eine „n6tige Einrichtung" zur Kanalisierung gegenge-
schlechtlicher Sexualitdt (Luther) betrachtet, sondern als ein Ordnungsprinzip. Zwar laste
die Liebesnorm die Keuschheitsnorm in den 70er und 80er jahren in den Evangelischen
DDR-Kirchen ab. Aber diese Liebesnorm blieb auf Heterosexualitdt, auf die Zusammen-

gehi rigkeit von Liebe, Partnerschaft und Sexualitat, auf die Sexualitat im „Zeugungsalte/,
auf Zweier-Sexualitit oder aufdie sogenannte „normale' Sexualitit beschrinkt

Indem die Sexualpidagogik der Evangelischen Kirche in der DDR ab etwa 1970 in der Aus-

einandersetzung mit den gesellschaftlichen Verinderungen. auf diese zwar reagierte und
dabei die theologische Sexualethik neu orientierte, aber die eigens entwickelten Vorgaben
nicht auch aufweiteres Neues anwandte, hat sie immer nur Defizite kompensiert und einen

eigenaktiven Beitrag - auGerin bezug aufHomosexualitit - nicht vollbracht Allerdings ist
sie damit immer noch aktiver gewesen als beispielsweise die Katholische Kirche in der DDR,
die - zumindest offiziell und in der amtlichen Praxis - nicht einmal dieses Kompensieren
betrieben hat. Wollte man als Gradmesser furdie erwihnte Neuorientierung in den Evange-
lischen Kirchen deren eigene, kircheninterne Praxis heranziehen, mul te man beinahe
ebenso negativ urteilen. Zwar hat sich die Ordination der Frau weitgehend durchgesetzt
und ist sogar selbstverstindlich geworden, aber in vielen Punkten folgte man den eigenen
Vorgaben nicht:

• etwa bei der Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch in den 70er Jahren, der ja
wesentlich weniger gewunscht wird, wenn Frauen wirklich gleichberechtigt und gleichge-
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stellt sind und wenn vor allem das Austragen von Kindern (auch der nichtehelichen)
nicht mehr Probleme oder Nachteile bereitet als Abbriiche. Doch unverheiratete Theo-

loginnen bzw. Pastorinnen mit Kind hatten mit groBen Nachteilen zu rechnen;

• etwa bei der Diskussion um Lesben und Schwule und uber Homosexualitiit in den 80er

Jahren, die in breiten Kreisen lediglich aufdem Hintergrund der Lesben- und Schwulen-

Diskriminierung und damit als Versuch einer„allgemeinen Annahme", nicht jedoch als
sexualethische Diskussion gefiihrt wurde;

• etwa mit Blickauf die Doppelmoral: Es gab eine starke Differenzierung zwischen „einfa-
chen" Gemeindemitgliedern und „Amtspersonen". Auf das Amtsverstiindnis hatten
neue sexualethische Uberlegungen allenfalls bei der Bewertung von Scheidungen positi-
ven EinfluB gefunden;

• etwa mit Blick aufdie Amterbesetzung durch Frauen: sie waren weiterhin nur auf den

untersten Ebenen anzutreffen.

Dabei haben Gemeinden und spiter die sogenannten Basisgruppen im Vergleich mit Syn-
oden und Kirchenleitungen die neue Sexualethik nicht nur konsequenter umgesetzt, son-

dern auch am meisten gef6rdert. Wihrend sid, Synoden und Kirchenleitungen in Be-
schluBsituationen oft hinter dem Stand der Gemeinden („sind noch nicht soweit")
versteckten, um nicht eine positive Entscheidung fallen zu mussen, bereiteten die Folgen
solcher Beschlilsse - wurden sie denn doch nicht linger hinausgeschoben - den Gemeinden
kaum Probleme.

 ) 3'0 ) WISSENSCHAFT UND

r)30 (Q,)0 EMPIRISCHE FORSCHUNGEN

Eine Zusammenschau der Forschungsaktivititen vorzunehmen, die in der DDR mit Bezug
auf Sexualpidagogik und Familienplanung erfolgten, heiEt, tin vielteiliges Puzzle zusam-

menzusetzen. Denn, wenngleich sie spirlich gesit waren, so erfolgten sexuologische For-

schungen doch in vielen verschiedenen Strukturen, an einigen pidagogischen und sozial-

medizinischen Instituten der Universit :ten und Hochschulen, an (Uni-)Kliniken und

Medizinischen Akademien, an zentralen gesellschaftswissenschaftlichen Instituten und in

vielen Praxisbereichen der psychologischen Beratung und arztlichen Betreuung. Eine

Sexuatwissenschaft als Lehrstuhl oder Studienfach gab es nicht, auch kein Lehrgebiet
Sexualpidagogik oder Sexualmedizin in den Studiengiingen von P dagoglnnen und Medi-

zinerInnen. Einen guten Uberblick Ober „Sexuologie in der DDR"liefert das gleichnamige,
von JOACHIM S. HOHMANN herausgegebene Buch: Im folgenden werden vor allem die

32 vgl.3. S. H0HMANN(1991)
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grdgeren sexuologisch-sozialwissenschaftlichen Studien vorgestellt, die zumeist aus dem

letztenlahrzehnt der DDR stammen und deshalb  r die aktuelle Praxis der Sexualpadago-
gik und Familienplanungam bedeutsamsten sind.

Die Anfdnge empirischer Sexualforschung finden sich bereits in den 50erjahren. Seinerzeit
wurden erste kleinere Befragungen von MedizinerInnen durchgefuhrt und publiziertk
Die Sexualaufklining in dieser Zeit beschrinkt sich auf eine Reihe populdrwissenschaftli-
cher Schriten14, konnte sich jedoch noch nicht auf grdlere, solide empirische Untersu-

chungen stutzen. Seit den 60er Jahren entwickelten sich verschiedene sexualwissenschaft-

liche Forschungsstringe:

1. Sexualpidagogische Forschungen
vor allem an den Pidagogischen Instituten von Universititen und Pidagogischen Hoch-

schulen;

2. Forschungen zur Sexualberatung und Familienplanung
resultierend aus der Praxis der Ehe- und Sexualberatung bzw. der gyntkologischen/drzt-
lichen/sexualmedizinischen Praxis, medizinsoziologische, medizinethische und sozial-

medizinische Studien an Universititen, Akademien, zentralen Instituten;

3. komplexe sexuologische Studien

mit dem Schwerpunkt auf Einstellungen und Verhaltensweisen jugendlicher im Bereich

von Partnerschaft und Sexualitdit, durchge hrt vom Zentralinstitut Rirjugendforschung

SEXUALPADAGOGISCHE FORSCHUNGEN

Zu Anfang der 60er.jahre wurden an den PADAGOG1SCHEN INSTITUTEN DER UNIVERSITATEN

JENA, ROSTOCK und LEIPZIG und der PADAGOGISCHEN HOCHSCHULE POTSDAM Sexual-

padagogische Themen aufgegriffen's. GRASSEL befragte 4.136 Jugendliche, BORRMANN 900.

Im Zentrum dieser Untersuchungen standen das sexuelle Wissen der Kinder und Jugend-
lichen und die daraus abzuleitenden Aufgaben filr die schulische Sexualerziehung. Margi-
nal wurden in diesen Untersuchungen auch Parameter der sexuellen Entwicklung und des

Partner- und SexualverhaltenserfaSt

Im auBeruniversitiren Bereich befragte der Kinderarzt BROCKNER 3.226 13- bis 18jdhrige
zu ihrem Sexualwissen16. Er lieferte mit seiner Studie unter Bezug auf die Untersuchung
von HUNGER" den ersten umfangreichen Ost-West-Vergleich. Sexualpadagogische Unter-

33 KwMB ES(1956),GRIMM/RosL£&(1957)

34 z. B. NEUBERT(1956,1957),NEUBERT/WEiSE(1956)

35 BORKMANN(1962),SENDE(1963);

GRAssEL (1964,1967); luRSCH (1964)

36 BROCKNER(1968)

37 HUNGER(1960)
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suchungen wurden vor allem von BACH, BORRMANN/SCHILLE, BORRMANN  fortgefihrt.
EACH/GRASSEL ' liefern eine Zusammenschau dieser Studien (vgl. weiterfihrend hierzu

Kap. 2.3.; S. 30/31).

FORSCHUNGEN ZUR SEXUALBERATUNG UND FAMILIENPLANUNG

Ebenfalls in den 60erjahren entwicketten sich Forschungsaktivititen aus der Praxis der Ehe-
und Sexualberatungsstellen und aus der §rztlichen (insbesondere der gyndkologischen)
Praxis. Hervorzuheben sind die Arbeiten von ARESIN (1962, 1968) aus der EHE- UND

SEXUALBERATUNGSSTELLE DER UNIVERSiTATS-FRAUENKLINIK LEIPZIG und MEHLAN (1972)
vom INSTITUT FOR SOZIALHYGIENE DER UNIVERSITAT ROSTOCK. Hauptthemen dieser For-

schungen waren Sexualprobleme in der Ehe, gyndkologische Probleme, Kontrazeption,
Familienplanung und Abortbekimpfing.

Gr6Bere empirische Forschungen zur Familienplanung und zum generativen Verhalten
wurden in den 80er Jahren am BERUNER INSTITUT FOR SOZIOLOGIE UND SOZIALPOLITIK

durchgefilhrt Schwerpunkt dieser Studien waren psychische und soziale Bedingungen in
ihrem EinfluG aufdie Generativitdt#:

Die umfassendsten Untersuchungen zu ·Motiven und sozialen Bedingungen des Schwan-

gerschaftsabbruchs erfolgten durch den Leipziger Gyndkologen HENNING. In Zusammen-
arbeit mit SoziologInnen der Leipziger Universitit befragte er 1976 und 1981 ieweils 2.700
und 1987 nochmals 1.800 Abruptiopatientinnen"

Ethischen Fragen des Schwangerschaftsabbruchs, der Rolle des Arztes/der Arztin dabei und

der Verarbeitung des Abbruchs widmeten sich Studien, die in den 80erjahren und zum Teil

unmittelbarvor dem Ende der DDR an der AKADEMIE FORARZTLICHE FORTBILDUNG (aufge-
16st per 31.12.90) durchgefuhrt bzw. dort als Qyalifikationsarbeiten betreut und eingereicht
wurdene. GoscH  befragte in der ersten Halfte der 80er Jahre 300 Frauen nach einem

Schwangerschaftsabbruch. BUSCH44 befragte 310 ArztInnen nach ihrer Haltung zum

Schwangerschaftsabbruch.

Einen bedeutenden wissenschaftlichen Beitrag fur die Praxis der Ehe- und Sexualberatung
und die Verbreitung dieser Erkenntnisse leistete Sci·INABL's. Als Leiter einer Ehe- und

Sexualberatungsstelle in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) Shrte er die ersten groGeren Studien
zum sexuellen Verhalten und Erleben an uber 3.400 Erwachsenen durch. Seine Bader, ins-
besondere „Mann und Frau intim", fanden hunderttausendfache Verbreitung. (Er wird

38 BAcH (1969,1974); BoRKMANN/SCH,u£(1973);

BORRMANN (1975)

39 BAcH/GRAsSEL(1979)

40 Siudie,Kinderwunsch  (1987), SpBGNER (1987);

SPHGNER/FRmCHE(1992)

41 HENNING/WILSDORF/HENNING(1991)'. HENNING(1990)

42 KORNER(1992)

43 GOSCH(1985)

44 BuscH(1992,1994)

45 SCHNABL (1968,1972)
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aufgrund dessen mitunter der „Oswalt Kolle der DDr genannt.) Obwohl sich SCHNABLS
Studien zentral auf„Intimverbalten-Sexualst#rungen-Persdnlicbkeit" Erwachsener (so der Titel

der 72er Publikaticin) richten, sind sie doch durch die Daten zur sexue!len Entwicklung und

zum Kontrazeptionsverhalten auch fir die Sexualp dagogik und die Familienplanung
interessant.

Zur sexuellen Entwicklung, zum Sexual-und Kontrazeptionsverhalten wurde in der DDR

eine Reihe weiterer Befragungs-Studien durchgefiihrt - z. B. in Halle#6 oder in Berlin'i. Ihr

generelles Manko sind die selektiven Stichproben und die heterogene Methodik, so daG

historische Vergleiche meist nur unter Vorbehalt mdglich sind. Eine positive Ausnahme
bildet die Arbeit von AHRENDT'C In Kooperation mit dem ZENTRALINSTITUT FOR jUGEND-
FORSCHUNG (ZIJ) fiihrte er 1981/82 an der medizinischen Akademie Magdeburg eine groGe
Studie mit dem Schwerpunkt-Geschlechtliche Entwicklung, Sexualverhalten und Kontra-

zeption (.. .T durch, in die 3.471 Mddchen im Altervon 15 bis 17Jahren einbezogen wurden.

Erwthnt werden soil an dieser Stelle auch die erste Studie zum Coming out in der DDR

unter 208 homosexuellen Mdnnern, 1985 durchgefuhrt von den Jenaer Arzten GONTHER
und VOGE,49

KOMPLEXE SEXUOLOGISCHE STUDIEN

Das Liebes- und Sexualverhaltenjugendlicher, vorallem von Studentlnnen, ist, wie bereits

ausgefiihrt, in der DDR seit Mitte der 60erJahre in verschiedenen Befragungen untersucht
worden. Zu den wenigen, inhaltlich komplexen und (fur das Jugendalter) repr sentativen
Studien zihlen die drei groBen (simtlich von KuRT STARKE geleiteten) Parmerstudien des

ZIJ Leipzig:

0 PARTNER I, 1972-74; 2.741 Beftagte im Alter von 16-25Jahren
0 PARTNER II, 1979-82; 5.669 Befragte im Alter von 16-30Jahren
• PARTNER III, 1990; 3.103 Befragte im Alter von 16-48jahren

Nicht nur die jeweiligen Ergebnisse der drei zu betrachtenden Studien, sondern auch die in

sie eingebrachten Inhalte, Themen und Fragestellungen (und die nichteingebrachten) sind

ein Spiegel der gesellschaftlichen Verh:iltnisse, des jeweiligen Zeitgeistes und·der politischen
Legitimationszwdngeso.

46 RENNERT (1966)

47 LHTMANN/SZ£WCZYK(1978)

 EBNEWF,KER,SCHER (1978)

48 AHRENDr(1985)

49 GONTHEWVOGEL(1989)

50 Die Studien sind zu beziehen iiber

Gesellichaftfir Sexualwissenschaft (GSW)

c/o Prof. Dr. Konrad Weller

BonhoefferstraBe 2

07747.jene
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4„ tj,. STRUKTUREN DER

SEXUALBERATUNG UND FAMILIENPLANUNG

Am Ende der DDR existierten ca. 200 Ehe- und Sexualberatungsstellen, angebunden an

Polikliniken und Gesundheitsdmter bzw. andere staatliche Trdgeti, sowie ca. 15 Ehe- und

Familienberatungsstellen an diakonischen Einrichtungen. Schwangerenberatung (sozial-
gyndkologische Vorbeugungsmagnahmen zum Schutz von Mutter und Kind wihrend
der Schwangerschaft und Geburt) undGeburtsvorbereitung erfolgten in den in allen Kreisen
existierenden Schwangerenberatungsstellen, die meist an Polikliniken oder Ambulatorien

angeschlossen waren. Nach der Geburt waren die MOtterverpflichtet, mit ihren Siuglingen
Mutterberatungsstellen der Gesundheitsimter aufzusuchen, in denen FursorgerInnen,
Kinderkrankenschwestern und ahnlich qualifiziertesmittleres medizinisches Personal unter

der Leitung eines Pidiaters/einer Pddiaterin arbeiteten.

Im ProzeS der Umstrukturierung des Gesundheitswesens und der Beratungslandschaft
sowie im Vorfeld der gesamtdeutschen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs, der Pflicht-

beratung und der damit ndtigen f13chendeckenden Beratungsstellenstruktur, wurden eine
Reihe dieser Beratungsstellen als Schwangerschaftsberatungsstellen in die Hand freier Tri-

ger ubergeben. Ein Teil dieser mul te sich in den neuen Bundesliindern erst konstituieren.

Die Mitglieder der SEKTION „El·IE UND FAMILIE" beschlossen im Fruhsommer 1990, eine

eigene Familienplanungsgesellschaft der DDR zu grunden, die GESELLSCHAFT „EHE UND

FAMIUE" (EFA). Die Existenz dieser mit ordnungsgemaG gewiihitem neuen Vorstand

gebildeten Gesellschaft war auf Grund der sich ubersturzenden politischen Ereignisse
jedoch nur von kurzer Dauer. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand der PRO FAMILIA
wurden die Grundlagen fur eine schnelle Vereinigung beider Organisationen geschaffen.
Die Mitglieder der GESELLSCHAFT .EHE UND FAMILIE" bildeten zundchst Landesverbinde
mit der Doppelbezeichnung EFA/PRO FAMILIA, die im Mai 1991 als neue Mitglieder in den
Bundesverband aufgenommen wurden. Damit war relativ schnell die formal-organisatori-
sche Grundlage fur ein gemeinsames Handeln der PRO FAMILIA im vereinigten Deutschland

geschaffen. Eigene Wege wurden lediglich in Berlin beschritten. Dort vereinigten sich EFA
und PRO FAMILIA nicht. Die Berliner EFA existiert als selbstdndiger Ostberliner Verein
weiter. Ein Teil der ehemaligen Berliner EFA-Mitglieder grundete im Dezember 1990, zu-

sammen mit anderen engagierten Gruppen, den VEREIN .FRAU & FAMIUE", der im Mai
1992 die Beratungsstelle „BALANCE' eroffnete. Der Verein arbeitet eng mit der Berliner PRO
FAMILIA zusammen.

Derzeit vereint „BALANCE' eine Schwangerschaftsberatungsstelle und das durch den Senat

gefdrderte Familienplanungszentrum.

51 Kommunen,Landras3mter u. dd.
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Andere Mitglieder und MitarbeiterInnen ehemaliger Ehe- und Sexualberatungsstellen fan-

den ihre Arbeitsfelder in kommunaler Trigerschaft und bei freien Trigern wie der

ARBEITERWOHLFAHRT (Awo), der CARITAS, der DIAKONIE, dem RoTEN KREUZ und anderen.

Abbildung 4 liefert eine Obersicht ilber die in den neuen Bundeslindern entstandene Tri-

gerstruktur der Schwangerschafts-, Familicnplanungs- und Sexualberatungsstellen.

Abb. 4

SCHWANGERSCHAFTS-, FAMILIENPLANUNGS- UND 5EXUALBERATUNGS-

STELLEN IN DEN NEUEN BUNDESLANDERN (NACH DAIEB-BERATUNGSFOHRER 1994)
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In der Obersicht deuten sich folgende strukturelle Problcme an:
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1. Mit knapp einem Drittel der Beratungsstellen befindet sich ein groBer Teil in kommu-

naler Hand, vor allem bei Gesundheitsimtern.

2. Der Anteil konfessioneller Beratungsstellen (ebenfalls knapp ein Drittel) ist, gemessen
am Anteil der religi  gebundenen Bev6lkerung, uberproportional hoch (in den neuen

Bundeslindern sind im Durchschnitt nur 2 % der Bev6lkerung katholisch und ca. 20%

evangelisch).

3. Eine Reihe von Trdgern, vor allem das Deutsche Rote Kreuz, ubernahm Beratungsstellen,
obwohl ihr traditionelles Profil ganz anders ausgerichtet ist und sie nicht Bber genagend
.Sachkompetenz im Bereich der Schwangerschafts-, Familienplanungs- und Sexualbera-

tung verflgen.
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Viele der Beratungsstellen kdnnen nur cin schr begrenztes Spektrum an Beratungs-
leistung anbicten. Das liegt z, T an den noch nicht ausreichenden Kompetenzen der Mitar-
beiterInnen, vor allem aber an der v6Ilig unzureichenden personellen Ausstattung vieler

Beratungsstellen. Um ein fl chendeckendes Netz von Beratungsstellen mit muglichst plura-
ler Trbgerstruktur zu installieren, wurden insbesondere in den diinner besiedelten Gebieten

(Mecklenburg-Vorpommern) einige „Ein-Frau-Beratungsstellen" eingerichtet, so dall von

dem per Schwangeren- und Familienhilfegesetz (SFHG) geforderten multiprofessionellen
Team schon in quantitativer Hinsicht nicht die Rede sein kann.

Ungeachtet dieser Probleme wurden viele Aktivit ten entwickelt, um die seit 1992 gelten-
den Teile des SFHG sowie die nach dem Karisruher Urteil am 16.6.1993 in Kraft getretene
Pflichtberatung vor crwogenem Schwangerschaftsabbruch umzusetzen. Z. B. wurden die

Schwangerschaftskonflikt-BeraterInnen aller Triger in Brandenburg von PRO FAMILIA-

Kolleginnen aus Mi. nchen fortgebildet.

Erste Erfahrungcn in der Umsctzung des SFHG zeigen, daG insbesondere die in § 1

festgeschriebenc praventive Arbeit nach wie vor stiefkindlich behandelt mrd. Planstel-
len fiir SexualpidagogInnen in den neuen Bundeslindern sind die ganz groGe Ausnahme.
Die Sozialministerien der Linder gehen im Vorfeld der individuellen Anerkennung von

Schwangerschaftskon flikt-Beraterlnncn davon aus, daG diese sich auch fur die primdr-
prdventive Arbeit (mit Kindern und Jugendlichen) Kompetenzen erwerben und Sexual-

pidagogik nebenbei mit erledigen. So wichtig es einerseits ist, aus der Beratungspraxis her-
aus auch primirpr-ventive Arbeit zu leisten, so lehrt die praktische Erfahrung, daG

professionelle, methodisch hochwertige Sexualpiidagogik nebenbei nicht machbar ist,
schon aufgrund der quantitativen Belastung durch die Beratungstitigkeit. Nur in personell
ausreichend ausgestatteten Beratungsstellen kann priventive Arbeit ausreichend und fach-

kompetent erfolgen.

STRUKTUREN DER SEXUALP DAGOGIK

401 UND PRAVENTION:

0 SCHULISCHE SEXUALPKDAGOGIK

In den Schulgesetzen der neuen Bundesldnder wird die Sexualerziehung in unterschied-

licher Weise berucksichtigt. Das Brandenburger Landesparlament hat die ficheriiber.

greifende schulische Sexualerzichung als Erginzung der clterlichen Sexualcrzichung
definiert und als Ziel bestimmt,

„die Schulerinnen und Schuler altersgemiift mit biologischen, ethischen und kulturellen Fragen der

Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen. Sie soil (...) zu verantwortungsbewutiten, sittlich

begrandeten Entscheidungen und Verhaltensweisen sowie zu menschlicher und soziater Partnerschaft

befihigen." Aus: Brandenburger Schulgesetz, § 25.
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Ahnliche Zielvorgaben sind im Berliner Schulgesctz enthalten (§ 22) und auch in dem des
Landes Thiiringen (§ 47). In den Gesetzestexten wird betont,

„dall jede einseitige Beeinflussung ru vermeiden ist: [AuBerdem wird verfugt:1
„Bei der Sexualerziehung ist Zuruckhaltung zu wahren sowie Offenheit und Toleranz gegenuber
den verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Bereich zu beachten.'

Sachsen vcrkniipft Familien- und Sexualerziehung (§ 36), verwendet thnliche bzw. uber-
einstimmende Formulierungen wie die Nachbarldnder und betont zuskzlich:

„Die Familien- und Sexualerziehung soil das Bewutitsein fir eine persanliche Intimsphare und partner-
schaftliches Verhalten in persdnlichen Beziehungen sowie in Ehe und Familie entwickeln und fdrdern.'

SeitJuni 1993 liegt im Entwurfein „Leigaden zurSexuakrziebungim Freistaat Sacbsen"vor, der

allerdings die Hurden im Kultusministerium noch nicht uberwunden hat. Der Landtag
erachtete es fik notwendig, dem Gesetzestext „Anmerkungen' ergdnzend hinzuzufugen,
um Vorstellungen zum Konfliktbereich „Familien·Sexualerziehung und Elternrecht"
zu erliutem. Darin wird betont, dail sich die Vorschrift an die von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsitze hilt; der Informationsanspruch der Eltern wird garantiert, den

Schulverwaltungen wird die Pflicht auferlegt,

„daildie mit der Sexualerziehung befaBten Lehrer nur die als geeignet zugelassenen Lehr·und Lemmittel

verwenden"

Das ist eine Forderung, die in der Praxis kaum in dieser Absolutheit realisiert werden kann,
zumal sich wirksame Sexualerziehung am aktuellen Geschehen, an der Lebenswirklichkeit
orientieren mufl.

Sachsen-Anhalt legt als Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule (§ 1) fest,

„die Schuler mit Fragen der Sexualitbt vertraut zu machen sowie zu gleichberechtigrer, sozialer Partnerschaft

zu erziehen:

Diese knapp gehaltenen Zielvorgaben des Landesparlaments werden erginzt durch einen

Runderlaji des Kultusministers „Sexualerziebung an den allgemeinbildenden und berufsbiWenden
Schulen'L in dem Grundsitze, Inhalte, Gestaltung, Medien, LehrerInnenfortbildung,
Zusammenwirken von Schule und Elternhaus ausihrlich verbindlich dargelegt werden.

In allcn vorliegenden Schulgesetzen ist festgeschrieben, daB die Eltcrn iiber Ziel, Inhalt
und Formcn der Sexualerziehung rechtzeitig zu unterrichten sind; die Informations-

pflicht umfaBt nicht die Mitbestimmung bei der Gestaltung des Unterrichts. Ebensowenig
k6nnen sie die Teilnahme ihrer Kinder verweigern. Sachsen-Anhalt betont die Achtung des
Pers6nlichkeitsrechts der SchQlerInnen (§ 59).

A4
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Exkurs
DER „RUNDERLASS" IN SACHSEN-ANHALT

Sexualerziehung soil nicht in einem Fach „Sexual.
kunde' unterrichtet werden, sondem ein facher-

ubergreifendes Unterrichtsprinzip bilden, wobei

die Eignung einiger Unterrichtsitcher besonders

hervorgehoben wird. Ferner wird

„die Schaffung einer Atmosphdre des Vertrau-

ens und der Offenheit (als) eine wichtige Vor-

aussetzung Rir gelingende Sexualerziehung'

angesehen und die Rolle der Klassenleiterinnen

hervorgehoben.

„Neben einer geplanten zeitlichen Abfolge
schulischer Sexualerziehung ist die Beantwor-

tung spontan ge uBerter Schulerfragen von

graliter Wichtigkeit",

heilit es weiter. Der Runderlail will Biologisierun-
gen von Anfangan vermeidenund fordert,auchdie
Lust· und Kommunikationsfunktion der Sexua·

litat, Zartlichkeit und Liebe sowie gesellschaftliche
und psycho-soziale Probleme in die Erdrterungen
einzubeziehen.

Zu den vorgesehenen Prdventionsaufgaben ge-
hdren die Vermeidung ungewollter Schwanger-
schaften und sexuell Obertragbarer Krankheiten.

Es fehit die Pravention sexueller Gewalt und die

Auseinandersetzung mit dem Sexualstrafrecht, mit

dem Ziel, daR die Heranwachsenden weder Opier
noch TJterwerden.

Die bisher in Richtlinien anderer Linder noch ta-

buierten Themen (Homosexualitdt, Pornographie,
Prostitution, Gewalt) werden als verbindliche In-
halte genannt. Eine bedeutsame Forderung betrifft

die Einbeziehung von

„Vertretern von Vereinen, Verbdnden und Inter-

essenvertretungen:

Hierdurch kannen die Lehierinnen fachkundige
Unterstutzung erhalten, und den Schaterinnen

werdenpsycho-soziale Hil fsangebote nahegebracht

Last but not least wurde die Empfehlung aufge·
nommen,

„fur die ieweilige Schule Bildungs- und Erzie-

hungskonzepte [zu ennvickeln, d. R.1 und de-

ren Umsetzung im Bildungs- und Erziehungs-
prozell ,

zu beraten sowie durch schulinterne Lehrerinnen-

fortbildungdie Voraussetzungen dafurzuschaffen.

Bleibt zu wunschen, dati auch in der Lehrerlnnen-

ausbildung und in dervon den Landesinstituten zu

gestaltenden Fortbildung, in den Seminaren der

Referendarinnen und sonstiger Aus- und Fortbil-

dung das Thema Sexualpadagogik nicht vergessen
wird. Andere Bundesl nder sollten dem Sachsen-

Anhaltinischen Beispiel bald folgen, um bildungs-
rechtlich abzusichern, dali  dagoginnen ein noch
immer zu den „heiGen Eisen' z*hlendes Thema

beherzt aulgreifen.
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Mecklenburg-Vorpommerns Parlament verzichtete bisher aufcincn Passus Sexualerzic-

hung im Schulreformgesctz, sieht aber in der .Schulordnung" die Zusammenarbeit mit
Familien- undjugendberatungsstellen sowie Initiativ- und Selbsthilfegruppen vor,

„die zur Beratung von Padagogen, Schalern und Eltern zu Erziehungs- und Entwicklungsproblemen der

Kinder undjugendlichen, zu Suchtproblemen sowie zur AIDS-P vention zur Verkgung stehen:

Aus: Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommem, §21.

An der Neufassung des Gesetzes wird gegenwirtig gearbeitet.

Der „Runderlad" in Sachsen-Anhalt kann zum gegenw3rtigen Zeitpunkt als umfas-

sendste Grundlage fiir sexualpidagogisches Handeln in den neuen Bundeslindern

angesehenwerden.

4o3
STRUKTUREN DER SEXUALPKDAGOGIK
UND PRAVENTION:

0 FREIE UND OFFENTLICHE TR GER

DIE SEXUALPADAGOGIK DER PRO FAMILIA

Von der Bundesgeschiftsstelle der PRO FAMILIA, der Deutschen Gesellschaft fur Familien-

planung, Sexualpidagogik und Sexualiseratung, wurde 1993 eine Umfrage zum Stand der

sexualpadagogischen Arbeit durchgefiihrtsz. Danach sind in den 150 Beratungsstellen der 16
Landesverbinde

„111 aberwiegend teilzeitbeschaftigte Sexualpidagoginnen tatig, die sich 63 Vollzeitstellen teilen. Von den

Mitarbeiterlnnen mit anderen Arbeitsschwerpunkten nehmen weitere 130 in geringerem Umfang (...) auch

Aufgaben der Sexuilpadagogik wahr. (...) Die personelle Kapazitdt von PRO FAM LIA im Gebiet der Sexual-

padagogik umhBt somit insgesamt etwa 75 Vollzeitstellen, die sich zusammen etwa 240 Mitarbeiterinnen

teilen. (...) Die personellen Kepazitaten Air Sexualpddagogik sind in den einzelnen Bundeslandern sehr
unterschiedlich. Die meisten Stellen befinden sich in Nordrhein-Westfalen (ca. 18 Vollzeitstellen) und Hes-

sen (knapp 3 Vollzeitstellen), sowie den Stadtstaaten in Berlin (uber 5 Vollzeitstellen)".

Aus: Bericht derBundesgeschaftsstelle,J.v.Baross, vom 22.10.1993;vgl. auch pro familia magazin 2/94, S.35/36.

Die Umfrage der PRO FAMILIA (siehe S. 80)liefert fur die neuen Bundesldnder tin Bild, das

unzufrieden stimmen muB: Im Schnitt gibt es in iedem der neuen Bundeslinder gerade ein

52 PRO FAMILIA e.V., Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main

At
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bis zwei Vollzeitstellen fur Sexualpidagogik. Insofern verwundert nicht, daG (wie die

Umfrage an anderer Stelle zeigt) 1993 die „kritische Masse" fur die Bildung sexualpadago-
gischer Arbeitskreise noch fehlte und die Landesverbinde keine Fortbildungen organisier-
ten. Im Februar 1994 wurde der erste sexualpddagogische Arbeitskreis eines ostdeutschen
Landesverbandes in Thuringen gegrundet. Aber noch immer ist es so, daG sid, in den

neuen Bundesl dem (mit Ausnahme der Handvoll Mitarbeiterinnen der PRO FAMILIA)
kaum jemand SexualpidagogIn nennen wirde, obwohl dod, nicht wenige sexualpadago-
gisch tltig sind. Griinde dafir sind, dail die Sexualpidagogik nach wie vor uberwiegend
implizit erfolgt, zumeist im Rahmen der Gesundheitserziehung und mit eng umgrenztem

Prdventionsauftrag, angebunden an entsprechende 6ffentliche Amter, und daR sie vorwie-

gend in der Schule oder schulnah stattfindet

Im Rahmen der freien Jugendarbeit und in freier Triigerschaft ist Sexualptdagogik in

den neuen Bundesliindern noch kaum entwickelt. Mit Blick aufz. B. die PRO FAMILIA in

Thuringen ist die Lage wie folgt: Von den Rinf Beratungsstellen in Trigerschaft des Landes-
verbandes verfigen zwei (Weimar und Erfurt) Ober Planstellen fur Sexualpidagogik. In den

anderen werden priventive Aufgaben durch die Beraterinnen mit Qbernommen, d. h., daB

es bei punktuellen und sporadischen Aktivititen bleiben muil.

Fur die neuen Bundeslander ergibt sich folgende personelle Kapazitat:

Abb. 5

PERSONELLE KAPAZIT;<T IM BEREICH SEXUALPRDAGOGIK DER

PRO FAMILIA-BERATUNGSSTELLEN IN DEN NEUEN BUNDESLANDERN

Bundesland

Mecklenburg

Vorpommern

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thuringen*

Bundesdurchschnitt

Vollzeitstellen

0,6

2,3

1,3

1,3

2,0

Vollzeitstetten ie 1 Mio. Einw.

0,3

0,9

0,4

0,3

0,8

0,9

* Die Daten von Thuringen wurden gegenoberder Analyseder Bundesgeschiftsstette korrigiert,
da dort nurdie Daten der Beratungsstelte Weimareingegangen waren.
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Nichtsdestotrotz haben sich im Osten kommunal und iiberregional in den letztenjah-
ren einige erwihnenswerte sexualpidagogische Strukturen, Arbeitsformen, Projekte
entwickelt, iiber die im folgenden berichtet werden soil. Die Darstellung kann nicht den

Anspruch aufVollstindigkeit erheben, da gerade kleinere, regionale Initiativen nur unzurei-
chend bekannt werden und zeitlich oft sehr begrenzt existieren. Die Auswahl betrifft des-
halb vor allem gr6Bere, lingerdauernde, erfolgreiche und innovative Projekte.

Wenngleich die vorliegende Expertise sich schwerpunktmiBig mit Sexualpidagogik und

Familienplanung beschiftigt, wodurch MaGnahmen zur Pravention unerwiinschter

Schwangerschaften besonderen Stellenwert erhalten, so steht doch, wie die folgenden Aus-

fihrungen zeigen, bei den meisten sexualpidagogischen Projekten die AIDS-Privention an

vorderster Stelle.

MODELLPROJEKT DES BUNDESMINISTERIUMS FOR GESUNDHEIT

„AUFBAU UND ORGANISATION DER AIDS-PRAVENTION
IN DEN NEUEN BUNDESLANDERN UND IN BERLIN (OST)"

Um den neuen Bedingungen in den ustlichen Bundesldndern Rechnung zu tragen, hat die

Bundesregierung im Sommer 1991 mit der F6rderung dieses Modellprojektes begonnen. in
den funf neuen Bundesidndern wurden sogenannte mobile Projekt-Teams mit interdiszi-

plinirer Besetzung durch ArztInnen, PsychologInnen, Pidagoginnen, SozialarbeiterInnen
und Verwaltungsfachkr ften etabliert. Diese Teams wurden jeweils einer Landesober- oder
Landesmittelbehtirde fachlich unterstellt On der Regel den Ministerien fur Gesundheit und

Soziales). Zusitzlich wurden funfweitere Stellen Rir aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork)
in Rostock, Magdeburg, Leipzig, Dresden und Weimar eingerichtet. In diesen St3dten exi-
stiert eine entsprechende Schwulenszene, in der priventiv aufsuchende Arbeit sinnvoll und

notwendig ist. Diese Snf Fachkrafte wirkten in den ieweiligen regionaten AIDS-Hilfen,
waren aber der DEUTSCHEN AIDS-HILFE (DAH) unterstellt. Zur Komplettierung des
Modells und der besonderen Situation Ost-Berlins Rechnung tragend, wurden sechs weitere
Stellen (Jeweils eine Arztin und eine Sozialarbeiterin) an drei Gesundheitsimtern geschaf
fen. Daruber hinaus wurden eine Arztstelle (Charitd) und drei Personalstellen bei einer

Schwulen-Selbsthilfegruppe mit Arbeitsschwerpunkten in der Betreuung von HIV-positi-
ven und AIDS-kranken Menschen gefjrdert

Die Aufgabenstellung und Zielsetzung orientierte sich an den Kriterien, die durch die

zust ndigen Ministerinnen und SenatorInnen fiir das Gesundheitswesen der Lander

(GMK) verabschiedet wurden. Im einzelnen sollten folgende Hauptziele durch das Modell-

projekt erreicht werden:

A
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• Entwicklung und Ausbau von zielgruppenspezifischen Priventions-
und Beratungsangeboten

• Fortbildung von MultiplikatorInnen

• Beratungvon Einrichtungen (z. B. GcsundheitsJmter,Jugendvollzugsanstalten,
Bildungseinrichtungen usw.)

• Aufbau und Pflege von Kooperationsbeziehungen zu Selbsthilfegruppenund
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege

• Zusammenarbeit mit den Fachkrdften des Sucht- und Drogenbereichs

• Aufbau einer aufsuchenden Priventions-und Sozialarbeit

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen schlugen die linder-

Teams verschiedene Wege bei der Bewiltigung der Aufgaben ein. Der gr8Bte Teil der einge-
stellten MitarbeiterInnen hatte keine Vorerfahrungen auf dem Gebiet der HIV/AlDS-
Pravention. Bessere Voraussetzungen bestanden in den Teams von Mecklenburg-Vorpom-
mern und Thuringen, deren Leiter beide Bber langithrige Erfahrungen aufdem Gebiet der

Sexualpidagogik und AIDS-Privention verfugten.

THORINGER AIDS-PRAVENTION (TAP)

Das konzeptionelle Herangehen der THORINGER AIDS-PRAVENTION (TAP) unterschied sich

von dem der anderen Teams deutlich. Das Konzept war insbesondere dadurch gekennzeich-
net, daG die HIV/AIDS-Pr vention stirker in die Sexualp3:dagogik und Gesundheitsf6r-

derung integriert werden sollte. Die vom Team durchgefuhrten Priventionsveranstaltungen
setzten auf die komplexen Zusammenhdnge der AIDS-Problematik zur menschlichen

Sexualitit mit ihren individuellen Wunschen und Angsten. Daher bildeten die weitverbrei-

teten ein- bis zweistundigen reinen Informationsveranstaltungen in der Arbeit des Teams
eher die Ausnahme.

Gute Erfahrungen konnten in der Projektarbeit mitjugendlichen zur Thematik Liebe, Sex

und Partnerschaft iiber zeitlich lingere Veranstaltungen gesammelt werden, wobei auch die

Ansitze des „peer involvement" starke Berucksichtigung fanden. H6hepunkt dieser

Arbeit war die maGgebliche Mitwirkung der TAP beim durch die AGETHUR E. V. (LANi)ES-
VEREINIGUNG FOR GESUNDHEITSFORDERUNG THORINGEN) getragenen GEMEINSCHAFTSPRO-

JEKT „KIDS FOR KIDS' fur SchulerInnen aus den Kreisen Altenburg und Muhlhausen (siehe
auch „ALTENBURGER MODELLD. Das Projekt konnte durch die Mitwirkung verschiedener

Organisationen die Probleme von Sucht, Drogen, HIV/AIDS, ungewollter Schwanger-
schaft und Gewalt (einschlieBlich sexueller) inhaltlich vereinigen. Die beteiligten Heran-
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wachsenden (SchulerInnen der 7. und 8. Klassen) konnten sich aktiv mit den Themen aus-

einandersetzen, sich ihrer eigenen Verhaltensweisen bewuRt werden und so im Erwerb von

Handlungskompetenz ein Stuckvoranschreitenw.

Aus den oben genannten Grunden wurde auch in der Aus- und Fortbildung von Multiplika-
torInnen auf Langfristigkeit und Kontinuitit gesetzt. Das TAP-Team bietet ein bewdhrtes

System von jeweils dreitiigigen Basis- und Aufbaukursen fur Multiplikatorinnen in der

Sexualpddagogik und AIDS-Pr vention an, die sich methodisch an den Grundsitzen der
themenzentrierten Gruppenarbeit orientieren. Die im Mhjahr 1991 bis Sommer 1992

durchgefuhrten ersten Kurse (Basiskurs und zwei Aufbaukurse) Rir die MitarbeiterInnen der

Thiringer Gesundheitsimter haben sich in der Zwischenzeit zu festen Gruppen entwickelt,
die sich jdhrlich zum Erfahrungsaustausch und zur Fortbildung treffen.

Ferner bietet die THORINGER AIDS-PRAVENTlON als einziges Team eine feste Sprechstunde
Air die pers6nliche Beratung (einschlieBlich HIV-Antik6rpertest) an, die oftmals von Rat-
suchenden wahrgenommen wird, die bereits Mitarbeiterlnnen des Teams in Priventions-

veranstaltungen kennenlernen konnten.

ARBEITSKREISAIDS DER STADT ERFURT

In der thilringischen Landeshauptstadt wurde 1993 ein ARBEITSKREIS AIDS gegrundet, dem

neben der TAP die Beauftragte for AIDS-BERATUNG DES GESUNDHEITSAMTES DER STADT,
die AIDS-HILFE THORINGEN, die PRO FAMILIA-Beratungsstelle Erfurt sowie die THORINGER
AIDS-STIFTUNG angeh6ren. Der Arbeitskreis widmet sich der (nicht aufAIDS-Privention

beschr nkten) sexualpddagogischen Fortbildung von Multiplikatorinnen (z. B. Lehrerin-

nen, JugendklubmitarbeiterInnen, Mitarbeiterinnen sozialer und medizinischer Dienste),
beteiligt sich an Aufiddrungsaktionen und pflegt den fachlichen Erfahrungsaustausch.

ARBEITSGEMEINSCHAFT SEXUALVERHALTEN UND SEXUALPiDAGOGIK DER GSW

Wie in Kap. 2.4.; S. 33ff. bereits erwdhnt, wurde 1987 beim „NATIONALKOMITEE FOR

GESUNDHEITSERZIEHUNG" der DDR eine ARBEITSGEMEINSCHAFT „SEXUALVERHALTEN UND

SEXUALPADAGOGIK" gegri ndet, die seit 1990 Teil der GESELLSCHAFT FOR SEXUALWISSEN-

SCHAFr (GSW) ist (vgl. dazu Kap. 4.4.; S. 87). Im Oktober 1990 veranstaltete die Arbeits-

gemeinschaft in Jena ein Symposium zum Thema .Kindlidhe Sexualitit und Persdnlich-

keitsentwicklung'. Im Oktober 1993 wurde im thliringischen Reinhardsbrunn, gemeinsam
mit der TAP und der PRO FAMILIAThilringen, eine Fortbildung zur Sexualerziehung organi-
siert, die sich den Schwerpunkten Privention ungewoliter Schwangerschaften, HIV/AIDS-

53 Oberdie Projekmoche in MQhlhausen liegt eine Videodokumentation vor, die bei derACrniuR angefordert werden kann

(Ad iesse siehe S. 124)
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Privention und Verhinderung sexueller Gewalt widmete. Neben den inhaltlichen Fragen
wurde von den TeilnehmerInnen auch das „Wie weiter mit der Sexualpiidagogik in den
neuen Bundeslindern?" er6rtert.

DAS ALTENBURGER MODELL

Die Zusammenarbeit zwischen dem Schul- und Gesundheitsamt in Altenburg (Thuringen)
steht als ein Beispiel Rir gelungene Kooperation auf dem Gebiet einer ganzheidichen
Gesundheitsfdrderungsstrategie, die die Bereiche Sexualpidagogik und AIDS-Privention
zu integrieren versucht.

Bereits im Jahre 1990 fanden erste Gespriiche uber eine Kooperation auf dem Gebiet

Gesundheitsfdrderung zwischen den sich formierenden neuen Amtern statt. Am Gesund-
heitsamt konnte 1990 eine Planstelle fur das Sachgebiet Gesundheitsfdrderung geschaffen
und mit einer kompetenten Kollegin besetzt werden, die schon lingere Zeit ehrenamtlich
im Vorstand der LANDESVEREINIGUNG FOR GESUNDHEITSFORDERUNG UN6 GESUNDHEITSER-

ZIEHUNG (AGETHUR) mitarbeitete. Im Bereich des Schulamtes engagierte sich die Koordina-
torin fur die BeratungslehrerInnen des Kreises und konnte ihre Fachkompetenz besonders
hinsichtlich des zukunftigen Fortbildungsbedarfs der BeratungslehrerInnen einbringen.
Von beiden Kolleginnen wurden Projektvorschlige erarbeitet, die auf die volle Untersti t-

zung der zustindigen Dezernenten und Amtsleiter trafen. (Aus anderen Kreisen der neuen

Bundeslinder ist bekannt, dail diese Form der Kooperation keine Selbstvers ndlichkeit

ist.) Der Fortbildung der Beratungslehrerinnen wird im Kreis Altenburg besondere Auf-
merksamkeit beigemessen. So konnten u. a. auch mehrtigige Veranstaltungen, zum Teil

uberregional, zu wichtigen Themen der Sexualpidagogik und AIDS-Privention fur Be-

tungslehrerinnen an den Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien stattfinden, die

anwendungsorientiertes Wissen und ein breites Methodenspektrum vermittelten. jede
BeratungstehrerIn verRigt  ber eine vollstdndige Liste der Kontaktadressen von Amtern
und Einrichtungen, die beratende und therapeutische Leistungen fiir Kinder, Jugend-
liche und deren Eltern anbieten. Darnber hinaus stehen ihnen die KollegInnen aus dem
Gesundheits- und Jugendamt fur Anfragen zur Verfugung. Im letzten Jahr haben sich klei-

nere Gruppen gebildet, die sich regelmaBig zum Erfahrungsaustausch treffen.

Das groGe sexualpidagogische interesse der Beratungslehrerinnen im Kreis Altenburg und

die engagierte Arbeit der Kolleginnen aus den beiden Amtern veranlailte die AGETHUR a|s

Triger des Projektes „KIDS FOR KIDS" (siehe S. 82) ausgew hlte Jugendliche aus allen Schu-
len Altenburgs in diesen Modellversuch einzubeziehen. Das Projekt lief uber zwei Jahre
und konnte auch eine Gruppe von Eltern und PidagogInnen 8berzeugen, die dem Vor-
haben „peer involvement" zunichst sehr abwehrend gegenubergestanden hatten.
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DERABC-LADEN lEIPZIG

Seit 1990 gibt es in Leipzig einen „ABC-LADEN" („a" Air Aufkl rung, „b" fur Beratung, .c' Rlr

Condomeria) . Ursprunglich eine (die einzige) Filiale der PRO FAMILIA-Vertriebsgesellschaft,
ist das Projekt (mit dem jetzigen korrekten Titel „AuFKLARUNGSLADEN ABC-LEIPZIG") scit

1.292 von dieser abgekoppelt und in Tr'igerschaft des BABC-LEIPZIG E.V./VEREIN FOR

SEXUALAUFKLARUNG UND PRAVENTION: Im Rahmen des Projekts „AUFKLARUNGSZENTRUM
SEXUALITAT ABC-LEIPZIG/PRO FAMILIA" wird vom „ABC-LEIPZIG E. V." gemeinsam mit „PRO
FAMILIA SACHSEN E.V." ein sexualptdagogisches Angebot Air die Zielgruppenjugendliche,
Eltern, Lehrerinnen, MultiplikatorInnen und Behinderte unterbreitet.

DAS MAGDEBURGER PRiVENTIONSPROGRAMM „JUGENDSEXUALITAT UND AIDS"

Der FACHBEREICH PRAVENTION UND FAMILIENTHERAPIEDERKLINIK FORKINDERHEILKUNDE

DER OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAT MA'GDEBURG (DR. C. BEILFUSS) arbeitet gemeinsam
mit dem INSTITUT FOR SEXUALWISSENSCHAFT, PRAVENTIVE FORSCHUNG UND FAMILIEN-

THERAPIE E. v. MAGDEBURG (DR. H.-j. AHRENDT) an einem vom Land Sachsen-Anhalt

gef6rderten Priventionsprojekt. Es wird ein Kursprogramm fur MultiplikatorInnen angebo-
ten. Drei Studien werden zu den folgenden Themen erstellt:

• Schulische Sexualerziehung,

• Familiale Sexualerziehung,

• Die sexualerzieherische Einflulnahme aufdas sexuelle und kontrazeptive
Verhalten der Tdchter durch ihre Miitter.

5CHWERPUNKTAUSBILDUNG „SEXUALPADAGOGIK UND AIDS-PRAVENTION",
MERSEBURG

Am 1991 gegrundeten FACHBEREICH SOZIALWESEN DER FH MERSEBURG ist mit dem Fruh-

lahrssemester 1994 der Aufbau eines SCHWERPUNKTBEREICHES „SEXUALPADAGOGIK UND

AIDS-PRAVENTION" begonnen worden. Die Studierenden werden ab dem vierten Semester

mit den Grundlagen der Sexualwissenschaft und der Methodik emanzipatorisch verstan-

dener Sexualpidagogik vertraut gemacht. Sie erhalten die M8glichkeit, eigene kleinere

sexualpidagogische Projekte in der Gruppe zu entwickeln und praktisch zu erproben. in

den beiden integrierten Praxissemestern (5. und 6. Semester), die auch in entsprechenden
Einrichtungen absolviert werden sollen, finden themenzentrierte Seminare zu folgenden •

Themenfeldern statt:
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• Sexualitat in verschiedenen Lebensabschnitten

• Altersspezifische Besonderheiten in der Sexualpadagogik

• Erweiterung des Methodenspektrums

• Privention des sexuellen MiBbrauchs

• Interventionsmdglichkeiten bei sexuellem MiBbrauch

• Grundlagen der Schwangerschaftskonfliktberatung

• Grundlagen der Kontrazeptionsberatung

• Coming out-Hilfen bei schwulenjungen und lesbischen Midchen

• Grundlagender Sexualberatung

• Grundlagen zu HIV/AIDS

Diese Schwerpunktausbildung soil interessierten StudentInnen die Maglichkeit geben, das

bisher an den Universititen und Hochschulen der Bundesrepubiik stark vernachlissigte
Gebiet exemplarisch als im weitesten Sinne sozialpidagogisches Arbeitifeld zu erschliegen

und damit bessere Voraussetzungen fur eine eventuelle T tigkeit in einem der entsprechen-
den Praxisbereiche (z. B. Schwangerschaftskonflikt-Beratung, HIV/AIDS-Priivention,
Sexualpidagogikusw.) nach dem Studium zu erwerben.

Absolventinnen, die in anderen Arbeitsfeldem wirksam werden, durften in praktisch iedem
Bereich aus dieser Schwerpunktausbildung profitieren, da die Probleme in.den Bereichen
Partnerschaft und Sexualitit allgegenwirtig sind und nach entsprechender Ausbildung
durch den/die SozialpddagogInnen/Sozialarbeiterinnen bewuBter erkannt und beeinfluBt

werden k6nnen.
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0 SEXUALFORSCHUNG404

Mit der „Wende' wurde fiir die sexuologisch ambitionierten WissenschaftlerInnen und

PraktikerInnen der Noch-DDR die Erfiil!ung eines langgehegten Wunsches mdglich. Am

5. Mai 1990 griindeten sie in Leipzig ihre eigene Gesellschaft, die GESELLSCHAFT FOR SEXU-

ALWISSENSCHAFT (GSW). In der GSW fanden sich sexuologisch Tatige aus Medizin, Psycho-
logie, Soziologie, Pidagogik und anderen Wissenschaften zusammen, Ihr Zielist die Pflege
der Sexualwissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis einschlieglich der Sexualbera·

tung sowie die Verbrcitung sexualwissenschaftlicher Erkcnntnisse. Die Gesellschaft

sieht sich in der Tradition und Pflicht der progressiven deutschen Sexualforschung aus den

Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg (wie sie sich beispielhaft im Werk von BLOCH,
FREUD, HIRSCHFELD, MOLL oder REICH darstellt) sowie der progressiven sexuologischen
Aktivitiiten aus der Zeit der DDR. Angesichts der historischen Entwicklung sexuotogischer
Disziplinen in der (alten) Bundesrepublik Deutschland, die ihren Ausdruck im Nebenein-

ander verschiedener medizinisch, sozialwissenschaftlich und pidagogisch orientierter

Gesellschaften gefunden hat, sieht die GSW eine besondere Aufgabe in der F6rderung inter-

disziplindrer und interinstitutioneller Kommunikation und Kooperation sowie in der

Zusammenarbeit ost- und westdeutscher institutionen im Rahmen eines zusammenwach-

senden Europas. Die GSW unterhalt durch ihre Mitglieder Kontakte und Kooperationen zu

folgenden nationalen und internationalen Gesellschaften:

• Deutsche Gesellschaft Air Sexualforschung (DGSF)

• PRO FAMILIA (Deutsche Gesellschaft Br Familienplanung, Sexualpidagogik
und Sexualberatung)

• Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft

• Deutsche Geselischaft fir Geschlechtserziehung (DGG)

• Gesellschaft fiir Praktische Sexualmedizin (GPS)

• Deutsche Gesellschaft fur Soziatwissenschaftliche Sexualforschung (DGSS)

• European Federation ofSexuology (EFS)

• International Academy ofSexual Research (IASR)

• World Association ofSexuology (WAS)

6
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Neben ihrem integrativen Anspruch in bezug aufdie Zusammenarbeit verschiedener Diszi-

plinen und Institutionen ist eine zweite Besonderheit der GSW, dat& sie als cinzige ost·

deutsche Gcscllschaft in ihren wissenschaftlichen und sexualpolitischen Aktivitaten
die ostdcutschen Verhiltnisse fokussiert. Das wird in ihren sexualpolitischen und -wissen-
schaftlichen Aktivititen deutlich.

Zu den ersten sexualpolitischen Aktivit ten der GSW geh6rten Stellungnahmen, die sich
mit Problemen der Rechtsangleichung bei der Vereinigung Deutschlands, speziell mit der

Frage der gesetzlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs (§ 218 StGB) sowie der Kri-

minalisiening der Homosexualitit (§ 175 StGB) auseinandersetzten. Hinzu kamen offene

Briefe des Vorstands bzw. einzelner Mitglieder zu den Themen .Schulische Sexualer-

ziehung" und „§ 175". Mitglieder der GSW nahmen als ExpertInnen an Anh6rungen von

Bundestags- bzw. Bundesratsausschussen zuden Themen Schwangerschaftsabbruch, Porno-

graphie/Jugendschutz sowie zur Frage der sexuellen Schutzaltersgrenzen teil.

Eine wissenschaftspolitische Initiative namhafter SexualforscherInnen, zu der auch Mitglie-
der der GSW gehdrten, erfolgte mit der Enrbeitung eines Memorandums Rir die Grundung
eines INSTITUTS FOR GESCHLECHTER- UND SEXUALFORSCHUNG AN DER HUMBOLDT-UNIVER-
siTAT zu BERLIN im Jahre 1992. Dieses Institut sollte in Nachfolge des 1919 von Magnus
Hirschfeld gegriindeten und 1933 von den Nazis zerst6rten Instituts fur Sexualwissenschaft

entstehen. Leider zerschlug sich das Projekt aus verschiedenen Griinden, die hier nicht wei-

ter diskutiert werden k6nnen.

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN DER GSW

• 18./19. Oktober 1990 (fena)
Symposium *Kindlicbe Sexualitat undPersanlicbkeitsentwicklunf

• 3. 11.1990(Leipzig)
.1.Jahrestagung„Pornographie

• 2. 11. 1991 (Lejpzig)
2. Jahrestagung.Sexualitdtund Pannerscbaft im Wandel"

• 7. 11. 1992 (Magdeburg)
3.Jahrestagung„Erfabrungenmit'veriinderten recbtlicben Regelungen
in der sexuologisden Praxis

• 8.-10.10.1993 (Reinhardsbrunn)
Workshop „SexualpadagogikundPrdvention", gemeinsam veranstaltet mit
der PRO FAMILIA Thiiringen und der MOBILEN AIDS-PRAVENTION THORINGEN
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• 5./6.11.1993 (Leipzig)
.4. Jahrestagung„Sexualitdt in der z,veiten Lebensbtilfte

• 26.3.1994 (Leipzig)
5. Jahrestagung „

Sexue#e Mentitat"

Der Vorstand der GSW gibt ein Mitteilungsblatt heraus. Hinzu kommen andere Ver6ffent-

lichungen, die Beitrbge derJahrestagungen, Expertisen, Gutachten, studentische Arbeiten,
die seit 1992 in der Reihe „Letpziker lextezurSexualitdt"erscheinen.

Angegliedert an die GSW sind zurZeiteine ARBEITSGEMEINSCHAFT SEXUALERZIEHUNG UND

SEXUALVERHALTEN (Leiter DR. KURT BACH/siehe S. 87) sowie die FORSCHUNGSSTELLE PART-

NER- UND SEXUALFORSCHUNG (Leiter: PROF. DR. KURT STARKE). Die Forschungsstelle
besteht seit dem 1. januar 1991. Wie bereits in Kap. 3.8.; S. 71ff.) erw hnt, wurden die
PARTNER-STUDIEN des abgewickelten ZENTRALINSTITUTS FORJUGENDFORSCHUNG in ihr fort-

gef hrt. Verschiedene Teilstudien wurden durch die KSPW , die DFG, die BZgA  sowie
das Gesundheitsministerium teilgef6rdert. Eine kontinuierliche Fortsetzung dieser uber
mehr als 20Jahre gefuhrten repdsentativen Studien zum Sexual- und Partnerverhalten der

ostdeutschen Jugendlichen scheint momentan schwierig. Nichtsdestotrotz planen die Mit-
arbeiterInnen der Forschungsstelle eine Studie PARTNERIV im Zeitraum ab 1995.

Seit der Wende beteiligten sich die MitarbeiterInnen der Forschungsstelle in Kooperation
mit dem SOZIOLOGISCHEN INSTITUT DER UNIVERSITAT LEIPZIC und der GESELLSCHAN FOR

JUGEND- UND SOZIALFORSCHUNG LEIPZIG an einigen Regionalstudien in Sachsen, so deG
aktuelle Verindeningen in sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen (z. B. zur Kon-

56domnutzung, zu AIDS, zu sexueller Gewalt) erfaBtwerden konnten

Insgesamt mul eingeschiitzt werden, daB die Situation der Sexualwissenschaften in den
neuen Bundeslindern inGerst prekir ist. Mit der Wende verlor ein GroBteil der in der

Sexualforschung tdtigen Personen ihre Strukturens'. Die neuen demokratischen Freiheiten,
die auch zur Grundung der GSW fi.ihrten, k6nnen diese Einschnitte nicht hinreichend

kompensieren, da Mittel fur sexualwissenschaftliche Proiekte nur spirlich flieRen und an

aulleruniversitbre Einrichtungen nur selten ausgereicht werden.

54 Kommission zur Erforschungdes sozialen und politischen

Wandels in den neuen Bundeslindern WEUER (1992b)

55 STARKE/WELLE R(199lb,c)

56 STARKE, K (19912,1994,),STARKE, U.(1991)

57 Abwicklung von Instituten, Entlassungen an Univerai ten

und Hochschulen, Niederlasung von Med,zinerinnen mit

Verzicht aufweitere Forschungen
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AKTUELLE AuFGABEN UND

|NHALTE SEXUALP;<DAGOGISCHER ARBEIT



6%0 1 onirini [011,00128 CO[!W#&11 )0=Poamimm@mi

HIV/AIDS-PRAVENTION

4 Verbesserung der zielgruppenspezifischen Arbeitmit dem

Schwerpunkt „Entwicklungvon Handlungskompetenz"

4 Qualifizierungund VernetzungderAIDS-Beratungsstellen

4 bessere VerbindungderAIDS-Prdvention mitsexualp dagogischen
Inhalten (integratives Konzept der Sexualpadagogik)

VERHDTUNG UNERWONSCHTER SCHWANGERSCHAFTEN

4 Schaffungvon pluralen sexualp dagogischen Angeboten

-0 Thematisierung der Problematik„Kontrazeption und psychische
Bedingungen bzw. Mechanismen"

4 Thematisierung„neuer"Gebietewieunerfullter Kinderwunsch,
kunstliche Befruchtung

PRAVENTION SEXUELLEN MISSBRAUCHS
UND SEXUELLER GEWALT

4 Verbesserung dersexualplidagogischen Arbeit mit Kindern

4 Entwicklungeiner T ter.Pri vention (z.B, Vermittlungeines
RechtsbewuBtseinszursexuellen Selbstbestimmung)

-0 Versachlichungdes Themasinsgesamt
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5 r00 0 HIV/AIDS-PRAVENTION

Die politische Wende mit der Offnung der Grenzen brachte Air die HIV/AIDS-Problematik

neue Bedingungen. Der von nicht wenigen Fachleuten aus den Altbundeslindern pro-
gnostizierte sprunghafte Anstieg der Neuinfektionsrate ist nicht eingetreten. Die epidemio-
logische Lage in den neuen Bundeslindern ist nach wit vor sehr gunstig. Die Grlinde dafur

liegen in der bereits seit Mitte der 80er Jahre offiziell betriebenen AIDS-Aufddrung der
DDR". Daruber hinaus hatten Rundfunk und Fernsehen der alten BRD in der DDR einen

groBen EinfluB, auch schon vor der DDR-eigenen Aufklarungskampagne.

Insofern ist die Situation der neuen Bundeslinder nach der Wende nicht mit der der alten

Under am Beginn der AIDS-Pandemie vergleichbar. Untersuchungen der Bundeszentrale

fur gesundheitliche Aufkldrung (BZgA) belegen, daG der Wissensstand zu HIV/AIDS in

den neuen Linder kaum von dem der EinwohnerInnen in den alten linder differiert.
Das Sexualverhalten beziiglich der Akzeptanz und Anwendung von Kondomen in der

jungen Generation hat sich im Verlaufe der 80erJahre gravierend gewandelt, wie die Unter-

suchungen des ZU belegen 

Ein weitercr nicht zu ubersehender Unterschied zwischen Ost und West ist die Tatsache,
daG die Bindung von HIV/AIDS in der 6ffentlichen Meinung an die sogenannten Haupt-
betroffenengruppen (Schwule und intravenose DrogenkonsumentInnen) im Osten weitaus

geringer ist als im Westen. Im Meinungsbild ostdeutscherJugendlicher liif t sid viel stirker

die Botschaft „AIDS geht ieden an' finden. Die DDR-SexualwissenschaftlerInnen und

SexualpidagogInnen hatten den Konsens gefunden, die HIV/AIDS-Problematik nicht per-
manent mit der homosexuellen Orientierung in Verbindung zu bringen. In der schon

erwthnten Broschure des Deutschen Hygiene-Museums „Die andere Liebe - Auskunfte uber

Homosexualitaqur Eltern undErzieher"ist das Thema HIV/AIDS nicht zu finden.

Schlieillich eine letzte Besonderheit: Durch das gering ausgeprigte Datenschutzbewulitsein
der Bevdlkerung und die Gew6hnung an autoritdre MaBnahmen des Staates wurde die

in der DDR bestehende Meldepflicht fur HIV/AIDS insgesamt nur wenig thematisiert

und spielte in der 6ffentlichen Debatte keine Rollef Infektionswege konnten so akribisch

verfolgt werden. Insgesamt wurden die Erfordernisse der ersten Stufe des dreistufigen

58 Am 25.3.1988 wurde die Anweisung zur Durchfihrung von obligatorischen Unterrichiss,unden an Einrichtungen der Bemfsbildung

zur Verha:ung und Bekimpfung von AIDS-lnfektionen" erlassen. In: Vebugung und Mitteilung des Staaissekretjrs fur Berufsbildung

Nr. 3/1988, S. 29. Ahnliche Anweisungen existienen in den Bmichen derVolksbildung und des Hochschulwesens

59 WEu£a, (19925)

60 vgl. Vierte DurchRihrungsbestimmung zum Gesetz zur Verhutung und Bekbmpfungibbemagbarer Krankheiten beim

Menschen - Meldepflicht ki Al DS - vom 22.12.1987. Gbl. I, Nr. 1/ 1988, S. 1
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Modells der AIDS-Privention, wie es auch die AIDS-Enquete-Kommission des Bundes-

tages vorsieht, bereits vor der Wende im Osten Deutschlands hinreichend erfullt : Diese

gunstigen Voraussetzungen bildeten eine gute Grundlage zum Aufbau der Strukturen und
Inhalte der 2. und 3. Stufe des Modells. Das Herantragen von Informationen an die Haupt-
betroffenengruppen (oder wertneutraler gesagt: die Bev6Ikerungsgruppen mit h6herern

Risiko), riumlich, zeitlich und sozial so nah wie m6glich an die Risikosituation, war zu

DDR-Zeiten nur in Ansitzen innerhalb der Schwulenbewegung anzutreffen. Ebenso gab
es, abgesehen von den durch das Ministerium filr Gesundheitswesen benannten AIDS-

Konsultationszentren, keine spezielle Beratungsstellenstruktur. Es waren also folgende
inhaltliche Aufgaben vordringlich zu 16sen:

• Schaffung von Beratungsangeboten fur ratsuchende Burgerinnen mit der Mi glichkeit
der Durchfuhrung eines kostenlosen anonymen HIV-Antikdrpertests,

• Aufbau aufsuchender Priventionsarbeit,
• Aufbau und Weiterentwicklung von Priventionsangeboten fur spezifische Zielgruppen,
• Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Fachkrdften des Drogenbereichs,
• Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Fachkriften in der Sexualp dagogik

Der zugigen Realisierung dieser Aufgaben diente in starkem MaGe das groBzilgig gef6rderte
Bundesmodellprojekt „AUFBAU UND ORGANISATION DER AIDS-PRAVENTION IN DEN NEUEN

BUNDESLANDERN UND BERLIN (OST)" (siehe S. 81ff.).

Weitaus schwieriger gestaltete sich der Aufbau der regionalen AIDS-Hilfen in den neuen

Bundeslindern, die von der F6rderung durch die Linder und Kommunen abhingig sind.

Es ist leider immer noch schwierig', Landes- und KommunalpolitikerInnen die Wichtigkeit
der AIDS-Privention (wie der priventiven Arbeit uberhaupt) zu verdeutlichen. Das kurz-

sichtige Denken im Sinne „Wir haben doch in unserer Stadt keine AIDS-Kranken - warum

sollen wir dann fiir AIDS-P vention Geld ausgeben, wenn es doch wichtigere Aufgaben
gibt" ist weit verbreitet. Es ist besonders dem Engagement einzelner Initiativgruppen zur

Gran(lung von regionalen AIDS-Hilfen zu verdanken, daG ein, wenn auch mit dem der Alt-
linder nichtvergleichbares, Netz von AIDS-Hilfen entstanden ist. Die Hauptaufgabe dieser

Einrichtungen besteht gegenwiirtig in der Prdventionsarbeit mit den Hauptbetroffenen-
gruppen. Die psycho-soziale Betreuung von HIV-positiven und AIDS-kranken Menschen

steht erst am Anfang.

Die Wirksamkeit der Gesundheitsdmter mull bei der L6sung oben genannter Aufgaben als
sehr differenziert eingeschdtzt werden. Nur in sehr wenigen Amtern existieren qualifizierte
Fachkrifte fir die AIDS-Prdvention. Die meisten MitarbeiterInnen nehmen das Aufgaben-
gebiet als eines unter mehreren wahr. In der Regel beschrinkt sich das Angebot aufden HIV-

Antik8rpertest und die damit verbundene Beratung. Niedrigschwellige Angebote, wie die

61 d. h. multimediale Information dergesamten Wohnbevulkerung uber die Infektionswege und M lichkeiten des Schutzes

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAWKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 294



telefonische Beratung und Information, werden deutlich seltener ausgewiesen. Qualifizierte
Priventionsarbeit  r die verschiedenen Zielgruppen wird nur von einem kleineren Teil
der Amter geleistet. Es handelt sich dabei meist um einmalige Veranstaltungen mit reinem

Informationscharakter, deren Wirkung fraglich ist. Die hier getroffenen Feststellungen
k6nnen durch eine Erhebung des ISG Kdln, in die ein groGer Teil der Gesundheitsdmter der

neuen Linder einbezogen war, empirisch belegt werden .

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Auslaufen des Bundesmodellprojektes auf die AIDS-

Priivention in den neuen Bundeslindern auswirken wird, da nicht in allen L ndern eine

Anschluflfinanzierung bzw. Ubernahme der Teams gesichert ist. Um keine Einbrache in der

Priventionsarbeit zuzulassen, bedarf es der noch besseren Kooperation aller Triger der

Sexualpidagogik und AIDS-Privention. Der Arbeitskreis AIDS-Privention der Stadt Erfurt

(vgl. S. 83f) verfolgt einen solchen Ansatz.

Fur die Effektivitit der zukunftigen Arbeit in der primiren Prdvention wird von entschei-
dender Bedeutung sein, wie es den Trdgern gelingt, die immer wieder beschworene Hand-

lungskompetenz der Zielpersonen zu entwickeln. Diese durfte jedoch nur zu erreichen sein,
wenn AIDS-Privention nicht auf Infektionsvermeidung durch Kondomanwendung ver-

karzt wird, sondern den gesamten Kontext der menschlichen Sexualitit, mit dem Ziel

der Entfattung selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Verhaltens unter sexualfreund-

lichen gesellschaftlichen Bedingungen, einbezieht. Es muE gelingen, die durch das Phano-

men AIDS induzierte Kommunikation zu Fragen der Sexualitiit viel stirkerin den Vorder-

grund des gesellschaftlichen und individuellen Interesses zu bringen, um die sexuelle

Selbstbestimmung als eine der wichtigsten Voraussetzungen fur die Entwicklung von sexu-

eller Handlungskompetenz zu f6rdern.

Diese Feststellung gilt gleichermaGen f,ir die heute gesellschaftlich relevanten Problem-

bereiche der Privention ungewollter Schwangerschaft, sexueller Gewalt und sexuellen

MiBbrauchs. Gerade im Zusammenhang mit diesen derzeit in der 6ffentlichen Diskussion
stehenden Problembereichen gilt es, auch einer gegenliufigen Tendenz den Kampf anzu-

sagen. Mitunter wird versucht, das offenere gesellschaftliche Klima fur die gewachsenen
Probleme im Zusammenhang mit AIDS, sexueller Gewalt und sexuellem MiBbrauch ver-

antwortlich zu machen. Wenn derartige Auffassungen die Oberhand gewinnen, wird das

priventiven Anliegen nicht dienlich sein.

RESDMEE
Zusammenfassend kann gesagt werden, daG die neuen Bundeslinder sowohl strukturell als

auch inhaltlich in der AIDS-Pravention AnschluG an die atten Ldnder gefunden haben.

62 vgl. Dritter Zwischenbericht derwissenschaftlichen Begleitung - Standjuni 1993, Modellprogrammdes BfG

Au&:lu und OganisationderAIDS-Privention inden neuen Bundesidndern und Berlin (Ost)', Kaln-Berlin (1993)

AS
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5020 VERHOTUNG UNERWONSCHTER

SCHWANGERSCHAFTEN

Ohne Zweifel ist die sexualpidagogische Behandlung der Kontrazeption, der Familien-

planung und insbesondere des Themas Schwangerschaftsabbruch heutzutage schwieriger
als friiher. Zu DDR-Zeiten wurde v.a. darauf verwiesen, daR es sich beim Abbruch nicht

um eine Methode der Empfingnisregelung und Geburtenplanung handele, sondern um

eine medizinische Notldsung, die durchaus gesundheitsbeeintrichtigende Folgen mit sich

bringen k6nne. Ethische Fragen wurden in diesem Zusammenhang selten beruhrt. Die Kir-
che hielt sich in ihrer sexualethischen Meinungsbildung sehrzurack

Nunmehr, im Zuge der Neuformulierung einer gesamtdeutschen Regelung des Schwanger-
schaftsabbruchs und der Wiedereinfilhrung des § 218 in Ostdeutschland, ist das Thema

hochgradig politisiert, in der 6ffentlichen Meinungsbildung polarisiert und weltanschau-
lich iiberfrachtet worden. Es ist deshalb nur verstindlich, daG z. B. LehrerInnen diesem mit

Begriffen wie „Verfassungskonformit t", „Loyalitdt", „RechtsbewuBtsein' assoziiertem
Thema lieber ausweichen - namentlich dann, wenn sie (wie die uberw ltigende Mehrheit
der Ostdeutschen) fur eine Fristenregelung sind, wie sie in der DDR praktiziert wurde.

Zur neuen „ideologischen" Situation gesellt sich die neue soziale Situation, die zu einem

gravierenden Wandel im generativen Verhalten der Ostdeutschen ge hrt hat. Isoliert
betrachtet, kdnnte der starke Ruckgang der Schwangerschaftsabbrilche  fiir ein h6heres

Kontrazeptionsbewuiltsein stehen. Der Hauptgrund fur die rucklaufigen Abbruchzahlen ist
aber kein Resultat der 6ffentlichen Debatten um den vorgeburtlichen Lebensschutz. GewiR
ist die Angst vor ungewollter Schwangerschaft durch die neue, verfassungsrechtlich begrun-
dete prinzipielle Pflicht zum Austragen von Schwangerschaften angestiegen, und manche
werden diese Angst als neues .RechtsbewuBtscin" deuten. Der Hauptgrund absolut gesun-
kener Abruptiozahlen liegt aber aktuelt und in n herer Zukunft hier im Osten im Ruckgang
der Geburten (1989 noch knapp 200.000, 1992 ca. 87.000) daran, daB heutzutage konse-

quenter.Nein' zum Kind gesagt wird. Im iibrigen hat sich die Abbruchquote, also das

Verhilmis von Geburten zu Abbruchen, frilher in Ost wie in West rund 3:1, aufca.2:1 ver-

schlechtert. D. h., unter den Schwangerschaften, die heutzutage (seltener) eintreten, sind

hdufiger unerwunschte und werden mchrals f her abgebrochen.

Das Kontrazeptionsverhalten hilt mit dem gewandelten generativen Verhalten nicht

Schritt. Das fordert sexualpidagogische EinfluBnahme heraus und verstirkte Anstrengun-
gen zur Verhinderung unerwi nschter Schwangerschaften - ohne dabei zu vergessen, daG

100%ige Kontrazeption unm6glich ist (zumindest zwischen den Extremen Enthaltsamkeit

63 1989 nochca.73.000,1992 nurnochca.43.000
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und Sterilisation). DarOber hinaus liegt es auch an den gesellschaftlichen Umstinden, wie-

viele ungeplant eintretende Schwangerschaften unerwunschte Schwangerschaften sind und

vorzeitig abgebrochen wcrden.

Die sexualpddagogische Thematisierung des Schwangerschaftsabbruchs muE sich den

neuen Verunsicherungen der Lebensperspektiven Jugendlicher stellen, deren Ausdruck ein

ruckliufiger Kinderwunsch bzw. die Infragestellung dieses Lebenszieles ist. Zu DDR-Zeiten
war lediglich die Frage zu erortern: „Wann Kinder und unter weichen Bedingungen?' Jetzt
wird von den Heranwachsenden die Frage gestellt: „Warum Qberhaupt noch Kinder?"
Die sexualpidagogische Thematisierung,der Kontrazeption muE sich in der nichsten
Zukunft zunehmend mit den inneren, den psychischen Bedingungen und Mechanismen
des Sexualverhaltens auseinandersetzen. Es liegt aufder Hand, daG sich ein aufunbestimm-

te Zeit hinausgeschobener oder rigoros verdrdngter Kinderwunsch (oder auch nur die Nicht-

best tigung der eigenen FertilitDO um so dr3ngender in die Regulation des kontrazeptiven
Verhaltens „einmischen" kann, lenseits rationaler Vomahmen.

Aber nicht nur die „inneren" Seiten des Kontrazeptionsverhaltens, auch die JuBeren Bedin-

gungen mussen thematisiert werden. Auch hier gibt es nicht nur positive Entwicklungen,
Wie z. B. das verbesserte Angebot an Kondomen und ihre leichtere Zuginglichkeit Die

breite Diskussion Qber das Fiir und Wider verschiedener Kontrazeptiva verunsichert auch

(aktuelles Beispiel: die gleichzeitige Anwendung von Kondom und chemischen Mitteln).
Demzufolge muE sexualpidagogisch wesentlich differenzierter aufgekliirt und beraten

werden. Ein ganz neues Thema der Familienplanungsberatung und Sexualpidagogik in den

neuen Bundeslindern ist die Sterilisation.

Noch ganz am Anfang ihrer sexualptdagogischen Thematisierung auf dem Gebiet der

Familienplanung befinden sich Probleme wie unerfullter Kinderwunsch, Irunstliche Be-

fruchtung, Leihmutterschaft und genetische Diagnostik.

PR VENTION SEXUELLEN MISSBRAUCHS

UND SEXUELLER GEWALT

Wurde Sexualitdt allgemein in der DDR 6ffentlich nur wenig thematisiert, so trifft das
aufihre „dunklen Seiten", den sexuellen Milibrauch, sexuelle Gewalt und (harte) Pomogra-
phie besonders zu. Insofern traf die hypertrophierte Mediendebatte der letzten Jahre die

Ostdeutschen ziemlich unvorbereitet. Auf den ersten Blick mag es deshalb erstaunen, daG

Oberreaktionen falsch verstandenen Kinderschutzes, wie sie in den alten Bundeslindern

auftraten, ausblieben. Trotz alter Skepsis gegeniiber der Medienkampagne mit ihren be-
kannten Auswilchsen und Hochrechnungen hat sie 6stlich der Elbe zu einer durchaus ad-
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aquaten Sensibilisierung unter Eltern, LehrerInnen, ArztInnen, BeraterInnen beigetragen
und die Sprachlosigkeit aufdiesem Gebietmit abgebaut.

Obwohl es, ebenso wie im Westen, mliBig ist, uber die tatsiichliche Vcrbrcitung sexuellen
MiBbrauchs in der DDR zu spekulieren (namentlich des MiBbrauchs im famihiren

Nahraum, der in den offiziellen Kriminalstatistiken bekanntlich nur selten auftaucht),
so spricht doch einiges  ir die Notwendigkeit verstirkter Priventionsbemi hungen unter

den gegenwiirtigen und kunftigen Lebensumstinden: In der DDR unteriag familidre

Lebensweise durch die fast vollst3ndige Betreuung der Kinder·in Kinderkrippe, Kindergar-
ten, Schulhort einer starken gesellschaftlichen Kontrolle. Seit der Wende wachst die „Verin-
selung' familiirer Lebensriume, nimmt die Abschottung der Familie von gesellschaftlichen
Einrichtungen zu (und umgekehrt). Das Generationenverhaltnis verkompliziert sich, wech-

selseitige Abhdngigkeiten und die Risiken der Gewaltinduktion im familidren Nahraum

steigen an.

OPFER-PRAVENTION

Eine wirksame Primiirpriivention muG sich an (potentielle) Opfer ebenso wie an (poten-
tielle) T ter wenden. Opfer-Pr vention ist dann am wirkungsvollsten, wenn von klein auf

positive Einstellungen zum eigenen K6rper und positive Kdrpererfahrungen entwickelt

werden und friihzeitig Wissensvermittlung Ober Sexualitit erfolgt. Die heranwachsenden
Kinder sollen angenehme Gef hle akzeptieren, negative ablehnen, zwischen „guten" und

,schlechten" Geheimnissen unterscheiden lernen; sie sollen in ihrer Entscheidungsfihigkeit
gestarkt werden.

TATER-PRAVENTION

Titer-Privention bedarfder verstarkten Vermittlung des RechtsbewuBtseins aufdem Gebiet

der sexuellen Selbstbestimmung und der allgemeinen Sensibilisiening zur Frage: Wann

beginnt Gewalt? Die kontroverse politische Diskussion im Parteienstreit um die Neufest-

setzung sexueller Schutzattersgrenzen  hat zu erheblichen Verunsicherungen der sexual-

p dagogisch Tdtigen ge hrt. Hier ist eine umfangreiche Aufkliirungsarbeit zur Gewdhr-

leistung der Primirprivention angezeigt, auch um den Gefahren der Extremisierung im
Bereich des Kinder- und Jugendschutzes zu begegnen. So niltig es fiir SexualpiidagogInnen
ist, uber die gesetzlichen Bestimmungen zu informieren (uber den damit verbundenen
Schutz und ebenso die Kriminalisierungsgefahr), bleibt doch als die wichtigere Aufgabe
emanzipatorischer Pidagogik die Vermittlung der Erkennmis, daR die Aufnahme partner-
schaftlicher Sexualaktivititen nicht vom Lebensalter, sondern von der Qpalitit der Bezie-

hung, vom beiderseitigen Wollen und von sicherer Emptingnisverh8tung abhingen sollte.

64 Streichungdes §175,Novellierungdes §182 StGB
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Eltern, insbesondere ·Vater, sollen in ihren familiiren sexualerzi6herischen Aktivititen vor

allem bestiirkt und nicht in erster Linie verunsichert werden.

UMGANG MIT PORNOGRAPHIE

Ein besonders heikles Kapitel in der Sexualpidagogik ist der Umgang mit Pornographie.
Besorgte Eltern, aber auch LehrerInnen befilrchten psychische Schiden, das Abstumpfen
der Ge hle, die Verfruhung sexueller Erfahrungen und die Induktion sexueller Gewaltakte
durch Konfrontation Jugendlicher mit Pornographie. Der Gesetzgeber spricht allgemein
von „sittlicher Gefdhrdung*. Die Sexualwissenschaften haben fur die prinzipielle Gefihr-

lichkeit bislang jedoch keine konkreten Belege erbracht, vielmehr die Abhingigkeit der

Medienwirkung von der psychischen Struktur ihrer Konsumenten belegt. Daraus laBt sich

das sexualpddagogische Ziel einer Erziehung zur „Manipulationsresistenz" ableiten.

Entgegen mancher Prognose fuhrte der mit der Wende zustande gekommene freie Zugang
zu pornographischen Erzeugnissen im Osten zu keinem „Kulturschock . Anfangliche starke

Neugier wich bald einem Bediirfnis nach Normalitit, einschliefilich kritischer Distanz

gegenuber vermarkteter Sexualitat schon beijugendlichene.

Trotzdem erfordert das ubermiche Angebot pornographischer Medien und seine leichte

Zuginglichkeit, daE sich MedienerzieherInnen und SexualpidagogInnen diesem fur die
Ostdeutschen historisch gesehen noch immer neuen Thema zuwenden miissen.

5.40 ZUSAMMENFASSENDE FOLGERUNGEN

Sexualerziehung und Familienplanungwaren in der DDRkein Thema umidnglicher 6ffent-

licher Debatten. Das allgemeine Reflexionsniveau zu Themen wie Schwangerschafts-
abbruch oder Homosexualit  war gering. Zweifellos gab es vielfiltige Tabus und Vorurteile,
aber insgesamt war die uffentliche Meinung hinsichtlich sexueller Belange wenig polarisiert
und im allgemeinen von Toleranz geprigt. Das sind gute Voraussetzungen fiir weiter-

gehende Aufklirungsaktivititen aufdiesen Gebieten.

Die Familienplanung und die Sexualerziehung waren in der DDR ausschlieBlich staatliche

Aufgaben des Gesundheitswesens beziehungsweise der Volksbildung. Das fiihrte zu einer
einheitlichen und zentralistischen Herangehensweise mit dem Manko groBer Rigiditit,

65 vgl. WEUER (1992,), ST Kt!/WEUER (1993) Vortrogsmanuskbpt
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gehemmter Innovation, inhaltlicher Enge, aber auch mit dem Vorteil der Sicherheit und

Uberschaubarkeit in den einmal gesetzlich abgesegneten Themenbereichen.

Die Wende fuhrte zur Pluralisierung und Differenzierung dieser Verhiltnisse, zum Teil

zur Polarisierung und Politisierung, insgesamt zu einer Verkomplizierung. Neben neuem

Freiraum fur individuelles Handeln erwuchs aus dieser Entwicklung auch Verunsicherung
und Meidungsverhalten gegenuber brisanten Themen. Diese Verunsicherung wiederum
fuhrt zur Suche nach neuer Sicherheit und neuem Konsens, nicht nur bei den Angestellten
6ffentlicher Trbger. Diese Sicherheit und Souverlnitdt kann nur entstehen, indem plurales
Handeln nachdracklich gef6rdert und die Eigenverantwortlichkeit freier Triger gestarkt
wird. Um Pluralitit und Innovation zu gewthrleisten und der Gefahr neuer Konformismen
zu entgeher, sollten Aktivit3ten auf dem Gebiet der Familienplanung, der Schwanger-
schafts- und Sexualberatung sowie der Sexualpidagogik in den neuen Bundabdern viel
stirker als bisher in den Arbeitsbereich freier Tager verlagert werden.

|NTEGRATIVES KONZEPT

Fur die Sexualpidagogik wdre ein integratives Konzept vorzuschlagen, sowohl in inhaltlich-

konzeptioneller Hinsicht wie in bezug auf institutionelle Zusammenarbeit. Inhaltlich-

konzeptionell hieBe einen ganzhcidichen Ansatz umzusetzen, d. h., die Konzentration
auf spezielle Priventionsziele auszuweiten, sich kulturellen, historischen, soziologischen,
psychologischen, ethischen und juristischen Fragen verstirkt zuzuwenden. Eine so ange-
legte Sexualpidagogik wurde uber das traditioneile Anliegen sexueller Aufkliirung weit hin-

ausgehen. Zu aberwinden wire auch die in der DDR praktizierte einseitige Erziehungsstra-
tegie der Vorbereitung auf Kinftiges (auf Sexualit t jenseits der Pubertdt, auf Ehe und

Familie) und infolgedessen die nur sehr zdgerliche Hinwendung zur Lust- und Beziehungs-
funktion der menschlichen Sexualititund Erotik.

Eine so intendierte Sexualpidagogik muB im Rahmen staatlicher Aufdtrung und Erzie-

hung mit ihrer (insbesondere in der Schule) zwangslaufig dominanten Wissens- und

Wertevermittlung an institutionelle Grenzen stoBen. Um die intellektuell-kommunikative

Vermittlung starker durch erlebnisorientierte, emotionale und unmittelbare handlungswirk-
same Aneignungsprozesse zu bereichern, wire die institutiondle Integration, die Zusam-
menarbeit zwischen staatlichen Einrichtungen (Kindergarten, Schule) und Elternhausern,
den nichtstaatlichen Anbietern von Sexualpddagogik, den Medien, den Kinder- und JU-
gendorganisationen, Freizeiteinrichtungen usw. auszubauen. Das in der DDR praktizierte
Zusammenwirken von Gesundheits- und Bildungswesen sollte unter den neuen gesell-
schaftlichen Bedingungen fortgefuhrt werden.

Wenn wir davon ausgehen, daG Sexualerziehung von fruher Kindheit an vor allem im prak-
tischen Umgang miteinander erfolgt, so sind die Eltern die wichtigste Erziehungs- und

Sozialisationsinstanz. Deshalb ist es so wichtig, mit den Eltern fruhzeitig und dauerhaft
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AUF EINEN BLICK: FoLGERUNG

|MPULSE FUR INHALTLICH-KONZEPTIONELLE FOLGERUNGEN

4 Oberwindunginhaltlicher Einseitigkeit in der Sexualp dagogik
(z. B. Biologismus, einseitigeVorbereitungaufEheund Familie,
einseitige Integration in die Gesundheitsfi rderung, einseitige
Konzentration auf spezifische Praventionsziele)

4 Schaffung einerintegrativen Sexualp dagogikmiteinem pluralen
undganzheitlichen Konzept

4 starkere Integration einersoverstandenen Sexualp3dagogikin
diesoziatp dagogische Kinder·,jugend; Erwachsenen-, Familien-
und Altenarbeit unddamit Fbrderungganzheitlicher Konzepte
dersozialenArbeit

|MPULSE FOR STRUKTURBESTIMMENDE FOLGERUNGEN

4 die historisch gewachsene Kooperationsbereitschaft zwischen

Gesundheits-und Bildungswesenerhaltenundf6rdern
-0 diedamit in Zusammenhangstehendegute Zusammenarbeitzwi-

schenschulischerund auBerschutischer Sexualpadagogikerhalten
4 die Dominanz schulischer Sexualpadagogik verhindern bzw.

abbauen, dafiirauBerschutische Sexualptidagogikfdrdern
4 die Vorherrschaft staatticher Familienplanung abbauen undein

breites, plurales psycho-soziales Beratungsangebot entwickeln

4 innovative Angebote freier Tragerbevorzugt f6rdern und damit
das Subsidiarit3tsprinzip starken

VORSCHLAG FOR DIE ENTWICKLUNG VON FORSCHUNG

UND LEHRE (AusBILDUNG,  EITER- UND FORTBILDUNG)

4 sexuotogisch-sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung
erhalten und stdrker f6rdern

4 sexualwissenschaftliche/sexualp dagogische Ausbildung
fur Lehrerlnnen, Medizinerlnnen, Psychologlnnen und Sozial-

p dagoginnen/Sozialarbeiterlnnen schaffen

4 sexualplidagogische Fachkrafteausbilden (z. B. Weiterbildung
an Fachhochschulen)

4 sexualpadagogische FortbiId ungsmdglichkeiten ausbauen
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zusammenzuarbeiten und Rir diese Zusammenarbeit neue Konzepte zu entwickeln. Eine

gute Mdglichkeit besteht darin, daG LehrerInnen (oder andere Anbieter von Sexualpadago-
gik) ihre Informationspflicht gegenuber den Eltern zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit

gestalten. Auch zwischen Elternhdusern und Schule gab es in der DDR funktionierende

Beziehungen, an die angeknupft werden kann. Daneben miissen insbesondere die freien

Trdger neue Wege in der Arbeit mit Eltern erschlieBen, wobei zu beachteri ist, daG die Inan-

spruchnahme von Beratungsstellen, Gespr chs- und Selbsthilfegruppen Air die Ostdeut-

schen noch ungewohnt ist.

VERSTARKUNG SEXUALPADAGOGISCHER ANGEBOTE

Sexualpddagogische Angebote durch Beratungsstellen (z. B. der PRO FAMILIA oder der

AIDS-HILFE) haben besondere Potenzen, da sich hier Privention mit Intervention, mit in-
dividueller Hilfe und Beratung verkniipfen l Et und die Problematisierung von Themen aus

dem Beratungsal!tag heraus sehr konkret und damit wirkungsvoll erfolgen kann. Die Praxis

zeigt jedoch, daG Sexualaufklirung insbesondere durch die BeraterInnen, welche mit der

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratung in der Regel ausgelastet sind,
nicht zusatzlich erbracht werden kann. Selbstverstindlich k6nnen die BeraterInnen im

Beratungsgesprich Fragen zur Verhutung und Familienplanung mit den Klientlnnen
kliren. Sie sind aber in der Regel nicht in der Lage, priventive Art)eit mit verschiedenen

Zielgruppen und zu verschiedenen Themen zu leisten. Eine wirkungsvolle sexualpiidago-
gische Arbeit verlangt spezifische Arbeitsmethoden. Selbst wenn die Fachkrafte filr die

§ 218-Beratung sich diese Kompetenzen durch Fortbildung aneignen wurden, wiren sie
zeitlich Qberfordert Die geforderte priventive Arbeit kann in der notwendigen Qpalitat nur

geleistet werden, wenn dir zusitzliche Stellen geschaffen, diese mit kompetenten Fach-
kriften besetzt und durch die 6ffentliche Hand gef6rdert werden. Die vorliegenden Recher-
chen zeigen, daG diese Voraussetzungen in den neuen Bundeslindern bislang nur in Aus-
nahmefillen erfullt sind (vgl. S. 83£).

SEXUALPADAGOGISCHE (AusBILDUNGS-)
FORTBI[DUNGSMOGLICHKEITEN

Die in § 1 des SFHG geforderte alters- und zielgruppenspezifische Aufklining zum Zwecke

dergesundheidichen Vorsorge und der Vermeidung und Ldsung von Schwangerschaftskon-
flikten bedeutet praktisch, die Entwicklung des primiren Priventionsbereiches voranzutrei-
ben. Die nach wie vor unbefriedigende Situation in diesem Bereich erklirt sich auch aus der
Existenz einer viel zu geringen Zahl von sexualpidagogischen Fachkriften. Ein Grund daAr
wiederum ist in den unzureichenden Aus-, Weiter- und Fortbildungsm6glichkeiten aufdie-

sem Gebiet zu suchen. In der DDR gab es keine speziellen Fortbildungsmuglichkeiten
Auch an den meisten Universititen und Hochschulen der alten Bundeslinder gibt es fiir die
Studierenden der einschligigen Studiengdnge nur wenige M8glichkeiten, sich mit sexual-
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wissenschaftlichen und sexualpiidagogischen Erkenntnissen auseinandmusetzen. In der

Regel erfolgt die Qyalifizierung 41, das sexualpbdagogische Arbeitsfeld in postgradualen
Fort- und Weiterbildungen. Die existierenden Angebote einzelner freier Trdger werden

zukunftig nicht ausreichen, um den wachsenden Bedarfzu decken. Im Bereich der Ausbil-

dung fur phdagogische und soziale Berufe miissen aus unserer Sicht dringend Anstrengun-
gen unternommen werden, um an den Universititen und Hochschulen solide Grundlagen
adfsexualwissenschaftlichem und sexualpddagogischem Gebiet zu vermitteln*.

Auch sollte die Weiterbildung nicht nur freien Trigern Bberiassen bleiben. Um die wachsen-
den BedQrfnisse nach Weiterbildung zu befriedigen, wire die Entwicklung von Aufbaustu-

diengingen z. B. an Fachhochschulen, die Diplom-SozialpidagogInnen bzw. Sozialarbeite-

rInnen ausbilden, sinnvoll(z. B. Aufbaustudium .AIDS-Prdvention" an der Evangelischen
Fachhochschule Hannover). Daraber hinaus sollten Fortbildungsmuglichkeiten zu spezifi-
schen Feldern (hier liegt die Domine der freien Triger) stdrker gefdrdert werden, und ebenso

regional die Arbeit von Fachteams (Supervisionsgruppen) Rir sexualpddagogisch Tttige.

Ohne Aktivitiiten in den genannten Bereichen scheinen die Verbindlichkeiten des SFHG

mit der erforderlichen Qlialitit nicht durchsetzbar. Wenn es in den nichsten Jahren gelin-
gen sollte, die primire Privention durch die Schaffung neuer Stellen fursexualpddagogische
Fachkrdfte zu verbessern, wurde das nicht nur eine Investition fur die bessere Familien-

planung, die Kontrazeption und damit die Pr3vention der ungewollten Schwangerschaft
bedeuten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kime es zu Synergieeffekten, von denen auch

andere Bereiche, die HIV/AIDS-Privention sowie die Privention sexueller Gewalt ein-

schlieBlich des sexuellen MiBbrauchs profitieren wurden.

VERBESSERUNG DER MATERIELL-TECHNISCHEN VORAUSSETZUNGEN

Neben den personellen Ressourcen sind auch die materiell-technischen Voraussetzungen
fiir die Sexualpidagogik insgesamt noch unzureichend. Zwar existieren, verglichen mit dem

Angebot in der DDR, ungleich mehr und Bberwiegend gut einsetzbare Materialien (z. B.

Videofilme oder pidagogische Spiele), aber ihre leichte Zuginglichkeit ist vielfach nicht

gewdhrleistet. Viele Schulen, aber auch Beratungsstellen haben keine ausreichenden Mittel

fur Anschaffungen. Die existierenden Verleihdienste (z. B. der Landesfilmdienst) besitzen

nicht die spezielle Kompetenz zur Unterstutzung sexualpiidagogischer Arbeit Gut wire

deshalb, spezielle sexualpidagogische Medienstutzpunkte einzurichten, angegliedert an

Institutionen, die selbst sexualpddagogisch arbeiten und deshalb haufig aufden Verleih von

Materialien angesprochen werden (z. B. PRO FAMILIA-Beratungsstellen). Die Verbesserung
der Zuginglichkeit vorhandener Medien und Materialien scheint in den neuen Bundeslin-

dem wichtiger als die Produktion neuer Broschuren und dergleichen.

66 z. B. Schwerpunktausb dung .Sexualpidagogik' im Fichbereich Sozialwesen der FH Menebur:, vgt. S. 88£
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VERSTARKUNG VON FORSCHUNG UND LEHRE

Wenngleich Fan,ilienplanung und Sexualpidagogik in Osten Deutschlands eine lange
Geschichte haben, so befinden sich ihre neuen Strukturen noch im Umbruch und Aufbau -

so wie die wirtschaftlichen und sozialen Verhiltnisse in den neuen Bundeslindern Qber-

haupt. Aktuelle Defizite legen zunachst immer eine „Angleichung an Weststandards" nahe.
Es sollten aber auch die Chancen Air grundsitzlich neue Ansitze genutzt werden, gerade
weil die Strukturen noch nicht so fixiert sind. In diesem ProzeB des Neuaufbaus bedarf es

des Expertinnenwissens aus den alten Bundesl ndern, aber auch die im Osten gewachsene
wissenschaftliche und praktische Kompetenz sollte konsequent eingebunden werden.

Gerade im aktuellen ProzeB rasanter gesellschaftlicher Verdnderungen ist die begleitende
Forschung, sowohl in bezug auf einzelne Projekte wit auch in gr6Beren soziologischen
Zusammenhdngen, unabdingbar. Insbesondere die Weiterf6hrung der seit uber zwei Jahr-
zehnten durchgefihrten komplexen jugendsexuologischen Forschungen wire eine gute
Grundlage Air die wissenschaftlich fundierte Gestaltung der Praxis auf den Gebieten der

Familienplanung und der Sexualpidagogik
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 02 KOOPERATIONSPARTNERINNEN

-7 IN DEN NEUEN BUNDESLANDERN

PRO FAMILIA-LANDESVERBANDE:

Mecklenburg-Vorpommern
Graf-Schack-Str. 5
18055 Rostock
121.0381/3 1305

Sachsen
WurzenerStr. 95
04315 Leipzig
121.0341/61530

Sachsen·Anhalt
im Gesundheitszentrum Silberhahe
W.-v.-Klewiz-Str. 11

06132 Halle
'121.0345/74 N242

Thuringen
Bahnhofstr. 27/28
99084 Erfurt
1<0361/6432503

TEAMS DER MOBILEN
AIDS-PRAVENTION:

Deutsches Hygiene-Museum
Proiektteam AIDS-Privention
Sachsen (PAPS)
Lingnerplatz 1
01069 Dresden
TR 0351/4846486

Landesvereinigung Air

Gesundheitsfdrderung e.V.

Mobile AIDS-Pdvention
Landeshygieneinstimt Sachsen-Anhalt
AuBenstelle Halle
BurgstraEe 40141
06114 Halle
Tel. 0341/822300

Landeshygieneinstitut Rostock
Mobiles AIDS-Team
LuisenstraBe 20
18057 Rostock
Tel. 0381/23463

Mobiles Team AIDS
Robert-Koch-Str. 6
14482 Potsdam
Tel.0331/177283

Thuringer AIDS-Privention
jun-Gagarin-Ring 124
99084 Erfurt
TH 0361/5631305

Landesvereinigung Rir
Gesundheitsfirderung und
Gesundheitserziehung
Thuringen AGETHUR e.V.

Art)eitsgruppe „AIDS-Prdvention
und Sexuaterziehung'
August-Baudert-Platz 4
99423 Weimar
1 !. 03643/59223

Frau & Familie e.V.

Bentungistelle „BALANCE'
Arztehaus
RuschestraGe 59
10365 Berlin
1W. 030/5536792

IRISe.V.
Schleiermacherstratle 39
06114 Halle
171.0345/26989

Fachhochschute Merseburg
Fachbereich Sozialwesen
GeusaerStralle
06217 Merseburg
121.03461/462203

Institut Air Sexualwissenschaft,
priventive Forschung
und Familientherapie
Halberstadter Str. 122
39112 Magdeburg
121.0391/48036
Fax0391/601960

Otto-von-Guericke-Universitit
Klinik fir Kinderheilkunde
Fachbereich Privention und

Familienthmpie
Leipziger Str. 44

39120 Magdeburg
Tel. 0391/674258
Fax 039 1/ 674259

Gesellschaft Qir Sexualwissenschaft (GSW)
c/o Prof. Dr. Konrad Weller
Bonhoefferstr. 2

07447Jena
121./Fax 0364 1/394454

„abc-Leipzig e.V."
PF 613
Universitatsstrah 4/5
04109 Leipzig
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