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Mit Band 4 der Fachheftreihe zur Forschung und Praxis der Sexualaufldirung und Famili-

enplanung widmet sich die Bundeszentrale fifr gesundheitliche Aufiddrung (BZgA) dem
Themenfeld der schulischen Sexualerziehung und trigt damit den vielfdltigen Ver nderun-

gen der letztenjahre Rechnung.

Die neueren gesellschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel

• dasverstirkte Bemi hen um die Gleichberechtigung der Geschlechter,
• die AIDS-Problematik,
• das Thema „sexueller MiBbrauch" sowie
• die Neuregelungdes§218 und derdamitverbundene Auftrag

zur verst:irkten Sexualaufkldrung,

stellen schon seit einigen Jahren eine Herausforderung im Bereich der schulischen Sexual-

aufklirung dar. Vor allem die Kultusminister der Linder waren/sind gefordert, ihre Richt-
linien und Lehrpl3ne diesen Entwicklungen anzupassen.

Die Untersuchung von Andrea Hilgers gibt zunichst einen geschichtlichen Uberblick uber

die schulische Sexualerziehung. Die Autorin beschreibt dann ausfuhrlich die aktuell beste-
henden Ziele, Inhalte, Normen und Werte der Richtlinien und Lehrpl ne zur Sexualerzie-

hung in den sechzehn Bundeslindern. In diesem Zusammenhang geht sie auch detailliert

aufdie methodischen Vorschlige der einzelnen Bundeslinder ein. Daraber hinaus zeigt sie

auf, inwieweit die Schulgesetze der Linder bzw. die aktuellen Richtlinien und Lehrpline im

Hinblick auf ihre inhaltlichen und normativen Aussagen den neuen geselischaftlichen
Anforderungen gerecht werden.

Abteilung Sexualaufli ning,

Verhatung und Familienplanung

Kilin, Dezember 1995
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Bis 1968 gab es in den verschiedenen Linder der alten Bundesrepublik, mit Ausnahme
von Hamburg, West-Berlin und Hessen, lediglich unbefriedigende und unzureichende

Erlasse oder Verordnungen zur schulischen Sexualerziehung.

In Hamburg wurden bereits 1949 „Ricbtlinienfur die Sexualpddagogik" von der Arbeitsge-
meinschaft fur Sexualpadagogik der Gewerkschaft ,Erziehung und Wissenschaft' (GEW)
erarbeitet, die 1962 nach einer Oberarbeitung durch die Hamburger Schulbehdrde ver6f-

fentlicht wurden. Sie galten alierdings nicht als amtliche Richtlinien.

.In West-Bcrlin gab es seit 1959 „Ricbdinienjur die Sexualerziebung, die nach einer dreijdhri-
gen Erprobungsphase verbindlich in Kraft traten. Seit 1962 hatten demnach alle Berliner
Lehrkriifte die Aufgabe, Sexualerziehung zu unterrichten.

Als erster Fldchenstaat erlieB Hessen 1967 seine
„ Ricbtlinienfur diegesiblecbtlicbe Erziebung"

und beauftragte damit Lehrerinnen alter Schulformen und Schulstufen, Sexualunterricht

zu erteilen.

In Nordrhein-Westfalen hieiR es dagegen bis 1968:

„Nur bei Versagen der Eltern oder aufderen ausddicklichen Wunsch soil Sexualerziehung durch die Schule
ubemommen werden."

Die sexualpidagogische Funktion der Schule war somit als eine blot „Nothilfe" beim Ver-

sagen des Elternhauses vorgesehen:

Als am 3. Oktober 1968 die Standige Konferenz der Kultusminister (KMK), das h6chste

reprbsentative Organ westdeutscher Bildungspolitik, die „Em/ blungen zurgesiblecbtlicben
Erziebung in der Scbule" verilffentlichte, wurde ein Meilenstein in der Sexualerziehung
gcsctzt. Damit wurde Sexualitat erstmals von amtlicher Seite aus dem Zwielicht derVerdrin-

gung und dem Ambiente der Lustfeindlichkeit geholt Die Empfehlungen jener Zeit zeigten
groBere didaktische Zusammenh:inge auf und verorteten die Aufgabe der Sexualerziehung
zwischen Elternhaus und Schule. Sie bQrdeten sie nicht einem anderen Unterrichtsfach,
etwa der Biologie oder der Religion auf, wie es so manchen LehrerInnen am nahelie-

gendsten erschienen wire, die ihren Unterrichtsgegenstand m6glichst nicht damit in

BerQhrung gebracht sehen wollten. Die Kultusminister waren mit begdindeten Argumen-
ten der Meinung, „die Erziehung zu verantwortlichem geschlechtlichen Verhalten' musse allseitig

1 vgl. Klug,(1976),S. XIV

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLIRUNG UND FAMILIEMPLAMUNG, BAND 46



padagogisch verankert, eben als Unterrichtsprinzip wahrgenommen werden. Damit wurde
kein Fach aus der Verantwortung entlassen, sich mit spezifischen Beitrigen an der Pers6n-

lichkeitsbildung von Kindern und jugendlichen zu bettiligen, zu deren zentralen Zielen

gemiB den Empfchlungen der KMK auch die F6rderung der Liebes- und Kommunika-

tionsfdhigkeit einer Person zahite.

Mittlerweile ist Sexualerziehung in allcn Bundeslindern als Teil des Erziehungsauftra-
ges der Schulc anerkannt. Festlegungen daruber erfolgen uber die jeweiligen Schulgesetze.
Dariiber hinaus gibt es in allen alten Bundesldndern - auGer in Niedersachsen und Schles-

wig-Holstein - eigene Richtlinien zur Sexualerziehung. Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 28. Mai 1993 erfordert eine Verbesserung der Sexualerziehung, um auf diese

Weise ungewoliten Schwangerschaften stirker vorzubeugen. Darauf reagierten die linder

Baden-Wiirttemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, indem

sie Uberarbeitungen, Erginzungen oder Neufassungen ihrer Richtlinien in Angriff nah-

men. Bereits 1993 legte das Land Bayern eine Ergdnzung seiner „Ricbtlinien zur Familim- imd

Sexualerziebung" vor, Baden-Wurttemberg hat 1994 eine Neufassung von Schulgesetz und

„Richtlinien zur Gescblechtserziebung"veruffentlicht. Aus Hamburg liegt eine Entwurfsfassung
.Slr die „Ricbtlinien zur Sexualerziebung bereits vor, die im Februar 1996 verabschiedet wird.

Die Ver6ffendichung neuer Richtlinien aus Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls fur 1996

geplant, und in Niedersachsen sollen „Em blungen zur Sexuakrziebung" bereitgestellt wer-

den, die jedoch nicht den verbindlichen Charaktervon Richtlinien habenwerden.

Aus den neuen Bundesidndern liegen bisher lediglich aus Sachsen-Anhalt spezielle Richtli-

nien zur Sexualerziehung vor. Die Bundesldnder Brandenburg und Thuringen betrachten

Sexualerziehung als nicht eigens zu regeinden Teil der neuen Fachlehrpline, dagegen plant
das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommerns einen Bber die Lehrpliine hinausgehen-
den ErlaB zur Gesundheitserziehung, in den Richtlinien zur Sexualerziehung einflietlen

sollen. Das Sdchsische Staatsministerium fur Kultur hat uber die Lehrpline hinausgehende
Empfehlungen zur Sexualerziehung in einem „Elternbrief" ver6ffentlicht. Eigenstdndige
Richtlinien sind zwar ebenfalls geplant, wie in Meckienburg-Vorpommern ist ein Verdffent-

lichungszeitpunkt derzeit iedoch noch nicht absehbar.

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Uberblick uber die Ziele, Inhalte, Normen und

Werte der Richtlinien und Lehrpline sowie uber die methodischen Vorschlige der einze!-

nen Bundeslinder.

Andrea Hilgers
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i- THEORETISCHE GRUNDANNAHMEN

Schulische Sexualerziehung liRt sich mit einer Reihe grundlegender Annahmen begrunden,
die durch sexualpidagogische Forschungsergebnisse gestutzt werden. Eine der wichtigsten
Erkenntnisse ist, daG Sexualitiit von fruhester Kindheit bis ins hohe Alter eine bedeutende

Lebens uBerung darstellt und in allen Lebensphasen ein wesentliches Bedurfnis ist. Aber
die Menschen sind ihren Trieben nicht hilflos ausgeliefert. Im Rahmen ihrer sexuellen
Sozialisation k6nnen sie befahigt werden, ihre Persunlichkeit und ihre Beziehung zu ande-

ren bewuEtzugestalten und Sexualit tin einerfulltes Leben zu integrieren.

Die Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen auch innerhalb der schulischen Erziehung
Hilfestellungen Rir diesen LernprozeB anzubieten, ergibt sich vor allem dann, wenn von

einem erweiterten Begriff menschlicher Sexualitit ausgegangen wird. Fikif Aspekte bzw.
Funktionen werden in der Regel unterschieden, die einen ganzheitlichen sexualpadagogi-
schen Umgang mit Sexualitat erfordern.

1. Aus der Fortpflanzungsfunktion bzw. dem Fruchtbarkeitsaspekt der Sexualitit ergibt sich

beispielsweise fur PddagogInnen primdr die Aufgabe, biologische Fakten ebenso fundiert
wie altersangemessen zu vermitteln. Auf diese Weise kdnnen Kinder und Jugendliche die
Funktion ihres K6rpers und die der anderen kennenlernen. Dieses Wissen hilft ihnen wie-

derum, unerwunschte Schwangerschaften zu vermeiden.

2. Far ein Gelingen der Sexualerziehung ist es wichtig, mit Kinder undjugendlichen den

Dialog (iber Liebe, Sexualitit und Partnerschaft zu er6ffnen, um dem Lustaspekt und dem

Beziehungsaspekt der Sexualitat Rechnung tragen zu kdnnen.

3. Da Sexualitat zumeist in einer mitmenschlichen Begegnung erlebt wird, die Geborgen-
heit, Verstindnis und Selbstbestiitigung erm6glicht, kann sie identitiitsstabilisierend sein.

Sexualerziehung sollte daher auch Hilfestellung leisten, diesen Identititsaspekt der Sexua-
lititzur Geltung zu bringen.

4. Die M6glichkeiten und Chancen im sexuellen Umgang miteinander kann jedoch nur

aussch6pfen, wer kommunikationsfihig ist. Sexualit t erm6glicht zwar eine nonverbale,
rein k6rperliche Kommunikation, sie gelingt aber nur, wenn ein Paar in der Lage ist, Begeh-
ren auch sprachlich auszudrucken. Das Erlernen einer angemessenen Sprache Ober Liebe

und Sexualititgehdrt deshalb auch zu den Zielen der Sexualerziehung.

5. Der gegenwirtige Umgang mit Sexualitat ist heute weniger durch Unterdrackung und

Tabuisierung gekennzeichnet, als vielmehr durch die kommerzielle Verwertung. So gibt es

Zwar aufder einen Seite die tagtagliche Vermarktung von Sexualitat in den Massenmedien,
aufder anderen Seite mangelt es Kinder undjugendlichen gleichzeitig hiufgan sachlicher
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Aufkldrung im engeren Sinne.Jugendzeitschriften und Pornoindustrie vermitteln den Her-

anwachsenden oft nur ein unrealistisches, verwirrendes Halbwissen. Es ist daher nicht

verwunderlich, daG trotz der Flut sexuell gefdrbter Darstellungen im Alltag eine ausgepr gte
Sprachlosigkeit den Umgang mit sexuellen Themen kennzeichnet. Kinder undjugendliche
brauchengeradedeshalb eine Sexualerziehung, die ihnen durch den Dschungel der Gefuhle

und durch die Flut der Eindriicke gangbare Wege zu selbstbestimmter, verantwortungsvol-
ler Lebensgestaltung aufzeigt, in der Sexualitit mit all ihren Funktionen einen angemesse-
nen Platz erhilt.

Neben diesen sexualptdagogischen Erkenntnissen gibt es eine Reihe sozialer Entwicklun-

gen, die die gesellschaftliche Lebensrealitdt beeinflussen und neue Akzente im Thema
Sexualitat gesetzt haben. Sie sollen an dieser Stelle lediglich durch Schlagwurter angedeutet
werden:

• Pluralisierung der familidren Lebensformen

• verst3rkte Bemuhungen um Gleichberechtigung von Mddchen und Frauen

in der Gesellschaft

• zunehmende dffentliche Auseinandersetzung mit gleichgeschlechtlichen
sexuellen Beziehungen

• AIDS und sexueller MiBbrauch von Kindern undjugendlichen

Diese gesellschaftlichen Entwicklungen bringen zwangslaufig neue Herausforderungen fur

die schulische Sexualerziehung mit sich.

Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 zur Neugestaltung des

§218 StGB muG in diesem Zusammenhang erwihnt werden, da es den sexualerzieherischen

Auftrag der Schule aktualisiert. Die Karlsruher Richter gehen davon aus, daG sich die nach
wie vor viel zu hohe Zahl ungewollter Schwangerschaften verringern liEt, wenn eine nach-

haltige Aufklaning in der Schule, insbesondere zum Thema Empidngnisverhutung, statt-

findet. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben hier allerdings deutlich gezeigt, dall
die bloile Information iiber Verhutungsmittel nicht ausreicht, wennJugendliche nicht auch

gleichzeitig befihigt werden, sich Qber deren Anwendung zu verstindigen. Sexualerziehung
muG den Kindern undJugendlichen handlungsrelevante Orientierungshilfen anbieten, die
uber reines Faktenwissen hinausreichen.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER 5EXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4 11
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0 0 VORGEHENSWEISE

Die folgende Analyse zeigt, inwieweit die Schulgesetze sowie die aktuellen Richtlinien und

Lehrpline der Bundeslinder zur Sexualerziehung im Hinblick auf ihre inhaltlichen und

normativen Aussagen den hier formulierten Anforderungen gerecht werden. Die Kultus-
beh6rden der 16 Bundesldnder wurden um Zusendung der Materialien gebeten, die nach

ihrem Dafurhalten in die Auswertung eingehen sollten. Alle Bundeslinder sind dieser Bitte

nachgekommen; nur in wenigen Fillen wareine zweite Anfrage natig.

FQr die Auswertung wurden zundchst alle Inhalte, die zur Sexualerziehung geh8ren,
m6glichst wortgetreu aufgelistet. Im nichsten Schritt wurden sowohl die expliziten als auch

die impliziten normativen Wertungen herausgearbeitet. Hierzu wurden inhaltsanalytische
Kriterien angew (it wie Bedeutung und Sinnzusammenhang der Worter, Konnotationen,
Kontext oder Positionseffekte. Die Ergebnisse wurden tabellarisch zusammengestelltz. Die

Bundeslinder mit ahnlicher normativer Ausrichtung ihrer Richtlinien wurden bei der Dar-

stellung in Gruppen zusammengefaBt.

Diese Vorgehensweise wurde auch fur die Analyst der vorgeschlagenen Unterrichts-
methoden in der Sexualerziehung angewendet. Die Zusammenstellung in Form einer

Ubersichtstabelle war jedoch aufgrund der Menge der zu verarbeitenden Positionen nicht

m6glich.

11. 3. EMPFEHLUNGEN DER KMK

Da alle Bestimmungen der Bundeslinder auf die Empfehlungen der Stiindigen Konferenz

der Kultusminister (KMK) zuriickgehen, werden sie als Bezugspunkt und zum Vergleich der
Linderdokumentation vorangestellt'.

2 vgl. Kap. 2.IZ.S.75ff.

3 Beschlug der Kultusministerkonferenz vorn 3.10.1968, in: Sammlungder Beschlusse der Stindigen Konferenz der Kultusministerder

l.3nder in der Bundesrepublik Deutxhland, 659, Neuwied, Luchterhand (Erg.-Lfg. 12 vom 21.4.1969)
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AUFBAU DER EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen gliedern sich in drei Teile:
1. Aufgabe
2. Durchfuhrung (Grundlagen, Unterrichtsziele, Beitrag der Unterrichtsficher)
3. Hilfen furdie LehrerInnen (Aus- und Fortbildung)

|NHALT DER EMPFEHLUNGEN

Sexualerziehung wird in den Empfehlungen als ein Teil der Gesamterziehung bezeichnet,
sie diene der Erfullung individueller und sozialethischer Aufgaben der Erziehung im Hin-
blick auf die einzelne Person, auf den Partner/die Partnerin, die Familie und die Gesell-

schaft. Die Schule sei dabei in allenlahrgangsstufen zur Mitwirkung verpflichtet. Sie solle

den SchulerInnen in der Klassengemeinschaft oder in Gruppen

„zu Fragen der menschlichen Sexualitat ein sachlich begr ndetes Wissen

vermitteln und dieJugendlichen in die Lage versetzen, Zusammenh3nge zu verstehen, sich

sprachlich angemessen auszudrucken und sich ein eigenes Urteil zu biklen. Dariber hinaus

solle sie dazu beitragen, daG die jungen Menschen

„ihre Aufgaben als Mann oder Frau erkennen, ihi Wertempfinden und Gewissen entwickeln, (...) lundl die

Notwendigkeit der sittlichen Entscheidung einsehen'.

Um die Sexualerziehung zwischen Schule und Elternhaus abzustimmen, sollten die Eltern
Qber die Richtlinien und die geplanten Unterrichtsthemen informiert werden.

Sexualerziehung in der Schule sollte auch „wissenschaftlich fundiert und methodisch durchdacht

seing.

Dabei komme dem Gesprich mit den SchalerInnen als Methode eine zentrale Bedeutung
zu, audiovisuelle Hilfsmittel k6nnten hinzugezogen werden. Bei der facherubergreifen(len
Gestaltung der Sexualerziehung sei auf die inhaltliche Abstimmung der einzelnen Unter-

rid,tsficher zu achten. Als besonders geeignet werden die Ficher Biologie, Sozial- und

Gemeinschaftskunde, Gesundheits- und Familienlehre, Geisteswissenschaften, kunstleri-
sche Flcher und Religion angesehen. Die notwendigen Lehrinhalte sollten daher in die

Lehrpline der jeweiligen Unterrichtsfatcher ubernommen werden. In iedem Fall habe

Sexualerziehung Verstindnis fur die Situation der jungen Menschen und Achtung vor ihrer

Person aufzubringen. Damit die Schulen in ausreichendem MaGe ihre Aufgabe in der

Sexualerziehung wahrnehmen k6nnten, seien sexualpddagogische Inhalte in die Studien-

ordnungen der verschiedenen Lehrimter aufzunehmen und geeignete Lehrginge im Rah-

men der LehrerInnenfortbildungeinzurichten.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLIRUNG UND FAMILIEMPLAMUNG, BAND 4 13



Kultusministerkonferenz (KMK)
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

815 ZUMENDE DES ERSTEN SCHUWAHRES

• Unterschiede zwischen den Geschlechtern

• Tatsachen der Mutterschaft

BIS ZUM ENDE DES 6. SCHULIAHRES

• Zeugung, Schwangerschaft, Geburt

• karperliche und seelische Ver nderungen
in der Pubertat

• Gefahrendurch „Kinderfreunde"

SIS ZUM ENDE DES 9./10.SCHULIAHRES

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• sexuelle Probleme von Heranwachsenden

(z. B. Verhalten der Geschlechter, verfruhte

Sexualbetatigung, Masturbation)

• soziale und rechtliche Fragen (z. B. Veriabnis,
Ehe, Familie, Rechte und Pilichten der Eltern,
Rechte des ehelichen und des nichtehelichen

Kindes)

• sozialethische Probleme (z. B. Empfdngnis-
verhutung, Promiskuitit, Prostitution,
Homosexualitbr)

• strefrechtliche Fragen (z. B. Vergewaltigung,
Abtreibung, Kuppelci, Verbreitung von

Geschlechtskrankheiten, Triebverbrechen)

BIS ZUM ENDE DES 13. SCHULIAHRES
(EINSCHLIESSLICH BERUFSSCHULE)

• Vertiefung der oben genannten Probleme,
insbesondere der ethischen, rechtlichen und

sozialen Probleme menschlicher Sexuali t
einschlieBlich abnormer Sexualverhaltens-
formen

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLIAUNG UND FAMILIEMPLANUNG, BAND 4
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dung. DaR Sexualitit in erster Linie in der Ehe ihren Platz hat, klingt dabei deutlich an.

Diese Einschitzung wird unterstutzt durch den zuruckhaltenden, eher aufBehlitung abzie-
lenden Umgang mitJugendsexualitdt. Von Freundschaft ist in diesem Zusammenhang die

Rede, die in feste Beziehung, Ehe und Familie mundet. In der „scbmier<gen Pbase der

gescblabllicben Enmicklung"so\\en die SchulerInnen „begreifen, da  ibre nocb labile Persunlicb-
keit in diesem Lebensabscbnitt trugerisiben Einjlussen besonders kicbt erliegen kann: Eine eigen-
st ndige Sexualitdt wird denjugendlichen noch nicht zugestanden, wenn von „ervachendem
Interesse am anderen Gescblecbt" dieRede istundvom „Hineinmacbsen in die Gescblecbtlicbkeii.

Selbstbefriedigung als das von jugendlichen am hdufigsten praktizierte Sexualverhalten
wird nicht einmal erwahnt. Problematisiert oder geleugnet werden die sexuellen Bedurf-

nisse derjugendlichen zwarnicht, doch wird ein eher bewahrender, aufdie Sexualitit in der
Ehe vorbereitender Umgang mit ihnen nahegelegt.

Trotz dieser deutlich erkennbaren Zielsetzung in den Richtlinien zur Sexualerziehung wird
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen, indem die Auseinanderset-

zung mit anderen Formen des Zusammenlebens (alleinerziehende Eltern, Wohngemein-
schaften etc.) angeregt wird. Homosexualit t und homosexuelle Lebensformen sollen aller-

dings nichtthematisiertwerden.

Zum Thema „Gleichberechtigung von Frau und Mann" gibt es Hinweise auf die Entwick-

lungen und Verindeningen der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft; im Bildungs-
plan 8ir die Hauptschulen wird die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und

Frau explizit angesprochen. Ansonsten ist mehrmals von der Verschiedenheit von Jungen
und Midchen die Rede, von RQcksichmahme, die daraus erwachsen solle, und von gegen-

seitigem Akzeptieren.

Aus Anlail des Bundesverfassungsgerichtsurteils wurden in die Bildungspl§ne aller Schul-

formen neben .Empfdngnisverhutung" auch die Problematik des Schwangerschaftsabbru-
ches und vor allern der „Schutz des ungeborenen Lebens" als Unterrichtsinhalte aufgenom-
men. Eine Thematisierung der Infektionswege und der Privention von AIDS sowie der

Umgang mit HIV-Infizierten istebenfalls vorgesehen.

Der wichtige und aktuelle Themenbereich „Schutz vor sexuellem MiBbrauch= ist im Bil-

dungsplan fur die Grundschule in den ersten beiden Jahrgangsstufen angegeben, die For-

mulierung „MiBbrauch von Zirtlichkeitsformen durch falsche „Kinderfreunde*" enthdlt

jedoch verharmlosende, die Realitit nicht angemessen widerspiegeinde Aspekte. Im Lehr-

plan der Realschule wird der „geschlechtliche MiBbrauch" deutlicher angesprochen, in den
5. Hauptschulklassen ist umschreibend von .Verletzung der Wurde" die Rede und fur Gym-
nasiastinnen ist das Thema gar nicht vorgesehen.

Die Sexualitit behinderter Menschen wird nicht angesprochen; zwar wird der Umgang mit

Behinderten im Zusammenhang mit Partnerschaft und Familie thematisiert, es ist jedoch
kein Bezug zum Thema Sexualitat erkennbar.
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221 0 BAYERN

Die schulische Sexualerziehung ist mit Wirkung vom 1. Juni 1980 in Art. 42 des Gesetzes
uber das Erziehungs- und Unterrichtswesen (seit 1982 Art. 27 BayEUG) gesetzlich veran-

kert. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes hat das Bayerische Staatsministerium fur Unter-

richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst neue „RicbdinienjurdieFamihEn- undSexuaterziebung
zum 17.Juli. 1980 verdffentlicht, die am 12. April 1983 ergiinztwurden. Am 15. Marz 1989

wurden die „Ricbtlinienfur die AIDS-Prilvention an den bayeriscben Scbulen"hinzugefugt, am

2. September 1993 erfolgte nochmals eine Anderung der „Rid,tlinienfur Familien-und Sexual-

erziebung". Diese Gesetzes- und ErlaBlage ist Gegenstand der Analyse.

AUFBAU DER RICHTLINIEN

Die Richtlinien bestehen aus allgemeinen, zum Teil grundsitzlichen Aussagen sowie
einer nach Schularten und Klassenstufen gegliederten Aufstellung von Unterrichtsinhalten:

1. Grundsitze der Familien- und Sexualmiehung
2. Organisation in der Schule

3. Liste der Unterrichtsthemen

4. Beitrag der einzelnen Unterrichts cher
5. Hinweise zur Lehrerinnenaus-und -fortbildung

|NHALT DER RICHTLINIEN

in Ubereinstimmung mit dem Bayerischen Gesetz iiber das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen gilt „Familien- und Sexualerziehung als gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Schule'. Daraus

ergibt sich die Notwendigkeit zur engen Zusammenarbeit. Die verbindlichen inhaltlichen
Grundsitze fur die Familien- und Sexualerziehung beruhen auf Bildungszielen bzw. Wert-

entscheidungen, die durch das Grundgesetz, die Bayerische Verfassung und das Gesetz uber

das Erziehungs- und Unterrichtswesen ausgewiesen sind. In der Volksschule sind die Schule-
rinnen auGerdem „nach den Grundsatzen der christlichen Bekenntnisse zu unterrichten (...7.

Das vorrangige Ziel der Sexualerziehung ist die F6rderung von Ehe und Familie, seit dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum §218 auch der besondere Schutz des ungebore-
nen Lebens. Sexualerziehung besteht

[in der Vermittlung vonl „angemessener und ausgewogener information zu Fragen (...) der Sexualitit". [Sie
soil die Schulerinnen befahigen, ihre Geschlechtlichkeit anzunehmen sowiel „Gefahren fur Leib und Seele

abzuwehren". [Siel „fdrdert Einstellungen, die zur Entwickiung einerverantwortlichen Partnerschaft in einer

kunftigen Ehe und Familie erforderlich sind:
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Abb. 2

BAYERN

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1 UND 2

• Unterschied der Geschlechter

• Mutterschaft

• Warnung vor sogenannten „Kinderfreuinden'

KLASSE 3 UND 4

• Aufgaben von Vater und Mutter

• Verhalten vonjungen und M3dchen

• Zeichen von Zuneigung und Liebe in

Kameradschaft, Freundschaft, Ehe und Familie

KLASSE 5 UND 6

• Integration der Sexualitiit in die Pers6nlichkeit

(HS, GY)

• unterschiedliche Verhaltensweisen vonjungen
und Mddchen (HS, GY)

• kdrperliche Merkmale der Geschlechter

(HS, GY)

• seelische und korperliche Verdnderungen
in der Pubertit (HS, GY)

• notwendige tigliche Hygiene (HS, GY)

• Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt

(HS, GY)

• Achtungvordem ungeborenen Leben (HS, GY)

• Rucksichtnahmeaufdie werdende Mutter

0·IS, GY)

KLASSE 7 UND 8

• Freundschaft zwischenjungen und M dchen

(HS, RS)

• sittliche Normen und Verpflichtungen
der Geschlechter nach den Grundsitzen

derchristlichen Bekenntnisse (HS)

• sittiche Normen und Verpilichtungen
im Bereich Sexualit:it und Liebe (RS, GY)

• Bedeutungsittlicher und religi8ser Grund-

haltungen fur partnerschaftliches Verhalten

(GY, HS, RS KI. 9)

• Krisen desjugendlichen iii der Pubewt

(i·IS, RS)

• Problematik fraher Sexualbetitigung und

Dauerbin(lung junger Menschen (HS, RS, GY)

• biologisch-medizinische und hygienische
Informationen zurn Thema AIDS (ab Kl. 8)

KlASSE 9 UND 10

• Voraussetzungen fur echte Partnerschaft:

Fragen der Parmenvahl, Ehe und Familie

• soziale und rechtliche Fragen des Ehe-

und Familienlebens, Mutterschutz

(HS, RS, GYKI. 9-13)

• Problematik der Prostitution

(HS, RS;GYKI. 9-13)

• pershnliche und soziale Aspekte der

Homosexualitbt(HS, RS; GY Ki. 9 - 13)
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KLASSE 9 BIS 13• Beeinflussung der Sexualitdt durch

Massenmedien (HS, RS; GY KI. 9 - 13)

• Kommerzialisierung der Sexualitdt

( ·IS, RS;GY Ki. 9-13)

• Gefahren durch Drogen- und Alkoho!-

miEbrauch (HS, RS; GY Kl. 9 - 13)

• strefrechtliche Bestimmungen bei sexuellen

Vergehen (HS, RS GY Ki.9-13)

• Entwicklung des Menschen bis zur Geburt

(HS, RS, GY)

• Erbkrankheiten und genetische Familien-

planung (HS, RS; GY KI. 9- 13)

• Schutz des ungeborenen Lebens; 6ffentliche

und private Hilfen fur Schwangere, Familien,
Mutter und Kinder(1·IS, RS; GY KI. 9 - 13)

• verantwortete Elternschaft (HS, RS)

• Geschleclitskrankheiten und Hygiene
(HS, RS; GY KI.9- 13)

• Situation von Mann und Frau in der

heutigen Wek (RS)

• psychologische, verhaltensbiologische und

soziale Grundlagen menschlicher Sexualit t

(RS, GY)

• biologische, ethische und soziale Aspekte
des Themas „AIDS'

• menschlicher Umgang mit HIV-infizierten

und AIDS-Kranken

• risikomne sexuelle Verhaltensweisen

• menschliches Sexualverhalten aus der Sicht

christlicherAnthropologie (GY)

• Bedeutung der Hormone (GY)

• Hinweise aufKeimschddigungen, Ursachen

gesterter Geschlechtsentwicklung (GY)

•soziale und ethische Aspekte der Familien-

planung (GY)

• Schutz des ungeborenen Lebens, gesetzliche
Gnindlagen des Schutzes vorgeburtlichen
Lebens, der Schwangerenberatungsowie der

Schwangeren- und Familienhilfe (GY)

• positive und negative Eugenik, kanstliche

Befruditung (GY)

BERUF55CHULEN

Die Inhalte der Familien- und Sexualerziehung
sind im wesendichen identisch, hinzukommen

autierdem:

• Ehe als naturliche und verfassungsrechtlich
geschutzte Lebensgemeinschaft

• Ehelosigkeit

• harmonische und gefthrdete Ehen,
Ursachen Sir Ehekontlikte - Ldsungshilfen

• ehewidriges Verhalten, Scheidung und

Scheidungsfolgen

• Bedeutung der mutterlichen und

vaterlichen Zuwendung fur die

Entwicklung des Kindes.
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wurde die Behandlung aller Inhalte im
Sekundarschulbereich eineJahrgangsstufe fruher angesetzt.

AUSWERTUNG

Die terminologische Besonderheit, mit der die „Ricbtlinien#r die Familien- und Sexualer-

ziehungan bayerischen Schulen "betitelt werden, nimmt bereits eine Zuordnung der Sexualitit

in die Ehe vor. Anhand der vorgesehenen Unterrichtsinhalte lassen sich zusitzliche Norm-
und Wertentscheidungen ausmachen. Eine religi6se Grundlegung der Sexualerziehung
erfolgt vor allem fur die Hauptschulen, wo die „Scbulernacb den Grundsdizen dercbristb'cben

Bekenntnisse"zu unterrichten sind. Aber auch fur Realschulen und Gymnasien wird die

„Bedeutting sittlicber und religi6ser Grundbalt,ingenfur die Reifung des einzdnen undfur partner-
.

scbaftli<bes Verbalten herausgestellt. Eine Akzeptanz jugendlicher Sexualit t ! Gt sich expli-
zit nicht auffinden; durch die Koppelung von Sexualitit an die Ehe, den Verweis aufdie Pro-
bleme durch verfruhte Sexualbetdtigung und fruhe Dauerbeziehungen wird eine Sichtweise

deutlich, die jugendsexualitat nur als problematisches Verhalten einordnet. Das Thema

„Selbstb iedi ung"ist nicht vorgesehen.

Homosexualitit wird als Unterrichtsinhalt relativ wertneutral mit Hinweisen zur Beachtung
pers6nlicherund sozialer Aspekte angegeben. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann
wird ebenfalls nicht ausdracklich erwihnt und angestrebt; da insbesondere auf die Unter-
schiede zwischen Midchen undJungen und die unterschiedlichen Aufgaben von Frau.und
Mann in def Familie abgchoben wird, ist eher von einem Konzept der„Gleidneertigkeit von

 

Frau undMann"in ihrerVerschiedenheit als einem der Gleichberechtigung auszugehen.

Die unterrichtliche Behandlung der AIDS-Problematik ist ausfuhrlich und sehr umfassend

in den „Ricbilinienfur die AIDS-Prdvention  geregelt. Grundlegende Zielsetzung ist insbe-

sondert, .existentielle Wertbaltungen zu vermitteln, die nicbt nur im Zusammenbang mit A IDS
Gepicbt baben: Hier werden vor allem VerantwortungsbewuBtsein gegenuber dem Partner

sowie Treue zum Partner hervorgehoben.

Die Thematik „Schulz vor sexue#em Af Fbraucb" wird nur mit der „Warnung vor sogenannten
Kinderfreunden" abgehandelt. Der Unterrichtsinhalt „Empftngnisverhutung" k6nnte unter

dem Aspekt der „verantwortelen Elternscb " oder in der „Familienplanung"(der allerdings nur

fur GymnasiastInnen vorgesehen ist) verortet werden. Das Thema „Probleme des Scbmanger-
scbaftsabbrucbes  wurden aufgrund der neuen Gesetzeslage gestrichen, um die Intentionen
des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zum §218 verwirklichen zu k6nnen. Durch Be-

kanntmachung des Bayerischen Staatiministeriums fur Unterricht, Kultus, Wissenschaft

und Kunst vom 2. September 1993 wurde statt dessen eine besondere Betonung des
Schutzes des ungeborenen Lebens (vorher: werdendes Leben) und Hinweise auf Hilfen fur

Schwangere eingefugt.
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Zur Thematik „Sexualitatvon Bebinderten" findet sich ein Hinweis auf die besondere.Emp-
./indlicbkeitvon Kranken und Bebinderten", auf die in der Sexualerziehung Rucksicht zu neh-

men sei. Unterrichtliche Bestimmungen zum Thema AIDS gelten fur „Sibulenjur Kmnke

und Bebinderk entsprechend. Eine Abstimmung mit den entsprechenden Betreuungskraf-
ten sollte erfolgen.

230 0 BERLIN

Grundlage  r Sexualerziehung an Berliner Schuien bildet der §22 des Schulgesetzes von

Berlin in der Fassung vom 3. Oktober 1989. Der Berliner Rahmenplan enthilt in seinem

„Allgemeinen Teil' unter der Nr. AV 27 die Ricbtlinien zur Sexualerziebting (Stand 1982).
Erginzt werden die Richtlinien durch Rundschreiben Il der Senatsverwaltung fur Schule,
Berufsbildungund Sport, Nr. 85/1992 und Rundschreiben IV Nr. 34/1993.

AUFBAU DER RICHTLINIEN

Der Rahmenplan wird eingeleitet durch priambelartige Ausfuhrungen, die die Aufgaben
von Schule und Elternhaus in der Sexualerziehung beschreiben sowie Angaben uber die Zu-

sammenarbeit enthalten. Es schlieflen sich zehn Punkte an, denen didaktisch-methodische

Hinweise und teilweise explizit formulierte Unterrichtsinhalte zu entnehmen sind.

INHALT DER RICHTLINIEN

Sexualerziehung gehdrt zur Gesamterziehung. Diese ist eine Aufgabe des Elternhauses, aber

auch der Schule. Von der engen Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern hangt daher

auch erfolgreiche Sexualerziehung ab. An dieser Zusammenarbeit k6nnen neben den Klas-

senlehrerInnen auch die Schulirztlnnen, die Schulpsychologinnen und die LehrerInnen

der Religionsgemeinschaften mitwirken. Ziel der Sexualerziehung ist,

„den jungen Menschen Wissen, Verstandnis und Verhattensweisen nahezubringen, in denen sie sich als

Mann und als Frau den Aufgaben gewachsen Rihlen, die ihnen (...) in der Ehe, in der Familie und in der

Gesellschaftgestellt werden:
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AUSWERTUNG

Da die Berliner Richtlinien zur Sexualerziehung nicht sehr ausfihrlich sind, k8nnen man-

che Werthaltungen nur implizit erschlossen werden. Das Thema ,Jugendsexualital" ist

iedoch in den Lerninhalten der Klasse 7 ausdrucklich vorgesehen, verantwortungsvolles
sexuelles Verhalten in der Partnerschaft- vor und in der Ehe - wird ebenfalls angesprochen.
Sexualitit wird als zum menschlichen Leben gehdrend betrachtet, wobei der Lustaspekt
explizit erwihnt wird. Hingegen werden die Fortpflanzungs- und Kommunikationsfunk-

tionen nicht aufgefuhrt. Sogar dem Thema „Selbstbdriedikung" darf„der Lebrer nicbtaus dem

Wege geben". Zwar IUSt sich eine deutliche Ausrichtung auf die Ehe als wichtigste Form der

Partnerschaft feststellen, allerdings wird eindringlich der Abbau von Vorurteilen gegenuber
homosexueller Zuneigung gefordert. Ein Rundbrief der Senatsverwaltung aus dem Jahr
1992 weist hierzu ausdrucklich danufhin, daG Vertreterinnen von Lesben- und Schwulen-

organisationen in den Schulen einen Beitrag dazu leisten k6nnen, Vorurteile abzubauen

und Gewalt zu verhindem.

Eine religidse Grundlegung ist Rir die Sexualerziehung nicht leststellbar; aufunterschiedli-
che weltanschauliche und religi6se Auffassungen in Einzelfragen ist iedoch rucksichtsvoll

zu achten. Die Zielsetzung „ Gleichberecbtikung von Fraa und Mann" wird nicht ausdracklich

formuliert; die Schalerinnen sollen sich jedoch mit geschlechtsspezifischem Rollenverhal-

ten „auseinanderselzen"und daruber nachdenken, in welcher Weise und in welchem Umfang
geschlechtsspezifisches Verhalten wesentlich durch die Umwelt beeinfluBtwird.

Das Thema „Empfangnisverbutung ist Rir die Klassenstufe 7 vorgesehen, Fragen zum

Schwangerschaftsabbruch sind als Unterrichtsinhalt dagegen nicht angegeben. Gleiches gilt
fur die Pdvention von AIDS, hierzu gibt es auch in den erginzenden Rundschreiben von

1992 und 1993 keine Hinweise. In die Problematik des sexue#en M braucbs wird durch einen
Rundbriefaus demjahr 1993 eingewiesen, wihrend die geltenden Richtlinien aus demjahr
1982 noch die Warnung vor.,g€Abrlkhen Kinde reunden" vorsehen - eine Formulierung, die

aus den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz stammt. Das Thema „Sexualital und
Bebinderte"kommt nicht vor.
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Abb. 3

BERLIN

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 2 KLASSE 7

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt • psychosoziale Entwicklung in der Pubertut

• partnerschaftliche Bedurfnisse der
• Entwicklung des S uglings und Kleinkindes Jugendlichen

• unterschiedliche Geschlechtsmerkmale • Selbstbefriedigung
beijunge und Mddchen, Mann und Frau

• Anwendung und Wirksamkeit

empfingnisverhutender Mittel

KLASSE 4

• Sexualstraftaten
• Entwicklung des Kindes vom 3. bis zum

10. Lebensiahr • Abbau von Vorurteilen gegenuber
gleichgeschlechtlicher Liebe

• geschlechtsspezifisches Rollenverhalten

von Midchen undjungen • sexuelles Verhaltenjugendlicher

• „gefthrliche Kinderfreunde" • Verantwortung in Partnerschaft, Familie

(1982)/sexueller Mitibrauch (1993) und Ehe
 

• Geschlechtsrollenverhalten vonjugendlichen
KLASSE 5 UND 6

• Fortpilanzung, Wachstum KLASSE 8
und Entwicklung alter Lebewesen

In der Klasse 8 ist Sexualerziehung
• k6rperliches Wachstum in der Pubertat nicht explizit vorgesehen

• biologische Entwicklungsprozesse
in der Pubertit KLASSE 9 UND 10

• Menstruation und Pollution • Fragen der Partnerschaft und Ehe

• Konflikte mit sich und der Umwelt • Verantwortung dem anderen gegenuber
vorund in der Ehe

• Fragen des Erlebens geschlechtlicher Lust

• Sexualitit und Konsum, Sexualitat

in derWerbung
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24 BRANDENBURG

Das Land Brandenburg sieht Rir Sexualerziehung keine eigenen Richtlinicn vor, son-

dern regelt sic im Rahmen der Fachlehrpline. Die gesetzliche Grundlage bildet der §25
des Ersten Schulreformgesetzes (1992). In die Analyse werden die Fachlehrpline fh Sach-

kunde, Biologie und Politische Bildung miteinbezogen sowie das Rundschreiben Nr.
74/1993 des Ministeriums Rir Bildung, Jugend und Sport. Die Lehrpline fur Religion und

Ethik, die ebenfalls Inhalte aus dem Bereich der Sexualerziehung enthalten, lagen nichtvor.

|NHALT DER FACHLEHRPLANE

Schulische Sexualerziehung erginzt die Erziehung der Eltern, welche rechtzeitig Qber Ziele,
Inhalt und Form zu unterrichten sind. Sie hat das Ziel, altersgemdB mit biologischen, ethi-
schen und kulturellen Fragen der

„
Geschlecbdicbkeit des Menscben"vertraut zu machen. Schu-

lerInnen sollen verantwortungsbewuBte, sittlich begrundete Entscheidungen und Ver-

haltensweisen entwickeln k6nnen und zu menschlicher, sozialer Partnerschaft fahig werden.
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AUSWERTUNG

In den amtlichen Verlautbarungen des Landes Brandenburg wird Sexualitit als zum Wesen

des Menschen geh6rend betrachtet, die vielfiltige existentielle Erfahrungen vermitteln
kann. Angesprochen werden die Fortpflamungsfunktion der Sexualitit, ihr Partnerbezug,
der Selbstbestitigungs- und der Lustaspekt. Durch diese Punkte ist ein sehr umfassendes

Sexualititskonzept charakterisiert. Personale Liebe spielt zwar im Hinblick aufden Partner-

bezug der Sexualit t eine Rolle, wird jedoch nicht als unabdingbare Voraussetzung fir

Sexualieitabgeleitet

Eine religi6se Grundhaltung, auf die sich Sexualerziehung beziehen sollte, ist weder im

§25 des Schulreformgesetzes noch in den vorliegenden Fachlehrplinen auszumachen. Die

notwendige Offenheit gegenuber verschiedenen Wertvorstellungen, religi6sen und weltan-
schaulichen Uberzeugungensoil jedoch ausdrucklich gewahrt werden.

Eine Akzeptanz jugendlicher Sexualitit zeigt sich durch die Aufnahme der Thematik in die

Fachlehrpline fur Biologie oder fur Politische Bildung. Bereits furdie Klassenstufen 5 und 6
ist das Thema „Em ngnisverbmung" vorgesehen. Das deutet cbenfalls darauf hin, daG

Geschlechtsverkehr als jugendliche Realitit anerkannt wird.

Das Thema „Selbstbefriedigung"het einen selbstverstindlichen Platz im Themenkatalog fur  
Sexualerziehung erhalten, ebenso wie homosexuelle Beziehungen, Fragen zur Problematik

des Schwangerschaftsabbruches, zu den Implikationen von Prostitution oder zum Thema
AIDS. Hierzu ist zusatzlich ein Rundschreiben des zustindigen Ministeriums verfaBt, das

sowohl zu priventiven Ansitzen als auch zum humanen Umgang mit HIV-Jnfizierten Aus-

sagen macht.

Gleichberechtigte, partnerschaftliche Zielsetzungen Rir das Verh tnis von Frau und Mann

lessen sich aus der Thematisierung des Geschlechterrollenwandels ablesen; zur Vermeidung
von Geschlechterrollenklischees soil bereits in der Grundschule sensibilisiert werden. Auf-

Sllig ist in diesem Zusammenhang, daE selbst im biologischen Bereich nicht nur die kdr-

perlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sondern auch ihre Gemeinsamkeiten

herausgestellt werden sollen.

Die Thematik„Scbutz vorsexuellem M0braucb"ist mit der vorsichtigen Formulierung.m@li-
cbes sexuelles Verbalten von Erwacbsmen gegenuber Kindern und eventuelle Gefabren" erst fir die
Kiassenstufe 5 brw. 6 vorgesehen; in den Klassen 9 und 10 wird dann ausdrucklich von sexu-

ellem MiBbrauch gesprochen.
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BRANDENBURG

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1 (SACHKUNDE)

• kdrperliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede

zwischcn Mbdchen undjungen

• Freundschaften zwischen M3dchen undJungen

• Verhalten in Partnerschaft und Familie

• Vermeidenvon Rollenklischees

KLASSE 2 (SACHKUNDE)

• Schwangerschaft und Geburt

• Vorbereitung der Familie aufdie Geburt

• Bedurfnisse von S uglingen u.nd Kleinkindem

KLASSE 3(5ACHKUNDE)

• Wunsch nach Liebe, Nahe und Zirtlichkeit

von Madchen undjungen/Frau und Mann

• Ausdrucksformen der GeR,hle

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

KLASSE 4(SACHKUNDE)

• k6rperliche und seelische Vednderungen
in der Pubertdt

• K8iperbewu1itsein entwickeln

• Kontakte zu anderen Kindern herstellen

KLASSE 5 UND 6 (BIOLOGIE)

• kdrperliche und seelische Veriinderungen
inder Pubertit

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane

• Menstruation, Pollution, Entwicklung
sekunddrer Geschlechtsmerkmale

• Selbstbefriedigung

• Karperpflege vonjungen und Mddchen

• Verhalten vonjungen und Mddchen

unteremander

• m6gliches sexuelles Verhalten von

Erwachsenen gegenaber Kindern und die

Vermeidung von Gefahrensituationen

• vertiefte Kenntnisse zu Schwangerschaft
und Geburt

• Schwangerschaftsverhatung

• Verhaltenserwartungen gegenuber Fou
und Mann in der heutigen Gesellschaft

KLASSE 9 UND 10

(POLITISCHE BILDUNG BZW. BIOLOGIE)

• Funktionswandel der Familie, Wandel in der

Kindererziehung (Politische Bildung, Biologie)

• Liebe als Basis zwischenmenschlicher

Beziehungen (Biologie)

• Gnippenzwang und Werbung (Biologie)
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• Rollenverteitung in Berufund Familie JAHRGANGSSTUFE 12 UND 13 (BIOLOGIE)
(Politische Bildung)

• Genetik und Genrechnologie
• erste Liebe (Politische Bildung)

• evolution re Entwicklung des Menschen

• jugendliches Sexualverhalten (Biologie)
• AIDS - Prjvention und sozialer Umgang

• Fortpflanzung, Partnerbezug und lustvolles mit HIV-Infizierten

Erleben als sexudle Funktionen (Biologie)

• heterosexuelle und homosexuelle Lebensformen

(Politische Bildung, Biologie)

• Partnerwechsel und Treue (Politische Bildung)

• K6rpersprache (Politische Bildung)

• seelische, moralische, rechtliche und gesundheit-
liche Probleme des Schwangerschaftsabbruchs f
(Biologie)

• Verhatung (Politische Bildung, Biologie)

• AIDS (Politische Bildung, Biologie)

• Gluck, Enttduschung und Verantwortung
(Politische Bildung)

• Gewalt und sexueller MiBbrauch, Natigung
(Politische Bildung)

• Prostitutioii (Politische Bildung, Biologie)

• Kdrperpilege, Hygiene, Geschlechtskmnkheiten

(Biologie)
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250 0 BREMEN

Die Bremer Richtlinien zur Sexualerziehung sind seit dem 1. August 1974 in Kraft und

bestehen aus zwei Seiten mit uberwiegend knappen Statements. Gesetzesgrundlage ist der

§2 Abs. 2 des Bremer Schulgesetzes in der Neufassungvom 2ZJuli 1990.

Zusitzlich ist vom Senator fur Bildung, Wissenschaft und Kunst ein „Lei denzur Sexual-

erziebunginalgemeinbildenden undberq/lichen Scbulen"(1987) herausgegeben worden, der sehr
viel detaillierter auf Sexualerziehung eingeht, sowie Elternmerkblatter zu den 11£men„sexueller
Mijibraucb"(1991) und.Homosexualitat"(1992). Diese Schriften werden ebenfalls in die vor-

liegende Analyse einbezogen. AuQerdem gibt es tin /·ifi mit l rmationen uber Medien, Be-

ratungseinricbtungen und Initiativgruppen (1993), das aber keine Angaben hinsichtlich der

Analysekategorienenthilt.

AUFBAU DER RICHTLINIEN

Die Richtlinien sind gegliedertin

1. Aufgabe der Sexualerziehung
2. Voraussetzungen
3. Durchfuhrung (Grundlagen und Unterrichtsziele)
4. Beitrag der Unterrichtsficher

|NHALT DER RICHTLINIEN

Sexualerziehunggeh6rt zum Erziehungsauftragder Schule und soil den Schillern sachliches

Wissen vermitteln, das es ihnen ermuglicht, sich angemessen sprachlich auszudriicken und

urteilen zu k6nnen. Als wichtigste Ziele werden genannt:

1. Bejahungmenschlicher Sexualitiit
2. Freiheitzu sittlicher Entscheidung
3. Entwicklung eines BewuRtseins uber die Grenzen der Freiheit, insbesondere durch

Verantwortung vor dem Partner, der Familie, dem mdglichenveise entstehenden Leben
und vor sich selbst

Die Sexualerziehung sollte in gr6Btmuglicher Abstimmung mit den Erziehungsberechtig-
ten durchgefuhrt werden; sie sind Liber Ziel, Inhalt und Form rechtzeitig zu unterrichten

(§2, Abs. 2 BremSchuG).
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Abb. 5

BREMEN
,

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

Bls ZUM ENDE DES 1.SCI*ULIAHRES

• Unterschied der Geschlechter (1974);
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

derGeschlediter(1987)

• Mutterschaft (1974), Schwangerschaft
und Geburt (1987)

• Gefahrdung durch „Kinderfreunde" (1974),
sexueller Mitibrauch (1987)

• Kinder in unterschiedlichen Familien-

situationen (1987)

BIS ZUM ENDE DES 6. SCHULIAHRES

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• kbrperliche und seelische Verbndeningen
in der Pubertat

• sexuelle Reaktionen des Kdrpers:
Menstruation, Pollution

• Sexualhygiene

BIS ZUM ENDE DES 9./10. SCHULIAHRES

(unterVermeidung reinerWissensvermittlung und

Oberbetonung problematische#Erscheinungen)

• Bau und Funktion der Sexualorgane

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• Verhalten der Geschlechter(1974),
geschlechtsspezifisches Verhalten (1987)

• minnlicheund weibliche Homosexualitit (1987) 1

• Partnerschaft, Ehe, gleichgeschlechtliche
Beziehungen

• Schwangerschaftsabbmch, §218 (1987)

• Masturbation

• Empfingnisverhutung

• Promiskuitilt, Prostitution

• Ehe- und Familienrecht, Rechte von Kinder

• Scheidung(1987)

• Sexualitlt und Gewalt (1987)

• Triebverbrechen, Geschlechtskrankheiten

• Kommerzialisierung von Sexualitiit (1987)

• abweichendes Sexualverhalten (1987)

BIS ZUM ENDE DES 13. SCHUL AHRES

• Embryologie

• hormonale und genetische Bedingungen
menschlicher Sexualitit

• Entwicklungspsychologie (im Hinblick

aufzukunftige Eltemschaft)

• Ehelosigkeit, ledige Miltter

• sexuelle Minderheiten

• Entwicklungen im Strafrecht
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AUSWERTUNG

Eine christlich-religidse Werthaltung ist in den Bremer Richtlinien nicht erkennbar, andere

Werthaltungen k6nnen nur indirekt erschlossen werden, wenn „der Erziebungs- und

Bildungsal¢ragder Landesverfa'ssung(...) unvenkbtbares Gebotder Sibule listj". Daruber hinaus
fordert der Leitfaden zur Sexualerziehung (1987) Toleranz gegenuber religi6sen und
weltanschaulichen Empfindungen.

Eine ausdriickliche Akzeptanz jugendlicher Sexualitiit kann aus dem Lehrplan Biologie der
5. Klasse herausgelesen werden, wenn im Zusammenhang mit Pubertdtserscheinungen als

Verhaltensdisposition angegeben wird, daR „keine Scbuldge/uble bei sexuelks Reaktionen des

eigenen K6rpers empfunden" werden so\\en und „Einstellingssicberbeit, auf die Wiinscbe des

sexue#en Partners einzugeben"angestrebt wird. In dem Leitfaden zur Sexualerziehung ist eine

ganze Unterrichtsreihe zu Erscheinungsformen von Sexualitit vorgeschlagen. Die Schaler-

Innen sollen hierdurch „Sexualitdt als integrierten Bestandteil von Freundscb€#en" erkennen,
indem fur Jugendliche so wichtige Themen wie „Selbstb /Hedigung", „vorebelicber
Gescblecbtsverkebr" oder „Petting" behandelt werden. Allerdings ist diese Unterrichtsreihe

ebenso wie das Thema „Empfawgnisverbtitung"erst  ir die Klassenstufe 9/10 vorgesehen.

„AIDS",„Scbmangerscb€#sabbrucb" sowie „andere Partnersd, en" anstelle der Ehe geh6ren
ebenfalls in den Themenkatalog, insbesondere soil „Homosexualitat als Zuneigungs- und

Leben€/orm anerkannt" werden. Zum Problembereich „sexue#er M Fbrauch" wurde ein spe-
zielles Eltemmerkheft herausgegeben, aus dem auch LehrerInnen eine Vielzahl an

Informationen entnehmen k6nnen. Die Formulierung des Themas
. G#abrdung durch Kin-

de(#eunde" in den Richtlinien von 1974 kann damit als uberholt angesehen werden.

Geschlechtsspezifische Fragestellungen erhalten einen breiten Raum im Rahmen mehrerer
Unterrichtsreihen im Leitfaden, wobei die Aufhebung von Benachteiligungen als Ziel-

setzung deutlich erkennbar zum Ausdruck kommt. „Sexualitdt von bebinderten Menscben"

wird nicht ausdrOddich erwihnt
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20(50 HA....,

D'ie zur Zeit noch ge\tenden „Ricbtlinienfiir die Sexualerzieb,ing in den Scbulen der Freien und

Hansestadt Hamburg* aus dem Jahr 1981 wurden von der Beh8rde Air Schule, Jugend und

Berufsbildung als „uberarbeitungsbed,bjitk"betrachtet. Die Verabschiedung einer Neufassung
ist fi r den Anfang desJahres 1996 geplant. Da die „interne Entwurfsfassung' vom 18. Okto-
ber 1995 von der Beh6r(le fur die Auswertung in der vorliegenden Expertise zugesandt
wurde, wird sie auch fur die Analyse berilcksichtigt. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 5

des Schulgesetzes der Freien und Hansestadt Hamburgin der Fassungvom 18.Juni 1985.

AUFBAU DES RICHTLINIENENTWURFS

Die Richtlinien sind in drei groRe Teile gegliedert:
• Tcil A befaBtsichmit der Konzeption schulischer Sexualerziehung und beschreibt Aufga-

ben und Ziele, Unterrichtsorganisation und Arbeitsformen sowie die Zusammenarbeit
von Eltemhaus und Schule.

• Teil B enthik Angaben zur Durchfuhrung schulischer Sexualerziehung mit Einzelheiten
zu den Themenbereichen, zur Leistungsbewertung und genauere Hinweise fur die einzel-

nen Schulstufen.
• Tcil C enthilt Oberlegungen zur Intervention bei HIV-Infektionen/AIDS-Erkrankungen

und zu sexuellem Milibrauch.

|NHALT DES RICHTLINIENENTWURFS

Sexualerziehung geh6rt zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Sie knupftan die

Sexualerziehung des Elternhauses an und erginzt diese. Dabei gehen die Richtlinien von

einem erweiterten Sexualititsbegriffaus: Sexualitit hat neben der Fortpflanzungsfunktion
einen Lustaspekt, einen Beziehungsaspekt und einen Identititsaspekt. Sie ist eine wesentli-
che Lebensiullerung und ein wichtiges Bedfufnis in allen Lebensphasen, von der Kindheit
bis zum Alter. Sexualerziehung ist an den Werten des Grundgesetzes orientiert und soil den
SchulerInnen

„Hilfestellung dazu geben, ihr gegenw3rtiges und ihr zukunftiges Leben selbstbestimmt und verantwortlich

zu gestalten".

Dabei muG sie dem Realitatsprinzip angemessen und gleichzeitig der Mundigkeit verpflich
tet sein. Das bedeutet, daG ein Wissenschaftsbezug hergestellt wird, der die sachlich-wissen
schaftlichen Grundlagen abdeckt. Sexualerziehung enthalt einen historisch-gesellschaft-

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLiRUNG UND FAMILIEMPLANUNG, BAND 4 33



Abb. 6

HAMBURG
VERBINDLICHE UNTERRICHTSINHALTE

Die folgenden Themenbereiche mit den

anschliellend aufgefuhrten Schwerpunkten
sind els verbindliche Unterrichtsinhalte zu

betrachten:

• Sexualitit, Kdrperlichkeit und Sexualverhalten

• Sexualit tund Fortpflanzung

• Sexualitdt und identitatsfindung

• Sexualitdt und Beziehung

• Sexualitht und Gesellschaft

KLASSE 1-4

• Karperteile, Geschlechtsunterschiede,
| Geschlechtsorgane

• Entwicklung von Mddchen undJungen
(Vorpubertat)

• kindliches Sexualverhatten, hetero-

und homoerotische Spiele

• Geschlechtsverkehr und Lust

• unterschiedliche Gefihle wahmehmen

und ausdracken

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• „mein K6rper gehdrt mir" (Prdvention
von sexuellem MiBbrauch)

• Abbau einengender Geschlechtsrollen-

fixierungen

• Wie gehen Madchen undJungen
miteinander um 

• Freundschaft, Verliebtsein

• Verst:indnis Rir verschiedene Formen

des Zusammenkbens und Aufwachsens

Folgende Themen kannen, wenn sie von

den Kindern selbst eingebracht werden,
zusitzlich altersgerecht und „mit alter Vorsicht"

aufgenommen werden:

• Schwangerschaftsverhutung

• Abtreibung

• verschiedene sexuelle Orientierungen

KLASSE 5/6

• Aufgaben und Konflikte in der Pubert 

• kerperliche Vednderungen in der Pubedt

• Lage, Bau und Funktion der Geschlechtsorgane

• Koitus, Zeugung, Befruchtung, Schwangerschaft
und Geburt

• grundlegende Bedurfnisse des Sduglings

• M8glichkeiten der Schwangerschaftsverhatung

• Auseinandersetzung mit der eigenen
Gesdilechtsrolle

• Freundschaft, Verliebtsein, Liebe

• Kinder in unterschiedlichen Familiensituationen

• Abbau von Geschlechtsrollenfixierungen
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KLASSE 7-10 KlASSE 11-13

• Sexualverhalten (Petting, Selbstbefriedigung,
Koitus)

• sexuelle Reaktionen von Frau und Mann

• Informationen zum Besuch beim Frauenarzt/

bei der Frauenliztin

• AIDS, Geschlechtskrankheiten, Erkrankungen
der Geschlechtsorgane

• Schwangerschaft und Geburt, Bedurfnisse

des Sauglings

• Emp ngnisverhutung

• Schwangerschaftsabbruch

• geschlechtsspezifisches Verhalten von Madchen

undjunge, Frau und Mann

• emotionale Eriebnisse im Zusanimenhing
mit Sexualitit

• Hetero-, Homo- und Bisexualidt

• Gefihie und Erfahrungen in Intimbeziehungen

• MiEbrauch und Gewalt in Beziehungen

• verschiedene Formen des Zusammentebens

• Diskussion um den §218,

• gesellschaftliche Situation Homosexueller

• Sexualitit und Strafrecht

• Geschlechtsrollenstereotype und Frauenbewegung

• Prostitution, Pornographie und Perversionen

(aufgeRihrt werden nur inhalte, die nicht

vorhersdion vorgesehen sind)

• Sexualitat in verschiedenen Lebensphasen

• Schwa.ngerschaftsvorsorge
(z. B. vorgeburtliche Diagnostik)

• Hilfen und Unterstuming im

Schwangerschaftskonflikt

• unterschiedliche Wertvorstellungen
zu Sexualitdt und Partnerschaft

• Gewalt im Verhlitnis der Geschlechter

• Sexualpartnerschaften in verschiedenen

Kulturen

• Ehe- und Familienrecht, Scheidungsrecht,
Sorgerecht

•AIDS im Kontextvon Moral und Recht

• Sexualgeschichte des Christentums und

anderer Religionen und Weltanschauungen

• Sexualitdt in Kunst und Literatur

• Bevalkerungsentwicklung und Familienplanung

• Reproduktionsmedizin und Gentechnologie
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lichen Bezug, der aufzeigt, dall sich im historischen ProzeB die Formen menschlichen
Zusammenlebens gewandelt haben. Auilerdem soil sie geschlechtsspezifische Erfahrungen
berucksichtigen, um das Ziel der Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.

Folgende sechs Zielsetzungen werden hauptsachlich verfolgt: Die SchiilerInnen erhalten
ein altersangemessen gesichertes Faktenwissen. Ihnen soil eine positive Grundeinstellung
zur Sexualitat nahegebracht werden, und sie werden darin unterstutzt, im sexuellen Bereich
selbstbestimmt und verantwortlich zu handeln. Die Schelerinnen sollen in ihrer

Kommunikationsfihigkeit gef6rdert werden und die Fihigkeit entwickeln, im Bereich von

Sexualitat ethisch begrundete Entscheidungen zu treffen und ihr Handeln entsprechend
auszurichten.

AUSWERTUNG

Der neue Entwitrfder Hamburger Ricbtlinien zur Sexualerziebung ist in a\\en BJr die Analyse
berucksichtigten Punkten sehr differenziert und ausfiihrlich. Eine Anbindung an religidse
Wertsetzungen ist nicht zu erkennen. Die Sexualerziehung in den Schulen der Hansestadt

Hamburgsoil explizit offen sein fur unterschiedliche kulturelle und religi6se Vorstellungen.
Das bedeutet nicht, daR die Richtlinien keine klar erkennbaren Orientierungen enthalten.

Zunachst wird der Sexualerziehung ein weiter Begriff menschlicher Sexualitit zugeordnet,
der neben der Fortpflanzungsfunktion auch den Lust-, den Identit ts- und den Beziehungs-
aspekt in einer Partnerschaft bedicksichtigt. Die Kommunikationsfunktion wird ebenfalls

angesprochen. Daraus ergibt sich konsequenterweise die Zielsetzung, diesen Aspekten im
Unterricht auch Rechnung zu tragen.

An mehreren Stellen des Entwurfes 13Gt sich eine eindeutige Akzeptanz kindlicber

undjugendlicber Sexualitat erkennen. So findet sich z. B. im Katalog der verbindlichen The-

menbereiche bereits Rk die Grundschule der Schwerpunkt „kindlicbes Sexualverhalten: Ge-

gebenenfalls, wenn SchulerInnen entsprechende Fragen stellen, kann hier schon auf

Schwangerschaftsverhutung eingegangen werden. Spitestens ab der Klasse 5 steht Empfing-
nisverhQtung jedoch verbindlich auf dem Lehrplan. Selbstbefriedigung soil explizit und
verbindlich ab der Klasse 7 thematisiert werden, kann jedoch auch schon in der Grund-
schule unter dem thematischen Schwerpunkt „kindliches Sexualverhalten" angesprochen
werden.

Prdventionvon sexuelkm M braucb - auch im Sinne von T terpr vention durch jungenspezi-
fische Ans tze - ist ebenfalls als wichtiges Thema eingeplant. In der Primarstufe soil mit
dem Abbau einengender Geschlechtsrollenfixierungen im Rahmen der Sexualerziehung
begonnen werden. Dieses Thema zicht sich mit zunehmender Intensit t durch alle Jahr-
gangsstufen. Gleicbberechtigung gon Frau und Mann ist eine explizit und nachdrQcklich an-

visierte Zielsetzung.
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Heterosexuelle Partnersibajien, ob im Rahmen der Ehe oder in einer anderen Form, sowie
bomosexue& Partnerscbtfun werden als gleichwertig anerkannt. Einen entsprechenden Platz

findet das Thema gleichgeschlechtlicher Liebe daher u. U. ebenfalls schon in der Grund-

schule. Das Kennenlernen unterschiedlicher Lebensweisen und Entfaltungsm6glichkeiten
sowie Achtung und Toleranz gegenuber der Sexualitdt anderer bezieht auch die Sextialita

Bebinderterausdrucklich mitein

Der Problematik rund um die Krankheit AIDS soil in iedem Fall eine unterrichtliche

Behandlung des lust- und liebevollen Erlebens von Sexualitiit vorausgehen. Zugleich solite
ein realistischer Angstabbau mit einer gleichzeitigen Stirkung des VerantwortungsbewuBt-
seins erfolgen.

Verantwortungsgefuhl und Ehrfurcht vor dem Leben gebieten es, nicht leichtfertig die Zeu-

gung eines unerwunschten Kindes zu riskieren. Der Vermeidung ungewollter Schwanger-
schaften durch Informationen zur Empfangnisverhutung kommt daher ein breiterer Raum

zu als der Auseinandersetzung mit Schwangerschaftskonflikten. Hilfen, Unterstutzungs-
und Beratungsmdglichkeiten fur Schwangere werden in diesem Zusammenhang ebenfalls

aulgef hrt.

Damit finden alle fur die vorliegende Expertise ausgewthlten Analyseaspekte in dem neuen

Ricbtlinienentwurfder Stadt Hamburgaus fuhrliche Berucksichtigung.
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27 HESSEN

Das Bundesland Hessen hat einen „Rabmenplan und Ricbtlinimfurdie Sexuale,ziebungan den

al emeinbildenden undben#licben Scbulen"aus dem Jahr 1985 vorgelegt. Gesetzliche Grund-

lage fur die Sexualerziehung an Schulen bildet der §2 Abs. 3 des Schulverwaltungsgesetzes
in der Fassung vom 11. Mai 1982. Der Rahmenplan ist in vier ubergreifende Abschnitte

gegliedert

Dererste Teit umfaBt die Grundsatze  irdie Sexualerziehung, e inschlieBlich:

• Bedeutung und Stellung der Sexualerziehung in def Gesamtpddagogik,
• Ziele und Themenbereiche der kognitiven und emotional-affektiven Aspekte,
• Einbindung in die Ftcher Biologie, Geselischaft und Religion/Ethik.

Ausfuhrungen uber das Elternrecht und den staatlichen Erziehungsauftrag sowie uber

Sexualerziehung in Klassen mit groGem Anteil an Kinder aus anderen Kulturkreisen run-

den diesen Teil ab.

Der zweite Teil, der sich mit der Durchfuhrung der Sexualerziehung befaBt, bezieht sich auf

die Schulformen und Jahrgangsstufen mit einer entsprechenden Zusammenstellung der

Unterrichtsinhalte. Den Themenkatalogen folgen kurze Bemerkungen zur Leistungskon-
trolle und zu Schderbefragungen.

Im dritten Abschnitt schlieBen sich knapp formulierte Grundsitze fur die Auswahl von Ar-

beitsmitteln und -hilfen an. In die Oberlegungen Qber „verwendbare Medien und das Ver-
fahren bei der Auswahr werden u. a. Literatur fur SchOlerinnen, visuelle Medien und

Veranstaltungen auBerhalb der Schule miteinbezogen.

Der vierte Teil enthalt „Hilfen fur den Lehrer" und weist auf geeignete Aus- und Fortbil-

dungslehrginge, Informations- und Beratungsstellen hin.

|NHALT DES RAHMENPLANS

Sexualit t ist sowohl fur das Individuum als auch fur die Gesellschaft von besonderer

Bedeutung. Daher soil Sexualerziehung die .biologischen, sozialen und ethischen Bereiche

der Geschlechtlichkeit umfassen und sowohl die emotional-affektiven als auch die kogniti-
ven Aspekte bedcksichtigen". Sie soil sittliche Entscheidungen erm6glichen und zum

Verstindnis bir die Bedeutung der Partnerschaft, vor allem der Ehe und Familie, beitragen.
Faktoren, wie gesellschaftliche Wandlungsprozesse, dndern die Einstellungen junger Men-

schen zur Sexualitat. Diese, sowie die der Eltern, sind zu beriicksichtigen.
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Da eine umfassende und ganzheitliche Erziehung angestrebt wird, mussen drei Bereiche der

Sexualitit berucksicitigt werden:

• der religids-ethische Bereich,
• der gesellschaftliche Bereich und
• der biologische Bereich.

Von ihrer Struktur her uberlagern sich diese drei Komponenten. Fur alle gilt gleichermaGen,
daG Wissensvermittlung allein nicht ausreichend ist, sondern gefiihlsbezogene, affektive

Aspekte hinzukommen mussen.

In den Uberlegungen zum „Elternrecht und staatlichen Erziehungsauftrag" wird der allge-
meine Auftrag der Schule zur Bildung und Erziehung der Kinder dem Elternrecht nicht

nach-, sondern gleichgeordnet. Aufdas notwendige Zusammenwirken von Schdle und El-

ternhaus „durch gr6Btm6gliche Abstimmung" wird hingewiesen.

AUSWERTUNG

Der religi8s-ethische Bereich wird als einer der konstituierenden Rir Sexualitit definiert.

Christliche Sozialethik wird als Begrandung angefuhrt fur die Auffassung, Sexualitit geh6re
zur Gesch6pflichkeit des Menschen. Die religids-ethische Grundlegung der Sexualerzie-

hung wird allerdings hauptsachlich im Religionsunterricht der Sekundarstufe II verankert.

Entsprechend ist es Aufgabe der Sexualerziehung,

„Verst ndnis fir die menschliche und soziate Partnerschaft, insbesondere in Ehe und Familie zu entwickein".

Die vorrangige Einbindung der Sexualitiit in die Ehe zeigt sich in den hessischen Richtlinien

an mehreren Stellen. DaR Liebe die Basis fur zwischenmenschliche und damit auch fiir

sexuelle Beziehungen darstellt, ist ebenfalls in den empfohlenen Unterrichtsinhalten aufzu-

finden.

Eine Akzeptanz vonjugendsexualitat laRt sich nicht feststellen, wenn auch das Thema „For-
men des jugendlichen Sexualverhaltens" ohne Hinweise aufeine Wertung in der Sekundar-

stufe I vorgesehen ist. Gleiches gilt fur das Thema Selbstbefriedigung.

Homosexualititwird als Unterrichtsthema fur die Sekundarstufe I erwihnt, steht iedoch am

Ende der Themenliste noch unterhalb solch problematischer Themen wie Geschlechts-

krankheiten, Prostitution und „abartiges Sexualverhalten: Eine Akzeptanz als gleichwer-
tige Lebensweise kann daraus nicht abgeleitet werden.

Das wichtige Thema „Privention von sexuellem MiEbrauch" erscheint bei den empfoh-
lenen Unterrichtsinhalten der Grundschule und der 5. und 6. Klasse fast beschonigend

22.
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unter der Formulierung „Umgang" bzw. „m6gliches sexuelles Verhalten von Erwachsenen
und ilteren Jugendlichen gegenuber Kindern und eventuelle Gefahren: Es entsteht der

Eindruck, als wolle man diesesThema nicht genauer problematisieren.

Empfdngnisverhutung und Schwangerschaftsabbruch sind ohne nihere Angaben im

Themenkatalog fur die Z - 10. Klasse aufgefuhrt Folgende Aussage, die deutlich zur Sexua-
tRait Behinderter Stellung bezieht, findet sich in den meisten anderen underrichtlinien

nicht:

.Beimderzeitigen Stand derwissenschaftlichen Erkenntnis ist davon auszugehen, da£ sich das geschlechtliche
Verhalten behinderter Kinder nicht grundsbtzlich von dem nichtbehinderter unterscheidet:

Abb. 7

HESSEN

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4

• Unterschiede zwischenjunge und Mddchen/

Mann und Frau

i
• Aufgaben und unterschiedliches Verlialten

der Geschlechter

• Entwicklung zwischenmenschlicher

Beziehungen

• vom Siugling zum Schulkind

• Entstehung neuen Menschenlebens

• verschiedene Formen des Zusammenlebens

• Umging von Erwachsenen undjugendlichen
L mit Kindem und mbiliche Ge brdungen

• k5rperlich-seelische Anzeichen der Pubert*t

(Kiasse 4)

KLASSE 5 UND 6

• Entwicklung und Funktion der Geschlechts-

organe (z. B. Menstmation, Pollution,
sekundire Geschlechtsmerkmale, Ver:inde-

rungen der Gestalt, Selbstbefriedigung)

• gesundheitserzieherische Aspekte; Hygiene

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• Verhalten vonjungen und Mddchen

untereinander

• mdgliches sexuelles Verhalten Erwachsener

und bltererjugendlichergegenaber Kindern,
Vermeidung von Gefdhrdungen
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KLASSE 7-9 UND 10

• ver ntwortete Eltemschaft

• Liebe als Basis zwischenmenschlicher

Beziehung

• Formen jugendlichen Sexualverhaltens

• Konsumverliatten,
Gnippenzwang und Werbung

• Triebverzicht, Triebbehemchung und Askese

• Empfingnisregelung und Geburtenplanung

•seelische, moralische, rechtliche

und gesundheitliche Probleme des

Schwangerschaftsabbruches

• Fortpilanzung, Partnerbezug und lustvolles

Erleben ais Funktionen der Sexualitat

• Entwicklung und Bedeutung des Schamgefihls

• Neugeborenes bei Mensch und Tier

• Rechtsgrundlage des Geschlechts-

und Familienlebens

• gesundheitliche Aspekte der Kdrperpfiege

• Geschlechtskrankheiten

• EinfluB vom Rauschmitteln aufdie Sexualitut

• Prostitution

• abartiges Sexualverhalten

• abweichendes Sexualverhalten,
z. B. Homosexualitit

KLASSE 11-13

• Humangenetik (Biologie)

• Prot)leme der menschlichen Entwiddung
(Biologie)

• Evolution (Biologie)

• Verhaltensphysiologie (Biologie)

• Entwicklungsphysiologie (Biologie)

• ethische Relevanz menschlichen Tuns

(Evangelische Religionslehre)

• ethisch verantwortete Handlungsperspektiven
(Evangelische Religionslehre)

• Zusammenh3nge von Religion und

Gesellschaft (Evangelische Religionslehre)

• Normen, Werte, Sinndeutungen (Evangelische
Religionslehre)

• christliche Ethik als Humanum (Katholische
Religionslehre)

• Mdglichkeiten und Grenzen menschlicher

Freiheit (Katholische Religionslehre)

• Gewissen als Instanz fur das eigene Handein

(Katholische Religionslehre)

• Findung, Entwicklung, Weitergabe von

Normen (Katholische Religionslehre)

• Wechseiwirkung von Gottes-, Nachsten-

und Selbstliebe (Katholische Religionslehre)
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28E 0 U MECKLENBURG-VORPOMMERN

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat keine eigenstandigen Richtlinien zur Sexualerzie-

hung, nach Angaben des Kultusministeriums wird ledoch darin gearbeitet, Sexualerzie-

hungwirddaher z.Zt. durch die yorlauftgen Rabmenricbtlinienfiir die Grundscbule, die Haupt-
sibule und das €ymnasium" geregelt. Gesetzliche Grundlage bildet das Erste Schulreform-

gesetzausdemJahr 1991.

In die Analyse einbezogen wurden die Richtlinien Rir den Heimat- und Sachkundeunter-
richt der Grundschule und fur Biologie in Hauptschule, Realschule und Gymnasium.

|NHALT DER VORL U FIGEN RAHMENRICHTLINIEN

Die Richtlinien Rir den Sachunterricht der Grundschule enthalten keine besonderen An-

gaben zur Sexualerziehung. Die Lehrpidne filr den Biologieunterricht Rihren aus, daG die

Schi lerInnen

„Wissen erwerben [sollen} uber den Bau und Funktion der Organsysteme und damit ihres eigenen Kerpers.
Dabel erfahren sie, wie sie selbst zu ihrer Gesunderhaltung beitragen kdnnen."

aus: Richtlinien Hauptschule

Gem3:G den Richtlinien fur Realschule und Gymnasium ertlffnet der Biologieunterricht den
Schi lerInnen

„wichtige Lebens- und Orientieringshilfen zur Gewdhrleistung der k6rperlich-seelischen Gesundheit des

Menschen',Ier leistetl „Einblicke in Fragen zwischenmenschlicher Beziehungen und Sexualitat' lund bietet

den Schulern} „wissenschaMiche Hypothesen zur£ntwicklung derlebenden Natur und des Menschen".

Besonders herausgehoben wird in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Familie und
die Beziehungen zu anderen Mitmenschen. „Gesundbeits- und Sexualerziebung"'im Rahmen
des Biologieunterrichtes soil auBerdem dazu beitragen,

„Werturteile zu bilden und verantwortungsbewuBte Entscheidungen zu treffen"Isowiel „Lebens- und Orien-

tierungshilfe fur aktuelle Probleme (z. B. Pubert it, AIDS) zu vermitteln, deren Bew3ltigung nicht nur im

privaten, sondern auch im 8ffentlichen Interesse ist'.

Die Lernziele  ir die Gesundheits- und Sexualerziehung werden unterschieden in kognitive
und affektive, wobei es im affektiven Bereich um Einsichten und Werthaltungen geht.
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AUSWERTUNG

In den vorliegenden Vorldlifigen Rabmenricbtlinien ist keine religi6se Werthaltung zum The-

menbereich Sexualerziehungzu erkennen.

Eine deutlich erkennbare Wertimplikation ergibt sich im Hinblick aufFamilie. Aufdas Zu-

sammenleben in der Familie, mit den dazugeh6renden Rechten und Pflichten, wozu auch

die .Rucksichmahme' auf die werdende Mutter oder auf Mutter mit Kleinkindern geh6rt,
soil die „Gesundheits- und Sexualerziehung' explizit hinwirken. Die Bezeichnung kenn-

zeichnet den zweiten deutlichen Wertaspekt der Lehrpline: die Gesunderhaltung des K6r-

pm.[ist] nicht nur im privaten, sondern auch im 6ffentlichen Interesse". In den Richtli-

nien Er den Sachunterricht der Grundschule erscheint autierdem fur die Klassenstufe 4

unter dem Themenkreis .Gesunde Lebensweise und Familie' der Leminhalt „richtige
Verhaltensweisen zwischen den Geschlechtern", ohne daG niiher ausgefuhrt wird, was unter

diesem .richtigen" Verhalten zu verstehen sei. Wenn man vom Grundtenor der Richtlinien

ausgeht, kann dahinter eine Einstellung vermutet werden, die bis in die sechzigerjahre noch

weitgehend verbreitet war und ab dem Grundschulalter zwischenjungen und Midchen kei-

nen regelmdBigen Umgang- z. B. beim Spielen - mehr zulieB.

Eine Akzeptanz von jugendsexualit t ist nicht zu erkennen. Das Thema „jugendliches
Sexualverhalten" ist zwar fur die Klasse 8 vorgesehen, doch ist es hier ausschlieBlich in den

Kontext von Problemen gestellt Selbstbefriedigung und Petting als wichtige Verhaltens-

aspekte (nicht nur) jugendlicher Sexualit t werden nicht erwthnt. Das Thema Schwanger-
schaftsverhiitung ist bereits in der Klasse 5 erstmalig vorgesehen, die Koppelung an Famili-

enplanung deutet iedoch an, daR Geschlechtsverkehr in erster Linie in der Ehe akzeptiert
wird und die Funktion der Sexualitit vorrangig unter dem Aspekt der Fortpflanzung einge-
ordnet wird. Das zeigt auch die Wortwahl „Fortpflanzungsorgane" anstelle von Geschlechts-

teilen. Andere Funktionen der Sexualitit werden nicht angesprochen; die Begriffe Liebe

und Zdrtlichkeit, Ndhe und Geborgenheit tauchen nicht auf Im Zusammenhang mit

Partnerschaft ist ausschlieBlich von Verantwortung und Pflichten die Rede.

Das Verh ltnis der Geschlechter soil zwar schon in der Grundschule angesprochen werden,
doch laSt sich aus Formulierungen, die auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern

hinweisen - im k6rperlichen Bereich wie bei den Aufgaben und Pflichten -, keine Zielset-

zung im Hinblick auf Gleichberechtigung ablesen. Ahnliches gilt  ir das Thema „Homose-
xualitit". Es ist nur bei den Lerninhalten der 8. Klasse der Hauptschule und im Wahlunter-

richt ab Klasse 8 Gymnasium aufgefihrt. Eine Anerkennung von Homosexualitit k6nnte
evtl. unter dem Punkt „Akzeptanz und Toleranz im Umgang mit ,•AuGenseitern„' vermutet

werden, der allerdings nurfurden Wahlunterricht angegeben ist.

Das Thema „Schwangerschaftsabbruch" ist filr die Jahrgangsstufe 8 an Gymnasien und Re-

alschulen vorgesehen, das Thema „sexueller MiBbrauch" ist nicht einmal in undeutlichen

Formulierungen aufzufinden; AIDS wird in den Vorbemerkungen der Rahmenrichtlinien
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als Begn-indung fur die Notwendigkeit von „Gesundheits- und Sexualerziehung" angege-
ben, kommt aberals eigenstdndiger Unterrichtsinhalt nicht vor. Sexualit t von Behinderten
wird nichterwihnt

Das zugrundeliegende Sexualititskonzept kann nicht als ganzheitlich bezeichnet werden,
da die Rahmenrichtlinien insgesamt sehr stark biologistisch und kognitiv angelegt sind.

Zwar werden affektive Lernziele angestrebt, die jedoch als Einsichten und Werthaltungen
formuliert und damit ebenfalls cher kognitiv sind.

Abb. 8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1

• K6rperliche Unterschiede vonJungen
und Madchen

• Benennen von K8rperteilen

KLASSE 2

• soziale Beziehungen in derFamilie

• Geburt eines Kindes

• Fursorge far schwangere Frauen

• Babypflege

• Korperhygiene

KLASSE 3

1 • Karperpilege und persunliche Hygiene

• KoniliktbewS!,igung, sich anderen mitteilen

KLASSE 4

• Rechre und Pflichten in der Familie

• Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft

• PRege des Neugeborenen

• Verhalten gegenuber Schwangeren und Muttem

• kdrperliche Entwicklung der Geschiechter

• Ausbildung der dulieren Geschlechtsmerkmale

• Besonderheiten des Verhaltens zwischen

den Geschlechtern

• soziale Kontakte unter Kindern und ihre

Entwicklung bis zur Pubertit

• Geschlechtsrollenverhalten in der Familie,
Schule und Offentlichkeit

• richtige Verhaltensweisen zwischen

den Geschlechtern

KLASSE 5

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
(HS, RS, GY)

• Pollution, Menstruation (HS, RS, GY)

• Geburt und Schwangerschaft, Phasen der

Individualentwicklung (HS, RS, GY)

• Familienplanung und Schwangerschafts-
verhatung (HS, RS, GY)
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• Auseinandersetzung mit dem Triebbegriff (GY)• Geschlechtskrankheiten (HS, RS, GY)

•AIDS(HS, RS, GY)

• Kdrperp ege (HS, RS, GY)

• Partnerschaftsverhalten (HS, RS, GY)

KLASSE 8

• Bau und Funktion der Fortpflanziingsorgane
(HS, RS, GY)

• Menstruationszyklus (HS, RS, GY) und

Monatshygiene (HS)

• m3nnliche und weibliche Keimzellen,
Reifung, Befruchtung (RS, GY)

• Wirkung von Sexualhormonen (RS, GY)

• Verlaufder Schwangerschaft, Geburt (HS)

• Empfingnisverhatung (HS, RS, GY)

• Risiken eines Schwangerschaftsabbruches
(RS, GY)

• sexuell Obertragbare Krankheiten (HS, RS, GY)

• AIDS (HS)

• Entwicklungsphase Pubertut (HS)

• Probleme der Sexualitdt im Jugendalter (HS)

• Aufgaben in der Familie, verantwortungs-
bewuGtes Verhalten (HS)

• Homo- und Heterosexualitdt (RS)

• verschiedene sexuelle Verhaltensweisen

und ihre Auswirkungen (GY)

• Entwicklung des Menschen von der

Befruchtung bis zum Tod (RS, GY)

• Freundschaft, Liebe, Partnerschaft (RS)

KLASSE 9 UND 10

• Erbanlagen und erbliche Veranderungein,
Erbkrankheiten (HS, RS, GY)

• Grundlagen der Evolution (HS, RS)

 AHLUNTERRICHT DER KLASSEN 8.10

(GYMNASIUM)

• iugendliches Sexualverhalten

• Empfingnisverhutung

• Homosexualitat

• gemeinsame Planung und Gestaltung
des Familienlebens

• Konflikte und ihre Bewdltigung

• Ehescheidung, Familienscheidung

• Eheohne Trauschein

• Akzeptanz und Tolennz im Umgang
mit „AuGenseitem"

KLASSE 12

• Embgonatentwicklung

• Kindheits-undjugendentwicklung

• Geschlechtsreife

INtern und Tod

• Befruchtung, Embryonalentwicklung,
Embryo und mutterticher Organismus

• biologische und ethische Fragen
der Ontogenese des Menschen

• Genetik
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720%, 0 NIEDERSACHSEN

Als Grundlage fur die Sexualerziehung an Schulen gilt zum gegenwirtigen Zeitpunkt
der §96 Abs. 4 des Niedersichsischen Schulgesetzes in der Neufassung vom 27. September
1993. Eigenstindige Sexualerziehungsrichtlinien liegen nicht vor. Angaben zur Sexualerzie-

hung werden in den Rahmenrichtlinien der verschiedenen Ficher gemacht. Fur die Analyse
wurden die Lehrpline von Sachkunde, evangelischer und katholischer Religion, Biologie,
Sozialkunde, Pidagogik und die gesonderten Richtlinien zu Werten und Normen berOck-

sichtigt.

Zur Zeit werden im Niedersdchsischen Kultusministerium Emp/2blungen zur Sexualerziebung
an allgem€inbildenden Scbulen erarbeitet, die eine Reihe von aktuellen Akzentsetzungen ent-

halten sollen; sie lagen Sr die Analyse iedoch nicht vor.

|NHALT DER RAHMENRICHTLINIEN

Sexualerziehung in der Schule soil die Sexualerziehung im Elternhaus soweit wie maglich
ergdnzen. Daher mussen die Erziehungsberechtigten uber Ziel, Inhalt und Gestaltung
rechtzeitig unterrichtet werden. Sie macht die SchiilerInnen mit Fragen der Sexualitit

vertraut, stirkt ihr Verstindnis fur Partnerschaft, insbesondere in Ehe und Familie, und ent-

wickeltihrVerantwortungsbewuBtsein.

AUSWERTUNG

Ein umfassender Sexualititsbegriffliegt dem Lehrplan zu ,Werten und Normen" zugrunde,
der die Fortpflanzung neben der Einbindung in eine Liebesbeziehung und die Per:6nlich-

keitsbildung anfuhrt. Die hedonistische Seite der Sexualitat wird nicht erwdhnt

Damit gehen die Lehrpline hinter die mittlerweile auBer Kraft gesetzten Richtlinien aus

dem Jahr 1969 zuruck, die noch eindeutig „die Befriedigung der Lust- als eine Bedeutung
von Sexualitit ausweisen. Die Richtlinien idr Katholische Religion gehen nur von der Fort-

pflanzungsfunktion und derVerbindung von Sexualitit und Liebe aus.

Religidse Werthaltungen kommen in der niedersdchsischen Sexualerziehung insofern zum

Tragen, als eine Reihe von sexualpadagogischen Inhalten (z. B. Selbstbefriedigung, iugend-
liches Sexualverhalten, vorcheliche Sexualitit) nur in den Lehrpl nen fur Religion vorge-
sehen sind und dort unter dem Oberbegriff„Katholische Moral' zusammengefaBt wurden.
Zwar verlangt das Niedersdchsische Schulgesetz „Offenheit und Toleranz gegenuber ver-

schiedenen Wertvorstellungen' zu diesem Themenbereich, doch ist die Vorrangstellung der
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Lehrpline Rir Religion offensichtlich. Dies zeigt sich z. B. auch in einer deutlichen Ausrich-

tung der Sexualitit auf die Ehe: Jugendsexualitdt wird problematisiert, „verfruhte Sexua-
litit" und „seelische Belastungen" werden in einem Zug genannt. Andere Partnerschafts-

formen als die Ehe werden in dem Lehrplan zu Werten und Normen in der Sekundarstufe I

et·wdhnt und im Ptdagogiklehrplan dergymnasialen Oberstufe als „Gegenmodelle zur Eht

bezeidinet Homosexualititwird gar nicht genannt.

' Das Thema Empfangnisverhutung ist in derJahrgangsstufe 9 ebenfalls unter dem Abschnitt

*Katholische Sexualmoral" verzeichnet, im Biologieunterricht ist es in den Klassen 9/10

vorgesehen. Die Problematik des Schwangerschaftsabbruches kann in der Klassenstufe 7/8

im Zusammenhang mit Werten und Normen besprochen werden, in Evangelischer Religion
steht sie in Klasse 9/10 unter dem Aspekt „Schutz des Lebens", in Katholischer Religion
unter„Katholischer Sexualmoral"

Eine Zielsetzung im Hinblick auf „Gleichberechtigung von Frau und Mann" kann unter

dem Aspekt .kulturell bedingte Unterschiede von Mann/Frau' in der Sekundarstufe 1

verfolgt werden sowie im Gemeinschaftskundeunterricht der Sekundarstufe II unter dem

Unterrichtsinhalt .Wande! des Rollenverstindnisses". Sexualitit von Behinderten findet

dagegen keine Erwiihnung, ebensowenig die Themen ,sexueller MiBbrauch' und „AIDS'.

In einem Schreiben des Niedersichsischen Kultusministeriums werden .Empfeillungen zur

Sexualerziehung an allgemeinbildenden Schulen= angeldindigt, die 1995 vorliegen sollten.

Sie richten sich Oberwiegend an LehrerInnen und sollen auch Unterrichtsbeispiele zu den

Themen „sexueller MiBbrauch", „Schutz vor AIDS", „Schwangerschaftsabbruch", „Mdd-
chen- und Jungenarbeit", „gleichgeschlechtliche Lebensweisen' und „Sexualerziehung fur

auslindische SchillerInnen" enthalten. Hervorzuheben bleibt jedoch, da$ es sich hierbei

um „Empfehlungen" und nicht um Richtlinien oder Lehrpline handeln wird.
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Abb. 9

NIEDERSACHSEN
EMPFOHLENE UNTERRICHTS INHALTE

KLASSE 1.4 (SACHKUNDE)
• Bedeutung menschlicher Triebe

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten
• Veranmortung im Verhditnis

von.lunge und Midchen der Geschlechter zueinander

• Titigkeiten und Aufgaben in der Familie
• Kameradschaft und Freundschaft vonJunge

und M3dchen (Evangelische Religion,
i • Mutterschaft, Schwangerschaft und Geburt, Normen und Werte)

Sauglingspflege
• Liebe zwischen Eltern und Kindern,

• Generationen in der Familie zwischen Mann und Frau (Normen und Werte)

• Mann und Frau - Vater und Mutter

(Heirat, Mutterschaft, Vaterschaft, Familie)

KLASSE 7-10
• geschlechtliche Reifing

• Zusammenleben in der Familie (evangelische
Religion, Sozialkunde)

KLASSE 5 UND 6 (ORIENTIER UNGSSTUFE)
• Zusammenhang und Unterschied von Liebe

und Sexualitut (Evaiigelische Religionslehre)
• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
(Biologie)

• christliche und kirchliche Einstellung zur

Sexualitbt (Evingelische Religionslehre)
• Pollution und Menstruation

• Partnerschaft, Liebe und Ehe (Evangelische
• Zeugung, Befruchtung, Schwangerschaft Religion, katholische Religion, Werte und

und Geburt
Normen)

• Embryonalentwicklung • Freundschaft, Liebe und Sexualitat

(Werte und Normen)
• Pubertdt und pubertdtsbedingtes Verhalten

• Aspekte jugendlichen Sexualverhaltens
• Bedeutung der Familie  ir die Entfaltung (Katholische Religionsiehre)

des Menschen (Katholische Religionslehre)
• Liebe als LernprozeE

• kilrperliche und geistige Reifing (Katholische Religionslehre)

• Intimsphire • Schwangerschaft, eine besondere Zeit

(Werte und Normen)
• Freundschaft
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• Verhaltens-und Erlebnisweisen vonJunge Abtreibung, Ehescheidung, Treue, Formen 1
und Mbdchen, Mann und Frau (Katholische der Sexualitat) (Katholische Religionslehre)
Religion, Werte und Normen)

• Sexualitdt als Teil der Liebesbegegnung, als
• psychologische, biologische, kulturell bedingte „Mittel" zur Fortpflanzung, zur Persdnlichkeits-

Unterschiede von Mann und Frau (Werte und entwicklung(Werte und Normen)
Normen)

•Fortpflanzung, Entwicklung des Menschen
• Voraussetzungen fur das Gelingen von (Biologie, 9. Klasse)

Kameradschaft (Katholische Religionslehre)
• hormonelle Steuerung, Menstmationszyklus

• Selbstbefriedigung (Katholische Religionstehre) (Biologie 9. und 10. Klasse)

• verfrahte Bindungen • Empftngnisverhutung (Biologie, 9. Klasse)
(Katholische Religionslehre)

• Humangenetik (Biologie 9. und 10. Klasse)
• Verantwortung far das Sexualverhatten

(Katholische Religionsiehre) • Geschlechtskrankheiten

• Pubertiit und Entwicklungsphasen
(Katholische Religionslehre)

KLASSE 11-13
• Sexualit:it in Werbung und Medien

(Katholische Religion, Werte und Normen) • ethische Probleme und Aufgaben der Familie

(Katholische Religionslehre)
• Scham und Intimspl re (Werte und Normen)

• Wandel des Rollenverst ,idnisses
• Pornographie und Prostitution (Gemeinschaftskunde)

(Werte und Normen)
• Gegenmodelle zu Ehe und Familie

• seelische Belastungen und Krankheiten (Gemeinschaftskunde)
(Werte und Normen)

• vorgeburtliche und geburtliche Einfli sse
•Frahehen (Werte und Normen) (Pidagogik)

• Schwangerschaftsabbruch (Werte und Normen, • Stdrungen in der kindlichen Entwicklung
Katholische Religionslehre), Schutz des Lebens (Padagogik)
(Evangelische Religionslehre)

• geschlechtsspezifische Sozialisation
• Wandel von tradiertem Rollenverstbndnis (Padagogik)

(Werte und Normen)
• Ehe und Familie (Padagogik)

•aulierfamiliire Formen des Zusamihenlebens

B*ate und Normen) • Humangenetik (Biologie)
J

• katholische Sexualmoral (z. B. vor- und auBer- • Entwiddungsphysiologie (Biologie)
ehelicher Verkehr, Empfingnisverhutung,
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NORDRHEIN-WESTFALEN203©0
Die „Ricbtlinienfur die Sexualerziebung in den Scbulen Nordrbein-Westfalens"stammen aus dem

jahr 1974 und werden nach Angaben des Kultusministeriums derzeit uberarbeitet. Zuswtz-

lich liegt der RunderlaG des Kultusministeriums vom 1. Juli 1987 vor, der die „AIDS-Auf-
klirung an Schulen" regelt. Eine gesetzliche Grundlage Sr die Richtlinien steht ebenfalls
noch aus.

AUFBAU DER RICHTLINIEN

Die Richtlinien sind in sechs teilweise umfangreiche Abschnitte und ein Literaturverzeich-
nis gegliedert. Sie enthalten:

1. die Bedeutung und Stellung der Sexualerziehung in der Gesamterziehung
2. Zusammenarbeit mit den Eltern
3. Stellung und Aufgabe der LehrerInnen
4. Beitrag der Unterrichtsficher
5. Medien
6. Aus- und Fortbildung der LehrerInnen

|NHALT DER RICHiLINIEN

Wesentlicher Teil der Sexualerziehung ist die Erziehung zur Liebesfihigkeit und zur

Partnerschaft. Als Teil der Gesamterziehung soil sie die Schulerlnnen zu sittlichen Entschci-

dungen und zu Verantwortung gegenuber dem Partner/der Partnerin, der Familie, der
Gesellschaft sowie gegenuber sich selbst befihigen. Sie muB „Verstindnis fiir die menschli-

che und soziale Bedeutung der Partnerschaft in der Ehe und Familie" wecken. Die Vermitt-

lung biologischer Phinomene und deren ethische, soziale und personale Bedeutung stellt
dabei eine untrennbare Einheit dan

Schulische Scxualerziehung sollte sich mit der Sexualerziehung im Elternhaus abstimmen.
Die Eltern mussen zu Beginn des Schuljahres im Rahmen der Klassenpf egschaftsversamm-
lungen uber die Lernziele und Inhalte der Sexualerziehung sowie uber den geplanten Ein-

satz der Medien informiert werden. Bei muglicherweise unterschiedlichen Auffassungen
uber die Erziehungs- und Bildungsinhalte, die Wahl der p dagogisch zweckmdfligsten Mit-
tel ist bei den schulischen Mafinahmen, die den elterlichen Erziehungsbereich erginzen,
„kluge Zur·Bckhaltung' geboten. Der Lehrer/die Lehrerin sollte die Verbreitung pers6nli-
cher Stellungnahmen unterlassen.
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AUSWERTUNG

Den Richtlinien liegt ein umfassender Sexualititsbegriffzugrunde, der Sexualitit als positi-
ve Kraft bezeichnet, die Liebe und Partnerschaft umfagt, zur Pers8nlichkeitsentwicklung
beitrigt und die Fortpflanzungermdglicht

Eine religiuse Werthaltung ist nur bei den Lerninhalten, die fur das Fach Religion vorgese-
hen sind, auszumachen. Die Achtung unterschiedlicher religi8ser und wettanschaulicher

Auffassungen zur Sexualitdt ist ledoch geboten. Eine Ausrichtung der Sexualerziehung im

Hinblick aufFamilie als ausschlieBlich akzeptierter Lebensform 1,Bt sich nicht ausmachen.

Zwar werden Ehe und Familie als die „wirksamsten' Formen von Partnerschaft bezeichnet,
doch soil Sexualerziehung die Ausprigung von sozialen Grundeigenschaften, die Rir iede
Partnerschaft n6tig sind, fdrdern. Homosexualitdt soil entsprechend mit ihren Sozi-

alaspekten beracksichtigt werden, zu einem Abbau von Vorurteilen und einer Achtung
gegenuber der Sexualitit anderer Menschen muE Sexualerziehung beitragen.

Eine Akzeptanz iugendlicher Sexualitit ist nursehrvage abzulesen, wenn es heiRt, daG „an-

gesichts des friihen Eintretens der 1[8rperlichen Reifung des Schulers" es nicht ausreicht,
wenn lediglich uber Geschlechtlichkeit informiert wird oder „behutende" oder „ablen-
kende' MaGnahmen vorgesehen werden. Die SchulerInnen sollen befihigt werden, zu

einer verantwortungsbewulten Selbstbestimmung zu gelangen. Dazu mussen sie in ihrer

personalen Entwicklung unterstiitzt werden, die sie bei der Reifung ihrer Sexualitit bendti-

gen. FQrdie Klassenstufe 5 und 6 kann man dann lesen, daB

„das Wissen uber die geschlechtliche Reifung ihnen helfen kann, die sp3tere Erfahrung (...) in ihr Selbstver-

stindnis einzuordnen'

Hierwird offensichtlich davon ausgegangen, daE eigene sexuelle Erfahrungen erst zu einem

spiteren Zeitpunkt stattfinden. Dieser Eindruck wird verstirkt dadurch, daG das Thema

„Empfingnisverhutung' erst fur die 9. oder 10. Klasse vorgesehen ist. In diesen Jahrgangs-
stufen liegt auch der Schwerpunkt der durch RunderlaB geregelten „AIDS-Aufklirung"

Unter dem Themenschwerpunkt „Wandel der Geschlechtsrollenerwartungen", der fur die

Sekundarstule I vorgesehen ist, kann aufdie Gleichberechtigung von Frau und Mann einge-
gangen werden; eine explizite Zielsetzung in diese Richtung ist jedoch nicht zu erkennen.

Zur Sexualitit von Behinderten wird ausdrucklich formuliert, dati

„nach dem derzeitigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis davon auszugehen [istl, da£ sich das geschlecht-
liche Verhalten behinderter Kinder nicht grunds tzlich von dem nichtbehinderter unterscheidet"

Auf die psychophysischen Eigenheiten behinderter Kinder ist jedoch im Unterricht Rilck-

sichtzu nehmen.
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NORDRHEIN-WESTFALEN
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1 -4 (SACHUNTERRICHT)

• Eigenarten und Zusammenleben
der Geschlechter

• Bau, Funktion und Pilege der Geschlechtsorgane

• Reifingserscheinungen

• Zeugung, Behuchtung, Schwangerschaft
und Geburt

• Soziatfunktionen der Sexualitbt

1
• religiose, ethische, politische und 6konomische

Gesichtspunkte der Geschlechtlichkeit

KLASSE'5 UND 6

• Kennenlernen des eigenen K6rpers und

karperlicher Merkmale des anderen
Geschlechts

• Geschlechtsorgane und ihre Funktion

• Pollution und Menstruation

• Empfingnisregelung

• sexuelles Verhalten von Minderheiten

• Gesdilechtskrankheiten

• Trieb und Lustgewinn

• Partnerschaft und Liebe

• Ehe und Familie

• Rucksicht nehmen aufdie Empfindungen
anderer

KLASSE 7.10

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane

• sexuelle Erlebnisfdhigkeit der Geschlechter

• personale bebe

• Entwicklung des Kindes im Mutterleib

und nachgebudiche Entwicklung

• hormonale Steuerung der Sexualitiit

• Empfdngnisverhutung, Geburtenregelung
und Sterilisation

• individual- und sozialethische Wertungen

• Genetik, Eugenik

• Hygiene

• Rollemeneiliing und Verhaltenserwaitungen
der Geschlechter

• Sexualitit in anderen Kulturkreisen

• strafrechtliche Bestimmungen zur Sexualitdt

• Rechte und PHichten des Kindes und der Eltern

• Promiskuitat, Prostitution, Triebverbrechen,
Vergewaltigung

•Sexals Konsumware

• Homosexualitlt und ihre Sozialaspekte

• Verstindnis von Sexualit3t und Einstellung
zur Leiblidikeit (Religion)
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• Aufbau und Schutz der pers6nlichen
Intimsph :re (Biologie, Religion)

• Sexualverhalten vor dem Hintergrund
eines christlich verstandenen Menschenbildes

(Religion)

• Ehe und Familie, Scheidung, auflerehelich

geborene Kinder (Religion)

• erotische und sexuelle Literatur (Deutsch)

• Analyse der Sprache der Sexualitat (Deutsch)

• Kriterien Air erotische, pornographische
und obsz8ne Schriften (Deutsch)

• Sexualit*t in der Kunst (Kunstunterricht)

• Sexualitit und Mode/Werbung
(Kunstunterricht)

• Sexualitat in der Musik (Musikunterncht)

• musikalisch-rhythmische Verlaufsformen

und Kerperlichkeit (Tanz, Musikunterricht)

KLASSE 11·13

Vertiefung der biologischen Sachinformationen

unter besonderer Berucksichtigung anthropolo
gischer, sozialkundlicher, soziologischer und psy

choanalytischer Aspekte.

Die Themen „Selbstbefriedigung", „sexueller Migbrauch" und seine Privention sowie die

Problematik des Schwangerschaftsabbruches kommen nicht vor.
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72„OF„ RHEINLAND-PFALZ

Der Analyse liegen die Richtlinien von Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Sexualmiebung -

gemeinsame Aujgabe von Familie undScbule"aus demjahr 1987 zugrunde. Gesetzliche Grund-

lage dieser Richtlinien bildet der § 1 Abs. 3 und 4 des Landesgesetzes uber die Schulen in
Rheinland-Pfatz in der Fassungvom 8. Juli 1985.

Die Richtlinien gliedern sich in funfAbschnitte:

1. Grundsitze und Ziele der Sexualerziehung
2. Erliuterungen
3. Themen der Sexualerziehung in den verschiedenen Klassen- undJahrgangsstufen
4. Arbeitsmittel und Arbeitshilfen

5. Anhangmit den galtigen Lehrplinen fur die unterschiedlichen Schulformen

Abb. 11

RHEINLAND-PFALZ
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4

• meine Familie

•Jungen und M3dchen sind verschieden

• Schwangerschaft und Geburt ·

• Pilege und Emihrung des Siuglings

In der Regel sollte von Fragen der Schuler

ausgegangen werden, „dabei soll den Schulern

nichtmehr gesagt werden, als sie in diesem Alter

bcgreifen kdnnen'

KLASSE 5 UND 6

• mhnnliche und weibliche Geschlechtsorgane

• Zeugung, Befruchtung, Schwangerschaft
und Geburt

• Reifingserscheinungen: sekundire Geschlechts-

merkmale, Pollution, Menstruation

• Gesundheitspilege der Geschlechtsorgane

• Bedeutung von Zuneigung und Liebe

im zwischenmenschlichen Verhalten

• Bedeutung der Familie fa r die Entwicklung
des Kindes

• Kriterien zur Bewertung von Non, en

und ihre christliche Interpretation
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KLASSE 7.10 KLASSE 11-13

• kaiperliche und seelische Vednderungen
in der Pubertat

• Ver: nderung der kindlichen Beziehung
von M*lchen undjunge

• jugendspezifische Formen der Sexualitit:

Freundschaft zwischenjunge und M dchen,
frohe sexuelle Bindung, Enthaltsamkeit,
Petting, Selbstbefriedigung

• besondere psychische Verhaltensweisen

in der Pubertat

• Problematik der fruhen Sexualbeziehungen:
Fruhehen, Empftngnisregelung, Probleme
der Abtreibung, Geschiechtskrankheiten und

Hygiene, AIDS , abweichende Formen der

Sexualitit, seelische Belastungen

• soziale Grundkagen menschlicher Sexualitht:

Fortpflanzung, Verldbnis, Ehe, Familie,
geschlechtliche Partnerschaft in der Ehe,
Lebensbindung, Scheidung, eihische

Grundiagen

• rechtliche Aspekte der Sexualitat

• Sexualitit in den Medien

• sexuelle Minderheiten

(Vorurtei!, Tabu, Aussperrung)

• Prostitution, Triebverbrecher

• Wertvorstellungen und Normen in der

Gesellschaft (Gleichberechtigung,
N3chstentiebe, Selbstverwirklichung,
Schutz des ungeborenen Lebens,
kunstliche Befmchtung und Genmanipulation)

• Wertverwirklichung und Wertpluralismus
(Ehe und alternative Formen des

Zusammenlebens, Scheidung)

• handlungsleitende Normen und Werte

(Ehe-Riten, Heiratsalter, auGer- und voreheliche

Beziehungen, Bewertung sexuelier Abweichung,
Verantwortung in der Familie und in der

Sexualitdt, Probleme haufigwechselnder
Verhditnisse mit Geschlechtsverkehr)

• stammesgeschichtliche Entwicklung
des Menschen

• Kindheit, Pubertdt, Reife, Alter

• Familienplanung, Vererbung,
Emp ngnissegeJung

• Geschlechtskrankheiten

•AIDS

• ethische und soziale Beurteilung
von Petting, Sell)stbefriedigung,
Enthaltsamkeit und Promiskuitit

Die Sexualerziehung an berufsbildenden

Schulen unterscheidetsich nichtgrundlegend.
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|NHALT DER RICHTLINIEN

Sexualerziehung geh6rt zum Auftrag der Schule; bei Erfullung dieses Auftrages muG jedoch
beachtet werden, daG die Eltern das Recht haben, uber die Erziehung ihrer Kinder zu

bestimmen. Daher mussen die Eltern rechtzeitig Ober Ziele, Inhalt und Form der Sexualer-

ziehung unterrichtet werden.

Als Aufgabe der Sexualerziehung wird die Erm6glichung sittlicher Entscheidungen und
sittlich bestimmter Verhaltensweisen genannt. Die Zielbestimmung bildet der freie, sich sei-

ner Verantwortung bewuBte miindige Mensch. Dieser soil sich auch sciner Bindung und

Verantwortung auf den Partner/die Partnerin bewuBt werden - vor allem im Hinblick auf

Ehe und Familie.

Den Grundkonsens, ohne den eine wertorientierte Sexualerziehung nicht auskommt, lie-

fern das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz. Hier werden vor

allem

genannt Gottesfurcht und N chstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, sittliche Haltung,
verantwortete, gleichberechtigte Partnerschaft, Schutz des ungeborenen Lebens. Dieser

Erziehungs- und Bildungsauftrag soil - soweit er sich ubertragen liSt - auch fiir die

Sexualerziehung Geltung haben.

AUSWERTUNG

Der hier vertretene Sexualitdtsbegriff enth lt vor allem die beiden Komponenten
.Fortpflanzung" und „durch Liebe und Verantwortung gepriigter Partnerbezug: Die iden-
tit tsstabilisierende Funktion, die Kommunikations- und Lustfiinktion der Sexualitit

werden nicht berucksichtigt

Eine religi6se Einbindung der Sexualerziehung ergibt sich durch die rheinland-pfilzische
Landesverfassung, die .Gottesfurcht" als Ziel von Erziehung und Bildung formuliert. In

erster Linie macht sich jedoch die ethisch-sittliche Ausrichtung der Sexualerziehung in den
Richtlinien bemerkbar. Dabei ist die hdufig angeRihrte und betonte Wertentscheidung  ir

Ehe und Familie nicht zu ubersehen:

„Hier sei nur daraufhingewiesen, das sich die Verfassung Alr Ehe und Familie als Wert entschieden hat, der

im Rang uber anderen Formen der Sexualpartnerschaft steht und dem besonderen Schutz des Gemeinwesens

anvertraut ist. Schulische Sexualerziehung wird deshalb auch die Hinfihrung zu (...) und die Sensibilisie-

ning Kir diesen Wen an zentrater Stelle leisten mussen.'

aus: Sexualerziehung - gemeinsame Aufgabe von Familie und Schule, Ziff. 2.3.

So wird aufder einen Seite das Mundigkeitspostulat unterstutzt, aufder anderen Seite wird
eine deutliche Wertentscheidung in Richtung Ehe und Familie Rir die Sexualerziehung vor-
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gegeben. Dies wird damit begrundet, daG - obwohl sich die Werte im Wandel befinden -

eine Gesellschaft nicht grundsitzlich aufsie verzichten kann. Zugleich wird ein gewisses
MaG an Toleranz gegenuber abweichenden Einstellungen gefordert, solange diese die
Gesellschaft nicht in Frage stellen (z. B. Homosexualitdt).

Die Einstellung zu jugendlicher Sexualitit wird durch Hinweise auf die mit fruhen Sexual-

beziehungen verbundenen Probleme charakterisiert; Enthaltsamkeit, Petting und Selbst-

befriedigung sind die hier genannten Formen jugendlicher Sexualitit Das Thema „Selbst-
befriedigung" sollte jedoch mit Hinweisen aufdie m8gliche Gefahr psychischer St6rungen
verbunderi werden, die,bei einer dauerhaft ausschliemich aufden eigenen K6rper konzen-
trierten Sexualitit entstehen k6nnen". Das Thema *Empfingnisverhutung" ist Air die Klas-
senstufe 7 - 10 vorgesehen.

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Partnerschaft wird als Erziehungsziel
ausdruddich genannt, auch sollen Rollenklischees nicht aufgebaut oder verfestigt werden;
ansonsten wird iedoch hiufigvon den „Unterschieden der Geschlechter' gesprochen.

Die „Warnung vor sogenannten Kinderfreunden" gehilrt mit zur Aufgabe schulischer (und
elterlicher) Sexualerziehung. Ein weiterer Problemkreis verbindet sich mit dem Thema
AIDS. Neben dem Wissen um Ansteckungsrisiken soil eine Ausgrenzung von HIV-Infizier-
ten vermieden werden. Als geeigneter Schutz vor einer Infektion werden die Bedeutung
einer festen Partnerschaft mit Treue und die „Selbstbeherrschung' herausgestellt.

Das Thema .Sexualitit und Behinderung" kommtnicht vor.
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72 102" SAARLAND

Die „Ricbtlinien zur Sexuaterziebung in den Scbukn des Saarlandes" des Ministeriums Rir

Bildung und Sport sind ver6ffentlicht in der Schriftenreihe „Schule machen im Saarland"

und im Schu!recht Saar, Erg.-Lfg. 55 (10/1990), Nr. 3.5.3. Gesetzliche Grundlage fur Sexual-

erziehungbildet das Schulordnungsgesetz (SchoG) in der Fassung vom 22. Mai 1985.

AUFBAU DER RICHTLINIEN

Die Richtlinien sind in vier inhaltliche Teile und einen fiinften, die Rechtsvorschriften
betreffenden Teilgegliedert

• Die Teile 1 und 2 umreiflen die Leitsitze und Ziele der Sexualerziehung,
• Teil 3 beschreibt die Aufgaben von Schule und Elternhaus,
• Teil 4 bezieht sich aufdie schulische Sexualerziehung (Beitrag der Unterrichtsficher,

Sexualerziehungin der Primarstufe, in der Sekundarstufe I, inder Sekundarstufe Ildes

allgemein- und des berufsbildenden Schulwesens, das Thema AIDS und Grunds tze fur
die Auswahl von Medien),

• Teil 5 bezeichnet die Aufhebung bisherigerVorschriften.

|NHALT DER RICHTLINIEN

Sexualerziehung ist Teil der Gesamterziehung und stellt daher eine wertorientierte Erzie-

hung im Sinne des Grundgesetzes, der Verfassung des Saarlandes und des Schulordnungs-
gesetzes dar. Sie soil zu einer ganzheitlichen Pers8nlichkeitserziehung von Kinder und

jugendlichen beitragen, sie zur Liebesfihigkeit filhren und ihnen die M6glichkeit bieten,
sich mit unterschiedlichen sexualethischen Anschauungen auseinanderzusetzen, um eine

persdnliche Normfindung und Lebensgestaltung zu ermdglichen. Daher ist der ProzeR des

Sprechenlemens ilber Sexualitit und Liebe ein durchgingiges Ziel der Sexualerziehung.
Schulische Sexualerziehung muR sich an den Interessen und BedOrfnissen der Schalerinnen

ausrichten und darfsich nicht aufdie Vermittlung biologischen Wissens beschrinken.

Sexualerziehung ist eine gemeinsame Aufgabe von Schule und Elternhaus; sie erginzt die

Erziehungspfljchten der Eltern, luhrt sie weiter und gleicht Defizite aus, wenn die Eltern

nicht in der Lage sind, ihren sexualpidagogischen Aufgaben und Mdglichkeiten gerecht zu

werden. Den Eltemistdie M6glichkeit zu geben, ihre Vorstellungen in die schulische Arbeit

einzubringen, sie sollten daher rechtzeitig uber Vorhaben, Zielsetzungen und die gewihlten
Medien informiertwerden.
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Abb. 12

SAARLAND

EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSENSTUFE 1 BIS 4

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede

der Geschlechter

• Freundschaft, Familie

• sexuelle Entwick!ung, Geschlechtsorgane

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• Gefahren durch sexuellen MiEbrauch

KLASSENSTUFE 5 UND 6

Viele Schulerinnen wechseln die Schulstandorte

und werden in der Klasse 5 miteinerneuen

Gruppen- und Klassensituation konfrontiert.

Der Verlust des gewohnten Umfeldes, das unge-
wohnte Fachlehrerlnnenprinzip und die daraus

resuitierende Unsicherheit sollten bei der Planung
von Sexualerziehung berucksichtigt werden.

Die Festigung eines neuen Klimas des Vertrauens
und der Offenheit ben6tigt entsprechend Zeit.

• Freundschaft, Liebe

•Jungen, M*dchen

• Geschlechtlichkeit, K6rperkontakte

KLASSENSTUFE 7 UND 8

• Freundschaft, Liebe

• Z3rtlichkeit, Lust

• Respekt, Enttluschung, Treue, Verantwortung

• Schwangerschaftsverhutung, AIDS

• parmerschaftliches Zusammenleben, Ehe,
ehedhnliche Gemeinschaft

• Vorurteile abbauen

(z. B. gegenuber Homosexuellen)

• Gewalt in der Sexualitut, sexueller MiBbrauch

KLASSENSTUFE (8), 9 UND 10

• Wertorientierungen: Medien, Trends

und Gmppennormen

• Wandel der Familie undanderer Partnerschaften

• Wertorientierungen anderer Kulturen

• verantwortete Elternschaft

• vertieftes Verantwortungsgefahl beim Thema

AIDS

Sekundarstufe II,
allgemeinbildendes Schulwesen

• Werte und Normen (z. B. Ehe-und

Familienrecht,jugendschutz, Strafnormen

im Bereich der Sexualitbt, §218, Sterilisation,
Genmanipulation,In-Vitro-Fertilisation)

• genetische und ethologische Aspekte
der Sexualitiit

• soziologische und sozioakonomische

Aspekte (Ehe, Riten, Heiratsalter, Kriterien
der Partnerwahl, Rollenzuweisungen, vor

und autiereheliche Beziehungen, Scheidung)

Sekundarstufc i I,
berufsbildendes Schulwesen

• sexuelle Belistigung am Arbeitsplatz

• Partnerbindung

• zukunftige Elternschaft

7
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AUSWERTUNG

Die saarlindischen Richtlinien gehen von einem Sexualititsbegriffaus, der neben dem Fort-

pflanzungsaspekt die ganzheitliche Pers6nlichkeitsbildung, die Selbstbestitigung und den

Partnerbezug herstellt. Auch die Kommunikationsfunktion und der Lustaspekt werden

angesprochen.

Eine religidse Werteinbindung ist in den Richtlinien nicht auszumachen, jedoch soil auf
unterschiedliche weltanschauliche und religik Anschauungen Rucksicht genommen wer-

den. Eheund ehedhnliche Partnerschaften werden als gesellschaftliche Tatbestande erwahnt,
und die Hervorhebung von Ehe und Familie wird an die Orientiening der Jugendlichen
gekoppelt, die „in aller Regel" dieser Form, „oft auch in Form einer eheihnlichen Partner-

schaft" den Vorrang geben. Aufdiese Weise entbinden sich die Richtlinien von einer norma-

tiven Zuordnung der Sexualitiit an die Ehe. Ausdrucklich erwihnt wird, daG Vorurteile

gegenuber Homosexuellen abgebaut werden sollen. Hinweise aufeine Akzeptanz jugend-
licher Sexualitit bieten der Unterrichtsinhalt „Geschlechtlichkeit und K6rperkontakte'
fur die Klassenstufe 5/6, die Aspekte „Zirtlichkeit, Lust und Liebe' und auch„Empfingnis-
verhatung" in den Klassen 7/8. Auch voreheliche Sexualitit ist - ohne erkennbare negative
Wertung - ein empfohlener Unterrichtsinhalt. Selbstbefriedigung wird dagegen nicht
thematisiert.

Die Problematik des Schwangerschaftsabbruches wird ebenso wie das Thema AIDS er-

wihnt, allerdings ohne weitere Angaben. Zum Themenbereich „Gleichberechtigung von

Frau und Mann" bietet der Primarstufeninhalt „Unterschiede und Gemeinsamkeiten der

Geschlechter", in der Sekundarstufe I eventuell „Wandel der Familie" und in der Sekundar-

stufe II .Rollenzuweisungen" Anhaltspunkte.

Das Thema .sexueller Mifibrauch" ist explizit fur die Grundschule vorgesehen, Sexualitat

von Behinderten kommt nicht vor.
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2„1 3„ SACHSEN

Eigenstindige Richtlinien zur Sexualerziehung an Schulen existieren bisher nicht.
„Familien- und Sexualerziebung" wird geregelt durch den §36 Abs. 1 bis 4 des Sichsischen

Schulgesetzes und die Lehrpl3ne der betreffenden Unterrichtsficher. Zus tzlich wurde der

„Elternbrief2"des Sdchsischen Staatsministeriums fur Kultus vom 15. Oktober 1993 in die

Analyse miteinbezogen.

|NHALT DER REGELUNGEN

In erster Linic sind die EItem fur die Sexualerziehung ihrer Kinder zustiindig. Im Rahmen
ihres staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages ist die Schule jedoch verpflichtet, mit
ihren spezifischen M6glichkeiten im Rahmen der 6ffentlich-rechtlichen Ordnung an dieser

Erziehungsaufgabe „unterstutzend mitzuwirken: Voraussetzung fur eine vertrauensvolle

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist die rechtzeitige und umfassende
Information der Eltern uber Ziel, Inhalt und Form einschlieBlich der vorgesehenen Unter-
richtsmedien. Etwaige Bedenken sollten stets im offenen Gesprich zwischen Lehrerinnen
und Eltern diskutiert und nach Maglichkeit ausgeriiumt werden.

Sexualitit wird in den Rahmen eines ganzheitlichen Menschenbildes gestellt und als  
wichtiger Bestandteil menschlicher Kommunikation, [dentitit und Persdnlichkeitsbildung
gesehen. Sexualerziehung mull daher i ber die Vermittlung biologischer Fakten hinausge-
hen und Beziehungsaspekte sowie Lebensstile und Werthaltungen beriicksichtigen.

Das Ziel schulischer Sexualmiehung besteht vor allem darin, die SchQlerInnen beim Auf-
bau der eigenen Identitdt zu unterstulzen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, ihr Leben,
ihre Partnerschaft und ihre eigene Sexualitat zu entwickeln und zu erleben. Tradierte Sexual-
rollen und aktuelle Verhaltensweisen der Geschlechter sind kritisch zu hinterfragen. Das

VerantwortungsbewuBtsein gegen;iber dem Partner, der Familie und der Gesellschaft musse

geweckt und gestdrkt werden.
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Abb. 13

SACHSEN
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4 (SACHUNTERRICHT)

• Geschlechtsmerkmale beijungen und M dchen

• sexueller Milibrauch von Kindern und

richtiges Abwehrverhalten

,

• Zeugung, Schwangerschaft,
Embryonalentwicklung und Geburt

• Pilege und Entwiddung des S uglings .

• kdrperliche und psychische Ver nderungen
in der Reifezeit

• Gefahren von Geschlechtskrankheiten

und AIDS

• geschlechtsspezifisches Rollenverhalten

KLASSE 5 (BIOLOGIE)

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt

• fr,ihkindliche Entwicklung

• kdrperliche und psychische Ver nderungen
in der Pubert t

• Menstruation, Pollution

• abnormes Sexualverhalten vonjugendlichen
und Envachsenen gegenuber Kindern

KLASSE 7 (BIOlOGIE)

• AIDS: Infektionsvermeidung, Verhalten

gegenuber Infizierten

KLASSE 8 UND 9

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
(Biologie)

• Hygiene der Geschlechtsorgane

• Zeugung, Embgonalentwicklung, Geburt

• fruhkindliche Entwicklung

• Probleme des Schwangerschaftsabbruchs

• Empftngnisregelung

• Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, Ehe

• Formen des Sexualverhaltens;
Hetero- und Homosexualit: t

• Schutz vor Geschlechtskrankheiten und AIDS

• Prostitution, Promiskuitiit

• Sexualdelikte

• Kinderpornographie

• Familie und ihrgeschkhtlicher Wandel

(Gemeinschaftskunde)

• Rollenverteilung

• alternative Formen des Zusammenlebens
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KLASSE 9 UND 10

• Dirstellung von Freundschaft, Liebe,
Partnerschaft in der Bibel, Literaturund

Werbung (Religion)

• Wertediskussion aberTreue und Zartlichkeit

• Bedeutung von Sexualitdt in unterschiedlichen

Religionen

• Freundschaft, Liebe, Partnerschaft (Ethik)

• Formen der Partnerschaft als Alternative zur Ehe

• verantworteter Umgang mit Sexualit t:

Sexualitat als Ausdruck der Achtung und

Zuneigung, Familienplanung

• Egoismus, falscher Umgang mit Sexualitat,
megliche Folge: Isolierung

• Mediendarstellungen

• I,istitution Ehe in verschiedenen Religionen

Far die Klassen 11 - 13 wurden keine Lehrpl ne
zur Verfiigung gestellt.
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AUSWERTUNG

Den Lehrplinen des Freistaates Sachsen liegt ein umfassender Sexualititsbegriff zugrunde,
der neben dem Fortpflanzungsaspel[t die Kommunikationsfunktion der Sexualitit, den

Beziehungs- und Partneraspekt und den Aspekt der Perfnlichkeitsbildung beriicksiditigt.
Die Lustfunktion der Sexualitit wird nicht erwihnt

Eine religi6se Werthaltung ist den Richtlinien nicht zu entnehmen; nur die Unterrichts-

empfehlungen des Faches Religion und Ethik enthalten religidse BezQge vor allem im Hin-

blick auf die Bedeutung der Sexualitit in anderen Religionen. Obgleich die Aufgabe der

Schule mit „Familien- und Sexualerziehung' bezeichnet wird, sieht das Sichsische Schul-

gesetz als Erziehungsziel „partnerschaftliches Verhalten in Beziehungen sowie in Ehe und
Familie" vor. Die grundrechtlich geschutzte Stellung von Ehe und Familie soil zwar hervor-

gehoben werden, doch lit t sich keine berm ilige odergar ausschlielliche Ausrichtung der

Sexualerziehung in dieser Richtung feststellen. Nur die Richtlinien fur Religion und Ethik
stellen die Ehe als „bewihrte Form der Partnerschaft" heraus.

Eine Akzeptanz jugendlicher Sexualitiit laBt sich nicht explizit auffinden. Zwar werden

kdrperliche und psychische Verinderungen im Laufe der Puber t schon in der 4. Klasse

besprochen, doch werden bereits in den Klassen 2 und 4, wenn noch keine ausfuhrliche

Sexualerziehung stattgefunden hat, die den Kindern insbesondere die positiven, lustvollen
Seiten der Sexualitdt nahebringen kdnnte, die Gefahren durch Geschlechtskrankheiten,
AIDS und durch „abnormes Sexualverhalten von Jugendliclien und Envachsenen gegen-
Ober Kinder" aufgezeigt. So lobenswert die frahzeitige Darstellung auch der dunklen Seite
der Sexualitdt einerseits ist, so verunsichernd und bedngstigend kann sie auf der anderen
Seite sein, wenn die positiven Aspekte nicht gleichzeitig angemessen hervorgehoben wer-

den. Auffillig ist in diesem Kontext ebenfalls, daG anstelle von Pr vention von „richtigem
Abwehrverhalten' die Rede ist, eine Formulierung, die den Aspekt der Gefahr noch unter-

streicht.

.Die furjugendliche so wichtigen Themen „Liebe, Freundschaft, Partnerschaft betreffen erst

die Klassen 9 und 10, das Thema „Emplingnisverhutung= ist for die Klasse 8 vorgesehen.
Auch wird als m6gliche Folge „falschen Umgangs mit Sexualitat" eine drohende Isolierung
aufgezeigt. Eine (nicht nur) furJugendliche wichtige Form sexueller Aktivitiit, die Selbstbe-

friedigung, ist bei den empfohlenen Unterrichtsthemen nicht aufgeflihrt.

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann wird mit der Zielsetzung einer „gleichberechti-
gen Partnerschaft" und dem kritischen Hinterfragen „tradierter Sexualrollen und aktueller
Verhaltensweisen der Geschlechter" ausdrucklich angesprochen. Homosexualitit als gleich-
geschlechtliche Lebensform wird ohne erkennbare Wertung als Unterrichtsinhalt im Lehr-

plan der Sekundarstufe I angefihrt

.Sexualitit und Behindering" wird nicht thematisiert
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20.04
0 SACHSEN-ANHALT

Grundlage derAnalyse bildet der RunderlaG des Kultusministeriums vom 15. Oktober 1993
uber *Sexualerziebung an den allgemeinbildenden undberufsbiWenden Scbulen des Landes Sacbsen-
Anbalt" sowie die Yoridujigen Rabmenricbtlinienfur Satbunterridit und Biologie." Der Rund-
eriaR gliedert sich in insgesamt zehn Abschnitte:

1. Grundsitze schulischer Sexualerziehung
2. Inhalte und Themen

3. LehrerInnenverhalten

4. Zusammenwirken der Schule mit dem Elternhaus
5. Gestaltung schulischer Sexualerziehung
6. AIDS
7. Medien Rir die Sexualerziehung
8. LehrerInnenfortbildung
9. Adressen

10. Angaben zum Inkrafttreten

INHALT DES RUNDERLASSES

Schulische Sexualerziehungsoil den SchulerInnen u. a. Kenntnisse und Fihigkeiten vermit-
teln, die fiir die Achtung des anderen Geschlechts und die Gleichberechtigung der
Geschlechter sowie ein verantwortliches Verhalten gegenuber der Gesundheit wichtig sind.
Die SchulerInnen sollen in die Lage versetzt werden, ihr Leben bewuBt und in freier Ent-

scheidung selbst zu gestalten. Sexualitit wird als wesentlicher Bestandteil menschlichen
Daseins anerkannt; sie ist eine positive Kraft, die sowohl Liebe und Partnerschaft ein-
schlieBt und zur Persunlichkeitsbildung und Selbstverwirklichung beitrigt. Schwierigkeiten
und Konflikte durfen dabei nicht verharmlost werden.

Selbst wenn beracksichtigt wird, dag Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des
Staates stehen, darf das nicht dazu fiihren, daG eine partikulare Sexualmoral verkandet
wird. Andere Formen pers6nlicher, sozialer, emotionaler und sexueller Beziehungen durfen
nicht tabuisiert oder diskriminiert werden. Toleranz gegenQber der Oberzeugung anderer
und die Obernahme von Verantwortung sind weitere Schwerpunkte.

Sexualerziehung erfordert das enge Zusammenwirken von Schule und Elternhaus; daher
sind die Eltern Ober geplante sexualkundliche Unterrichtsvorhaben, die Inhalte und den
Einsatz vorgesehener Medien zu informieren.
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Abb. 14

SACHSEN-ANHALT
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten

vonjungen und M dchen

• Benennung und S3uberung
der Wulleren Geschleditsteite

• miteinander unigehen

• Tiitigkeiten und Aufgaben in der Familie

• verschiedene Familienformen

(Grollfamilie, Alleinerziehende)

• einige Kenntnisse uber Schwangerschaft,
Geburt und Saugling (Entwicklung des Babys
im Mutterleib, Pflege und Betreuung des Babys)

• Mann und Frau, Vater und Mutter

• Wissen, daB sich ein Mensch aus einer

winzigen Eizelle entwickelt (evtl. Wissen,
wie es zur Befruchtung kommt)

• k6rperliche Verinderungen w hrend

der Pubertit

• notwendige Hygienematinahmen

• Konfliktl6sungsmdglichkeiten zwischen

Jungen und Midchen

• sexueller MiBbrauch von Kindern

• nach Absprache mit den Ettern:

Sexualverbrechen

KLASSE 5-10

• Zuwendung, Zartlichkeit und Liebe

• erotische und sexuelle Beziehungen

• weibliche Geschlechtsorgane

• minnliche Geschlechtsorgane

• Masturbation und Geschiechtsverkehr

• Schwangerschaft, Verhutung, Abbruch

• Partnerbeziehungenimjugendalter
und in Ehe und Familie

• geschlechtsspezifisches Verhalten und

Geschlechterrollen

• Ehe und Familie sowie andere Formen

der Partnerbeziehungen (Homosexualit: t)

• MaGnahmen zur Hygiene der

Geschlechtsorgane

• Schutz vorsexuellem MiBbrauch

• Geschlechtskrankheiten, AIDS

KLASSE 11-13

• Humangenetik

• Entwicklungsphysiologie und -psychologie

• Verantwortung und soziales Handeln

• Kindheit undjugend in unserer Gesellschaft

• Ehe, Familie uhd andere Lebensformen

• Bevolkerungspolitik, Verhutung
und Schwangerschaftsabbruch

• Erbkrankheiten und genetische Beratung 3
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AUSWERTUNG

Der Sexualerziehung an Schulen in Sachsen-Anhalt liegt ein umfassender Sexualitdtsbegriff
zugrunde, in dem iedoch der Lustaspekt der Sexualitit keine Berucksichtigung findet. Eine

religi6se Werthaltung ist nicht zu erkennen, jedoch soil aufunterschiedliche kulturelle und

religidse Bindungen der Schuler[nnen Rucksicht genommen werden.

Zwar wird hervorgehoben, daR Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates

stehen, doch hat Sexualerziehung nicht das vorrangige Ziel, auf Ehe und Familie vor-

zubereiten. Die VerkQndung einer partikularen Sexualmoral wird ausdracklich abgelehnt,
und andere Formen emotionaler, sozialer und sexueller Beziehungen durfen nicht ta-

buisiert oder diskriminiert werden. Dies gilt auch fiir Homosexualitat, die in diesem

Zusammenhang in den Lehrplinen als Unterrichtsinhalt aufgefuhrtwird.

Im Sprachgebrauch und damit u. U. auch in den Intentionen und der Ausrichtung liEt
sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem Runderlail des Kultusministeriums und den

„Vorldufigen Richtlinien fur Sachunterricht und Biologie' feststellen. W hrend der Rund-
erlaB deutlich ein ganzheitliches, Sexualit t bejahendes pddagogisches Konzept vertritt,
dem ein umfassender Sexualititsbegriffzugrunde liegt, weisen die Rahmenrichtlinien eher
aufein biologistisches und vom burokratischen Sprachgebrauch her eher aufein funktiona-

listisches Sexualit tsverstindnis hin: von „Begattung" ist die Rede, von „Stuberung und
MaGnahmen zur Hygiene der Geschlechtsorgane", von „Masturbation". Insgesamt entsteht

hier der Eindruck vorsichtiger Zuruckhaltung (Grundschulkinder sollen „einige Kenntnisse

uber Schwangerschaft und Geburt' erhalten, evtl. etwas uber Befruchtung erfahren), wohin-

gegen der RunderlaB von offenen Gesprichen ausgeht, breite Themenbereiche und vielfal-

tige, abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden vorsieht.

Das Thema „jugendliche Sexualitit' ist in den Lehrplinen vorgesehen, jedoch ohne Wer-

tung „Geburtenregelung" und „Schwangerschaftsabbru€h' sind Themen der Klasse 8.

Das Thema „sexueller MiBbrauch" wie auch die Themen „Geschlechtskrankheiten" und

„AIDS* vermitteln, cia sie nicht mit den lustvollen Aspekten der Sexualitit in Zusammen-

hang gebracht werden, den Eindruckvon Bedrohlichkeit.

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann wird ausdriicklich angestrebt. Zum Thema

„Sexualit t und Behinilerung" wird erwartet, daR auf

„die Besonderheiten der verschiedenen Behindertengruppen (...) durch differenzierte Angebote und Vor-

gehensweisen'

eingegangen werden sollte.

R
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20 050 SCHLESWIG-HOLSTEIN

Eigenst:indige Richtlinien zur Sexualerziehung gibt es in Schleswig-Holstein nicht; ent-

sprechende Regelungen nimmt das Schulgesetz vor, vorliegend in der Fassung vomJanuar
1990. Hierhat insbesondere der §4, Abs. 7 (Bildungs- und Erziehungsziele) Bedeutung, der

in den Unterrichtsauftrag der Schule auch Sexualerziehung aufnimmt, die die elterliche

Erziehung in altersgemiiBer Weise ergdnzt. Die Erlduterungen zu §4 (Rdn 16) sehen als Auf-

gabe die Hinfuhrung zu verantwortlichem Handein in der Ehe unter besonderer Beruck-

sichtigung des Verhilmisses der Geschlechter vor.

§86 (Eltemversammlung) sieht die Unterrichtung der Eltern uber die gellante Unterrichts-

gestaltung und die Schulmedien insbesondere bei Fragen der Sexualerziehung vor. Eine El-

ternversammlung ist hier zwingend vorgeschrieben.

Weitere Einzelheiten sind den Lehrpl :nen, vor allem der Ficher Biologie und Religion, ent-

nommen.

Das Landesinstitut Schleswig-Holstein fur Theorie und Praxis der Schule (IITS) hat 1994

einen Ordner mit Arbeitspapieren zur Sexualpidagogik und AIDS-Privention ver6ffent-

licht, der jedoch nicht in die Analyse einbezogen wird, da die Kultusbehurden lediglich auf

die Lehrpl ne verwiesen haben.
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AUSWERTUNG

Ein klar umgrenzter Sexualitdtsbegriff 13Gt sich den Lehrpldnen nicht entnehmen. Die

empfohlenen Unterrichtsinhalte sprechen die Fortpflanzungsfunktion und den Partnerbe-

zug an. Eine religidse Werthaltung ist in den Ausfuhrungen ebenfalls nicht enthalten. Die

Hinfilhrung zu verantwortlichem Verhalten in der Ehe ist eine ausdruckliche Aufgabe
schleswig-holsteinischer Sexualerziehung, doch werden bei den Unterrichtsinhalten auch
andere Lebensformen (z. B. Alleinerziehende) angefuhrt. „Homosexualitiit" wird iedoch
nicht erw3hnt.

Das Thema jugendsexualit t" ist ohne erkennbare Wertung in der Themenliste enthalten,
Selbstbefriedigung wird nicht genannt, und das Thema „Empfingnisverhutung' ist fur die

Sekundarstufe vorgesehen. Schwangerschaftsabbruch, „Sexualitat und Behinderung" und

der Problembereich AIDS werden nicht thematisiert.

Da bereits im schleswig-holsteinischen Schulgesetz festgeschriebenist, daB sich die Sexual-

erziehung an den Grundprinzipien emanzipatorischer Midchenarbeit orientieren soil,
kann ein gleichberechtigtes Geschlechterverh ltnis als Intention vorausgesetzt werden. Das
Thema „sexueller MiBbrauch" ist unterdem Begriff„falsche Kinderfreunde" fur die Grund-

schule vorgesehen.
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Abb. 15

SCHLESWIG-HOLSTEIN
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4 • Bau und Funktion der Geschlechtsorgane,
(HEIMAT· UND SACHUNTERRICHT) Hygiene (Biologie, 8. Klasse)

• vollst:indige und unvollstindige Familie • hormonale Steuerung

• kdrperliche Unterschiede von Midchen • Empfingnisverhutung
undjungen

• Geschlechtskrankheiten
• „Fatsche Freunde" (Kinderfreunde)

• aufder Suche nach einem Freund/
• Schwangerschaft und Geburt einer Freundin (Evangelische Religionslehre,

9. Klasse)
• vor-und nachgeburtliche Entwiddung

des Menschen • menschliche Zweisamkeit als Gabe Gottes

• kdrperliche und seelische Vednderungen • positive und negative Mbglichkeiten
in der Pubertat der Sexualitat (Katholische Religionslehre,

9. Klasse)

• Zirdichkeit und Liebe versus Sex

KLASSE 5 UND 6

• Sexualitit in derjugend
• Geschlechtlichkeit als Tell des Menschscins

(Evangelische Religionslehre) • durch Erziehung bedingte
Geschlechterunterschiede

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane
e (Biologie) • Normen und Werte

• Zeugung, Schwangerschaft und Geburt • Erziehung und Pilege des S3uglings
(Hauswirtschaft, 7.- 10. Klasse)

• Pubertit

KLASSE 7 ·10 (REALSCHULE)
KLASSE 7- 10 (HAUPTSCHULE)

• Frau und Mann, Eltern und Kinder
• Freundschaft und Liebe (Evangelische Religionslehre, 7. Klasse)

(Katholische Religionslehre, 8. Klasse)
• Freundschaft, Liebe, Ehe

• Sexualitdt in derWerbung, „Sexkult.
• Sexualmoral zwischen Pruderie

und Libertinismus

(Katholische Religionslehre, 9. Klasse)
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KLASSE 7 - 10 (GYMNASIUM)• Freundschaft und Liebe

gatholische Religionslehre, 2 - 10. Klasse)

• Sexualitit in der Werbung, „Sexkult'

• Bau und Funktion der Geschlechtsorgane,
Hygiene (Biologie, 8. Klasse)

• hormonale Steuerung

• Empfdngnisverhitung

• Geschlechtskrankheiten

• aufder Suche nach einem Freund/einer Freun-

din (Evangelische Religionslehre, 9. Klasse)

• menschliche Zweisamkeit als Gabe Gottes

• positive und negative Mdglichkeiten der Sexua-

lit t (Katholische Religionstehre, 9. Klasse)

•Zirtlichkeit und Liebe versus Sex

• Sexualit3t in derjugend

• durch Erziehung bedingte Geschlechter-
unterschiede

• Normen und Werte

• Erziehung und Pflege des Sduglings
(Hauswirtschaft, Z - 10. Klasse)

• Partnerschaft, Ehe, Familie

(Philosophie, 9. - 10. Klasse)

• Partnerwahl bei Mensch und Tier

(Biologie, 9. Klasse)

• Erbkiankheiten (Biologie, 10. Klasse)

.
• Freundschaft und Liebe

(Ketholische Religionslehre, 7.- 10. Klasse)

• Geschlechtsreife und geistige Reife

(Biologie, 10. Klesse)

• primBre und selkunddre Geschlechtsmerkmale

• hormonale Steuerung

• ethische Normvorstellungen

• Geschlechtskrankheiten

KLASSE 11-13 (GYMNASIUM)

• Humangenetik: Entstehung der

Sexualit:it und Stdningen, Erbkrankheiten

(Biologie, Sekundarstufe 11)

• Embryonalentwicklung, Keimschiidigung
(Biologie, Klassen 12 und 13)

• Geschlechisrollenwandel

(Religion, Klassen 12 und 13)
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2160 0 THURINGEN

Eigene Thiiringer Richtlinien und Empfehlungen zur Sexualerziehung existieren bisher

nicht, werden jedoch nach Angaben des Kultusministeriums z. Zt. erarbeitet. Grundlage
schulischer Sexualerziehung ist der § 47 des Thuringer Schulgesetzes in der Fassung vom

6. August 1993. In die Analyse werden die „Vorld,digen Lebrpldne" fur die Heimet- und Sach-

kunde der Grundschule, Rir Biologic, Katholische und Evangelische Religionslehre und

Ethik fur Regelschule und Gymnasium einbezogen.

INHALT DER VORLAUFIGEN LEHRPLANE

Sexualerziehung ist als Teil der Gesamterziehung Aufgabe der Schule. Sie soil die Scholer

altersgemiB mit den biologischen, ethischen, religidsen, kulturellen und sozialen Tatsachen
und Bezugen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut machen. Gleichzeitigsoil sie cin

BewuBtsein fur Intimsphare, fur partnerschaftliches, gewaltfreies Verhalten in perfnlichen
Beziehungen wecken und die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familic vermitteln.

Einseitige Beeinflussung ist zu vermeiden. Die Eltern sind Ober Ziel, Inhalt und Formen der

Sexualerziehung zu unterrichten.

Abb. t6

THORINGEN
EMPFOHLENE UNTERRICHTSINHALTE

KLASSE 1-4

1
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede

im Verhalten vonjungen und M dchen

• Rollenverhalten, Gleichwertigkeit

• Benennen und Unterscheiden deraugeren

Geschlechtsmerkmale und Korperteile

• Zinlichkeitsempfindungen und Bedurfnis
nach Kdrperkontakt

' • Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt

• Erndhmng und Pilege des Sduglings

• rucksichtsvolles Verhalten gegenuber Schwangeren

• Verantwortung und Fursorge der Familien-

mitglieder untereinander

• Kameradschaft, Freundschaft, Liebe

• kdrperliche Entwicklung:
Vorpubert t, Pubertit, Erwachsenenelter

• Kdrperhygiene

• Ver nderung der Verhaltensweisen von

jungen und M dchen in der Vorpubendt

• achten des eigenen und des anderen

Geschlechts
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• Koniliktbewdltigung zwischenjungen
und Midchen

• Prdvention von sexuellem Milibrauch:
Selbstbewulitsein entwickeln, Oberden

eigenen Kdrper bestimmen k6nnen,
unangenehme Beruhningen ablehnen

k6nnen, Wissen uber falsche Kinderfreunde

(Bekannte, Fremde)

KLASSE 5

• Bau der Geschiechtsorgane, einfache

Damellung der Funktionen (Biologie)

• Befruchtung

• Embryonalentwicklung, Geburt,
nachgeburtliche Entwicklung

• Hygiene der Geschlechtsorgane

• Verhalten gegenuber Schwangeren

• Verhalten zwischenjungen und Mtdchen

KlASSE 8 UND 9

• Bau und Funktion weiblicher

und m3nnlicher Geschlechtsorgane (Biologie)

• hormonelle Steuening,
Menstruationszyklus und -hygiene

• Sexualit t und Verantwortung

• Probleme und Methoden der

Empftngnisverhatung, Familienplanung

• sexuell hbertragbare Krankheiten,
MaGnahmen zur Vorbeugung

• Grundlagen der Genetik

• Grundlagen der Evolution

• Individualentwicklungdes Menschen:
Verlaufder Schwangerschaft, Geburtsvorgang,
nachgeburtliche Entwicklung (nur GY)

• Freundschaftund Partnerschaft (Ethik),
Freundschaft und Liebe (Katholische
Religionslehre)

• in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter
Chancen dergegenseitigen Bereicherung
wahmehmen

• Liebe als Grundelement menschlkhen Lebens

• Triebbefriedigung und Triebbeherrschung

• Lzebe als Gesch:ift

• Neugier und Sexualiut

• Homosexualitat

KLASSE 10

• verantwortlicher Umgang mit Sexualit t

(Ethik, Katholische Religionslehre)

• Modell monlischer Urteilsfindung,
z. B. Schwangerschaftsabbruch

• Zugehdrigkeit von Liebe zur Sexualit t

(Evangelische Religionslehre)

KLASSE 11-13

Fur diese Klessen liegen keine Lehrplinevor.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUANUFKLIRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4 73



AUSWERTUNG

Die fdrdie Analysevorliegenden Materialien aus Thuringen enthalten nurwenige Informa-

tionen und Angaben zur Sexualerziehung. So kann ihnen ein eingeschr nkter Sexualitdts-

begriffentnommen werden, der der Sexualerziehung zugrunde liegt: Es ist von einem Trieb

die Rede, der befriedigt bzw. beherrscht werden kann; zusitzlich werden die Fort-

pflanzungsfunktion und der Parmerbezug in Verbindung mit Liebe angefuhrt.

Das hier erkennbare Konzept von Sexualerziehung lit t sich als sehr zurilckhaltend bezeich-

nen. Selbst biologisches Wissen wird nicht vollstindig vermittelt (z. B. fehlen „Geschlechts-
verkehr' und „Selbstbefriedigung"), Hygieneaspekte und Vorbeugung von Krankheiten
haben cin groBes Gewicht im Vergleich zu den fastvollst odig fehlenden emotionalen, per-
sdnlichkeitsbildenden und hedonistischen Seiten der Sexualitdt Zudem ist Sexualerzie-

hungnichtkontinuierlich im Laufeder Schulzeitvorgesehen, sondern nur-wenn man von

den zur Verfiigung gatellten Unterlagen ausgeht - fur die Primarstufe und die Klassen 5

und 8 bzw. 9 (GY) und 10.

Eine religi6se Wertanbindung der Sexualerziehung ist nur in den Lehrplinen f r Katholi-
sche Religionslehre erkennbar, Offenheit gegenuber verschiedenen Wertvorstellungen wird

jedoch gefordert. Die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familie wird herausgestellt,
andere Lebensformen werden nicht angesprochen. .Homosexualitiit" wird als Unterpunkt
des Themas „Vorstellungen uber das gdngige Sexualverhalten erlangen" genannt. Da sie hier
in Verbindung mit Prostitution, Pornographie und sexuellem Neugierverhalten aufgefihrt
wird, kann nicht davon ausgegangen werden, daB eine Akzeptanz als gleichwertige Lebens-
weise intendiert ist.

Jugendsexualitat kommt in den Lehrplinen nicht vor - allenfalls kdnnte man sie unter das

genannte .Neugierverhalten" rechnen. Selbstbefriedigung wird nicht erwahnt, „Probleme
der Empfingnisverhutung" sind #ir die Klassen 8 und 9 vorgesehen. Eine Gleichberech-

tigung von Frau und Mann ist nicht als Zielsetzung angegeben, von „Gleichwertigkeit' ist
die Rede und daE sich die PartnerInnen in einer Ehe in ihrer Unterschiedlichkeit sinnvoll

erg nzen. Hier kommt sehr deutlich die traditionelle Vorstellung eines polarisierten
Geschlechterverhilmisses zum Ausdruck.

Das Thema „sexueller Milibrauch" ist dagegen sehr umfassend und nahezu akmell behan-
delt. Da es allerdings bereits fur die Klasse 1 vorgesehen ist und von daher nicht in ein

positives, lustbejahendes Sexualitatskonzept eingebunden sein kann, kunnte eine solche

Thematisierung zu Verunsicherungen und Angsten Shren.

Die Sexualitat behinderter Menschen wird nicht erwihnt
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2.DZ RESOMEE UND VERGLEICHENDE

AUSWERTUNG

Schulische Sexualerziehung wird heute - im Gegensatz zur Zeit ihrer Einfuhrung durch die

Stindige Konferenz der Kultusministerimjahr 1968 - nicht mehrin Frage gestellt. Siesteht

neben der Aufdbrung in den Massenmedien und als notwendige Erginzung oder Konkur-

renz dazu. Die Notwendigkeit schulischer Sexualerziehung ergibt sich daher nicht mehr so

sehr aufgrund von UnterdrOckung und Tabuisierung als Kennzeichen des gegenwirtigen
Umgangs mit Sexualitat, sondern weil in immer sttrkerem MaGe ihre Indienstnahme und

ihre kommerzielle Verwertung zu verzeichnen sind. Gleichzeitig mangelt es auch heute

noch teilweise an Aufklarung im engeren Sinne, kennzeichnet Sprachlosigkeit den Umgang
mit sexuellen Themen und viele sexuelle Beziehungen.

Zusatzlich haben soziale Entwicklungen und gesetzliche Verinderungen gesellschaftliche
Lebensrealitdt beeinAuBt und v8!lig neue Akzentsetzungen in das Thema Sexualitat

gebracht, die dementsprechend in den Empfehlungen der KMK aus dem Jahr 1968 keine

Berlicksichtigung finden konnten. Besonders hervorzuheben sind die seit den achtzigerjah-
ren verstdrkten Bemuhungen um die Gleichberechtigung von Mddchen und Frauen in der

Gesellschaft, die Verinderung der familiiren Lebensformen, das zunehmend in der Offent-
lichkeit beachtete Thema gleichgeschlechtlicher sexueller Beziehungen, das Auftreten der

Krankheit AIDS, die aktuelle Erkennmis, daG die Gefahr sexuellen MiBbrauchs nicht in

erster Linie von Fremden ausgeht, sondern im nahen sozialen Umfeld besteht, sowie die

Neuregelung des §218 mit dem dazugehdrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

Bei der Auswertung der Richtlinien und Lehrpl3ne der 16 Bundeslinder wurde daher auch

analysiert, inwieweit diesen Verindeningen gesellschaftlicher Realitat, neben den anderen

Analyseaspekten dieser Expertise, im Rahmen der Sexualerziehung an Schulen Rechnung
getragen wird.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daG in den Richtlinien beinahe aller

Bundestinder explizit die Mundigkeit des Individuums als Lernziel angegeben wird. Meist

wird dazu die Formulierung des Bundesverfassungsgerichtes ubernommen, Ziel des Unter-

richts musse der „freie, seinerVerantwortung bewuBte junge Mensch sein".

DER SEXUALIT TSBEGRIFF

Vier Richtlinien legen der Sexualerziehung einen Sexualititsbegriff zugrunde, der nur

die Funktionen Fortpflanzung und Partnerbezug erkennen ldRt (Bayern, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein, Thuringen). Mecklenburg-Vorpommern beschrlnkt sich sogar fast aus-

schlieBlich aufden Aspekt der Fortpflanzung. FanfBundeslinder stellen neben dem Aspekt
Pers6nlichkeitsbildung und Identit sstabilisierung auch den Lustaspekt der Sexualitit
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ausdriicklich heraus (Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen), der in
den anderen Bundeslindern Obersehen wurde. Die umfassendste Sexualititsdefinition ist
in den Richtlinien von Bremen und im neuen Ricbtlinienentpeurfaus Hamburgenthalten.

WERTHALTUNGEN IN DER SEXUALERZIEHUNG

Die Richtlinien von Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz heben ausdrucklich eine christ-
lich gepragte Werthaltung in der Sexualerziehung h€rvor. Diese religi6se Grundlegung
bestimmt sich u. a. auch aus den Vorgaben der Landesverfassungen. Damit verbunden ist
eine deutliche Ausrichtung der schulischen Sexualerziehung als Vorbereitung aufEhe und

Familie - Sexualitiit hat nach diesen ethischen Grundprinzipien im Grunde ihren legitimen
Rahmen nur in der Ehe. Daraufwird durch die deutliche Problematisierung vor- und auGer-
ehelichen Geschlechtsverkehrs und durch die Nichtnennung anderer Formen der Partner-

schaft hingewiesen. Sieben Bundeslinder weisen auf Ehe und Familie als besondere Form

der Partnerschaft hin, beziehen aber andere Lebensformen ebenfalls in die Lehrplane mit
ein (Baden-Wurttemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein) oder setzen ledwede Form der

verantwortungsvollen Partnerschaft sogar gleichrangig neben Ehe und Familie (Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt).

AKZEPTANZ VON HOMOSEXUALITAT

Eine Akzeptanz von Homosexualitat als gleichwertiger Lebensform findet sich in neun der

analysierten Richtlinien, in vier Richtlinien wird sie nicht erwihnt (Ba(len-WQrttemberg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) und in den Richtlinien

von Bayern, Hessen, Tharingen ist ehereine Negativ-Bewertung zu erkennen.

jUGENDSEXUALITAT

jugendsexualitiit wird in Rinf Bundesldndern eindeutig bejaht (Berlin, Brandenburg, Bre-

men, Hamburg, Saarland), sechs Linder nehmen eine eher indifferente Haltungein, indem
sie jugendliches Sexualverhalten als Realit t zur Kenntnis nehmen (Baden-Wurttemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein); die Qbrigen
Richtlinien und Lehrpune setzen sich nicht explizit mit der Thematik auseinander. Das
Thema Selbstbefriedigung wird in vier Bundesl ndern positiv bis neutral behandelt (Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg), zwei Bundeslinder zeigen eine eher problematisierende
Haltung zur Selbstbefriedigung (Hessen, Rheinland-Pfalz), die anderen Richtlinien setzen

sich garnichterstmitdem Thema auseinander.
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VERHOTUNG

Das Thema Verhutung ist in allen empfohlenen Unterrichtsinhalten enthalten. Der Zeit-

punkt Rir die unterrichtliche Behandlung divergiert allerdings zwischen der Klasse 4 bzw. 5

(Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern) und der Klassenstufe 11 - 13 (Bayern). Die meisten

Bundeslinder gehen davon aus, daB die 7./8. Klasse Sr die Thematisierung geeignet wire.

Die Problematik rund um den Schwangerschaftsabbruch wird in der Hilfte der Bundes-

linder angesprochen; der Schutz des ungeborenen Lebens wird bisher ausdraddich nur in

fiinf Bundeslindern thematisiert (Baden-Wurttemberg, Bayern, Rheintand-Pfalz, Nieder-

sachsen, Hamburg).

GLEICHBERECHTIGUNG DER GESCHLECHTER

Eindeutig filr eine Gleichberechtigung von Frau und Mann setzen sich neun Richtlinien zur

Sexualerziehung ein (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saar-

land, Sachsen und Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hoistein). Mecklenburg-Vorpommern und

Thilringen sprechen deutlich von unterschiedlichen Aufgaben und Pflichten der Geschlech-

ter, die sich in der Ehe sinnvoll ergdnzen und als „gleichwertig" anzusehen sind. In den

Thuringer Lehrplinen kommt dieses polarisierte Geschlechterverst ndnis am deutlichsten

zum Ausdruck. Die Qbrigen Bundesl derbelassen es in ihren Unterrichtsinhalten bei einer

Thematisierung des Geschlechtsrollenwandels, ohne eine eindeutige Zielrichtung anzugeben.

AIDS UND „SEXUELLER MISSBRAUCH"

Die AIDS-Problematik hat in die Richtlinien der Linder Berlin, Bremen, Hessen, Nieder-

sachsen, Schleswig-Holstein und Thuringen noch keinen Eingang gefunden, so wie das

Thema „sexueller MiBbrauch' in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen nicht vorkommt. Verschleiernd oder besch6nigend durch die Formulierung
„Warnung vor falschen Kinderfreunden' ist es in den Richtlinien Bayerns, Brandenburgs, in

Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein enthalten. Die ubrigen Bundeslinder sprechen es

mehr oder weniger deutlich und sensibel an.

SEXUALITAT UND BEHINDERUNG

Auf die Thematik .Sexualitit und Behinderung' gehen nurdie Richtlinien und Lehrplane
aus Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhaltein.
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|NHALTE UND NORMATIVE AuSRICHTUNGEN
DER RICHTLINIEN UND LEHRPLANE ZUR SEXUALERZIEHUNG

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse in der Ubersicht. Die alphabetische Reihenfolge
der Darstellung der Bundeslinder wurde aufgegeben, um gemeinsame Ausrichtungen der

Linderrichtlinien deutlich machen zu k6nnen. Die Ziffern 1 bis 5 in der Spalte Funktionen
der Sexualitit bezeichnen jene Aspekte, die im Sexualitiitsbegriffangesprochen werden.

Bundes-

und

16 Thu

2 Bay
11 R-Pf

9 Nie

8 M.V

1 B.W

7 Hes

14 S-A

13 Sac

!15 SH
10 N-W

5 Bre

3 Ber

12 Saa

4 Bra

6 Ham

++ Inhalt/Thema soil ausfuhrlich angesprochen werden und wird fur sehr wichtig gehalten
bzw. sehr positiv bewertet

+ (...) wird fur wichtig gehalten bzw. positiv bewertet
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1
4 Funkrionen Or'ienderung andere

religi6se der auf Formender Homo- Selbstbe· Verhutung
1 Werthaltung Sexuatitat Familie Partnersch. sexualitat friedigung (Klasse)

1/2 ++ 8/9
+ ·1/2 ++ 0 10-13

+ 112 ++ + + 7-10

+ 1ll!3 ++ 0 9

1/2 ++ 0 0 (5)
3/(4) ++ + 9/10

+ 1/2/5 + 0 0 7.10

1/2/3/4 + + + 0 8

1/2/3/4 + + 0 8

1/2 + + 7-10

1/2/3/4 + + + 9/10
1/2/3/4/5 + + ++ + 9/10
1/2/3/4/5 + + + + -1

1/2/3/4 + + + 718

1/2/3/5 + + + + 5/6
1/2/3/4/5 + + ++ + 4/5
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Aus den erkennbaren Funktionen/Aspekten ergibt sich die Zielsetzung, diesen auch im

Unterricht R€chnung zu tragen. Es bedeuten im einzelnen:

1 FortpHanzung
2 Partnerbezug/Liebe
3 Persdnlichkeitsbildung/Identititsstabilisierung
4 Kommunikation
5 Erleben von Lust

0 (...) soil behandelt werden. eine Wertung ist jedoch nicht erkennbar

- C...) soil zwar angesprochen werden, wird jedoch vor allem im Zusammenhang mit

Problemen gesehen oder negativ bzw. ablehnend bewertet

Bundes-

land

Thu 16

Bay 2

R-Pf 11

Nie 9

M.V 8

B-W 1

+ Hes 7

0 5-A 14

Sac 13

S-H 15

+ N-W 10

Bre 5

Ber 3

Saa 12

Bra 4

+ Ham 6
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Schutzdes glekhber.
ungebor. Jugend- Geschl.· sexueller Sexualitat

§ 218 lebens sexuatitat verhaltnis AIDS Mi8brauch Behinderter

0

+ 0

0 + 0

0 + 0

0 0

0 + 0 + + +

0 0 0

0 0 +

0 0 + 0

0 +

0 + +

+ 0 + + + ++

+ + +

0 + + 0 +

+ + + +

+ + ++ ++ + ++
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L NDERVERGLEICH

METHODEN IN DER SEXUALERZIEHUNG



THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Unterrichtsmethoden und Lerncn sind in hohem Mafle aufeinander bezogen, da Metho-

denkompetenz und Methodenvielfalt maGgeblich dazu beitragen, ob SchulerInnen nach-

haitig, umfassend und ganzheitlich lernen.

In der Fachliteratur ist allerdings cine Abgrenzung von Metbodenkompetenz und Fat,bkompe-
1€nz gdngig. Diese Trennung suggeriert, eine Intensivierung des Methodenternens ginge zu

Lasten der Stoffvermittlung und des Kenntniserwerbs im Unterricht. ZugegebenermaGen
kann in methodenzentrierten Unterrichtsphasen weniger Lernstoff dargeboten werden;
doch das heifit nicht, daE die Schulerinnen unter dem Strich weniger lemen. Vor allem fur

den Erwerb von Verhaltensdispositionen und Handlungskompctenzen, die in der Sexual-

erziehung eine besondere Rolle spielen sollten, ist ein Methodenangebot wichtig, das zu

Eigeninitiative, Eigentitigkeit und kritischer Reflexion einlidt. Doch auch aufder kogniti-
ven Ebene der Wissensvermittlung sind lingerfristige Lemerfolge auf Schulerinnenseite

ganz entscheidend davon abh ngig, ob die Lerninhalte auch bewuilt und durchdacht

erschlossen und begriffen werden konnten.

In der folgenden Analyse der Richtlinien zur Sexualerziehung soil daher im Hinblick auf

die empfohlenen Unterrichtsmethoden von einem erweiterten Lernbegriff ausgegangen
werden. Er beschr nkt sich nicht aufinhaltlich-fachliches Lernen im Sinne einer kognitiven
Wissensvermittlung, sondern bezieht vor allem auch sozial-kommunikatives und affektives
Lernen ein, das eine unabdingbare Voraussetzung fir Handlungsrelevanz darstellt

Zur Klarung des Begriffes „Methoden" wird im folgendenvon zwei Setzungen ausgegangen:

1. Die Analyse bezieht sich auf unterrichtliche Methoden und nicht aufwissenschaftliche

Methoden an sich.

2. Zur Klirung der terminologischen Probleme um den didaktischen Methodenbegriff
lehnt sich die folgende Analyse an die Position von Hilbert MEYER an:

MEYER zeigt auf, wie die Definitionsvorschlige fir .Methode= in der (Schul-)Pidagogik
wuchern. Von PESTALOZZI uber HERBART zu KLAFKi und SCHULZ wurden enge und weite,
idealistische und pragmatische Formulierungen versucht und entworfen, cine Einheit-
lichkeit jedoch nie erreicht. Er unternimmt daher einen weiteren Versuch, eine neue, um-

fassendc Theorie der Unterrichtsmethoden zu formulieren.

4 vil. MEYER, H. (1987).„Unterrichtsmethoden",2 Binde, Frankfurt a. M.
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THEORIE DER UNTERRICHTSMETHODEN NACH MEYER

GRUNDVORAUSSETZUNGEN
• Unterrichtsmethoden strukturieren den Lernweg der Schalerinnen (sie sind nicht der  

, Lernweg selbst)

• Unterrichtsmethoden sind von den Zielsetzungen und den Inhalten bestimmt (Wech-
selwirkung).

• Unterrichtsmethoden verfolgen den Anspruch, die SchOlerInnen methoden-kompe-
tent zu machen und Bhren zu einer zunehmenden Zurucknahme der Lehrerlnnen

im ErziehungsprozeG.

• Das den Unterricht bestimmende, ubergeordnete Erziehungsziel ist „der aufrechte

Gang des Schulers" in Anlehnung an HERDER, KANT oder BLOCH. Dieses letzte Kri-
terium kann als „utopischer OberschuB des Methodenbegriffes" bezeichnet werden,
der „keine modische Zutat zur Theorie der Unterrichtsmethodik" ist, sondern die ent-

scheidende, praktische Grundlage-.

KATEGORIEN
Um die Vielzahl der Begriffe zur unterrichtlichen Gestaltung zu ordnen, hat MEYER

ein System aus funf Kategorien entwickelt, das fur die vorliegende Analyst der Unter-

richtsmethoden in der Sexualmiehung weitgehend uberhommen wird.

L Handlungssituationen (elementare Handlungen) sind nach MEYER die elementarste
Ebene methodischen Handeins: kleinste, bewuBt gestaltete Interaktionseinheiten

im UnterrichtsprozeG, die als Voraussetzung fur komplexere Unterrichtsmethoden

n6tig sind (z. B. Zuh6ren, Vorzeigen, Fragen, Skizzieren)

2. Handlungsmuster sind methodische Grundformen - relativ feste Formen der An-

eignung von Wirklichkeit wie Diskussion, Textarbeit, Rollenspiel, Interpretation
oder Collage. Zusammen mit den elementaren Handlungen gcharen sie zu den

Mikromethodcn

3. Sozialformen wie Frontalunterricht oder Gruppenarbeit

4. Methodische GroBformen (Makromethodcn) sind historisch entwickelte, feste Struk-

turen von Lehr- und Lemwegen wie Lehrgang, Projekt, Workshop oder Exkursion

5. Ubergeordnet sind die Unterrichtskonzepte angesiedelt (z. B. Genetisches Lernen,
Offener Unterricht, Wissenschaftsorientierter Unterricht), die methodische Ent-

scheidungen aufh6chster Ebene bestimmen

MEYF.R 1987, Bd. 1,5.97
..

cbd., S. 97
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Ausdrucklich soil an dieser Stelle noch einmal aufdie Notwendigkeit einer zunehmenden

Methodenkompetenz der SchillerInnen mit Blick auf die „utopische Orientierung" in

MEYERS Methodentheorie hingewiesen werden: denn nur wer aufrecht geht, muG sich

selbst auch aufrecht halten; er hat also den Kopf und die Hdnde frei fir die Gestaltung
seiner Wirklichkeit'. Dieser Ansatz wird daher oft mit Handlungsorientierung uberschrie-

ben, was den Versuch bedeutet, kognitives und emotionales, denkendes und konkret

agierendes Lernen auszubalancieren: Es ist der Versuch, die Lebenswirklichkeit der Schuler-
Innen und den Unterrichtsgegenstand zueinander in Bezug zu bringen. Handlungs-
orientierung erstrebt die methodische Kompetenz der SchulerInnen, und das heiGt

gleichzeitig Zurucknahme der Lehrerlnnen in der Unterrichtsplanung und vor allem Unter-

richtsfiihrung. Methoden aus diesem Komplex der Handlungsorientierung beziehen die

SchQIerInnen in besonderer Weise ein: mit ihrem Vor- und Alltagswissen, Denken, Fuhlen

und Tun auGerh'alb der Schule, mit ihren privaten Interessen und ihrer Betroffenheit und

auch mit ihren negativen Erfahrungen und Frustrationen.

Hier trifft man wieder aufdie bisher allgemein akzeptierte, piidagogische Grundthese, dall

das Ziel uber die Methoden entscheidet. Wie Sexualerziehung unterrichtet werden soil,
kann nur entschieden werden, wenn klar ist, warum Sexualerziehung stattfinden soil und

was die SchulerInnen lernen sollen. Praktisch alle Richtlinien und Lehrpline geben als

iibergeordnete Zielsetzung mehr oder weniger explizit den „freien, seiner Verantwortung
bewuBten jungen Menschen' an. Die Zietvorgabe „aufrechter Gang der Schulerlnnen" (in
den Richtlinien zumeist mit .Mandigkeitdes Individuums" beschrieben) erfordertnach all-

gemeiner Auffassung ein handlungsorientiertes, ganzheitliches Methodenkonzept. In der

folgenden Analyse soil daher nur uberpruft werden, inwieweit die methodischen Vor-

schlige in den Richtlinien und Lehrpldnen der Bundesldnder dieser Zielvorgabe ent-

sprechen, indem sie handlungsorientierte Schwerpunktsetzungen in ihren amtlichen Ver-

ordnungen beri cksichtigen.

5 vgl. MEYEL:.4.0.,S. 98

6 GuoioNs (1986): Handlungsorientiertes Lehren und Lemen, Bad Heilbrunn, Luchterhand
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3.11o

METHODISCHE VORSCHLAGE

BADEN-WORTTEMBERG

Familien- und Geschlechtserziehung in baden-warttembergischen Schulen soil ficheruber-

greifend und ficherverbindend stattfinden. Sie soil sich im Heimat- und Sachunterricht
sowie im Fachunterricht Biologie niederschlagen und in den Fichern Evangelische und
Katholische Religionslehre, Ethik, Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde, Chemie,
Hauswirtschaft und Sport weitergef hrt werden. Neben der Vermittlung von Kennmissen
und Fertigkeiten wird die F6rderung der Persdnlichkeit in den Vordergrund gestellt sowie
die Fdhigkeit, Verantwortung zu Bbernehmen. In allen Fichern k6nnen spontane Fragen
der SchOlerInnen „behutsam und in angemessener Sprache beantwortet werden: Gege-
benenfalls ist ein zeitweiliger Verzicht auf Koedukation maglich.

METHODISCHE VORSCHLAGE

BADEN-WORTTEMBERG*

5OZIALFORMEN

• Klassenunterricht
• Partner- und Gruppenarbeit
• zeitweiliges Autheben der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN
• Fragen beantworten
• Hefteintrag
• beobachten

• vertrauensvolles Besprechen
• Gefahle zulassen

• untersuchen

• expenmentieren
•beschreiben

• zeichnen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprich
• Computersimulationen
• Kennenlern-, Kontakt-, Kommunikationsspiele
• Arbeit mit literarischen Texten, Filmen,

Werbung, Fernsehserien
• Beobachtungsaufgaben in Kindergarten

und Schule

• Erkunden von Lebensr iumen
• Rollenspiele, szenische Darstellungen
• Obungen zur Selbsterfahrung
• Experteninterviews

MAKROMETHODEN

• fdcherubergreifende, fdcherverbindende

Unterrichtsvorhaben

• lehrgangsorientiertes Arbeiten

• Feste und Feiem

• Ausstellungen organisieren
• aullerschulische Lernorte z. B. Beratungsstellen

aufsuchen
• Studienfahned
• Erstellen von Dokumentationen

* Erkennbare, Bbeigeordnete Unterrichtskonzepte:Wissenschaftsorienticrung, Projektorientiemng, ganzheitliches Lemen
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5020 METHODISCHE VORSCHLAGE

BAYERN

In der Grundschule sollen die SchQIerInnen in zwei bis drei Stunden pro Schuijahr in den
Themenbereich .Familie" eingefilhrt werden, wobei in den Klassen 1 und 2 nur Fragen der

Kinder aus wenigen, eng umgrenzten Themenkreisen beantwortet werden sollen, wdhrend
in den Klassen 3 und 4 Unterrichtsgespriche mdglich sind. In den anderen Schulformen

und Klassenstufen wird Sexualerziehung im Rahmen mehrerer Fdcher durchgefuhrt. Dazu

geh6ren Biologie (zur Kldrung humanbiologischer Sachverhalte „im Hinblick aufdie Ver-

antwortung des Menschen, Airdie nurihm eigene Form der Lebensflhrung"), Religion bzw.
Ethik (zur Wertevermittlung), Deutsch und Sozialkunde (zur Kldrung sozialer, ethischer
und rechdicher Aspekte insbesondere von Ehe und Familie) und Sozialarbeit und Erzie-

hungskunde. Der Unterricht soil insgesamt drei bis h6chstens zehn Unterrichtsstunden
umfassen. In der Regel wird Sexualerziehung im gewohnten Klassenverband unterrichtet;
wenn eine spezielle Situation es erfordert, kann die Koedukation auch aufgehoben werden.

METHODISCHE VORSCHLAGE

BAYERN*

50ZIALFORMEN

• Klassenunterricht

• zeitweises Au eben der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN
• magliche Fragen beantworten

• behutsam warren, aufGefahren hinweisen

• Begriffe kl*ren

HANDLUNGSMUSTER
• Lehrervortrag
• Unterrichtsgesprich
• ab Sekundarstufe I

Arbeitmitbildlichen und schriftlichen

Unterrichtsmaterialien

MAKROMETHODEN

• Fachunterricht in Biologie und Religionslehre
• ggf. ergjnzende Beitr:ige der F*cher Deutsch,

Sozil und Erziehungskunde
• ggf. Zusammenarbeit mit Arzdnnen

* Erkennbare abergeordnete Untemchtskonzepte: Wissenschafisorientiening/christlich·ethische Norm· und Wenorienticrung
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303 METHODISCHE VORSCHLAGE

BERLIN

Sexualerziehung ist Unterrichtsprinzip und soil„ohne Hervorhebung und Betonung in den
laufen(len Unterricht eingebaut werden". Bei jiingeren Kindern wird „oft ein kurzer Hin-
weis" als Antwort auf entsprechende Fragen als ausreichend betrachtet. Vorrangig sind die

BiologielehrerInnen mit der Aufgabe betraut, aile anderen Unterrichtsficher sollten jedoch
ebenfalls genutzt werden. Genannt werden Religion, Deutsch, Fremdsprachen, Sozialkun-

de und politische Weltkunde. Die Koedukation sollte in der Sexualerziehung grundsiitzlich
gewahrt bleiben. Wenn am Unterricht ausldndische SchulerInnen teilnehmen, mussen

„deren besondere soziale und kulturelle Lebensbedingungen (...), Wertvorstellungen und Verhakens·

normen berucks,chtigt werden. In diesem Fall kannvon der Koedukation stundenweise abgewichen werden:

METHODISCHE VORSCHLAGE
BERLIN*

SOZIALFORMEN

• Kiassenunterricht
• grundsitzlich Koedukation
• stundenweise Aufhebung der Koedukation

furauslindische Schuterinnen

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN

• ernsthafte Fragen beantworten

• uber Sexualitat sprechen
• belehren

• Kenntnisse vermitteln, best3tigen und ordnen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgespr ch
• offener Dialog mit den Scholern

• Diskussion

• Kon likte besprechen
• Arbeit mit Abbildungen und Zeichnungen
• Besprechung von literarischer Lekture

MAKROMETHODEN

• vorwiegend Fachunterricht Biologie
• andere Fkher ggf. beteiligen
• Antinnen und Schulpsychologinnen

oder Familienfursorge z.u Rate ziehen

• Erkennbares uber eordnetes Unterrichtskonzept:Wissenschefmrientierung
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304 METHODISCHE VORSCHLAGE

0 BRANDENBURG

Sexualerziehung soil ficherubergreifend angelegt werden; sexualpidagogische Inhalte so-

wie didaktisch-methodische Hinweise werden in den Fachiehrplinen von Sachkunde, Bio-

logie, Politischer Bildung, Religion und Ethik aufgefiihrt. Als Unterrichtsmethoden werden
neben dem herkdmmlichen Unterrichtsgesprkh auch Kreis- und Gruppengespriche und

Rollenspiele empfohlen.

METHODISCHE VORSCHLAGE

BRANDENBURG*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht

• Partnerarbeit

• Gruppenarbeit
• Kreisgesprdch

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN
• erleben, beobachten, probieren, vergleichen

und beurteilen menschlicher Verhaltensweisen
• sprechen uber Sexualit 

HANDLUNGSMUSTER

•sich sellbst, die eigene Familie und andere

darstellen

• verschiedene Handlungsformen anregen,

spielen und uben

• Rollenspiele
• Diskussionen

MAKROMETHODEN

i • ftcherubergreifende Unterrichtsvorhaben
• Einbeziehung von Antinnen und

Psychologinnen

* Erkennbare <bergeordnete Untmichtskonzepte.
Wissenschaftsorientierung/Bedicksichtigung kognitiver und emotional-affettiverAspekte
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0 BREMEN

Sexualerziehung wird ficherobergreifend durchgefilhrt; besondere Veranstaltungen wie

z. B. Arbeitsgemeinschaften k6nnen erghnzende Beitrdge liefern. Eine zeitweilige Auf-

hebung der Koedukation kann angebracht sein.

METHODISCHE VORSCHLAGE
BREMEN*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht
• Partnerarbeit
• Gruppenarbeit
• Stillarbeit (lesen)
• zeitweises Aufneben der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN
• Schulerinnenfragen sachlich

und altersgemdB beantworten

• zeigen, betrichten, besprechen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprich
• Lehrervortrag
• Diskussionen
• Lehrer-Schuler-Gesprkh
• Bedurfnisse und Wansche formulieren

• eigene Erfahrungen einbringen und

besprechen
• Rollenspiel (mit Verkleiden)
• Arbeit mitaudiovisuellen Medien:

geeigneten Bildem,Texten,Witzen, Kritzeleien,
Schlagern, Fallbeispielen, Presseberichten

• Arbeit mitdem Pro.Familia-Verhi,tungskoffer

MAKROMETHODEN

• fachbezogenerund ftcherubergreifender
Unterricht

• besondere Veranstaltungen wie

Arbeitsgemeinschaften, Seminare
• Feste, Feten, Fahrten, Projekttage/-wochen
• aulierschulische Lernorte (z. B. Frauenirztin)
aufsuchen

* Erkennbare Dbergeordnete Unterrichtskonzepte: Wissenschaftsorienduung, strukturorientiertes Ikmen,
Schuterorientiemng, Berocksichtigung emotionaler und politischiesellschaftlicher Aspekte
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5 6 METHODISCHE VORSCHLAGE

1 0 0 HAMBURG

Sexualerziehung findet sowohl im Fachunterricht als auch in ficherabergreifenden Unter-
richtsvorhaben statt. Es solite immer gepruft werden, ob ein Wochenendseminar, ein Schul-

landheimaufenthalt, eine Klassenreise oder andere auGerschulische Lernorte nicht ein

gunstigeres Umfeld £Gr kommunikative Prozesse bilden. Fast alle Unterrichtsficher haben
einen Beitrag zur Sexualerziehung zu leisten: die sprachlichen Ficher, Ethik/Religion,
Geschichte/Politilo/Gemeinschaftskunde, Biologie, Sport sowie die kilnstlerischen Facher.
„Leitficher" fur Sexualerziehung sind dabei der Sachuntenicht der Grundschule, Deutsch,
Ethik/Religion und Biologie. Vielfiltige Arbeitsformen soliten einem ganzheitlichen, alle
Sinne einbeziehenden Lernen verpflichtet sein. Auch sollten M6glichkeiten der .Youth-to-
Youth-Education" erprobt werden.

METHODISCHE VORSCHLAGE
HAMBURG*

SOZIALFORMEN

• Kiassenunterricht
• Partnerarbeit

• Gruppenarbeit
• Stillarbeit
• zeitweises Aufheben der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN
• spontane Fragen beantworten
• zuharen
• uber Gefihle sprechen
• reflektieren
• zeigen, betrachten

• persanliche Erfahrungen zulassen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprkh:

- freies Sdiuiergesprdch
- „Blitz.licht"
- Rotationsgesprdch

- (Pro-und-Kontra-)Diskussion
-Fragespiele
- Talkshows

• Brainstorming, Assoziationen
• Arbeit mit Fotos, Filmen, Bildvorlagen
• Fragebogen aus illen

• Interviews durchfilhren
• Rollenspiel, Planspiel, szenische Darstellung
• Videoproduktionen
• kreatives Schreiben

• Phantasiereise„, Malen, bildhaftes Gestalten,
Bewegungsubungen, Musikmeditation,
meditative Bildbetrachtung

MAKROMETHODEN

• Sexualerziehung als Unterrichtsprinzip
• fdcherubergreifende Unterrichtsvorhaben
• „Youth-to-Youth-Education"
• Projekttage/-wochen
• Tutorenarbeit

• auBerschulische Lernorte aufsuchen

* Erkennbare Obergeordnete Unterrichtskonzepte: Wissenschaftsorientierung, Gestal:pldagogik (ganzheitliches Lemen)
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503 METHODISCHE VORSCHLAGE

HESSEN

Sexualerziehung ist ficherubergreifend anzulegen und hauptsdchlich fur die Unterrichts-
facher Biologie, Geschichte, Gesellschaftslehre, Deutsch, Religion/Ethik und Kunst vorge-
sehen. In der Primarstufe sollte Sexualerziehung von der Klassentehrerin/dem Klassen-
lehrer unterrichtet und nicht aufverschiedene Unterrichtsficher aufgeteilt werden. AuGer-
unterrichtliche Veranstaltungen zu dem Thema (z. B. Theaterbesuche, Filmvorfuhrungen,
Ausstellungen) dOrfen nicht als verbindliche Schulveranstaltungen durchgefuhrt werden -

uber die Teilnahme entscheiden in jedem Einzelfall die Erziehungsberechtigten.

METHODISCHE VORSCHLAGE

HESSEN*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterridit

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN

• Fragen beantworten
• zuh8ren
• uber Gefahle sprechen
I mformieren

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgespdch
• verschiedene Ansichten diskutieren

• Art)eit mit Bildtafeln, Arbeitstransparenten,
Haftbildmaterial, Modellen, Pdparaten,
Mikropraparaten, Dia- und Tonbildreihen,
Schallplatten, Tonbandern, Schulfunk und

-fernsehen, zugelassenen Schulbilchern,
literarischen und bildlichen Darstellungen,
Schriften, Broschuren, Plakaten

MAKROMETHODEN

• ficherubergreifender Unterricht

(Biologie, Geschidite, Geseilschaftslehre,
Deutsch, Religion/Ethik, Kunst)

• auGerunterrichtliche Veranstaltungen
(Theaterbesuche, Filmvorfuhrungen,
Ausstellungen) mit Zustimmung der Eltem

• Beratung durch schulpsychologischen und

schuldrztlichen Dienst

• Erkennbares ubergeordnetes Unterrichtskonzept: Wissenschaftsorieniierung

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFK RUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4 91



3080 METHODISCHE VORSCHLAGE

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Zur Unterrichtsorganisation und zu Methoden werden keine Angaben gemacht. Die Facher

Heimat- und Sachkunde und Biologie leisten Beitrige zur Sexualerziehung.

METHODISCHE VORSCHLAGE
MECKLENBURG-VORPOMMERN*

SOZIALFORMEN
• Kiassenunterricht

(ggf. im Biologie-Fachnum)

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN
• Begriffe erkldren
• Fachsprache anwenden
• untersuchen, sammeln, suchen,

zuordnen, sortieren, beobachten,
betrachten, systematisieren,
protokollieren

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgespr ch
• Diskussionen
• Arbeit mit:

Bildern, Zeichnungen, Anschauungsmaterial,
Modellen und dem Mikroskop

.

• Versuche und Experimente durchfiihren

• Informationen aus Medien gewinnen,
Regeln ableiten, Begrundungen formutieren

• Arbeit mit Arbeitsblattern und Schabloi,en,
um rationell Beobachtungen und

Informationen Festzuhalten

MAKROMETHODEN

• Fachunterright in Sachkunde bzw. Biologie
• Unterrichtsginge
• Besuch von Museen

* Erkennbares iubergeordnetes Unterrichtskonzept: Wissenschaftsobentiemng
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3030 METHODISCHE VORSCHLAGE

NIEDERSACHSEN

Sexualerziehung geht vom Unterricht in verschiedenen Fachem aus; vorgesehen sind Sach-

kunde, Religion, Biologie, Sozialkunde und Padagogik. Das Land Niedersachsen hat keine

gesonderten Richtlinien fur die Sexualerziehung herausgegeben; den Lehrplinen der Un-
terrichtsficher konnten keine detaillierteren methodischen Informationen entnommen

werden.

METHODISCHE VORSCHLAGE
NIEDERSACHSEN*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprach
• Diskussion

MAKROMETHODEN

• Fachunterricht Je nach Schulform in

Sachunterridit

Biologie
Ev./Kath. Religionslehre
geschichtliche und soziale Weitkunde

Deutsch

1 Naturwissenschaften

Gemeinschaftskunde

Sozialkunde

padigogik
1 Geselischaftslehre

1 * Erkennbares ilbergeo dnetes Unterrichtskonzept: Wissenschafisorientierung
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30. ©0 METHODISCHE  ORSCHLAGE

NORDRHEIN-WESTFALEN

Sexualerziehung ist weder Unterrichtsfach noch -prinzip, sondern pflichtgemiger Unter-

richtsgegenstand. Sie vollzieht sich in verschiedenen Unterrichtsfdchern und in auGer-
unterrichtlichen Schulveranstaltungen. Wesentliche Beitrige werden von den Fachern Sach-

unterricht, Biologie, Gesellschaftslehre/Politik, Religion, Deutsch; Kunst und Musik

envartet. Besondere Veranstaltungen (z. B. Arbeitsgemeinschaften, Diskussionen, Semi-

nare) k6nnen die Beitr ge der Unterrichtsfacher ergdnzen. In der Grundschule entscheidet
die Lehrerin/der Lehrer, ob ein systematischer Kurs zur Sexualerziehung eingeplant wird
oder ob Sexualmiehung anliBlich spontaner Schi lerInnenfragen angeboten wird. Die
Koedukation sollte m6glichst auch in der Sexualerziehung erhalten bleiben; bei der

Behandlung bestimmter Themen (z. B. Onanie, Menstruation, Pollution) kann je nach
individuellen Voraussetzungen und Ums nden differenziert werden. Dabei sollte den
Wiinschen von Eltern und ScholerInnen entsprochen werden.

METHODISCHE VORSCHLAGE

NORDRHEIN-WESTFALEN*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht

• systematischer Kurs
• nach Maglichkeit Aufrechterialtung

der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN
• spontane Fragen beantworten
• zuharen
• Sachverhaite angemessen ausdrucken,

reflektieren
• zeigen, betrachten

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprich
• Diskussion

• Rollenspiel
• Art,eit mit: Schulbuchern, Sachtexten,

Plakaten, Flugbidttern, lilustrierten,
Dias, Filmen, Schallplatten, Kunstwerken,
Musik, Schulfunk, -fernsehen

• ihythmisch-musikalische Bewegungsubungen

MAKROMETHODEN

• fichedibergreifender Unterriclit

• autierunterrichtliche Schuiveranstaltungen:
Arbeitsgemeinschaften,
Diskussionen, Seminare

• Beratung durch Fachleute:

Aminnen,Juristinnen,
Theologlnnen, Psychologinnen

* Erkennbare Obe,geordneze Unterbchtskonzepte: Wissenschaftsorientierung, sozial-integrative Unterbchtsverfahren
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3.T)U. METHODISCHE  ORSCHLAGE

RHEINLAND-PFALZ

Sexualerziehung ist so angelegt, daG sie die Schulerinnen in einem groBen Bogen vom

Schulkindergarten bis zum Ende ihrer Schulzeit begleitet. Je nach Alter der SchulerInnen
und Ficherangebot der Schule werden die verschiedenen Ficher mit unterschiedlicher
Intensitit beteiligt. In der Grundschule hat sie ihren Schwerpunkt im Sachunterricht, der

durch die Klassenlehrerinnen erteilt werden soil. In den weiterfuhrenden Schulen ist

Sexualerziehung in die Ficher Biologie, Sozialkunde, Evangelische und Katholische Reli·

gion sowie Ethik integriert. Daraber hinaus k8nnen die Facher Deutsch (sowie andere gei·
steswissenschaftliche F ;cher), Kunsterziehung, Leibeserziehung, Arbeitslehre und Famili·
enhauswesen beteiligt werden. Sexualmiehung erfolgt in der Regel im Klassenverband.

METHODISCHE VORSCHLAGE

RHEINLAND-PFALZ*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht
• Gruppenarbeit

M I CROM ETH 00 E N

ELEMENTARE HANDLUNGEN

• Fragen der Schelerlnnen beantworten
• Begriffe und Fachausdrucke erklken
• zeigen, barachten

• Erhhrungen der Kinder undjugendlichen
zulassen

•aul'Gefahren hinweisen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprich
• Berichte aus der Erfahrungswelt der Kinder

• Diskussion

• szenische Spieie, Rollenspide

• Arbeit mit Fotos, Katalogen,
Werbematerial, Schul- und Sachbuchem,
Transparenten, Zeichnungen,
Bildergeschichten, Modellen,
Mikropr paraten
- Collagen erstellen

- Streitgespriche
- konkretes Handeln uben (z. B. Wkkeln)
-Gepache mit werdenden Mattern
- Bewegungsubungen

MAKROMETHODEN

• ftcherubergreifender Unterricht

in den Fichern: Sachkunde, Biologie,
Ev./Kath. Religionstehre/Ethik,
Sozialkunde, geisteswissenschaftliche
Fkher, Kunsterziehung, Leibeserziehung,
Arbeitslehre, Familienhauswesen

• Museumsbesuche

• Erkennbare ube,geordnete Unterrichtskonzepte: Wissenschahsorientierung,
erfahrungsonentierter Unterricht, christlich-€thische Grindhaltung
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3=11 2 METHODISCHE VORSCHLAGE

0 SAARLAND

Sexualerziehung wird ficherubergreifend, eventuell in Form von Projekten durchgefuhrt.
Eine zeitweise Aufhebung des koedukativen Unterrichts wird als sinnvoll erachtet.

METHODISCHE VORSCHLAGE
SAARLAND*

SOZIALFORMEN

• Kiassenuntenicht
• Rirbegrenzte Zeit

Aufhebung der Koedukation
• Grzippenarbeit

MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN
• spontane Gesprache
• Themen ansprechen
• Fragen stellen

• persinliche Erfahrungen zulassen

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprdch
• lebensgeschichtliche Erfahrungen einbringen
• Diskussion
• (Rollen-)Spide
• Gesp che uber Probleme, Konflikte,

Bedurfuisse, Angste, Gefiihle

• Arbeit mitmihlenden Texten,
Medien, Kinderbachern

• erotische und sexuelle Inhatte

kenstlerisch gestalten
• Bewegungsubungen

MAKROMETHODEN

• fichedibergreifende Sexualerziehung
unter Beteiligung von Biologie,
Religion/Ethik, Sozialkunde/Politik,
Mutter- und Fremdsprachen, Kunst, Sport

•Projekttage

• Erkennban Obergeordnete Unterrichikonzepte: Wissenschaftsorientierung, integratives,
koopemive, und proiek,orentiertes Voriehen, problemoriencierterAniatz
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3.Tl3 METHODISCHE VORSCHLAGE

SACHSEN

Familien- und Sexuaterziehung ist kein eigenes Unterrichtsfach, sondern wird ficheraber-

greifend erteilt. Beteiligt sind der Sachunterricht in der Grundschule und die Ficher Biolo-

gie, Gemeinschaftskunde, Ethik und Religion in den weiterf hrenden Schulen. Erginzun-
gen des Fachunterrichts k6nnen durch besondere schulische Veranstaltungen wie ProJekt-
tage, Seminare und Diskussionsrunden geplant werden.

METHODISCHE VORSCHLAGE

SACHSEN*

SOZIALFORMEN

• Klassenunterricht
• Gruppenarbeit

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN

•besprechen
• Tatsachen beschreiben
• pershnliche Erfahrungen zusammentragen
• vergleichen
• zeigen, betrachten
• aufGefahren hinweisen

HANOLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgesprdch
• Diskussion
• Rollenspiel
• eigene Texte schreiben
• Arbeit mit biblischen und litenrischen Texten,

Kinderbachern,Jugendromanen, Songtexten,
Liebesgedichten, Werbung, Regelkalender

• richtiges Abwehrverhalten lernen

MAKROMETHODEN

• ficherabergreifende Familien- und

Sexuaterziehung unter Beteiligung
der Untenichtsficher

Heimatkunde/Sachunterricht

Biologie, Gemeinschaftskunde

Religion/Ethik
. PrOJ kttage
• Seminare

• Diskussionsrunden
• exteme Fachleute einladen

• Erkennbare Obergeordnete Untenichiskonzepte: Wissenschaftsorientiening,
erfahrungsorientierter Unter,icht, ethische Norm- und Wertonenticrung
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3 SACHSEN-ANHALT

Sexualerziehung erfordert eine ficherubergreifende Einbindung der Unterrichtsfdcher Hei-

mat- und Sachunterricht, Deutsch, Sport, Kunsterziehung, Religions- und Ethikunterricht.

In der Primarstufe spielt neben einer geplanten zeitlichen Abfolge schulischer Sexualerzie-

hung die Beantwortung spontan geiuGerter SchiilerInnenfragen eine groBe Rolle. Das Ge-

sprich ist die zentrale Unterrichtsform, die ergdnzt wird durch den Einsatz von geeigneten
Kinderbuchern und durch (Rollen-)Spiele. In der Sekundarstufe bietet sich je nach Inhalt,
Thema und Klassensituation u. a. das Kreisgesprich, Gruppen- und Partnerarbeit oder das

Einzelgesprich an.

METHODISCHE VORSCHLAGE
SACHSEN-ANHALT*

50ZIALFORMEN

• Klassenunterricht
• Partnerarbeit
• Gruppenarbeit

i • Kreisgespdch
• Einzelgesprich

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN
• spontane Fragen beantworten
• ordnen
• zeigen, betrachten

HANDLUNGSMUSTER

• Untenichtsgespdch
Diskussion

Rollenspiel
• Arbeit mit: Kinderbuchern, Sachbachern,

Broschuren, audiovisuellen Medien,
Familienfotos, Texten, Bildem

• Katalogeerstellen
• Statistiken auswerten

MAKROMETHODEN

• facherubergreifende Aufgabe alter Schulformen

und Unterrichtsftcher, insbesondere von

Heimat- und Sachunterricht, Deutsch, Sport,
Religion/Ethik, Sozialkunde, Kunst

• Besuch von Kino- oderTheatervorstellungen
• Besuch von Veranstaltungen von Verbinden/

Vereinen

Erkennbareubelgeordnete Untenichtskonzepte: Wissenschaftsorientierong, ethische Norm- und Wertorientiemng

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMIL ENPLANUNG, BAND 498



33011 r-U0 SCHLESWIG-HOLSTEIN

METHODISCHE VORSCHLAGE

Sexualerziehung wird ficherubergreifend durchgefuhrt; aus p dagogischen Grunden kann
es notwendig sein, hin und wieder Midchen und Jungen getrennt zu unterrichten. Das
Land Schleswig-Holstein hat keine gesonderten Richtlinien Rirdie Sexualerziehung heraus-

gegeben; den vorliegenden Unterlagen konnten keine weitergehenden Informationen uber

Methodenvorschlige entnommen werden.

METHODISCHEVORSCHLAGE

SCI*LESWIG-HOLSTEIN*

50ZIAlFORMEN

• Klassenunterridit
• in Einzelfillen Aufhebung der Koedukation

MIKROMETHODEN

ELEMENTAREHANDLUNGEN
• spontane Fragen beantworten

HANDLUNGSMUSTER
• Unterrichtsgespr3ch

MAKROMETHODEN

• ftcherubergreifende Sexualerziehung
unter Beteiligung der Fdcher Heimat-
und Sachunterricht, Biologie, Religion,
Hauswirtschaft

* Erkennbares ubergeordnetes Unterrichtskonzept: Wissenschaftsorientierung

FORSCHUNG UND PRAXIS DER 5EXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4 99



METHODISCHE  ORSCHLAGE5  (50 THURINGEN

Zur Unterrichtsorganisation und zu Methoden werden keine Angaben gemacht. Die Facher

Heimat- und Sachkunde, Biologie, Religion und Ethik leisten Beitrige zur Sexualerziehung.

METHODISCHE  ORSCHLAGE

THURINGEN*

50ZIALFORMEN

• Kiassenunterricht

1 MIKROMETHODEN

ELEMENTARE HANDLUNGEN

• Fragen der Kinder altersgemiB beantworten

• zuh6ren

• erkennen,benennen, unterscheiden
• zeigen, betrachten

• behutsam warnen

HANDLUNGSMUSTER

• Unterrichtsgespdch
• Puppen-oder Rollenspiel
• Arbeit mit Texten und anderen Medien

• Vorstellungen erortern
• Verhaltensregeln erarbeiten

MAKROMETHODEN

• Fachunterrichtin Heimat- und Sachkunde,

Biologie, Religion/Ethik
• Beratungsstellen nutzen

* Erkennbare aber8eordnete Unterdclitskonzepte: Wissenschaftsorientiering, Orientiemng an ethischen Grvndnormen

53 Zl RESDMEE
c 0 / 0 UND VERGLEICHENDE AuSWERTUNG

Will schulische Sexualerziehung neben einer fundierten Aufddrung auch handlungsrele-
vante Kompetenzen vermittein, darfsich der Unterricht nicht aufreine Wissensvermittlung
beschrdnken. Kognitive und emotionale Aspekte sollten gleichermaGen berucksichtigtwer-
den. Der M6glichkeit zur Eigentitigkeit der SchulerInnen in der Auseinandersetzung mit

den relevanten Inhalten sollte maglichst breiter Raum gewihrtwerden.
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Vor allem auf Wissensvermittlung und reproduktive Lernleistungen ausgelegt sind

die Richtlinien und Lehrpline von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Thuringen. Hier findet sich auch eine verhilmismiBig grolle An-

zahl elementarer Handlungselemente in den methodischen Vorschligen, die zwar als Vor-

aussetzung Rir komplexere Handlungsmuster angesehen werden k6nnen, jedoch nicht

gleichzeitig mit ihnen vorgeschiagen werden. Insbesondere die Methodenvorschidge aus

Mecklenburg-Vorpommem fallen durch ihre ausgeprbgte Wissenschaftsorientierung auf

und empfehlen dementsprechend lediglich naturwissenschaftliche Vorgehensweisen. Als

einziger kommunikativer Methodenvorschlag wird hier die Diskussion genannt. Das Me-

thodenkonzept dieser Bundeslinder wird damit einem Anspruch auf Handlungsorien-
tierung nicht gerecht.

Die Linder Baden-Warttemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt Rihren eine grd-
Gere Zahl an komplexeren Handlungsmustern auf, die auch eigeninitiative Handlungen der

SchulerInnen zulassen. Die Berucksichtigung emotionaler Aspekte im Unterricht wird

durchaus gewunscht.

Elin ganzheitliches methodisches Konzept Rir die Sexualerziehung, das kognitive, affektive

und verhaltensrelevante Ziele weitreichend verbindet, liSt sich nur aus den Richtlinien von

Hamburg, Bremen und dem Saarland herauslesen.

Fiinf Bundeslinder (Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommem, Niedersachsen und Thu-

ringen) siedeln Sexualerziehung ausschlieBlich im Fachunterricht an, wobei die Ficher

Sachkunde bzw. Biologie und Religion den Schwerpunkt bilden. In Bremen ist Sexualerzie-

hung sowohl im Fachunterricht als auch ficherubergreifend vorgesehen. Lediglich der neue

Richtlinienentwurf aus Hamburg betrachtet Sexualerziehung als Unterrichtsprinzip, die

Qbrigen Bundeslinder priferieren einen facherubergreifenden Unterricht, der die geistes-
wissenschaftlichen und musischen Unterrichtsfdcher miteinbezieht.

Zusammenfassend kann man sagen, daR sich die inhaltlichen und normativen Ausrichtun-

gen der Richtlinien und Lehrpliine in der Regel auch in den methodischen Konzepten
widerspiegeln. In ihren Zielsetzungen eher kognitiv ausgerichtete Lehrpidne beschriinken
durch ihre Methodenvorschlige die SchulerInnen auch st rker aufrezeptives Lernverhalten

und sehen vor allem elementare Handlungen aus dem Bereich der Mikromethoden vor.

Lediglich die Richtlinien von Baden-Wurttemberg und Rheinland-Pfalz, die mit Blick auf

Inhalte und Zielsetzungen eher in die Gruppe der restriktiveren bzw. behutenden Sexual-

erziehungskonzepte geh6ren, fallen positiv durch ein umfassendes Methodenkonzept auf,
das Rollenspiele, Streitgesprache und produktives Arbeiten ebenso zulaBt wie das Einbrin-

gen persunlicher Erfahrungen von Kindern undjugendlichen. Fur die Sexualerziehung des

Landes Brandenburg dagegen, das im Hinblick auf Inhalte und Zielrichtungen eher zu den

umfassenden Konzepten zu rechnen ist, ist dies nicht konsequent in entsprechende metho-

dische Vorschlige umgesetzt worden.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 4 101



ANHANG



a

WEITERFOHRENDE LITERATUR

BERNT, D. (1983): Konfliktfeld Sexualerziehung in der Schule, Frankfurt/M.,
in: KNECHT(1983)

Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen: BeschluB der Kultusminister-
konferenzvom 30. 10. 1968, in: Sammlung der Beschlusseder St ndigen Konferenz

der Kultusminister der Ldnder der Bundesrepublik Deutschland, 659, Neuwied,
Luchterhand, Erg.-Lfg. 12 vom 21.4.1969

ETSCHENBERG, K (1992): Sexualerziehung/-pidagogik, in: DUNDE, Siegfried Rudolf(Hg.):
Handbuch Sexualitiit, Weinheim, Deutscher Studien Verlag, S. 241 - 245

GLOCK, G.; HILGERS, A. (1992): Sexualkunde heute: Liebesfdhigkeitals Lernziel.
Studie zurschulischen Sexualerziehung, in: Forschung, Nr. 3/4 (1992), S. 31-32

GLOCK, G.; SCHOLTEN, A.; STROTGES, G. (1992): HeiGe Eisen in der Sexualerziehung.
Wo sie stecken und wie man sie anfaBt, 2. Auflage, Weinheim, Deutscher Studien Verlag

GuDJONS, H. (1986): Handlungsorientiertes Lehren und Lernen, Bad Heilbrunn,
Luchterhand

KLUGE, N. (1976): Sexualerziehung als Unterrichtsprinzip. Empfehlungen,
Richtlinien, Stellungnahmen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft

KLUGE, N. (1985): Sexualerziehung statt Sexualaufkldrung. Von der biologistischen
zur mehrperspektivisch-integrativen Betrachtungsweise sexualmieherischer Programme,
Frankfurt/M.-Bem-New York, Peter Lang Verlag

MEYER, H. (1987): Unterrichtsmethoden, Bd. I und II, Frankfurt/M.

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes: (1 Bvl 1/75 und 1 Bvl 147/75),
beschlossen am 21.12. 1977

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes: (2 BvF 2/90,2 BvF 4/92 und 2 BvF 5/92),
beschlossen am 28. 5.1993

ZIEBERTZ, H.-G. (1993): Sexualpddagogik im gesellschaftlichen Kontext, Weinheim,
Deutscher Studien Verlag

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMIUENPLANUNG, BAND 4104



AUSGEWERTETE DOKUMENTE

Baden-Wurttemberg

Richtlinien zur Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule,
Verwaltungsvorschrift vom 7.Juli 1994, Az.: Il/1-6520.6/158.

Veruffentlichtin: K. und U. vom 10. August 1994, Nr. 13, S. 434 -435

Schulgesetz von Baden-Wurttemberg, § 100 b.

In: Landtag von Baden-Wurttemberg, 11. Wahlperiode. Drucksache 11/1759, S. 11

Ministerium fuir Kultus und Sport (Hg.): Bildungsplan Grundschule 1-4

Ministerium fur Kultus und Sport(Hg.): Bildungsplan Hauptschule 5 - 10

Ministerium fur Kultus und Sport(Hg.): Bildungsplan Realschule 5 - 10

Ministerium  r Kultus und Sport(Hg.): Bildungsplan Gymnasium 5 - 13

(Qtlellen wurden als Fotokopien ohne nahere Angaben
Ober Fundstellen und Erscheinungsdatum vom Ministerium ubersandt)

Bayern

Richtlinien fur die Familien-und Sexualerziehungin den bayerischen Schulen,
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fur Unterricht und Kultus

vom 1Z juli 1980, KMBI I Nr. 13/1980, S. 531 - 535

Richtlinien fiirdie AIDS-Privention an den bayerischen Schulen, Gemeinsame

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien fur Unterricht und Kultus, des Innern

und fur Arbeit und Sozialordnung vom 1 5. Mirz 1989, KWMBI. I 7/1989, S. 72 -76

Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen, Bekanntmachung des

Bayerischen Staatsministeriums fur Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom

2. September 1993
,
KMWBI. I Nr. 17/1993, S. 563 - 564

Lehrpldne furdie bayerischen Hauptschulen: Biologie,jahrgangsstufe 6 und 9;
Erziehungskunde, Jahrgangsstufe 9. KMBI. I So.-Nr. 13/1985, S. 353, S. 360, S. 416-418;
Evangelische Religionstehre,Jahrgangsstufe 9. KMBI I So.-Nr. 12/1983, S. 276 - 279

--U-

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLRRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4 105



Lehrpliine fur die bayerischen Realschulen: Biologie,Jahrgangsstufe 8;
Katholische Religionslehre,Jahrgangsstufe 9 und 10; Evangelische Religionslehre,
Jahrgangsstufe 7 und 10. KMBI. I So.-Nr. 1/1993, S. 22, S. 171 - 175, S. 192, S. 288 -290

Lehrpliine fur die bayerischen Gymnasien: Biologie,Jahrgangsstufe 5 und 9. KWMBI I

So.-Nr. 12/1991, S. 1128 -1129; Katholische Religionslehre,Jahrgangsstufe 9 und 13,
S. 1142, S. 1467; Evangelische Religionslehre,Jahrgangsstufen 5 - 13. KWMBI I

So.-Nr. 1/1992, S. 8 f., 16 f., 24 f., 36 f., 40 - 43

Berlin

Schulgesetz Sr Berlin (1990): §22 Sexualunterricht in der Fassungvom 3. Oktober 1989,
in: Schulrecht Berlin, Erg.-Lfg. 57,Januar 1990

Rahmenpline 9 (1992): AV 27 Sexualerziehung; Gw Schu Berlin 1982,
erginzt durch Rundschreiben II Nr. 85/1992 und Rundschreiben IV Nr. 34/1993
der Senatsverwaltung fur Schule, Berufsbildungund Sport

Brandcnburg

1. Schulreformgesetz: §25 Sexualerziehung

Rundschreiben 73/93 des Ministeriums 8ir Bildung,Jugend und Sport
vom 19. August 1993

Vorliufige Rahmenrichtlinien fur Sachunterricht (Kl. 1 -4);
Biologie (KI. 5/6, Jahrgangsstufe 12/13); Politische Bildung/Gesellschaftslehre (Kl. 5 - 10)

(Quelien wurden als Fotokopien ohne nihere Angaben
zu den Fundstcllen und Erscheinungijahrvom Ministerium ubersandt)

Brcmen

Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen im Lande Bremen (1.8.1974):
RunderlaB Nr,31-12-48/2 in der Ausg. 1988/1

Senator fur Bildung, Wissenschaft und Kunst der Freien Hansestadt Bremen (Hg.) (1987):
Leitfaden zur Sexualerziehung in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, Bremen

FORSCHUNG UND PRAMS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4106



Senator  r Bildung, Wissenschaft und Kunst der Freien Hansestadt Bremen (Hg.) (1991):
Sexueller Milibrauch an Kindern, Elternmerkblatt zur Sexualerziehung Grundschule und

Orientierungsstufe, Bremen

Senator fur Bildung, Wissenschaft und Kunst der Freien Hansestadt Bremen (Hg.) (1992):
Merkblatt fur Eltern homosexueilliebender Kinder, Bremen

Hamburg

Richtlinien fur die Sexualerziehung, Hrsg. von der Beh6rde fur Schule,Jugend und

Berufsbildung/Amt fur Schule, Hamburg 1995 (Entwurfsfassung vom 18. Oktober 1995)

Hcsscn

Kultusminister des Landes Hessen (Hg.) (1985): Rahmenplan und Richtlinien

fiirdie Sexualerziehung an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen

des Landes Hessen, 2. Auflage

Mecklenburg-Vorpommern

Kultusministerdes Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hg.) (1991):
Vodaufige Rahmenrichtlinien Grundschule: Heimat- und Sachkunde, S. 12 -43

Kultusminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Hg.) (1991):
Vorliufige Rahmenrichtlinien Biologie: Hauptschule KI. 5/6,8 - 10;
Realschule KI. 5/6, 8 - 10; Gymnasium KI. 5/6,8 - 12

Niedersachsen

Nieders chsisches Schulgesetz: §96 Abs. 4 in der Neufassung vom 27.9. 1993,
SVBI 10/1993

Rahmenrichtlinien fur Sachunterricht (1982/2): Erl. d. MK v. 7.5. 81(SVBI S. 112)
geindert durch Erl. vom 31.3. 92 (SVBI S. 161)

RahmenrichtlinienAir Biologie (1989/2); Ev. Religionsunterricht (1993/2);
Kath. Religionsunterricht (1992/2); Werte und Normen (1980/1):
Erl. d. MKv. 28.2. 1991(SVB!,S. 57)

.3
FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIEMPLANUNG, BAND 4 107



Rahmenrichtlinien Deutsch (1985/1); Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde
- Hauptschule (1986/1): Erl. d. MK v. 9.4.1991 (SVBI S. 164)

Rahmenrichtlinien geschichtlich-soziale Weltkunde - Realschule (1985/1):
Erl. d. MKv. 9.4.1991 (SVBI S. 173)

Rahmenrichtlinien Gesellschaftslehre - Integrierte Gesamtschule (1993/3):
Erl. d. MKv. 6.5.1992 (SVBI S. 155)

Rahmenrichtlinien Deutsch - Gymnasium (1993/2); Gemeinschaftskunde - Gymnasiale
'4Oberstufe (1985/1): „Verordnung Ober die gymnasiale Oberstufe und das Fachgymnasium

(VO-GOF) v. 12.3. 1981 (Nds. GVBI. S. 17; SVBI. S. 25) in der Fassung der 3. Verordnung
zur Anderung der Verordnung liber die gymnasiale Oberstufe und das Fachgymnasium
vom 16. 1.1993 0*is GVBI. S. 21; SVBI. S. 25)

Nordrhein-Westfalen

Richtlinien furdie Sexualerziehung in den Schulen Nordrhein-Westfalens (1975):
RdErl. d. Kultusministersv. 3.5. 1974-IIA 2.32-50/1 1450/74; in:

Schriftenreihe des Kultusministers, Heft 5001, K6In

Gesetzesentwurfder Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 15. 3. 1979:

Gesetz zurAnderung des Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens
im Lande Nordrhein-Westfalen (Sexualmiehung), Drucksache 8/ 4321

AIDS-Aufkliirung in den Schulen Nordrhein-Westfalens:
RdErl. d. Kultusministers v. 1.7.1987 (GABI. NW S. 416, bereinigteingearbeitet:
RdErl. v. 25.1. 1988/GABl. NW. S. 104)

Rheinland·Pfalz

Kultusministerium Rheinland-Pfalz (Hg.)(1987): Richtlinien zur Sexualerziehung.
Sexualerziehung-gemeinsame Aufgabevon Familie und Schule, Mainz

FORS[HUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKlARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 4108



Saarland

Ministerium fur Bildung und Sport, Saarland (Hg.) (1990):
Richtlinien zur Sexualmiehung an den Schulen des Saarlandes, in:
Schulr. Saar Erg.Lfg 55, Okt. 1990, Saarbrucken

ErlaG betreffend die Richtlinien zur Sexualerziehung an den Schulen

des Saarlandes vom 13.Juli 1990 (GMBI. Saar S. 208)

Sachscn

Sdchsisches Schulgesetz (1991): §36 Familien-und Sexualerziehung, darin:

Lehrplan Heimatkunde/Sachunterricht - Grundschule, Klasse 2,3 und 4, Lernbereich 2;
Lehrplan Biologie- Mittelschule/Gymnasium, Klasse 5,7,8 und 9; Lehrplan Ethik -

Gymnasium, Klasse 10; Lehrplan Religion - Gymnasium, Klasse 9/10

(Quellen wurden als Fotokopien ohne nihere Angaben
uber Fundstellen und Erscheinungsdatum vom Ministerium ubersandt)

Sachsisches Staatsministerium furKultus (Hg.) (1993):
Eltembrief2. Sexualerziehung in der Schule, in:

informationen des Siichsischen Staatsministeriums fur Kultus, Dresden

Sachsen-Anhalt

Sexualerziehung an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen des Landes

Sachsen-Anhalt: RdErl. des MKvom 15. 10. 1993 -25.4-8213 (MBI. LSANr. 71/1993,
S. 400 - 403)

Ministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Sachsen-Anhalt (o. J.):
Vorlaufige Rahmenrichtlinien Grundschule. Heimat- und Sachunterricht, Magdeburg

Ministerium fiir Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Sachsen-Anhalt (o.J.):
Vorliufige Rahmenrichtlinien Sekundarschule. Biologie, Magdeburg

Ministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Sachsen-Anhalt (o.J.):
Vorliufige Rahmenrichtlinien Gymnasium. Biologie, Magdeburg

/4
L-Lf

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUilillRUNG UND FAMILIEMPLANUNG, BAND 4 109



Schleswig·Holstein

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung seit 1990:

§4 Abs. 7 Sexualerziehung

(Kopie des Ministeriums fur Frauen, Bildung, Weiterbildung und Sport des Landes

Schieswig-Holstein ohne nihere Angaben Ober Fundstelle und Erscheinungsdatum)

Thuringen

Thuringer Schulgesetz (ThurSchulG) vom 6.'August 1993: §47 Sexualerziehung, Gesetz-
und Verordnungsblatt flrdas Land Thuringen, Nr. 21, Erfurt, 12. August 1993, S. 457

Thuringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorliufiger Lehrplan fur die Grundschule

Heimat- und Sachkunde, Erfurt 1993.

Vorlaufiger Lehrplan fur die Regelschule. Katholische Religionslehre.
Herausgegeben vom Thihinger Kultusministerium. Erfurt

Thuringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorliufiger Lehrplan fur die Regelschule.
Evangelische Religionslehre, Erfurt

Thi ringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorliufiger Lehrplan fir die Regelschule.
Ethik, Erfurt

Thuringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorliufiger Lehrplan fur das Gymnasium.
Evangelische Religionslehre, Erfurt

Th;iringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorliufiger Lehrplan Air das Gymnasium.
Ethik, Erfurt

Thuringer Kultusministerium (Hg.) (1993): Vorlaufiger Lehrplan fur das Gymnasium.
Biologie, Erfurt

110 FORSCHUNG UND PRAXIS DER SNUALAUFKLIRUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 4



0A


