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I     Vorwort

Sexualität hat nicht nur etwas mit jungen Menschen zu tun. es ist auch ein thema für ältere, da-
mit auch für Menschen, die in einem Seniorenheim leben und in diesem zusammenhang betrifft 
es auch die Menschen, die dort arbeiten. 

Sexualität ist alltag – auch in Seniorenheimen, obwohl die thematik noch oftmals ein Span-
nungsfeld zwischen den gesellschaftlichen erwartungen und den bedürfnissen der bewohner 
darstellt. es gehört somit auch zum aufgabenfeld der führungskräfte, mit ihren Mitarbeitern in 
den einrichtungen ein Milieu zu gestalten, in dem bewohner ihre Sexualität leben können.

das vorliegende Konzept für die Seniorenheime der Marienhaus Stiftung und der hildegard-Stif-
tung gibt zum einen grundlegende informationen zum thema Sexualität. zum anderen enthält 
es einen leitfaden mit konkreten handlungsideen im umgang mit Sexualität in Seniorenhei-
men. entsprechend zielt das Konzept darauf ab, in der einrichtung ein Klima zu entwickeln, in 
dem Sexualität thematisiert und gelebt werden kann. Weitere ziele sind

 eine klare Position zu fragen der Sexualität im Seniorenheimen zu finden,

 unsicherheiten bei betroffenen, angehörigen, Mitarbeitern (im haupt- und ehrenamt) 
und in den trägern abzubauen,

 mit den unterschiedlichen erwartungen und einstellungen von bewohnern, angehöri-
gen, Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit umgehen zu können,

 Verständnis für erziehungs- und erfahrungsbedingte kontroverse Positionen zur Sexua-
lität aufzubringen und damit umzugehen,

 lösungsideen zu entwickeln, wo die Prinzipien der katholischen Sexualmoral mit den 
Wünschen der bewohner nicht übereinstimmen,

 auf besonderheiten im umgang mit Menschen mit demenz hinzuweisen,

 einige grundlegende informationen zum thema zusammenzustellen und 

 die bereits im ethisch fundierten Verhaltenskodex getroffenen aussagen zur Sexualität 
zu konkretisieren.

Aufbau des Konzepts 
im Kapitel ii ist grundlegendes zum thema Sexualität in Seniorenheimen zusammengetragen. hier ist be-
schrieben, was Sexualität ist und welche besonderheiten im alter sowie in Seniorenheimen auftreten. außer-
dem werden die Position der katholischen Kirche sowie rechtliche rahmenbedingungen beschrieben.

das Kapitel iii ist das herzstück des Konzepts. der leitfaden „Sexualität leben“ soll für leitung und Mitarbeiter 
eine orientierung und arbeitshilfe sein. neben allgemeinen leitgedanken zum umgang mit Sexualität werden 
praktische impulse zum umgang mit den unterschiedlichen facetten von Sexualität in Seniorenheimen gege-
ben. auf den Seiten 13 bis 19 finden Sie diesen leitfaden, der allen Mitarbeitenden für die praktische arbeit zur 
Verfügung gestellt werden sollte.

in den Kapiteln iV und V werden die implementierung des Konzeptes und evaluation der umsetzung beschrie-
ben sowie literatur und Quellen zur vertieften auseinandersetzung aufgeführt. in den anlagen in Kapitel Vi 
sind Praxisbeispiele zu finden, die charta der rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen sowie die aktuellen 
rechtstexte zum zeitpunkt der freigabe des Konzeptes. 
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II Grundlegendes zum Thema 
 Sexualität in Seniorenheimen

1. Was ist Sexualität?

Sexualität umfasst alle bereiche des menschlichen zusammenlebens, empfindens und denkens. 
das thema Sexualität ist, wie kaum ein anderes, von bildern, Vorstellungen, Mythen, erwartun-
gen, träumen usw. geprägt und besetzt. gleichzeitig gibt es kaum einen bereich, in dem der 
Mensch in so großem Maße verletzlich ist. 

der niederländische Medizinethiker Paul 
Sporken teilt Sexualität in drei bereiche ein 
und benutzt als Symbol drei ineinander lie-
gende Kreise. 

 der äußerste, größte Kreis versinnbild-
licht den äußeren bereich der Sexua-
lität. das sind allgemeine Verhaltens-
weisen in menschlichen beziehungen, 
wie blicke, gespräche, anteilnahme, 
gesten der zuneigung, usw.

 der mittlere Kreis steht für zärtlich-
keit, erotik, Sinnlichkeit, berührun-
gen, Streicheln, gefühle.

 allein der innerste – kleinste! – Kreis, 
steht für den genitalen bereich der 
Sexualität, also Petting, geschlechts-
verkehr oder genitale Selbstbefriedi-
gung, was gemeinhin als „richtiger“ 
Sex bezeichnet wird.

„richtiger“ 
Sex

zärtlichkeit, 
Sinnlichkeit, gefühle

allgemeine Verhaltensweisen 
in menschlichen beziehungen

Definitionen von Sexualität
„der begriff Sexualität stammt von dem lateinischen Wort sexus ab, das geschlecht bedeutet, und bezieht sich 
auf das weibliche und männliche geschlecht bei Menschen und tieren. Mit Sexualität wird die gesamtheit der 
lebensäußerungen bezeichnet, die im zusammenhang mit der lust- und fortpflanzungsfunktion auftreten und 
erlebt werden. Sexuelles erleben und Verhalten ist das resultat einer individuellen Verarbeitung eines Prozesses 
aus biologischen anteilen und sozialen Prägungen. Sexualität ist einerseits angeboren und andererseits erlernt; sie 
vollzieht sich sowohl real als auch in der Phantasie in beziehungen zu anderen Menschen. das bedeutet, dass wir 
sexuelle erfahrungen als Mann oder frau machen und die erfahrung mit der eigenen Männlichkeit und Weiblichkeit 
das sexuelle Verhalten prägt.“ (https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzeptg/l53/
l5372.htm)

der Sexualität werden meist vier voneinander unabhängige funktionen bzw. aspekte zuerkannt: „lust (als ei-
genständiger Wert), beziehung (Sexualität stiftet und vertieft beziehungen, stellt einen code zur Kommunika-
tion dieser bezogenheit dar und bildet die basis für eine vertiefte form zwischenmenschlicher liebe), identität 
(frau- bzw. Mann-Sein, begehren  und begehrt-Werden sind zentrale Momente der identitätsentwicklung) und 
fruchtbarkeit (Sexualität kann das leben befruchten, zur zeugung von Kindern und zu liebender Verbundenheit 
mit Mitmenschen und künftigen generationen führen).“ (lexikon der bioethik, bd. 3, S. 306)
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2. Sexualität im Alter: Auch ein Thema im Pflegeheim!

Sexualität zu leben ist kein Privileg der jungen generation oder von gesunden Menschen. das 
sexuelle interesse ist auch bei den meisten alten Menschen bis ins hohe alter vorhanden, bei 
frauen eher weniger als bei Männern. die hälfte der frauen zwischen 60 und 80 und 90 % der 
Männer zwischen 50 und 90 geben an, erotische fantasien zu haben (vgl. grond 2011, S. 43). Sexu-
alität zu leben ist auch noch im alter sowie bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit völlig normal. 

für eine befriedigende Sexualität gibt es keine altersgrenze. doch verändert sich mit zunehmen-
dem alter die art der sexuellen Kontakte. in der regel nimmt die häufigkeit sexueller Kontakte 
mit dem alter ab. es zeigt sich auch eine Verschiebung vom geschlechtsverkehr hin zu vermehrt 
anderen zärtlichen sexuellen Kontakten. denn Sexualität ist in allen altersgruppen nicht nur auf 
den geschlechtsverkehr beschränkt. 

in der oben beschriebenen gruppe von Menschen sehr hohen lebensalters gaben jedoch immer-
hin noch 63 % der Männer und 30 % der frauen an, regelmäßig geschlechtsverkehr zu haben. 
doch ist das für jeden Menschen natürlich verschieden. es gilt allerdings eine einfache faustre-
gel: für Menschen, denen Sexualität ihr ganzes leben lang wichtig war, wird sie es auch im alter 
bleiben. Wer sein ganzes leben lang eher wenig interesse an Sexualität hatte, wird dies auch im 
alter nicht verändern.

die alterssexualität wird nicht einfacher.  abgesehen davon, dass natürlich Probleme, die in einer 
Partnerschaft über lange Jahre bestanden haben, weiterbestehen, muss man einige faktoren, 
welche die alterssexualität beeinträchtigen, beachten: die normalen Veränderungen unseres 
Körpers, gesellschaftliche Probleme, die auswirkungen unseres lebensstiles, die zunahme von 
Krankheiten und auswirkungen der behandlung von Krankheiten (grond 2011, S. 18).

Veränderungen im Alter mit Einfluss auf die Sexualität

einige körperliche Veränderungen im alter betreffen auch die Sexualität. eine zunehmende ge-
brechlichkeit, zum beispiel die anfälligkeit von Knochen und gelenken, kann dazu führen, dass 
Mann oder frau sich nicht mehr traut, sexuell aktiv zu sein bzw. die Sorge besteht, der Partner 
könnte sich verletzen.

bei frauen sinkt während und nach der Menopause der Östrogenspiegel im blut. dies führt dazu, 
dass die Schleimhaut der Scheide weniger elastisch ist, dünner und auch nicht mehr so feucht 
wird. deshalb kann es beim geschlechtsverkehr zu Verletzungen, zur bildung von kleinen rissen 
in der Schleimhaut kommen, was zu Schmerzen führen kann. die sexuelle erregbarkeit und die 
orgasmusfähigkeit bleiben jedoch bis ins hohe alter erhalten. 

bei Männern sinkt der Spiegel des geschlechtshormons testosteron. außerdem verliert das ge-
webe des Penis zunehmend an elastizität. diese Veränderungen führen dazu, dass sich erektio-
nen weniger schnell und spontan entwickeln. außerdem führt der sinkende testosteronspiegel 
dazu, dass das lustgefühl, die libido, etwas nachlässt. 

Sowohl körperliche als auch psychische Krankheiten sowie viele Medikamente beeinträchtigen 
die Sexualität. Je schlechter der subjektiv empfundene gesundheitszustand ist, umso geringer 
ist auch die sexuelle aktivität im alter. Jedoch ist auch beim multimorbiden, schwerkranken und 



6

auch beim sterbenden Menschen das bedürfnis nach zärtlichkeit, akzeptanz, nähe und gebor-
genheit weiterhin vorhanden.

Prägende Faktoren aus Gesellschaft und Biografie

in den Medien wird Sexualität meist als ein Privileg der Jugend dargestellt. Körperliche berüh-
rungen und die Sexualität älterer Menschen sind in der heutigen gesellschaft oft ein tabuthe-
ma. Viele Menschen sind von einem eher defizitorientieren altersbild geprägt. 

für die eigene sexuelle entwicklung spielt auch die moralische Prägung eine nicht unerhebliche 
rolle: Viele ältere frauen haben gelernt, dass Sexualität etwas „Schmutziges“ ist. Prägend ist 
auch die katholische Sexualmoral in dieser zeit, die Sexualität nur im zusammenhang mit der 
zeugung von Kindern vorsah. dies änderte sich erst mit der sexuellen revolution in den 1960er-
Jahren. Selbst in dieser zeit war die Stellung der frauen mit dem heutigen frauenbild unver-
einbar: eine berufstätigkeit konnte nur mit einwilligung des ehemannes erfolgen. die frau war 
rechtlich auf die hausarbeit festgelegt (§ 1356 bgb a.f.). Männer konnten auf „eheliche Pflichten“ 
bestehen. Vergewaltigung in der ehe ist erst seit 1997 strafbar. Viele ältere frauen haben sexu-
elle gewalterfahrungen gemacht, die sie lebenslang belasten. entsprechend ließen viele frauen 
Sex über sich ergehen und sind im alter froh, „es hinter sich zu haben“. erfahrungen aus den 
Jahren zuvor, z. b. Vergewaltigungen in der Kriegs- und besatzungszeit, prägen das Verhalten 
vieler bewohner. 

auch bewohner aus anderen Kulturkreisen sind durch ihre gesellschaftlichen, kulturellen und 
religiösen hintergründe geprägt.

die individuelle sexuelle entwicklung ist eng verbunden mit der jeweiligen historisch-gesell-
schaftlichen Situation sowie der frühen beziehungsgeschichte, geschlechtergeschichte, Körper-
geschichte und bedürfnisgeschichte (vgl. Vollbrecht, ralf 2010, S. 161). 

Sexualität und Demenz

da das zwischenhirn und das limbische System bei Menschen mit demenz weniger zerstört 
werden als die denkstrukturen, verspüren demenzkranke bis zuletzt sexuelle bedürfnisse (vgl. 
grond 2011, S. 59). Somit können im Verlauf einer demenzerkrankung sexuelle bedürfnisse erhal-
ten bleiben, wieder aufflammen oder sich sogar steigern. im endstadium schwinden die sexuel-
len bedürfnisse dann meistens, auch wegen des einsatzes von neuroleptika. 

bei einer frontotemporalen demenz tritt häufig eine sexuelle enthemmung auf, weil die gewis-
senskontrolle im Stirnhirn versagt, gesellschaftliche benimmregeln vergessen sind oder weil ein 
Medikament wie Piracetam enthemmen kann. es kann im Verlauf das Verlangen nach genitaler 
Sexualität schwinden, allerdings bleibt der Wunsch nach zärtlicher berührung nicht nur, sondern 
kann sich noch verstärken. die fähigkeit zur ganzkörperlichen Sinnlichkeit als nonverbales Sig-
nal bleibt länger erhalten als die sprachliche Kompetenz (vgl. grond 2011, S. 59). 

häufig findet bei Menschen mit demenz im bereich der Sexualität aufgrund der belastung der 
Partner, angehörigen oder des Pflegepersonals eine „Pathologisierung“ statt. die Messlatte der 
„normalität“ auf Menschen mit demenz anzuwenden, ist schwierig. denn die betroffenen ent-
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sprechen oft einfach nicht dem „normalitätsprinzip“, aber ihr Verhalten ist nicht per se „patho-
logisch“ und „behandlungsbedürftig“, wenn sie motorische unruhe, herumlaufen, aggressivität 
oder Veränderungen im bereich der Sexualität zeigen. So ist zu klären, welche Verhaltensweisen 
bei Menschen mit demenz „erlaubt“ sind und wo die grenzen liegen (vgl. van der Vight-Kuß-
mann 2014, S. 45). ist das Verhalten der Menschen mit demenz akut selbst- oder fremdgefähr-
dend? besteht ggf. eine behandlungsindikation auch gegen den Willen des betroffenen, z. b. mit 
medikamentösen Maßnahmen? Sollte diese gefährdung nicht vorliegen, stellen sich die fragen, 
ob ein wirkliches Problem vorliegt und wer aus welchem grund das Problem äußert.

Wichtig ist hierbei auch, dass die individuelle lebensqualität und die bedürfnisse der betroffe-
nen berücksichtigt werden (vgl. van der Vight-Kußmann 2014, S. 45-46).

insbesondere bei Menschen mit demenz besteht sowohl seitens des bewohners als auch des 
Mitarbeiters/der angehörigen die gefahr der fehlinterpretation. So kann die offene hose des be-
wohners „nur“ auf harndrang hinweisen. oder aber der bewohner interpretiert die intimpflege 
als sexuelle annäherung. Möglicherweise verwechselt der bewohner mit demenz eine Mitarbei-
terin mit seiner ehefrau.

Sexualität im Seniorenheim

der Wunsch nach zärtlichkeit und intimität bleibt auch im Seniorenheim noch erhalten. die Pfle-
gesituation und die nähe, die zwischen bewohnern und Mitarbeitern besteht, kann fehlinter-
pretiert werden. außerdem sind unsicherheiten in bezug auf Sexualität zu beobachten, die an 
die Pubertät erinnern. Sowohl Pflegende als auch die Mitbewohner versuchen wegzuschauen. 
beispielsweise werden Pornohefte versteckt, es wird getratscht und getuschelt und auf diese 
Weise eine auseinandersetzung mit dem thema vermieden. 

eine reduktion der sexuellen aktivitäten ist nach der Übersiedlung in ein Seniorenheim nach-
weisbar. zurückzuführen ist das auf körperliche einschränkungen, schlechte gesundheit, feh-
len des Partners, reduktion des sexuellen interesses sowie auf institutionelle restriktionen wie 
Mehrbettzimmer, heimordnung und eine fehlende Privatsphäre (vgl. van der Vight-Kußmann 
2014, S.36). 

Wenn der bewohner noch einen lebensgefährten hat, kommt es zu vielen einschränkungen und 
umstellungen. Jahrelang lebte der vertraute Partner an der Seite und nun ist dieser plötzlich 
nur noch stundenweise „gast“. offene, ungestörte Situationen wie früher wird es im altenheim 
nur selten oder gar nicht geben. die Person wird nie wieder die Privatsphäre empfinden, die jah-
relang in den eigenen Wänden erlebt wurde. in vielen heimen wird aufgrund des zeitmangels 
vielleicht noch gerade vor dem hereintreten an die tür geklopft, jedoch nicht auf ein bejahendes 
„herein“ gewartet und schon können alle betroffenen eine unangenehme Situation erleben (vgl. 
biermann 2012, S. 12f.). 

in Pflegeheimen sind grundsätzlich alle formen von Sexualität zu beobachten (vgl. van der Vight-
Kußmann 2014, S.35). laut doris bach kommt es nach einer Studie von ginsberg et al. (2005) bei 
den über 75-Jährigen häufig zu Küssen, umarmungen und händchenhalten, weniger zu Petting 
und Masturbation und selten zu geschlechtsverkehr (vgl. bach in van der Vight-Kußmann 2014, 
S. 35). 
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Sexualassistenz in Pflegeheimen

der Wunsch nach intimen berührungen und Sexualität kann oft im umfeld pflegebedürftiger 
Menschen nicht erfüllt werden. eine relativ neue entwicklung ist der besuch von meist weibli-
chen Sexualassistenten als eine dienstleistung, die es pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, 
intime Kontakte gegen bezahlung wahrzunehmen. der begriff „Sexualassistenz“ ist nicht ge-
schützt. Verschiedene anbieter führen auf ihren internetseiten aus, dass die begleitung aktiv 
oder passiv erfolgen kann. Passive sexuelle assistenz umfasst z. b. gespräche, hilfe bei der Selbst-
befriedigung oder eine beratung über geeignete sexuelle hilfsmittel. die aktive sexuelle assis-
tenz umfasst z. b. erotische Massagen, den austausch von zärtlichkeiten (wie sich gegenseitig 
streicheln und umarmen) bis hin zum geschlechtsverkehr. Viele Sexualassistentinnen schließen 
zungenküsse sowie oral- und geschlechtsverkehr aus. teilweise gibt es bereits fortbildungs-
angebote zur „Qualifizierten Sexualbegleitung und Sexualassistenz“, in denen zum teil auch 
gerontologische grundlagen vermittelt werden. Seriöse anbieter heben hervor, dass die dienst-
leistung Senioren und Menschen mit behinderung die gewissheit vermitteln möchte, dass ihre 
sexuellen Wünsche etwas ganz normales sind und ihnen dabei helfen, diese auszuleben. Pro-
stituierte sind für diese dienstleistung in der regel nicht geeignet, da ihnen die erfahrung mit 
körperlich beeinträchtigten Menschen fehlt. 

Wie stehen Pflegende zum Thema Sexualität?

Pflegende sind „berufsberührer“, denn die berührung von Mensch zu Mensch ist sowohl wesent-
liches Merkmal als auch Medium pflegerischen handelns. Über die art und Weise, wie berührt 
wird, vermitteln sich unterschiedliche informationen, die auf nonverbaler ebene wahrgenom-
men werden. auch durch die nähe zum Pflegebedürftigen werden Pflegende in ihrer arbeit mit 
den unterschiedlichen facetten von Sexualität konfrontiert. 

Pflegekräfte beurteilen das sexuelle bewohnerverhalten zum einen anhand der Wertmaßstäbe 
ihrer institution; diese weisen nach grond generell einen restriktiven rahmen auf und ermög-
lichen den Pflegebedürftigen kaum intim- und Privatsphäre. zum anderen orientieren sie sich 
dabei gern am defizitmodell, nach dem sexuelle bedürfnisse im alter abgebaut und bei Pfle-
gebedürftigkeit erloschen seien. Sexualität von bewohnern wird häufig nur dann thematisiert, 
wenn sich Pflegekräfte sexuell belästigt fühlen (vgl. grond 2011, S. 84). 

in einer befragung von hug et al. (1988: 772) reagieren 36 % von 120 Pflegepersonen ablehnend 
auf die Konfrontation mit den begriffen „Sexualität“ und „erotik“. 64 % reagieren positiv auf die 
begriffe, wobei allerdings 14 % dieser gruppe äußern, dass für sie das thema „Sexualität“ nicht 
zur Pflege gehört. für 25 % der positiv eingestellten ist die annahme neu, dass Sexualität und 
Pflege in beziehung zueinander stehen. auch eine Studie von Stemmer (2001) wies nach, dass 
auch auszubildende im dritten ausbildungsjahr sich ähnlich äußerten (grond 2011, S. 84).

aus allen bisherigen Studien zum thema „Sexuelle bedürfnisse in Pflegeheimen“ geht hervor, 
dass ein souveräner umgang damit nur möglich ist, wenn sich vor allem das Personal mit dem 
thema Sexualität und auch mit der eigenen Sexualität auseinandersetzt und so besser und kla-
rer mit den alltagssituationen umzugehen lernt (vgl. zettl-Wiedner, in van der Vight-Kußmann 
2014, S. 57).
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Scham und Ekel 

gerade „Sexualität und blöße kranker, pflegebedürftiger, alter und damit schwacher und zum 
teil auch „schmutziger“ Menschen [werden] im pflegerischen Kontext als schamhaft erlebt. die 
Pflegenden empfinden dabei Scham, weil sie etwas sehen, was sie eigentlich nicht sehen dürfen 
und was u. u. nicht ihrem idealbild eines sexuell attraktiven Menschen entspricht“ (Kleinevers 
2004, S.65 in grond 2011, S. 94). Pflegekräfte können mit dieser Schamgrenze besser umgehen, 
wenn sie sich bewusst sind, dass sie in ihrem beruf normen der gesellschaft übertreten müssen, 
wenn sie handlungsfähig bleiben wollen. Sie brauchen jedoch dazu die reflexion ihrer eigenen 
gefühle und Überzeugungen ebenso wie den Schutz und die unterstützung durch Supervision 
etc. (vgl. grond 2011, S. 94). 

auf der anderen Seite empfinden auch die Pflegebedürftigen Scham. ältere schämen sich auch 
wegen ihrer zunehmenden Schwäche, ihrer ausscheidungen (bei inkontinenz) oder ihres sexu-
ellen Versagens und kommen sich wenig liebenswert und minderwertig vor. Sie schämen sich 
ihrer nacktheit, wenn sie immer wieder von anderen fremden im intimbereich entblößt werden 
(vgl. grond 2011, S. 95). Sie empfinden Schuldgefühle, wenn sie die „böse“ lust spüren; wenn 
sie bei der intimpflege die berührung der genitalien durch fremde zulassen (ein tabu brechen); 
wenn sie glauben, dass frühere beziehungen beschmutzt werden. Scham mindert das Selbst-
wertgefühl (vgl. grond 2011, S. 95). 

ekel wird als das „stark unlustbetonte gefühl des Widerwillens“ beschrieben. die diskrepanz 
zwischen der Vorstellung, dass Pflegebedürftige bei großer hilflosigkeit und schwerer Multi-
morbidität „eigentlich“ keine sexuellen bedürfnisse mehr haben und der realität, dass für sie 
emotionales sexuelles empfinden und zärtlichkeit durchaus noch wesentliche bestandteile des 
lebens sind, erschwert es dem Pflegepersonal, mit den teilweise schwierigen aspekten der Sexu-
alität von bewohnern umzugehen (van der Vight-Kußmann 2014, S. 57). 

Pflegekräfte empfinden:

 als unangenehm: urin und Stuhl an unorten, frischen Samen im bett, Schleim bei der 
intimpflege, reinigen von verschmutzter Vulva oder eichel oder eiter in Wunden oder 
dekubitus

 als anwidernd: auswurf, Schnäuzen in Vorhänge, erbrochenes

 als grauenhaft: Kot essen und ausspucken.

grond führt aus, dass Pflegende ihren ekel tabuisieren (vgl. grond 2011, S.98). dabei ist es hilfreich 
mit Kollegen zu sprechen, denn im gespräch zeigt sich oft, dass auch ihnen das gefühl bekannt 
ist, dass es unterschiedliche empfindungsstärken gibt und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sehr entlastend ist, damit nicht alleine zu bleiben (vgl. van der Vight-Kußmann 2014, S. 57-58).
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3. Gott ist ein Gott der Lebenden – und der Liebenden

 – Grundpositionen einer kirchlichen Moral –

 (Autoren: Dr. Ingo Proft, Dr. Peter-Felix Ruelius, Georg Beule)

einige Mitarbeiter haben beispiele zu sexuellen Verhaltensweisen in ihren einrichtungen vorge-
stellt, die das Verständnis einer kirchlichen altenhilfeeinrichtung und deren zugrundeliegende 
Moralvorstellungen betreffen: 

 Wie sollen wir uns verhalten, wenn sich die demenzerkrankte ehefrau im altenheim in 
eine andere Person verliebt und beide einen glücklichen eindruck machen? der zu be-
such kommende ehepartner ist aber dadurch verletzt und möchte, dass die Mitarbeiter 
den Kontakt verhindern. 

 Was sollen wir tun, wenn wir von einem bewohner aufgefordert werden, für ihn por-
nographische zeitschriften zu besorgen oder er uns bittet, eine Sexualassistentin oder 
Prostituierte „zu bestellen“? 

Mit diesen exemplarischen beispielen verbinden Mitarbeiter die frage nach den grenzen dessen, 
was man von ihnen verlangen darf. außerdem möchten sie wissen, ob die kirchliche Moral und 
das leitbild der einrichtung besondere regeln und einschränkungen auferlegen. 

deshalb sollen im folgenden einige grundzüge der kirchlichen lehre zur Sexualität dargestellt 
werden. diese geben keine antwort auf den konkreten einzelfall, bieten aber denen anhalts-
punkte, die vor ort entscheidungen herbeiführen müssen. 

eine erste orientierung bietet die bibel. im ersten buch des alten testaments, der genesis, steht: 
„es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ diese aussage über den Menschen ist in mehrfa-
cher hinsicht universal: Sie umfasst den Menschen in allen lebensphasen und sie umfasst den 
ganzen Menschen, seine leiblichkeit und damit seine Sexualität eingeschlossen. Sexualität ge-
hört damit zu den lebensäußerungen des Menschen, die zu einem gelingenden und erfüllenden 
dasein in beziehung führen können. Sexualität ist ausdruck einer schöpferischen Kraft, mit der 
der Mensch seine eigene lebenswirklichkeit in liebender begegnung personal gestaltet und sich 
seinem Partner, seiner Partnerin in ganzheitlicher form anvertraut. 

neben dieser grundsätzlichen aussage findet sich in der bibel aber keine umfassende bewer-
tung der Sexualität, die man auf unsere heutige Situation direkt übertragen könnte. Viele aus-
sagen bewegen sich in einem historisch und kulturell deutlich anderen zusammenhang als dem 
gegenwärtigen. deshalb hat sich auch die kirchliche Morallehre zur Sexualität immer wieder 
gewandelt und versucht, antworten in sich verändernden zeiten zu finden. 

in der Vergangenheit lag ein besonderer akzent der kirchlichen Morallehre auf dem naturge-
mäßen inneren zusammenhang zwischen Sexualität und fortpflanzung. Sexuelle handlungen 
wurden jeweils dann als gut betrachtet, wenn sie für die entstehung neuen lebens offen und 
darauf hin geordnet waren. die Sexualität alter Menschen erfüllt naturgemäß diese Vorausset-
zung nicht oder nur in ausnahmefällen. Sexuelle handlungen, die ausdruck der lust sind oder 
auch homosexuelle beziehungen wurden als in sich schlecht eingeordnet, da sie nicht auf die 
Weitergabe des lebens ausgerichtet sind oder sein können. 
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der gegenwärtige Stand der Moraltheologie bezieht stärker als die vergangenen entwürfe die 
erkenntnisse der humanwissenschaften ein. bereits auf der Würzburger Synode der bistümer in 
der bundesrepublik deutschland in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der tatsache 
rechnung getragen, dass Sexualität nicht nur den geschlechtsakt meint, sondern es unterschied-
liche formen und intensitäten für sexuelle beziehungen gibt („Stufenleiter der zärtlichkeit“). 

im laufe des lebens und der persönlichen entwicklung verändert sich auch die Sexualität. die 
Sexualität von jungen Menschen vor der zeit ihrer familiengründung wird eher den Sinnaspekt 
der liebe, des gegenseitigen entdeckens und der lust haben. die Sexualität von ehepartnern, die 
eine familie gründen möchten, wird stärker auf die dimension der Weitergabe des lebens aus-
gerichtet sein. gleichzeitig bereichert und erfüllt Sexualität in ihren unterschiedlichen formen 
die beziehung von ehepartnern. 

auch für ältere Menschen kann Sexualität zu einer gelingenden Partnerschaft und positiven be-
ziehung beitragen. als ausdruck eines verantwortlichen beziehungslebens ist Sexualität alter 
Menschen auch moraltheologisch betrachtet positiv. Sie ist, wo sie in gegenseitiger achtung und 
freiheit geschieht, in ihren unterschiedlichen ausdrucksformen ein wesentlicher teil des erfüll-
ten lebens. 

Von daher ist es die aufgabe aller Mitarbeitenden in Seniorenheimen, mit ihren Möglichkeiten 
dazu beizutragen, dass die bewohner entsprechend ihrer Wünsche und bedürfnisse ihre Sexu-
alität leben können. es gibt aber auch Situationen, in denen bewohner den Schutz vor über-
griffigem Verhalten anderer brauchen und auch die gefühle und Wünsche dritter berührt sind. 
Wenn der oben beschriebene ehepartner eines demenzerkrankten bewohners unter der neuen 
beziehung leidet, ist dies zu besprechen und bedarf der begleitung.

Sexualität gehört zum Menschen und äußert sich in sehr unterschiedlichen formen. Sie kann 
leben hervorbringen, leben in einzigartiger form bereichern, aber sie kann auch leben zerstören 
oder belasten. auf diesem sensiblen feld in der letzten Phase des lebens auf respekt und hilfe 
in einem Seniorenheim angewiesen zu sein, stellt für alle eine besondere herausforderung dar. 
Jeder fall und jede Situation ist einmalig und bedarf der individuellen Klärung und unterstüt-
zung, damit leben auch in dieser Phase gelingt und liebe erlebt wird, denn gott ist ein gott der 
lebenden – und der liebenden.

4. Rechtliche Rahmenbedingungen 

aus rechtlicher Sicht ist Sexualität in Senioreneinrichtungen unter zweierlei gesichtspunkten zu 
betrachten: Was ist erlaubt, was ist verboten? oder anders formuliert: inwieweit ist Sexualität zu 
ermöglichen, inwieweit ist vor ihr zu schützen? und: Welche Verantwortung liegt dabei jeweils 
bei der einrichtung/dem träger bzw. bei dem einzelnen Mitarbeiter? 

nach dem öffentlichen recht hat jeder Mensch ein recht auf sexuelle Selbstbestimmung (art. 2 
abs. 1 i.V.m. art. 1 abs. 1 gg). dieses ist unabhängig von seinem aufenthaltsort, d. h. es geht nicht 
mit dem einzug in eine Senioreneinrichtung verloren. im gegenteil: die heimgesetze der länder 
sehen ausdrücklich vor, dass sexuelle Selbstbestimmung durch die einrichtungen zu ermöglichen 
ist (§ 1 abs. 4 ziff. 3 und 4 Wtg nrW, § 1 abs. 1 ziff. 1 und 2 lWtg rlP, § 2 abs. 1 ziff. 1 und 2 lheimgS). 
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das Strafrecht wiederum sieht den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung vor: deren Verlet-
zung wird unter Strafe gestellt. bewohner von Senioreneinrichtungen erfahren dabei einen 
besonderen Schutz. die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung kann durch Mitbewohner, 
angehörige und Mitarbeiter geschehen. Mitbewohner können sich des Sexuellen Übergriffs/
Sexueller nötigung/Vergewaltigung gem. § 177 abs. 1 Stgb (an mobilen, orientierten bewoh-
nern) bzw. des Sexuellen Übergriffs/Sexueller nötigung/Vergewaltigung gem. § 177 abs. 2 Stgb 
(an immobilen/dementiell erkrankten bewohnern) strafbar machen. dies gilt ebenso für an-
gehörige der bewohner. beide beziehungen sind sehr sensibel und bedürfen einer wachsamen 
aufmerksamkeit durch die Mitarbeitenden: auch diese können sich strafbar machen, wenn sie 
nicht einschreiten (§ 323c Stgb, unterlassene hilfeleistung). Jede sexuelle beziehung zwischen 
bewohnern und Mitarbeitern ist für Mitarbeitende strafbar (§ 174a Stgb, Sexueller Missbrauch 
von gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und hilfsbedürftigen in einrichtungen), 
selbst wenn sie vom bewohner gewünscht wird: hier wird ebenso wie beim Sexuellen Übergriff/
Sexueller nötigung/Vergewaltigung gem. § 177 abs. 2 Stgb der besonderen Schutzbedürftigkeit 
von bewohnern von Senioreneinrichtungen rechnung getragen. 

das zivilrecht sieht den deliktischen anspruch (also einen sog. anspruch aus unerlaubter hand-
lung) auf Schadensersatz vor: So ist derjenige (Mitbewohner/angehörige/Mitarbeiter), der die 
sexuelle Selbstbestimmung eines bewohners verletzt, diesem gegenüber schadensersatzpflich-
tig (§ 825 bgb, bestimmung zu sexuellen handlungen).  auch wer sich einer unterlassenen hil-
feleistung strafbar macht, unterliegt der deliktischen haftung: gegen ihn entsteht ein anspruch 
auf Schadensersatz wegen Verletzung eines Schutzgesetzes (§ 823 ii bgb i.V.m. § 323c Stgb). 

ein aus dem heimvertrag resultierender vertraglicher anspruch auf Schadensersatz trifft mög-
licherweise den träger: Kommt es zu einer Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung durch 
Mitbewohner/angehörige/Mitarbeitende und hat dabei die einrichtung ihre Schutzpflicht aus 
dem heimvertrag verletzt, ist sie schadensersatzpflichtig. hier tritt der träger – im gegensatz 
zur deliktischen haftung – in die Schadensersatzpflicht ein, die durch einen Mitarbeiter verur-
sacht wird (§ 278 bgb). 

Über das arbeitsrecht hat das recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch auswirkungen auf das 
Verhältnis des trägers zu seinen Mitarbeitenden: das arbeitsverhältnis gibt dem arbeitgeber 
das recht, sexuelles fehlverhalten mit den Mitteln des arbeitsrechts zu ahnden, nimmt ihn aber 
gleichzeitig in die Pflicht, Mitarbeitende vor sexuellen Übergriffen zu schützen: Kommt es zu 
sexuellem fehlverhalten durch bewohner, sei es gegen Mitarbeiter oder gegen Mitbewohner, 
verletzt der bewohner seine heimvertraglichen Pflichten, sodass der heimvertrag durch den trä-
ger gekündigt werden kann. 

im Verhältnis zur Öffentlichkeit ist die einrichtung aus dem heimvertrag generell zum daten-
schutz bzw. zur Verschwiegenheit verpflichtet. dies betrifft selbstverständlich auch und insbe-
sondere die ausübung, aber auch die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der bewohner. 

rechtlich nicht bindend, jedoch auf das leben in den einrichtungen und auf die gesetzgebung 
einfluss nehmend, ist die charta der rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen, die in art. 3 
(Privatheit) auf das recht jedes hilfe- und pflegebedürftigen Menschen auf Wahrung und Schutz 
seiner Privat- und intimsphäre verweist. 
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III Leitfaden „Sexualität leben“ 
 

der vorliegende leitfaden betrachtet das thema „Sexualität leben“ aus ethischer Sicht. er soll für 
leitung und Mitarbeiter eine orientierung und arbeitshilfe sein. und zwar sowohl dahingehend, 
freiräume zu schaffen, die vielen positiven Seiten von Sexualität zu leben, als auch dahingehend 
Schutzräume zu schaffen, wo bewohner dieser bedürfen. außerdem enthält der leitfaden impul-
se, wie Mitarbeiter auf diese thematik vorbereitet und begleitet werden können.

Leitgedanken zum Umgang mit Sexualität in unseren Seniorenheimen

eine akzeptierende grundhaltung im umgang mit bewohnern sowie professionelles handeln 
sind die zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Pflege und betreuung. dabei sind die be-
dürfnisse und interessen des bewohners zu schützen in bezug auf seine entscheidungsfreiheit, 
seine Privatsphäre, sein recht auf gestaltung seines lebens und seine Selbstbestimmtheit, so-
lange die bedürfnisse dritter nicht verletzt werden.

hiervon ausgehend sind die folgenden grundsätze für professionelles handeln in bezug zum 
thema Sexualität in Seniorenheimen für uns handlungsleitend:

 einvernehmliche Sexualität ist ausdruck von lebensfreude und einer lebendigen atmo-
sphäre im Seniorenheim.

 Wir sorgen dafür, dass bewohner lebensfreude und glück erleben können: Wir fördern 
Kontakte und suchen nach lösungen Wünsche von bewohnern zu erfüllen.

 informationen zur Sexualität werden nur dokumentiert, wenn sie pflegerelevant sind. 
im rahmen der kontinuierlichen, fortlaufenden biografiearbeit achten wir sensibel auf 
aussagen zur Sexualität und zu sexuellen erfahrungen. 

 Wir sorgen dafür, dass bewohner ihre intimsphäre, soweit es im heim möglich ist, wah-
ren können. besonders im doppelzimmer sind bewohner und gäste nur selten unge-
stört. hieraus können sexuelle Probleme resultieren. 

 Wir achten auf unsere Sprache in bezug auf Sexualität: Pflegende sprechen im sachli-
chen ton und wertfrei über Sexualität.

 Wir sorgen dafür, dass Mitbewohner nicht ungewollt augen- oder ohrenzeuge intimer 
handlungen anderer werden.

 Wir bewerten beziehungen nicht, egal ob diese heterosexuell oder homosexuell sind.

 Wir achten auf die Sicherheit der bewohner: Pflegende versuchen sicherzustellen, dass 
sich bewohner bei sexuellen handlungen nicht selbst verletzen, z. b. durch benutzte ge-
genstände oder Stürze.

 Wir handeln sachlich in emotional schwierigen Situationen: z. b. tragen Pflegende bei 
der intimpflege und im Kontakt mit Körperflüssigkeiten handschuhe und ggf. Schutz-
kleidung. Somit wird verdeutlicht, dass die intention eine professionelle und nicht eine 
sexuelle handlung ist. 
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 Wir achten auf rollentrennung: Pflegende achten auf eine professionelle distanz. ge-
rade weil Pflegende im nahbereich arbeiten, sollten sie gespräche mit sexuellen inhal-
ten nicht in eigeninitiative beginnen. bei aufforderung zu sexuellen handlungen seitens 
eines bewohners vermitteln sie deutlich, dass sie Pflegende sind, ohne das natürliche 
bedürfnis des bewohners zu verurteilen.

 Wir suchen das gespräch mit angehörigen und rechtlichen Vertretern, wenn in bezug 
auf sexuelle ausdrucksformen Spannungen oder Konflikte zu erwarten sind. 

 Wir schützen bewohner vor sexuellen Übergriffen: Pflegende achten darauf, dass be-
wohner nicht in Situationen kommen, die für sie unangenehm sind oder die sie in einem 
anderen gesundheits-/allgemeinzustand ablehnen würden. 

 Wir bereiten unsere Mitarbeiter auf das thema Sexualität im Seniorenheim vor und be-
gleiten sie bei diesbezüglichen fragestellungen.

 Wir setzen uns mit unserer eigenen Sexualität auseinander und übertragen unsere hal-
tung nicht auf die bewohner.

 Wir setzen uns mit dem Wandel unserer Kultur sowie mit den gepflogenheiten anderer 
Kulturen in bezug auf Sexualität auseinander und achten die körperliche unversehrt-
heit.

dies bedeutet für uns …

a) Intimsphäre wahren

eine wichtige grundlage des respektvollen umgangs miteinander ist die Wahrung der intim-
sphäre. die intimsphäre beschreibt einen privaten lebensraum bzw. die intime lebenswelt ei-
nes einzelnen Menschen, eines Paares oder einer kleinen Personengruppe. dieser private bereich 
wird gegenüber außenstehenden zumeist abgeschottet und vor einblicken geschützt. das enge 
zusammenleben in einem Pflegeheim bedeutet für alle bewohner, dass die intimsphäre nicht 
immer vollständig gewahrt bleiben kann. daher sollten eingriffe in die intimsphäre so weit wie 
möglich begrenzt werden.

Konkrete Maßnahmen sind/können sein:

 beim einzug versuchen wir zu erkunden, ob bei der Wahrung der intimsphäre eines be-
wohners besonderes zu beachten ist. relevante faktoren sind dabei etwa die erziehung 
(konservativ oder liberal), religiöse Sozialisation, sexuelle orientierung, usw. 

 bei der Körperpflege schützen wir die bewohner vor den blicken von unbeteiligten.

 falls gewünscht sollte die Körperpflege durch gleichgeschlechtliche Pflegende geleistet 
werden.

 auch die intimpflege erfolgt nach den Prinzipien der aktivierenden Pflege. nach Mög-
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lichkeit fördern wir, dass der bewohner diese selbständig durchführt. bei Übernahme 
kündigen wir jede handlung an. nehmen wir sexuelle erregung wahr, unterbrechen wir 
die Pflegehandlung. 

 Wir ziehen einem bewohner die bettdecke nicht ohne vorherige ankündigung weg.

 Wir decken während der Körperpflege Körperbereiche nur teilweise auf. Somit wird in 
vielen fällen das gefühl der Schutzlosigkeit vermindert.

 Wir verwenden bei der benennung von Körperteilen stets die korrekten bezeichnungen, 
also etwa Scheide, Penis, brüste usw., umgangssprachliche begriffe werden unterlassen.

 Manche Pflegehandlungen können bei Männern (unabsichtlich) eine erektion auslösen. 
in solchen fällen sollten die Maßnahmen unterbrochen und später fortgesetzt werden. 

 „tabuzonen“ wie etwa der intimbereich oder die weiblichen brüste berühren wir nur 
nach vorheriger ankündigung.

 Wir achten auf eine möglichst hohe Personalkontinuität bei der intimpflege.

 Wenn in einem bewohnerzimmer intime Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, be-
treten unbeteiligte Mitarbeiter nicht den raum. ebenso achten wir darauf, dass angehö-
rige und besucher zu dieser zeit das zimmer nicht betreten.

 treten bei bewohnern aggressionen im rahmen der Körper- und intimpflege oder bei 
der Katheterisierung auf, suchen wir nach den ursachen und richten unser handeln ent-
sprechend aus.

 bei der Mundpflege und beim eingeben von Speisen beachten wir, dass auch der Mund 
zu den „intimen zonen“ gehört.

 Wir beziehen angehörige nur dann in die Körperpflege ein, wenn der bewohner damit 
einverstanden ist. Wir setzen den bewohner keinem druck aus. das einverständnis sollte 
folglich einige tage vorher und in abwesenheit der angehörigen erfolgen.

 Übertriebene distanz kann vom bewohner als ablehnung seiner Person aufgefasst wer-
den. z. b. tragen wir keine einmalhandschuhen bei tätigkeiten, bei denen dieses norma-
lerweise nicht erforderlich ist (Massagen usw.).

 Vor dem betreten eines bewohnerzimmers klopfen wir an und warten auf die erlaub-
nis, eintreten zu dürfen. Vor allem schwerhörige bewohner stellen wir auf Wunsch ein 
„bitte-nicht-stören“-Schild zur Verfügung. nur in zwingenden notfällen betreten wir ein 
bewohnerzimmer ohne vorherige erlaubnis.

 die türen lassen sich auf Wunsch von innen abschließen. das Öffnen ist dann nur mit 
dem generalschlüssel möglich. nur in dingenden notfällen betreten wir ein verschlosse-
nes zimmer.

 Während der toilettennutzung halten wir die toilettentüren stets geschlossen.  
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 Wir schließen die zimmertür nach dem Verlassen des raumes, sofern der bewohner 
nicht ausdrücklich anderes wünscht.

 nachttische, truhen, Schubladen und ähnliche behältnisse öffnen wir nicht ohne zu-
stimmung des bewohners.

 in Mehrbettzimmern bieten wir den bewohnern Paravents an.

b) Freiräume ermöglichen 

laut der Weltgesundheitsorganisation (Who) ist sexuelle gesundheit „die integration der kör-
perlichen, emotionalen, intellektuellen und sozialen aspekte sexuellen Seins. Sexuelle gesund-
heit bereichert und stärkt die Persönlichkeit, die Kommunikation und liebe.“ daher sind wir ge-
fordert, freiräume zu ermöglichen. freiräume sollen entstehen in den Köpfen der Mitarbeiter, in 
den Köpfen der bewohner und als orte, an denen Sexualität und zärtlicher austausch möglich 
ist.

Pflegende sollten bereit sein, diskret und sensibel nach Möglichkeiten zu suchen, freiräume für 
das leben von Sexualität zu ermöglichen. freiräume sollen ermöglicht werden:

 für ehepaare,

 für Menschen, die sich gerade kennengelernt haben und zärtlichen austausch wünschen,

 für Menschen, die jemanden kennenlernen wollen sowie

 für alleinstehende, die ihre Sexualität ausleben wollen.

Konkrete Maßnahmen sind/können sein:

 Wir achten besonders im rahmen des heimeinzugs sensibel auf äußerungen zur Sexua-
lität.

 beim einzug eines ehepaares fragen wir nach dem zimmerwunsch.

 Wir geben auch immobilen Menschen die Möglichkeit, körperliche nähe zu erfahren. So-
fern dies zwei bewohner wünschen, setzen wir diese zum beispiel auf einer gartenbank/
einem Sofa nebeneinander.

 finden sich bewohner als Paar zusammen fragen wir, ob sie gemeinsam in ein doppel-
zimmer einziehen möchten oder, ob bei zwei einzelzimmern eines zum Schlafraum und 
das andere zum Wohnzimmer werden soll. 

 Wir stellen auf Wunsch die betten im doppelzimmer nah zusammen.

 Wir bieten zimmerschlüssel an bzw. gewährleisten ungestörte zeiten, z. b. mit „bitte-
nicht-stören“-Schildern.
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 Wir suchen nach rückzugsmöglichkeiten für bewohner (räume zum alleinsein oder für 
zweisamkeit). ggf. bieten wir besuchs- und Übernachtungsmöglichkeiten an.

 Wir dulden keine unsachlichen oder gar herablassenden bemerkungen zum Sexualleben 
von bewohnern. dieses gilt primär für Pflegende, aber auch für Mitbewohner. diese ma-
chen wir im dialog darauf aufmerksam, dass ihre Kommentare verletzend sein könnten. 

 Wir tolerieren den besitz und die nutzung von erotischen oder pornografischen hef-
ten, Videos, dVds usw. allerdings achten wir darauf, dass Mitbewohner und Mitarbeiter 
durch den Konsum nicht gestört werden.

 Wir bieten bewohnern einen internetzugang an, z. b. auch, um Kontakte zu knüpfen.

 Wenn wir bewohner bei der durchführung sexueller handlungen überraschen, bitten 
wir um entschuldigung, ziehen uns zurück und kehren erst nach einer angemessenen 
zeit wieder zurück. in keinem fall wird das Verhalten verurteilt oder gar sanktioniert. 
falls notwendig, bieten wir diskret an, bei der beschaffung von hilfsmitteln behilflich zu 
sein. dieses kann etwa eine gleitcreme sein, die bei frauen höheren alters oft notwendig 
wird. 

 Wenn wir befürchten, dass sich ein bewohner bei der ausübung sexueller handlungen 
verletzen kann, suchen wir nach Möglichkeiten gefahren zu minimieren.

 Wenn sich ein bewohner mit dem Wunsch nach informationsvermittlung bzgl. Sexual-
assistenz an uns wendet, weisen wir ihn nicht zurück.

c) Schutz, wenn Grenzen überschritten werden

das recht, die eigene Sexualität auszuleben, stößt dort an grenzen, wo andere Menschen beläs-
tigt oder bedrängt werden. Manche Menschen mit demenz zeigen sexuelle Verhaltensstörun-
gen, wie z. b. ein enthemmtes Sexualverhalten. dies kann für Mitbewohner sehr belastend sein.

Mögliche grenzüberschreitungen sind: 

 der bewohner zeigt exhibitionistisches Verhalten.

 der bewohner befriedigt sich in anwesenheit von anderen Menschen selbst.

 bewohnerinnen werden sexuell bedrängt.

 ein bewohner äußert den Wunsch, von Pflegenden im intimbereich ungewöhnlich häu-
fig oder intensiv gewaschen zu werden.

 der bewohner äußert sich grenzüberschreitend oder mit verbaler gewalt.

Wenn grenzen überschritten werden, ist zum Schutz des bewohners und der betroffenen unver-
zügliches handeln erforderlich.
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Konkrete Maßnahmen können sein:

 Wir identifizieren mögliche krankhafte auslöser und ursachen und richten unsere lö-
sungsideen danach aus.

 Wir suchen zunächst den dialog mit dem bewohner, von dem grenzüberschreitendes 
Verhalten ausgeht, und erläutern ihm, welche auswirkungen sein Verhalten hat.

 Wir scheuen uns nicht angehörige/ehepartner anzusprechen, wenn wir vermuten, dass 
von diesen grenzüberschreitungen ausgehen.

 im rahmen einer (ethischen) fallbesprechung erarbeiten wir lösungsstrategien. 

 bei unangemessenen sexuellen ausdrucksweisen hören wir nicht weg, sondern reagie-
ren deutlich. auch wenn ein bewohner mit demenz während des transfers an die brust 
der Pflegenden fasst, fordern wir den bewohner auf, sich am oberarm festzuhalten. 

 Sofern der bewohner keinen argumenten zugänglich sein sollte, nehmen wir Kontakt zum 
behandelnden hausarzt/facharzt auf. oftmals lässt sich gestörtes Sexualverhalten medi-
kamentös zumindest dämpfen. ggf. beziehen wir angehörige und rechtliche Vertreter ein.

 Wenn der bewohner für sich oder andere eine gefahr darstellt, muss die (zeitweilige) 
Verlegung in eine psychiatrische einrichtung geprüft werden. ggf. muss – nach aus-
schöpfung aller Möglichkeiten –  ein auszug nahegelegt werden.

d) Mitarbeiter auf die Thematik vorbereiten und begleiten

Mitarbeiter sollten darauf vorbereitet sein, im Seniorenheim mit dem thema Sexualität konfron-
tiert zu werden. Voraussetzung für einen reflektierten umgang mit der Sexualität älterer Men-
schen ist dabei auch die auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. die träger haben im 
rahmen ihrer fürsorgepflicht Sorge zu tragen, dass Mitarbeiter vor Übergriffen geschützt werden.

Konkrete Maßnahmen sind:

 Wir thematisieren das thema intimsphäre und Sexualität – in seinen positiven und sei-
nen unangenehmen facetten – in der einarbeitungsphase.

 Wir befassen uns mit unseren eigenen Werten und normen zur Sexualität, um eigene 
Wünsche und Vorstellungen nicht auf die bewohner zu projizieren.

 das thema Sexualität ist bestandteil der fortbildungsplanung sowohl für Mitarbeiter 
und azubis, die in Kontakt mit bewohnern sind. Mögliche inhalte sind z. b. besonderhei-
ten in der Sexualität bei Menschen mit demenz, Wirkung von Medikamenten auf das 
Sexualverhalten, Verhalten bei Übergriffen, deeskalationsmanagement u. v. m. 

 insbesondere dann, wenn bewohner übergriffig werden könnten, setzen wir minderjäh-
rige Mitarbeiter nicht alleine bei der Körperpflege ein.
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 Wir bieten Pflegenden, die unangenehm mit dem thema Sexualität in berührung kom-
men, die Möglichkeit an, im team darüber zu sprechen. 

 Mitarbeiter, die weitergehende unterstützung in diesem bereich benötigen, können 
ebenso das trägerübergreifende institut für beratung, Seelsorge und coaching in an-
spruch nehmen.

 Wir geben unseren Pflegekräften rückendeckung. Wir verdeutlichen jedem Mitarbeiter, 
dass wir sexuelle Übergriffe nicht dulden.

 Wir melden alle sexuellen Übergriffe an einen Vorgesetzten. 

 das erfahren von gewalt in Wort und tat kann als arbeitsunfall gewertet werden und 
soll in das Verbandbuch eingetragen werden. hierzu liegen in den einrichtungen formu-
lare bereit, welche nach dem ausfüllen an die einrichtungs- bzw. heimleitung weiterge-
leitet werden.

 im rahmen der Pflegeorganisation achten wir darauf, dass Mitarbeiter die Pflege eines 
übergriffigen bewohners ablehnen können bzw. es ermöglicht wird, diesen zu zweit zu 
pflegen.  

 ggf. könnten sich einzelne bewohner durch zu freizügige Kleidung animiert fühlen. dann 
regen wir Pflegekräfte dazu an, den eigenen Kleidungsstil zu hinterfragen. 
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IV Implementierung des Konzeptes und 
 Evaluation der Umsetzung

es gehört zum aufgabenfeld der führungskräfte in den einrichtungen, ein Milieu zu gestalten, in 
dem bewohner ihre Sexualität leben können. 

im rahmen der regionalen tagung wurde das Konzept vorgestellt und ansatzweise diskutiert. 
zudem wurde den einrichtungs-, heim- und Pflegedienstleitungen der entwurf zur rückmel-
dung von Verbesserungsideen zugesendet und mit der egMaV diskutiert. 

zur implementierung des Konzeptes finden Schulungen in den einrichtungen statt, im rahmen 
derer das Konzept mit dem leitfaden vorgestellt wird. hierzu stehen die Mitglieder des ethik-Ko-
mitees zur Verfügung. einrichtungs-, heim- und Pflegedienstleitungen, die in ihrer einrichtung 
selbst das Konzept vorstellen möchten, erhalten eine Präsentation und können sich im Vorfeld 
ebenso an die Mitglieder des ethik-Komitees wenden.

die evaluation der umsetzung des Konzeptes macht sich neben der auswertung der anzahl der 
teilnehmer an den Schulungen eher indirekt an „weichen faktoren“ fest. diese sind z. b. die an-
zahl der durchgeführten (ethischen) fallbesprechungen mit die Sexualität betreffenden frage-
stellungen oder der austausch zum thema Sexualität oder zum leitfaden in teambesprechun-
gen. 
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VI Anlagen

Anlage 1: Praxisbeispiele

Praxisbeispiel 1: Frau Meier und Herr Bäcker sind verliebt 

frau Meier muss nach dem tode ihres ehemanns wegen ihrer fortgeschrittenen demenz ins Se-
niorenheim ziehen. die ersten Wochen schottet sich die körperlich mobile bewohnerin ab. erst 
nach gutem zureden ist sie bereit die Mahlzeiten in der gemeinschaft einzunehmen. am neben-
tisch sitzt herr bäcker, ein schweigsamer Mann, der aufgrund eines Schlaganfalles im rollstuhl 
sitzt. Vom ersten Moment an ist frau Meier wie verwandelt. „Mein Janosch“, sagt sie und die 
betreuungsassistentin findet heraus, dass so ihre erste große liebe hieß.

frau Meier kümmert sich nun regelmäßig um herrn bäcker. Sie fährt ihn durchs haus, gibt ihm 
Küsse auf die Wange, streichelt seine arme. herr bäcker freut sich sichtlich darüber. Manche Mit-
bewohner lachen über das Paar, andere lassen abschätzige bemerkungen fallen. eine angehöri-
ge beschwert sich bei der heimleitung über das Paar und bezichtigt die Mitarbeiter der Kuppelei. 
eine bewohnerin fragt bei der Pflegedienstleitung an, wie dieses Verhalten mit den katholischen 
Wertmaßstäben in einklang zu bringen ist.

in der darauf folgenden ethischen fallbesprechungen sind neben den Mitarbeitern aus Pflege 
und betreuung ebenso die jeweiligen Vorsorgebevollmächtigten geladen. gemeinsam kommen 
die teilnehmer zu der Überzeugung, dass frau Meier und herr bäcker sich miteinander wohl-
fühlen und dass es wichtig ist, beide auch in bezug auf die Mitbewohner zu unterstützen. die 
folgenden Maßnahmen werden miteinander vereinbart:

 die Mitarbeiter werden ermutigt bewohner im freundlichen ton anzusprechen, die ab-
schätzig über das Paar sprechen, z. b. sagen sie „Mir geht das herz auf, wenn ich zwei 
Menschen so lieb miteinander umgehen sehe.“

 die heimleitung spricht in der nächsten bewohnerbeiratsitzung sowie beim nächsten 
angehörigenabend ganz offen über das thema „Wenn sich bewohner ineinander verlie-
ben“.

 in der nächsten „geselligen runde“ des begleitenden dienstes ist „Meine erste liebe“ 
thema.

 außerdem wird von den betreuungsassistentinnen angeregt, herrn bäcker öfter auf das 
Sofa oder die gartenbank zu setzen; so kann frau Meier auch mal ganz eng bei ihm sitzen.

Praxisbeispiel 2: Herr Schmitz masturbiert im Gemeinschaftsraum

herr Schmitz lebt seit drei Jahren im heim. grund für den heimeinzug war eine fortgeschrittene 
demenz. Mittlerweile ist herr Schmitz 87 Jahre; seit kurzem kann er nicht mehr alleine laufen 
und sitzt nun tagsüber im rollstuhl. er spricht nur noch wenig und reagiert auch nur noch sel-
ten auf ansprache. Schon seit längerem fällt den Pflegenden auf, dass herr Schmitz regelmäßig 
masturbiert. hierbei unterbricht er auch nicht, wenn Pflegende sein zimmer betreten. bisher 
haben die Pflegenden dann diskret das zimmer verlassen und ihre jeweiligen tätigkeiten zu ei-
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nem späteren zeitpunkt weitergeführt. herr Schmitz ist jedoch ungern alleine. daher wird er 
tagsüber in den gemeinschaftsraum gebracht. neu ist nun, dass herr Schmitz auch zunehmend 
häufiger im gemeinschaftsraum masturbiert. Wenn die Pflegenden ihn dann diskret in sein zim-
mer zurückbringen wollen, insistiert er vehement, im gemeinschaftsraum bleiben zu dürfen. die 
Pflegenden sagen, dass herr Schmitz in eine würdelose Situation gerät, wenn ihn Mitbewohner 
und angehörige beim Masturbieren beobachten, ganz zu schweigen davon, dass er mehrmals 
massiv durch einige heimbewohner „ausgeschimpft“ wurde. 

in der ethischen fallbesprechung stellen die Pflegenden sich nun die frage, ob es gerechtfer-
tigt ist, herrn Schmitz, abgesehen von den Mahlzeiten, alleine im zimmer zu lassen, um ihn vor 
den aus ihrer Sicht entwürdigenden blicken der Mitbewohner und angehörigen zu schützen. 
die teilnehmer der ethischen fallbesprechung kommen zu dem Schluss, dass eine „isolierung“ 
herrn Schmitz großen Schaden zufügen würde. also wird nach lösungen gesucht, herrn Schmitz 
in gemeinschaft zu lassen, ohne dass sein drang zu masturbieren Mitbewohnern und ange-
hörigen auffällt. hierzu entwickeln die teilnehmer die folgende idee: herr Schmitz erhält eine 
größere hose. der hosenschlitz wird zugenäht und die hosentasche aufgeschnitten. So kann 
herr Schmitz masturbieren ohne dass es direkt ins auge fällt. außerdem wird nach einem neu-
en Sitzplatz gesucht. er sitzt nun neben einem raumteiler, hier fallen seinen handbewegungen 
anderen nicht mehr so ins auge.

Praxisbeispiel 3: Herr Müller könnte sich verletzen

herr Müller lebt erst seit kurzem im heim. er ist unverheiratet und hat als ehemaliger haus-
meister immer alleine in einer ihm zugeteilten hausmeisterwohnung gelebt. als Verwahrlosung 
droht, wird ihm eine rechtliche betreuerin zugeteilt, die schließlich den heimeinzug des noch 
recht rüstigen 81-jährigen Mannes veranlasst. 

eine Mitarbeiterin des reinigungsdienstes stellt kurz nach dem einzug fest, dass der Stil der 
toilettenbürste in herrn Müllers bad regelmäßig kotverschmiert ist. zunächst denkt die Wohn-
bereichsleitung, dass eine Stuhlgangproblematik vorliegt. da herr Müller äußert, dass hinsicht-
lich der Verdauung „alles fluppt“, sieht die Wohnbereichsleitung hier keinen handlungsbedarf 
und informiert die heimleitung. auch unabhängig von der frage, ob es verdauungsbezogene 
oder sexuelle Motive hat, dass sich herr Müller anscheinend mit der toilettenbürste anal penet-
riert, sieht sie zunächst einmal eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr. gemeinsam sprechen 
hl, Pdl und Wbl ab, die rechtliche betreuerin einzubeziehen. zum einen, um sie über die Ver-
letzungsgefahr zu informieren und zum anderen, um sie zu bitten, artikel zu besorgen, die eine 
geringere Verletzungsgefahr darstellen. die amtliche betreuerin ist angenehm überrascht, dass 
das heim sich so um herrn Müller sorgt und beschafft drei gegenstände in phallusform. zwei 
gegenstände, von denen nach einschätzung der hl und Wbl eine geringere Verletzungsgefahr 
ausgeht, platziert die Wohnbereichsleitung unauffällig im bad des herrn Müller. einer der beiden 
gegenstände wird nach zwei Wochen nicht mehr im bad gesehen. der Stil der toilettenbürste ist 
seitdem nicht mehr verschmutzt. 
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Praxisbeispiel 4: Sexuelle Belästigung im Nachtdienst

herr friedrich ist 74 Jahre alt und unheilbar an Krebs erkrankt. die behandelnden ärzte erwarten, 
dass er innerhalb von drei bis sechs Monaten sterben wird. 

die häusliche Pflege ist nicht mehr möglich. Seine jetzige lebenspartnerin und die beiden töch-
ter sehen sich nicht in der lage, eine ausreichende Versorgung zu hause zu gewährleisten. des-
halb wurde herr friedrich direkt aus dem Krankenhaus in das altenheim verlegt. Seine Pflegebe-
dürftigkeit nimmt von Woche zu Woche zu.

herr friedrich ist voll orientiert und weiß um seine zum tode führende erkrankung. eine betreu-
ung besteht nicht, da er bisher alle angelegenheiten selbst entscheiden kann.

Seine lebenspartnerin besucht ihn regelmäßig. ebenso kommen verschiedene freunde zu be-
such, die als Mitglieder eines freizeitvereins, in dem herr friedrich sehr aktiv war, freundschaft-
liche beziehungen zu ihm pflegen. der Kontakt zu den töchtern besteht kaum, seitdem herr 
friedrich sich von seiner frau (der Mutter der töchter) getrennt hat und mit einer lebenspartne-
rin zusammengezogen ist.

Während einer besprechung des Pflegeteams im altenheim äußert die Mitarbeiterin des nacht-
dienstes, dass sie herrn friedrich nicht mehr pflegen möchte, da sein Verhalten häufig „übergrif-
fig“ sei. die Kolleginnen und Kollegen halten das für undurchführbar, da die personelle Situation 
angespannt sei. außerdem müsse man als „Profi“ in der lage sein, sich bei einem Schwerstkran-
ken abzugrenzen und sexuelle anspielungen nicht „zu ernst“ zu nehmen. als die betroffene 
Mitarbeiterin des nachtdienstes auf diese bemerkungen hin heftig zu weinen beginnt, äußert 
eine zweite altenpflegerin, dass es ihr bei herrn friedrich genauso ergehe. Jedes Mal, wenn er 
gelagert werden müsse, versuche er ihren busen zu berühren, sie zu umarmen oder – wenn man 
nicht aufpasse – in den Schritt zu fassen. als die nachtwache ihren Weinkrampf überwunden 
hat, ergänzt sie, dass sie sich herrn friedrich in der nacht ausgeliefert fühle. zu den berührungs-
versuchen komme ein „anmachender“ und begehrlicher blick hinzu, sodass man das gefühl 
habe, „ausgezogen und nackt zu sein“. herr friedrich würde viel häufiger klingeln, als es nötig 
sei, nur um sie immer wieder anschauen zu können. die Situation sei für sie so bedrückend ge-
worden, dass sie häufig von herrn friedrich albträume habe. ihrem freund könne sie davon nicht 
erzählen, weil sie ihre beziehung damit nicht belasten möchte. Mittlerweile überlege Sie, ob sie 
den beruf nicht wechseln solle.

die heimleiterin ist erschrocken, dass sie über die Vorfälle bisher nicht informiert wurde und 
unterstützt das team, um umgehend eine lösung zu finden. für die kommenden nächte über-
nimmt ein männlicher Mitarbeiter die nachtwache. noch am nächsten tag soll ein gespräch mit 
herrn friedrich stattfinden. da er entscheidungsfähig ist und keinen betreuer hat, wird mit ihm 
alleine gesprochen. ihm soll unmissverständlich klargemacht werden, dass weitere Übergriffe 
nicht geduldet und die Kündigung des heimvertrags zur folge haben werden. zur befriedigung 
seiner sexuellen bedürfnisse wird angeregt, dass seine lebenspartnerin häufiger zu besuch kom-
men kann und man seitens des Personals ein ungestörtes zusammensein ermöglicht. den bei-
den traumatisierten Mitarbeiterinnen der nachtwache wird angeboten, über den betriebsarzt 
eine psychologische begleitung zur aufarbeitung der Situation in anspruch zu nehmen.
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Anlage 2: Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (Plakat)
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Anlage 3: Übersicht Recht mit zitierten Gesetzestexten

Öffentliches Recht

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung

Art. 2 Abs. 1 GG
Jeder hat das recht auf die freie entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige ordnung oder das Sittengesetz ver-
stößt.

Art. 1 Abs. 1 GG 
die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen gewalt.

§ 1 Abs. 4 Ziff. 3 und 4 WTG NRW Zweck des Gesetzes
4) die Menschen, die angebote nach diesem gesetz nutzen, sollen insbesondere...

3. vor gefahren für leib und Seele geschützt werden,
4. in ihrer Privat- und intimsphäre geschützt sowie in ihrer sexuellen orientierung und 

geschlechtlichen identität geachtet werden, …

§ 1 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 LWTG RLP Ziele des Gesetzes
ziel des gesetzes ist es, ältere Menschen, volljährige Menschen mit behinderung und pflege-
bedürftige volljährige Menschen

1. in ihrer Würde, Privat- und intimsphäre zu achten,
2. vor gefahren für ihre körperliche und seelische gesundheit zu schützen, ...

§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 LHeimGS Zweck des Gesetzes
zweck des gesetzes ist es,

1. die Würde sowie die interessen und bedürfnisse der bewohnerinnen und bewohner 
von einrichtungen vor beeinträchtigungen zu schützen,

2. die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung der bewoh-
nerinnen und bewohner zu wahren und zu fördern, …
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Strafrecht

§ 174a StGB Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen

(1) Wer sexuelle handlungen an einer gefangenen oder auf behördliche anordnung verwahr-
ten Person, die ihm zur erziehung, ausbildung, beaufsichtigung oder betreuung anver-
traut ist, unter Missbrauch seiner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder 
verwahrten Person vornehmen lässt, wird mit freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft.

(2) ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer einrichtung für kranke oder hilfsbedürf-
tige Menschen aufgenommen und ihm zur beaufsichtigung oder betreuung anvertraut 
ist, dadurch mißbraucht, dass er unter ausnutzung der Krankheit oder hilfsbedürftigkeit 
dieser Person sexuelle handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.

(3) der Versuch ist strafbar.

§ 177 StGB Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle handlungen an dieser 

Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder dul-
dung sexueller handlungen an oder von einem dritten bestimmt, wird mit freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) ebenso wird bestraft, wer sexuelle handlungen an einer anderen Person vornimmt oder 
von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder duldung sexueller hand-
lungen an oder von einem dritten bestimmt, wenn

1. der täter ausnutzt, dass die Person nicht in der lage ist, einen entgegenstehenden 
Willen zu bilden oder zu äußern,

2. der täter ausnutzt, dass die Person auf grund ihres körperlichen oder psychischen 
zustands in der bildung oder äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es 
sei denn, er hat sich der zustimmung dieser Person versichert,

3. der täter ein Überraschungsmoment ausnutzt,
4. der täter eine lage ausnutzt, in der dem opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel 

droht, oder
5. der täter die Person zur Vornahme oder duldung der sexuellen handlung durch dro-

hung mit einem empfindlichen Übel genötigt hat.
(3) der Versuch ist strafbar.
(4) auf freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die unfähigkeit, einen 

Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder behinderung des opfers beruht.
(5) auf freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der täter

1. gegenüber dem opfer gewalt anwendet,
2. dem opfer mit gegenwärtiger gefahr für leib oder leben droht oder 
3. eine lage ausnutzt, in der das opfer der einwirkung des täters schutzlos ausgeliefert 

ist.
(6) in besonders schweren fällen ist auf freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 

ein besonders schwerer fall liegt in der regel vor, wenn
1. der täter mit dem opfer den beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche 

sexuelle handlungen an dem opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die 
dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem eindringen in den 
Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder

2. die tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
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(7) auf freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der täter
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Per-

son durch gewalt oder drohung mit gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder
3. das opfer in die gefahr einer schweren gesundheitsschädigung bringt.

(8) auf freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der täter 
1. bei der tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder
2. das opfer 

a) bei der tat körperlich schwer misshandelt oder
b) durch die tat in die gefahr des todes bringt.

(9) in minder schweren fällen der absätze 1 und 2 ist auf freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu drei Jahren, in minder schweren fällen der absätze 4 und 5 ist auf freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren fällen der absätze 7 und 8 ist auf 
freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 323c StGB Unterlassene Hilfeleistung
Wer bei unglücksfällen oder gemeiner gefahr oder not nicht hilfe leistet, obwohl dies erfor-

derlich und ihm den umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene 
gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit geldstrafe bestraft.

anmerkung: bedingter Vorsatz ist ausreichend: erfolg wird für möglich gehalten (Wissen) 
und billigend in Kauf genommen d.h. "ein sich abfinden mit dem erfolg, indem er trotz-
dem handelt" (Wollen)
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Zivilrecht

§ 823 Abs. 2 i.V.m. § 253 Abs. 2 BGB Schadensersatz wg. Verletzung eines Schutzgesetzes
§ 823 BGB

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das leben, den Körper, die gesundheit, die freiheit, das ei-
gentum oder ein sonstiges recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes gesetz verstößt. ist nach dem inhalt des gesetzes ein Verstoß gegen dieses 
auch ohne Verschulden möglich, so tritt die ersatzpflicht nur im falle des Verschuldens ein.

§ 253 BGB
1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann entschädigung in geld nur in 
den durch das gesetz bestimmten fällen gefordert werden.
(2) ist wegen einer Verletzung des Körpers, der gesundheit, der freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, eine billige entschädigung in geld gefordert werden.

§ 825 BGB Bestimmung zu sexuellen Handlungen
Wer einen anderen durch hinterlist, drohung oder Missbrauch eines abhängigkeitsverhält-
nisses zur Vornahme oder duldung sexueller handlungen bestimmt, ist ihm zum ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Leitlinien

Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen

Artikel 3: Privatheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das recht auf Wahrung und Schutz seiner Pri-
vat- und intimsphäre.

Respektierung von Sexualität, geschlechtlicher Orientierung und Lebensweise
grundsätzlich hat jeder Mensch – unabhängig vom alter und unabhängig vom ausmaß des 
Pflege- und hilfebedarfs – das recht auf Sexualität, auf respektierung seiner geschlechtlichen 
identität und seiner lebensweise. niemand darf Sie aufgrund ihrer geschlechtlichen orientie-
rung diskriminieren. Über die art und Weise intimer und sexueller beziehungen und aktivitä-
ten entscheiden Sie selbst, soweit dadurch die rechte anderer Personen nicht verletzt werden. 
die Möglichkeiten, intime beziehungen auszuleben, sind allerdings abhängig von den bedin-
gungen und der ausrichtung der jeweiligen einrichtung. So kann es ratsam sein, sich auch in 
dieser hinsicht über die einrichtung vor abschluss eines Vertrages zu informieren.
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