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» Sport gilt als ein Instrument 

 für gesellschaftliche Integration und Teilhabe. 

 Dabei kann Sport das persönliche Wachstum fördern,  

 Zusammenarbeit und  Solidarität stärken,      

 Toleranzerziehung voranbringen, 

 lokal wie auf nationaler und internationaler Ebene.«
     Wilhelm heitmeyer sozialwissenschaftler, Bielefeld
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eDitorial

hieran beteiligte sich eine Fokusgruppe engagierter 

Menschen aus dem Breiten sport, welche nicht nur das 

in der Publikation beschriebene Modul aktiv umsetzt, 

sondern sich auch in ihren jeweiligen sportstrukturen 

für seine implementierung auf der Fachverbandsebene 

stark macht. 

Das hier präsentierte schulungsmodul spricht all die-

jenigen an, die sich für die vielfaltsförderung und anti-

diskriminierung im sport einsetzen und für nachhaltige 

sensibilisierungsprozesse eintreten. Für sie werden hier 

sowohl gedankenimpulse als auch konkrete Methoden 

vorgestellt, mit denen es möglich ist, wissen weiter-

zugeben und sensibili sie rungsprozesse in gang zu 

setzen. 

vorurteile und voreingenommenheiten tangieren uns 

alle. wir sind von ihren ursachen und Folgen direkt oder 

indirekt betroffen – sei es, indem wir selbst bestimmten 

wahrnehmungen ausgesetzt sind, weil wir auch immer 

wieder innenschau halten müssen, um eigene vorbehalte 

nicht zu reproduzieren. und wir alle können noch mehr 

tun, damit der sport noch diskriminierungssensibler 

wird und seine gesell schaftlichen aufgaben im vollem 

Maße ausschöpfen kann. Das kann uns offenbar erst 

dann gelingen, wenn der wunsch nach gleichwertigkeit 

in den köpfen und herzen einzug hält und eingang in die 

hiesigen strukturen findet. 

in diesem sinne wünschen wir uns, dass die folgenden 

seiten für sie anregungen und impulse bereithalten 

und sie auf die eine oder andere weise unterstützen 

können. 

Herzlichst,

Ihre Christiane Bernuth und Marina Chernivsky

das rechtzeitige erkennen gruppenbezogener Vor- 

urteile und diskriminierung sowie die entgegnung 

ihrer auswirkungen setzen neben öffentlich keits -

wirksamen kampagnen eine nachhaltige sensi-

bilisierung der sportengagierten – trainer*innen, 

Übungsleiter*innen, Jugendleiter*innen, Vereins-

manager*innen, Vorstände und eltern voraus.

Dazu gehören beispielsweise ein feines gespür für 

ungerechtigkeiten und eine kritische haltung dem 

ausschluss von Menschen und gruppen gegenüber, die 

irgendwie als anders markiert und dementsprechend 

nicht immer als gleich wertige Partner behandelt werden. 

Die wahrnehmung der Bedeutsamkeit dieser tendenzen 

und das rechtzeitige erkennen ihrer ausdrucksformen 

gelten als erste wichtige schritte in besagtem sensi-

bilisierungsprozess.

Das Bundesministerium des innern (BMi) hat die Deut-

sche soccer liga (Dsl) damit beauftragt, ein schulungs-

modul zu entwickeln, welches für gMF im sport 

sensibilisiert und die notwendigkeit ihrer Prävention in 

der Fort-, weiter und ausbildung von trainer*innen 

verdeutlicht. im rahmen der Modulentwicklung hat die 

Deutsche soccer liga eine 6-tägige schulung von 

Multiplikator*innen durchgeführt und hierzu diese 

begleitende Publikation verfasst. 

G  ruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (gMF)1  

findet ihren ausdruck, häufig unbemerkt, in 

unseren gedanken, emotionen und verhalten. 

Bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geht es 

überwiegend um die genera lisierte abwertung von 

Menschen auf grund ihrer tat säch li chen oder auch ver-

meintlichen gruppenzuge hörig keit. nicht nur im alltag, 

sondern auch im sport ist dies ein ernst zu nehmender 

umstand, der einer besonderen aufmerksamkeit bedarf. 

Dabei geht es nicht immer um eine ausgeprägte, 

ideologisch formulierte Feindschaft, sondern oft um 

eine diffuse voreingenommenheit bis hin zu ausgren-

zung und gar gewalt. 

»Es ist schön, dass wir Weltmeister haben, aber Sport 

hat eine viel größere Bedeutung als die Produktion von 

Spitzensportlern.«, sagt der ehemalige spitzensportler 

ernes erko kalac und fügt hinzu: »Die gesellschaftliche 

Kraft des Sports ... kommt aus dem Breitensport.«2 

in der tat bewegen sich in den deutschen sportvereinen 

rund 24 Millionen Mitglieder. Der DosB3 alleine ver-

zeichnet mehr als 27 Millionen Mitglied schaf ten. rund 

eine halbe Million vereinsmitglieder haben zudem eine 

lizenz als trainer*innen, übungs leiter*in nen, vereins-

manager*innen oder Jugend eiter*innen. 

Der organisierte sport bietet sich folglich nicht nur als 

sportraum an, sondern auch als ort, indem soziale 

Begegnungen und integrationsprozesse ermöglicht 

werden. »Der Sport ist eine perfekte Übergangsform in 

die deutsche Gesellschaft.«4 im sport wird das gemein -

schaftsgefühl durch die Bewegung und das Finden einer 

gemeinsamen sprache gefördert. Dabei werden werte

wie Fairness, hilfsbereitschaft, solidarität und selbst-

vertrauen verinnerlicht. sport fungiert daher »als Kurz-

schluss zwischen Menschen und Kulturen.«5

»Was versteckt sich hinter dem Begriff der Gruppenbezogenen Menschen- 
 feindlichkeit? Wo liegen die Ursachen gruppenbezogener Vorurteile?  
 Wann kommen sie in Sport und Sportstrukturen zum Tragen und 
 wie können sie wirksam bearbeitet werden?«

1  siehe dazu seiten 8-14
2  www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/sportvereine-leisten-  
 vorbildliches-in-der-fluechtlingsarbeit-13799932.html
3  Der Deutsche olympische sportbund
4  ebd.2

5  ebd.2



Das Ergebnis: Die GMF ist kein Randphänomen und be-

steht in allen sozialen Gruppierungen. Es wird darüber 

hinaus von einer signifikanten Verbindung zwischen 

den verschiedenen Vorurteilsstrukturen ausgegangen. 

Vorurteile gegen Ausländer, Muslime, Frauen, Homo-

sexuelle, Juden, Obdachlose und viele andere Grup-

pen sind als einzelne Elemente in einem Syndrom der 

Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit miteinander 

verbunden und schöpfen ihre Kraft aus der Ideologie 

der Ungleichwertigkeit. Ein besonderes Kennzeichen 

der GMF ist auch die Spannbreite der Gruppen, die sol-

chen feindseligen Mentalitäten ausgesetzt sind. 
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»D er organisierte Sport ist ein großer ge -

sellschaftlicher Bereich, in dem auf der

Basis des Gleichheitsgrundsatzes Werte

wie Fairness, Chancengleichheit, soziale Inte gration und

Prinzipien demokratischen Handelns ver mittelt werden

sollen. In diesem Zusammenhang wer den hohe Erwartun-

gen an den organisierten Sport gestellt, dessen öffentli-

che Wahrnehmung insbesondere in der durch die Medien

vermittelten Perspektive nicht selten von diskriminieren-

den und gewalttätigen Ver haltensweisen geprägt ist. (...) 

Es handelt sich also um reale Pro bleme, für deren Lösung

bei haupt- und ehren amtlich im Sport Tätigen Unsicher-

heiten, aber auch Bagatellisierungs strategien zu ver-

zeichnen sind.«1

GMF: Begriffsklärung

»Antisemitismus (ist) Standard, so empfinden es viele 

beim jüdischen Makkabi Verein. Nicht der grobe, vulgäre 

Antisemitismus. Die Stiche, die ins Herz treffen, die 

werden meist anders geführt. Kleine Gesten, kleine 

Signale, hingeworfene, fast beiläufige Sätze, dunkle 

Andeutungen,  Antisemitismus im Plauderton.«2 

gruppenbezogene menschenfeindlichkeit (gmF) 

gilt heute als ein etablierter oberbegriff für Vor-

urteile und ab wertende einstellungen gegenüber 

minderheiten. ge meint sind nicht die randständigen 

einzelfälle, sondern gruppenbezogene Mentalitäten 

und tendenzen der Feindseligkeit. Bei der gMF geht 

es folglich nicht um persönliche antipathien gegenüber 

be    stimmten Personen, sondern ausdrücklich um gene-

ra lisierte ab leh nung von gruppen und Dis krim inie rungs-

tendenzen. 

Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit setzt sich

aus vorurteilen gegenüber ganz unter schiedlichen 

gruppen zusammen, deren gleich wertig keit und 

un ver sehrtheit durch solche einstellungen angetastet

wird. Der gemeinsame kern der gMF ist somit eine 

Ideologie der ungleichwertigkeit. welche spezi-

fischen gruppen mehr oder minder davon betroffen 

sind, hängt nicht zuletzt von aktuellen gesellschaftlichen 

und kulturellen entwicklungen ab. trotz der möglichen 

veränderbarkeit von einstellungen lassen sich jedoch 

viele gruppen identifizieren, die über Jahre hinweg und 

fast kontextunabhängig adressaten von ab wertung und 

ausgrenzung waren und immer noch sind. 

GMF: Forschungsprojekt 

wissenschaftlerinnen und wissenschaftler vom institut 

für konflikt- und gewaltforschung der Bielefelder univer-

 sität untersuchen seit Jahren die verschiedenen vor ur-

tei le bzw. abwertenden einstellungen gegenüber diver-

sen gesellschaftlichen gruppen. sie gehen der Frage 

nach, wie Men schen unter schiedlicher sozialer, religiö-

ser und ethni  scher herkunft von der Mehrheit wahr-

genommen und mit welchen zuschreibungen sie auf-

grund ihrer gruppen zu ge hörig keiten jeweils kon fron tiert 

werden. Dabei sind die identitäts stif ten den, ethnischen, 

sozialen und kultu rellen kategori en wie herkunft oder 

religion nicht per se prob lematisch, sondern nur dann, 

wenn ihre verwendung mit Bewer tungen  und stereo-

typisierungen einhergeht.

herausForDerungen Für Den sPort 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF)

1 hannes delto & petra tzschoppe (2015). Wir und die Anderen.   
 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Sport in Sachsen. 
 seite 8. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-163387
2 www.tagesspiegel.de/berlin/die-erfahrungen-von-tus-makkabi-in-  
 berlin-antisemitische-beleidigungen-im-plauderton/12284720.html

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) 

Menschenfeindlichkeit meint hier nicht das Feind-

schafts  verhältnis zu einzelnen Personen, sondern be-

zieht sich auf Gruppen. Wenn die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Gruppe als ungleichwertig markiert und 

der Abwertung ausgesetzt wird, dann handelt es sich 

um Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. 

Der Begriff GMF ist im gleichnamigen Forschungspro-

jekt (Heitmeyer 2002-2012) geprägt worden. Über zehn 

Jahre untersuchte es die Ursachen, das Ausmaß und 

die Entwicklung von Vorurteilen. 

ABWERTUNG VON
 LANGZEITARBEITSLOSEN

Syndrom gmF
Ideologie der 

Ungleichwertigkeit

ABWERTUNG VON 
BEHINDERTEN

ANTISEMITISMUS

ISLAMFEINDLICHKEIT

RASSISMUS

FREMDENFEINDLICHKEITABWERTUNG VON 
ASYLBEWERBERN

ABWERTUNG VON 
SINTI UND ROMA

ABWERTUNG VON 
OBDACHLOSEN

HOMOPHOBIESEXISMUS

ETABLIERTEN-VORRECHTE
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GMF im Sport

Für die annahme der gMF im sport sprechen 

bestehende vorurteile und etliche gewaltexzesse. zur 

gMF im sport gibt es jedoch bisher kaum studien oder 

ver  lässliche Daten. Mit der 2015 publizierten Quer-

schnittsstudie »Wir und die Anderen – Gruppenbezogene 

Menschen feindlichkeit im organisierten Sport in Sachsen« 

von hannes Delto und Petra tzschoppe wurde erstmals 

das syndrom gruppenbezogener Menschen feindlichkeit 

im organi sier ten sport empirisch unter sucht. Die studie 

lie fert wichtige erkenntnisse und ermöglicht explizite 

aussagen über ausmaß, Qualität und ursachen grup-

pen bezogener Menschenfeindlichkeit für den gesell -

schaft lichen Bereich des sports.   Die studie wurde im 

vereins organisierten sport im Bundes land sachsen 

durchgeführt. insgesamt konn ten 1.502 sportlerinnen 

und sportler in der ersten hälfte des Jahres 2012 befragt 

werden. »In der Stichprobe spiegeln 147 Sportvereine mit 

38 Sportarten die Vielfalt der Sportpraxis wider. Es wird 

der Frage nachgegangen, wie Menschen im Sport auf 

Grund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, Reli-

gion oder ihrer kulturellen und ethnischen Herkunft wahr-

genommen werden und ob diese Merkmale mit feind-

seligen Mentalitäten im Sport einhergehen können.«9

im ergebnis zeichnen sich zwar Fremden feindlichkeit10, 

rassismus, islamfeindlichkeit und die ab wertung von 

homosexuellen im organisierten sport als vorrangig 

handlungsrelevante Dimensionen ab, gleichzeitig lässt 

sich aber feststellen, dass sporttreibende, die einer 

bestimm ten gruppe gegenüber feindselige haltungen 

auf weisen, häufiger dazu neigen, andere gruppen wie 

Frauen, Juden/Jüdinnen oder Menschen mit Behinde-

rung abzu werten. 

vorurteile müssen nicht immer zum handeln führen, 

aber sie lenken verhaltensweisen und begründen zum 

teil die alltägliche und strukturelle Diskriminierung. 

»Diejenigen, die schwache Gruppen abwerten, sprechen 

sich mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die Integration 

von Ein  wander*innen aus, verweigern ihnen die gleich-

berechtigte poli tische Teilhabe und sind eher bereit, 

Einwander*innen zu diskriminieren und ihnen mit Gewalt 

zu begegnen.«7

einige erklärungsfaktoren sind neben einer autoritären 

und hierarchiebefürwortenden grundhaltung, das sub-

jektive gefühl der Bedrohung – der angst – und das 

gefühl der orientierungslosigkeit. »Je stärker eine 

wirk liche oder nur vorgestellte Bedrohung der Eigengruppe 

wahrgenommen wird, desto wahrscheinlicher werden Vor -

urteile, Diskriminierung oder Gewalt gegen   über der Fremd-

gruppe, um die Eigengruppe vor der tatsächlichen oder 

auch nur wahrgenommenen Bedrohung zu schützen.«8

konkret geht es um die analysen von zehn elementen 

der gMF: Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitis-

mus, Islamfeindlichkeit, Sexismus, die Abwer tung von 

homo sexuellen, behinderten, obdachlosen und langzeit-

arbeits losen Menschen sowie die Demonstration von 

Etablier ten vorrechten gegenüber Neuankömmlingen.  

Mit dem Beginn der langzeitstudie fand das konzept 

der gMF erstmalig seinen eingang in die Forschung. 

seitdem gibt es zunehmend eine breite anwendung des 

konzepts im Bereich der politischen Bildung und in 

angrenzenden Bildungsbereichen. am Beispiel des 

Bundes programms »Demokratie leben!« 4 wird deut lich, 

wie ein theoretisches konstrukt in die Praxis integ riert 

und in der Basisarbeit zu intervention und Präven tion 

verstetigt wird. 

GMF: Zentrale Erkenntnisse

Das Forschungsprojekt setzte sich in seinem zehn-

jährigen Durchlauf das ziel, folgende aspekte zu unter-

suchen und anschließend hinweise für intervention 

sowie Prävention abzuleiten:5  

Q In welchem Ausmaß wird die Würde von Minder -  

 heiten durch abwertende Einstellungen und diskrimi - 

 nierendes Verhalten anderer Personen an ge tastet? 

Q Wo werden Veränderungen in den Ausmaßen und  

 Zusammenhängen im Zeitverlauf erkennbar? 

Q Welche Erklärungen bieten sich an, um die Hart-

 näckigkeit menschenfeindlicher Tendenzen zu   

 begründen? 

ein großes verdienst dieses konzepts besteht darin, 

dass einige bis dahin zumeist isoliert betrachtete Phä-

nomene, wie etwa Rassismus, Antisemitismus oder 

Sexismus in ein integratives gesamtkonzept einge-

bunden und in ihrer wechselwirkung untersucht wurden.  

ein wichtiges ergebnis ist auch die erkenntnis, dass die 

unterschiedlichen einstellungsmuster miteinander ver-

knüpft sind: »Diejenigen, die sich abwertend gegen über 

einer Gruppe äußern, werten mit recht großer Wahr-

schein lichkeit auch andere Gruppen ab. Vorurteile er-

schei nen manchmal singulär, sie sind aber mit anderen 

Vorurteilen verbunden.«6

trotz der verbindung zwischen einstellungen gegen aus-

länder, Muslime, Frauen, homosexuelle, Juden, obdach-

lose oder andere gruppen hat jedes vor urteil auch ganz 

eigene Merkmale, rollen und Funktionen und ist in 

seiner Qualität, geschichte und ausdrucksform nicht 

mit anderen vorurteilen gleichzusetzen. 

  

3 beate küpper. www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/gMF/
 gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit_zusammenfassung.pdf 
4  Mehr zum Bundesprogramm unter: www.demokratie-leben.de 
5  andreas zick, beate küpper & andreas hövermann. Die Abwer-
 tung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu   
 Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung. Friedrich-ebert-stiftung.  
 Forum Berlin 2010. www.fes-gegen-rechtsextremismus.de
6 ebd., seite 14

7 ebd., seite 15
8 hannes delto & petra tzschoppe (2015). Wir und die Anderen.   
 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Sport in Sachsen. seite 9.  
 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-163387
9 ebd., kurzfassung in Deutsch. http://nbn-resolving.de/  
 urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-163387
10 Die verwendung des Begriffs als synonym für rassismus ist   
 ungenau, da es selten um tatsächliche Fremde geht. Davon sind 
 meistens deutsche staatsangehörige betroffen. auch Xenophobie    
 (griech. xeno, fremd) bezeichnet die ablehnende haltung gegenüber  
 einer gruppe, die als fremd wahrgenommen wird, aber nicht  
 automatisch fremd sein muss, wie zum Beispiel schwarze Deutsche 
 oder deutsche Muslime. Xenophobie ist eine Form der gruppen-  
 bezogenen Menschenfeindlichkeit. 
 Mehr dazu: www.neuemedienmacher.de

»Im Mittelpunkt steht also das, was wir Gruppenbezogene 
Menschen feindlichkeit nennen. Aufgrund ihrer Spannweite sprechen wir 

von dem Syndrom Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.« 3
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Es bedarf kritischer Konzepte, die abwertende Einstellungen zum Thema 
machen und den Ansatz der Antidiskriminierung in die Sportstrukturen 
hineintragen. Ohne die Problematisierung von Ungleichheit und 
Ungleichwertigkeit in sozial-kulturell heterogenen Gruppen bleiben 
Demokratierufe und Integrationsverheißungen plakative Hoffnungen und 
politisch schwer umsetzbare Aufträge.«

Das demokratische gleichheitsprinzip, das allen Men-

schen gleiche rechte und Pflichten einräumt, ist  wichtig, 

aber  nicht  ausreichend, um vorurteile  abzu bauen und 

Diskriminierung vorzubeugen. Deshalb bie ten die 

lizenz ausbildungen in den Fachverbänden immer häufi-

ger gesellschaftspolitische themen an. Die sensibi li-

sierung angehender trainer*innen sowie anderer Multi-

plikator*innen für gruppenbezogene Men schen feind-

lichkeit im sport kann in der zukunft noch expliziter zum 

tragen kommen und in die bestehenden Programme 

integriert werden.   es  bedarf  kritischer konzepte, die un-

gleichheit  und  ungleichwertigkeit zum thema machen 

sowie den ansatz der antidiskriminierung in die sport-

strukturen hineintragen. ohne die Pro ble ma tisierung 

der ungleich heit und ungleichwertigkeit in sozialkulturell 

hete ro genen gruppen bleiben Demo kratie rufe und 

integra tionsverheißungen plakative hoff nun gen und 

politisch schwer umsetzbare aufträge.  

Die arbeit gegen vorurteile und Diskriminierung ist eine 

dauerhafte und tagtägliche herausforderung. gelingt es 

uns, die biographi schen, historischen, gesell  schaftlichen 

zusammen hänge von vorurteilen, ab wer tung und Dis-

krim inierung  zu  re flektieren,  die  eigene stellung dazu  zu  

überdenken so wie bisher ver bor ge ne ressourcen  zu  

erschließen, so kann dieses wissen in handlungs-

strategien übersetzt werden. kann die Bereitschaft zur 

reflexion nicht geweckt werden, dann ist auch eine 

veränderung der eingespielten Denk- und handlungs-

muster  kaum möglich. Die veränderung von ansichten 

und grund haltungen der einzelnen ist immer der erste 

schritt. Die einbettung dieser veränderungen in ent-

sprechende regel  strukturen ist eine weitere Dauer-

aufgabe.

Gleichzeitig steht der organisierte sport vor der 

herausforderung, sich mit dem phänomen der 

Gruppenbezogenen menschenfeindlichkeit aus ein-

anderzusetzen, um Wege zu finden, Vorur tei len und 

dis krimi nierung auch in den eigenen reihen vorzu-

beugen sowie eine stärkere diversitätsorientierung 

zu erlangen. 

umso wichtiger erscheint es uns, trainer*innen dafür 

zu sensibilisieren genauer »hinzuschauen«, um Bedarfe 

rechtzeitig zu erkennen und handlungsoptionen ab-

zuwägen. Bei diesem Modul geht es daher darum, eine 

bewusstere wahr nehmung von vorurteilen ein zuüben 

und mögliche Präven tions möglichkeiten auszu loten.14 

auch im sport soll jeder Mensch, unabhängig von seiner 

sportlichen leistung, in seinem erleben und handeln als 

mündiges wesen und in all seinen familialen, sozialen, 

historischen und kultu rellen Beziehungen wahr ge nom-

men und unter der Prä misse der gleichwertigkeit 

behandelt werden. 

Ausblick

Was brauchen Expert*innen und Strukturen, um sich 

diesem Thema anzunehmen und wirksame Interventionen 

sowie weitreichende Präventionsstrategien zu ent wickeln 

und anzuwenden?

Das ausmaß gruppen bezogener Menschenfeindlichkeit 

lässt sich zum teil durch sozio demografische und struk   -

turelle Fak to ren (alter, geschlecht, Bildung, ein kommen, 

gemeinde größe) und spezifische Faktoren wie natio-

nalismus, Demokratiekritik und -feindlichkeit, auto rita-

rismus und gewaltbilligung erklären.

Den vorstellungen von Anderen liegen meist unbe grün-

dete, aber durchaus wirksame Pauschalbehaup tungen 

zugrunde. Die tiefe verwurzelung der vorurteile stellt 

meistens einen der gründe dafür dar, warum sie sich 

nur äußerst schwer abbauen lassen. Bewusstwerdungs-

prozesse können aber vorurteile in ihrer Funktion er-

kennbar machen und ihre wirksamkeit infrage stellen. 

»Jeder Mensch kann lernen, dass Vor urteile eine Ein-

engung des Denkens darstellen und dass wir mit ihnen 

bewusst umgehen können. Wir machen damit verständ-

lich, dass Vorurteile nicht deshalb entstehen, weil wir als 

Menschen etwas falsch machen. Das hat vielmehr etwas 

mit Bildern von Menschen und Menschengruppen zu tun, 

die wir in der Herkunftsfamilie aufnehmen, die kulturell 

bedingt unser Leben begleiten. Wir machen klar, dass wir 

diese Prägung nicht hinnehmen müssen. Jede*r, der für 

seine Einstellungen Verantwortung übernehmen will, 

kann seine Denkmuster oder sein diskriminierendes Ver-

halten verändern.«11

Herausforderungen für den Sport 

»Der Sport besitzt ein ganz besonderes Potenzial, den 

interkulturellen Dialog in einer Gesellschaft zu fördern 

[....] der  vereinsorganisierte Sport  gilt  deswegen  als  eines  

der wenigen  gesellschaftlichen Felder, in dem soziale 

Kontakte ohne Schwierigkeiten zustande kommen. Als 

Freiwilligenvereinigungen, die von den Mitgliedern nach 

eigenem Interesse selbst organisiert werden, haben 

Sportvereine [...] ein integratives Potenzial.«12

seit Jahren bemühen sich zahlreiche sportorganisatio-

nen um die reduktion von gewalt und Förderung der 

vielfalt. es bedarf jedoch einer stärkeren unterstützung 

von der Politik und gesamtgesellschaft. »Auf der einen 

Seite werden von der Politik durchaus Anstren gungen 

etwa zur rechtlichen Gleich stellung bzw. Anti-Diskrimi nie-

rung unter nommen. Auf der anderen Seite sind deren 

Effekte offen kundig nicht hinreichend für eine deut liche 

Ver änderung von Einstellun  gen in der Bevöl kerung und für 

ein besseres Zusammen  leben von Gruppen.«13

Der organisierte Breitensport hat viel Potenzial in der 

arbeit gegen vorurteile. sportvereine sind über all ver-

treten, sie verfügen in der regel über eine ausgebaute 

infrastruktur und nehmen wichtige  gesell schaftliche 

aufgaben wahr. sportvereine, in denen trainer*innen 

und übungsleiter*innen eine tragende rolle einnehmen, 

vermitteln sozia le kompetenzen an kinder und Jugend-

liche, leisten inte grationsarbeit und fördern körperliche, 

geistige wie auch soziale gesundheit. im Bereich der 

Prävention setzen sich inzwischen immer mehr ver-

bände und vereine für Fairplay und wertevermittlung 

sowie konflikt schlichtung und antidiskriminierung ein. 

11  zit. nach monika chmielewska-pape. in: Perspektivwechsel – Theorien, 
 Praxis, Reflexionen, 2010, seite 40.
12  dsJ deutsche sportjugend. Interkulturelles Training. Materialien und  
 Übungen für den Einsatz in der Jugendarbeit im Sport.  3. auflage, 2014.
13 beate küpper. www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/gMF/
 gruppenbezogene_Menschenfeindlichkeit_zusammenfassung.pdf

14 vgl. Lehrmaterial Übungsleiter C Breitensport, landessportbund   
 thüringen e.v.

»
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grunDPrinziPien

VorurtEilE

Je nach theoretischem Erklärungsansatz gibt es unter-

schiedliche Antworten auf die Frage nach Ursachen, 

Mechanismen und Funktionen von Vor urteilen. Grund-

sätzlich gelten Vorurteile als abwertende Einstellungen 

gegenüber Einzel personen und Gruppen. Die sozial-

psychologische For schung versteht Vorurteile als pau-

scha lisierende Urteile über Menschen, »allein deshalb, 

weil sie anhand eines Merkmals wie nationale Herkunft, 

Ethnie, Reli gion oder Geschlecht einer sozia len Gruppe 

zugewiesen werden, die man irgendwie nicht mag.« 5  

Der Weg zum Vorurteil erfolgt in drei Schritten.  

Kategorisierung Menschen werden entlang eines 

Merkmals oder auch mehrerer Kategorien wie Natio na-

lität, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuel-

le Orientierung/Identität, Behinderung, Alter ... in eine 

Schublade gesteckt. Die Kategorisierung begünstigt 

das Entstehen von »Wir«- und »Sie«-Gruppen. 

»Dabei ist es unerheblich, ob eine Person tatsächlich 

›ausländisch‹, ›muslimisch‹, ›jüdisch‹ oder ›schwul‹ ist 

oder das jeweilige Merkmal für sie selbst von Bedeutung 

ist. Bei Vorurteilen kommt es allein auf die Wahrneh-

mung desjenigen an, der Vorurteile hat.«6

 

Stereotypisierung Die jeweiligen Kategorien/Schub-

laden werden dazu genutzt, Menschen diverse Rollen, 

Eigenschaften, Absichten und gar Verhaltensweisen zu-

zu weisen, welche in der Regel klare Unterscheidungen 

zwischen der »eigenen« und »fremden« Gruppe hervor-

bringen. Bei diesem Unterscheidungsprozess geht es 

um »solche Merkmale, die einem selbst besonders 

wichtig sind.« 7

Bewertung Die fast automatisch zugewiesenen Rollen, 

Eigenschaften, Absichten und gar Verhaltens weisen 

bleiben selten neutral, sie gehen mit Ab-/ Aufwertung 

einher und regeln die Wahrnehmung und Behandlung 

von Personen und ganzen Gruppen. »Wir haben dabei 

die Tendenz, die eigene Gruppe immer positiver darzu-

stellen als die jeweils ›anderen‹. (...) Dabei geht es 

nicht nur um negatives Denken über die ›anderen‹, 

sondern es spielen immer auch Gefühle wie Angst, 

Ärger, Neid, Wut, oder Hass eine Rolle.« 8     

»Vorurteile liefern immer die Begründung, warum es 

schon ganz richtig ist, dass die eine Gruppe weiter 

oben, die andere weiter unten auf der sozialen Leiter 

steht. Im Kern steht also eine Ideologie der Un

gleichwertigkeit, die dann Vorurteile gegenüber 

einer ganzen Reihe von Gruppen speist.«9

DiSKriMiniErunG

Vorurteile führen zwar nicht zwangsläufig zu hand-

fester Diskriminierung, Ausschluss oder gar Gewalt, 

aber sie bieten die Basis dafür, dass dieses Verhalten 

wahr scheinlicher wird. »So beeinflussen die Einstellun-

gen der breiten Mehrheit oft auf subtile Weise Entschei-

dungs prozesse über die Gestaltung von Institutionen, 

das Bereitstellen oder die Verweigerung von Unter-

stützung für Minderheiten und bestimmen über 

Zugangsmöglichkeiten etwa zu Bildung, Arbeit und 

Wohnraum.« 1 

Diskriminierung geht immer mit einer Handlung einher 

und ist juristisch gesehen die Benachteiligung oder 

Ungleichbehandlung einer Person aufgrund rechtlich 

geschützter Diskriminie rungs kategorien ohne einen 

sachlichen Grund, der die Tat der Ungleichbehandlung 

rechtfertigt. Der Begriff Diskriminierung nach § 1 des 

AGG2 spricht von Diskrimi nierungsgründen sowie Dis kri-

minierungs merk malen, welche die Tat der Benach tei-

ligung auslösen, bedingen oder aufrechterhalten kön-

nen. Die Aufzählung der zu schützenden Merkmale ist 

abschließend. Dazu gehören »Rasse«, ethnische Her-

kunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behin-

derung, Alter und sexuelle Identität. Das bedeutet, dass 

ohne eine Ge set zes änderung kein weiteres Merkmal 

dazukommen kann.

Diskriminierung muss nicht immer auffällig sein. 

Oft mals bleiben Menschen Rechte verwehrt, die andere 

für sich ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen. 

Diskriminierung kann sich in direkter Herabwürdigung 

manifestieren, indirekt aus institutionalisierter Praxis 

hervorgehen, aus gesellschaftlichen oder kulturellen 

Normen resultieren oder durch Beschränkungen 

ent  stehen, die bestimmte Gruppen überproportional 

tref fen und damit ihre Verwirklichungspotenziale ver-

hin dern. 

Darüber hinaus heißt es auch: »Diskri minierung kann 

vorliegen, wenn Menschen, die einer Minderheit ange-

hören, im Vergleich zu Mitgliedern der Mehrheit, weni-

ger Lebenschancen, d.h. weniger Zu gang zu Res-

sourcen und Teilhabe an der Gesellschaft haben.«3

Wo die Ungleichbehandlung genau beginnt ist nicht 

immer eindeutig: Diskriminierung ist auch ein soziales 

Phänomen und trifft Menschen in ihrem subjektiven 

Erleben. Im Gegensatz zu der (rechtlichen) Diskri mi nie-

rungsdefinition ist es wichtig, ein möglichst breit ange-

legtes Verständnis von Diskriminierung zu entwickeln, 

um den verschiedenen Formen und Ebenen der Dis kri-

minierung im Alltag gerecht zu werden und das Erlebte 

aus Sicht der Betroffenen nicht aus dem Blick zu 

verlieren.  

Das AGG benennt und definiert Differenzkategorien, 

die zu Diskriminierung beitragen. Die im AGG definier-

ten Merkmale umfassen aber nicht alle Diskrimi nie-

rungs gründe- und praktiken. Rassismus kann beispiels-

weise als eine besonders schwere Form von Dis kri mi-

nierung charakterisiert werden, die u.a. durch stig  ma- 

tisierende Einstellungen, Statuszuwei sun gen und gar 

Gewalt wirksam wird. Ausmaß und Ent wick lungs trends 

von rassistischer Diskriminierung sind nicht immer mess- 

bar, da es in Deutschland bislang kaum systematische 

Studien zu Rassismus gibt und nur wenige empirische 

Untersuchungen über Diskriminie rungs erfahrungen 

vor   liegen.4 

Der Schutz vor Diskriminierung ist ein Strukturprinzip 

der Menschenrechte und Grundsatz der Antidiskrimi-

nierungsarbeit für alle gesell schaftlichen Bereiche. 

1  beate küpper. Die Abwertung von anderen – Gruppenbezogene   
 Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. thema Jugend, 4, 3-5  
 (2013); ig Bau Magazin (2016).
2 2000 bis 2004 hat die europäische gemeinschaft vier europäische 
 richtlinien zur verwirklichung des europäischen Gleichbehandlungs- 
 grundsatzes verabschiedet. Das am 18.06.2006 in kraft getretene  
 Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) entstand aus der ver-
 pflichtung der Mitgliedstaaten der europäischen gemeinschaft heraus, 
 die europäischen richtlinien in das nationale recht umzusetzen. 
3 birigit rommelspacher (2006) Wie wirkt Diskriminierung? 
 www.birgit-rommelspacher.de/wie_wirkt_diskriminierung.pdf 
4 david nii addy. Rassistische Diskriminierung Internationale Ver -
 pflichtungen und nationale Herausforderungen für die Menschenrechts-
 arbeit in Deutschland. 3. aufl. 2005. institut für Menschenrechte 5-9 ebd.
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In diesem Schulungsmodul geht es darum, auf das Thema Vorurteile und 
Diskriminierung aufmerksam zu machen und Präventionsideen 
anzuregen. Das Modul greift in seinem Aufbau auf das Konzept der 
Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zurück und nimmt die Ideologie 
der Ungleichwertigkeit zum Ausgangspunkt der modulbezogenen 
Sensibilisierung.

Zielgruppen des Schulungsmoduls

Das Modul  spricht  trainer*innen,  übungsleiter*innen  

sowie  andere Multiplikator*innen  aus  dem  Breitensport. 

insbesondere in der Fort-, weiter- und ausbildung kann 

das Modul anwendung finden. eine ziel gruppengerechte 

anpassung – insbesondere im hinblick auf das alter der 

adressat*innen – der modul eigenen anleitungen obliegt 

den jeweiligen  Benut  zer*innen und ist zu empfehlen. 

Das Modul bietet in erster linie eine gedankenstütze an 

und kann im Baukastensystem durch weitere Methoden 

oder übungen ergänzt werden. 

Kompetenzorientierung 
des Schulungs  moduls

oft ziehen wir die handlungsebene vor und investieren 

nicht ausreichend zeit und ressourcen in die reflexion 

über eigene emotionen, vorstellungen und Positio nen. 

Das Modul zielt darauf ab, die individuelle   wahr neh-

mungs kompetenzen zu trainieren sowie Deutungs-

fähigkeiten und handlungsmöglichkeiten auszu  bauen. 

aufgrund des eingeschränkten zeitkontingents von zwei 

bis vier lern einheiten ist nicht zu erwarten, dass die 

hand lungsebene im seminarraum trainiert wird. Das 

Modul zielt in erster linie darauf ab, trainer*innen sowie 

andere Multiplikator*innen dafür zu sensibilisieren, 

dass es wege gibt, gegen vorurteile vorzugehen und 

Diskriminierung vorzubeugen, auch wenn dies nicht 

immer einfach gelingt. 

Die vision der Modulverantwortlichen ist darüber hinaus 

die integration der hier verhandelten Modulinhalte in die 

regulären ausbildungssysteme des sports, die so ins 

Bewusstsein aller Beteiligten dringen können.

Wahrnehmung: 

stärkung der wahrnehmungs kom pe tenz zwecks iden-

ti fi zie rung von problematischen situa tionen unter ein-

beziehung der Perspektive von Betroffenen.

Fokussierung: 

stärkung der Deutungskompetenz – der Fähigkeit, vor-

urteile sowie auch vorfälle in ihrer struktur und wirkung 

zu verstehen und einzuordnen. 

Prävention: 

stärkung der handlungskompetenz bezogen auf wirk-

same Präventionsstrategien im umgang mit vorurteilen 

und Diskriminierung. 

einFührung in Das sChulungsMoDell

»I ntegration ist ein langfristiger und kontinuier-

licher Prozess, der die gleichberechtigte Teil-

nahme und Teilhabe in sozialen, wirtschaft-

lichen, politischen und gesellschaftlichen Bereichen zum 

Ziel hat. Sie betrifft sowohl Menschen mit als auch ohne 

Migrationshintergrund. Teilnahme und Teilhabe sind zent-

rale Aspekte im Leben jedes Einzelnen – unabhängig 

von der sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft. 

Als Sportorganisation leiten wir aus diesem Verständnis 

den Anspruch ab, für alle Bevölkerungsgruppen eine 

gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe am Sport zu 

ermöglichen.«1

unsere gesellschaft wird immer heterogener: in 

Deutsch land leben zunehmend mehr Menschen mit 

sehr unterschiedlichen weltanschauungen, identitäten 

und soziokulturellen hintergründen. im kontext der 

hiesigen einwanderungsgesellschaft zeigt sich diese 

vielfalt als eine geteilte soziale wirklichkeit. Diese 

realität ist im doppelten sinne geteilt: als gemeinsamer 

ort der interaktion und als gespaltener ort, an dem 

ungleichheiten reproduziert und zugleich Formen eines 

spaltenden »Wir und Sie« etabliert werden.2

in diesem schulungsmodul geht es darum, auf das 

thema vorurteile und Diskrimi nierung aufmerksam zu 

machen und Prävention sideen anzuregen. Das Modul 

greift in seiner thema tischen ausrichtung auf das 

konzept der gruppen bezogenen Menschenfeindlichkeit 

zurück und nimmt die ideologie der ungleichwertigkeit 

zum ausgangspunkt der modul bezogenen sensi bili-

sierung. 

leitziele des Schulungsmoduls

»Das Modul ist so eine Art ›Wahrnehmungsschu-

lung‹. Die Fähigkeit, Vorurteile und Diskriminierung 

in ihrer Dynamik und Auswirkung zu erkennen, heißt 

im Rahmen dieses Moduls  ›Wahrnehmungs kompe-

tenz‹. Das Modul bietet eine erste Hilfestellung  an 

und kann außerdem als Impuls für eine weiterführende 

Beschäftigung mit diesem etwas ungemütlichen, 

aber überaus wichtigen Thema betrachtet werden.«3

Das leitziel des Moduls ist zum einen die sicht bar-

machung von vielfalt und zum anderen die sen si-

bilisierung für aus drucksformen gruppenbezogener 

Men schen feindlichkeit im orga ni sierten Breitensport 

und die Möglichkeiten ihrer entgegnung. 

ein weiteres ziel ist die reflexion über die gesell-

schaftliche kraft des organisierten Breitensports und 

das rollenverständnis der adressierten als kompetente 

Mittler*innen im umgang mit menschenfeindlichen 

vorfällen. 

einFührung in Das sChulungsMoDul 

»Vorurteile erkennen – Diskriminierung entgegnen. 
Gemeinsam gegen Gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit im Sport«

1 DOSB, Auszug aus dem Grundlagenpapier, 2013. Mehr dazu unter:   
 www.integration-durch-sport.de/de/integration-durch-sport/
 das-programm/integrationsverstaendnis/
2 astrid messerschmidt. (Un)sagbares – über die Thematisierbarkeit  
 von Rassismus und Antisemitismus im Kontext postkolonialer und   
 postnationalsozialistischer Verhältnisse. in: Das offene Schweigen. 
 Zu Fallstricken und Handlungsräumen rassismuskritischer Bildungs- 
 und Sozialarbeit. (hrsg.) zwst, Frankfurt am Main 2010. 
 im archiv unter: www.zwst-perspektivwechsel.de
3 marina chernivsky, christiane friedrich & Jana scheuring (2014). 
 Praxiswelten – Zwischenräume der Veränderung.  hrsg. zwst. 
 Frankfurt am Main. 
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einFührung in Das sChulungsMoDell

machen und über Jahre hinweg als unüberwindbar 

gelten. Die konsequenz: Menschen werden dauerhaft 

als andere und Fremde betrachtet, vor allem dann, 

wenn sie als Mitglieder einer ethnischen, kulturellen 

oder religiösen gruppe als »fremd« kategorisiert sind. 

Diese gruppen entstehen im vergleich zu anderen 

unausweichlich am rande, oder gar außerhalb der 

gemeinschaft.

3
Diese zuordnungen werden unter anderem durch Vor-

urteile begründet. Die   tiefe (historische) verwurzelung 

von vorurteilen und die über Jahre erhalten  gebliebenen 

Mehrheits- und Minder heitspositionen stellen meistens 

einen der gründe dafür dar, warum diese sozialen 

ordnungs prinzipien sich nur äußerst schwer abbauen 

lassen. Durch Bewusst werdungsprozesse können die 

Funktionen von vorurteilen und Machtverhältnissen 

erkannt und ihre zwecke für das eigene selbst infrage 

gestellt werden. 

4 

Darüber hinaus steht die verständnisentwicklung für 

diskriminierung und ihre auswirkungen im Fokus der 

modulbezogenen lerneinheiten. 

Die besagten inhalte können in anbetracht knapp 

bemessener zeit räume nur exemplarisch angerissen 

werden. Die eröffneten Blickwinkel ermöglichen jedoch 

neue Perspektiven für das eigene handeln. auf die 

Möglichkeit und not  wendigkeit der vertiefung wird 

ausdrücklich hingewiesen.

lernverständnis des Schulungsmoduls

Die didaktische umsetzung des schulungsmoduls 

orien  tiert sich am Dreieck-Modell (siehe unten).

Dem Modell entsprechend haben alle Modul übungen 

didaktisch gesehen eine kognitive, emotionale und 

verhaltensbezogene ausrichtung. Jede anwendung 

sollte sich zum ziel setzen, nicht nur sachinformationen 

zu vermitteln, sondern die teilnehmenden zur selbst-

reflexion anzuregen und für die handlungsebene zu 

motivieren. 

Das Modul ist praxisnah und erfahrungs orien tiert. es 

wird von der annahme getragen, dass nur dann »gelernt« 

wird, wenn teilnehmende sich persönlich angesprochen 

fühlen und einen eigenen Bezug zu den inhalten des 

Moduls herstellen können.

weitere kompetenzbereiche können durch das Modul 

fokussiert und gefördert werden: 

 

Q sensibilisierung für vielfalt als gesellschaftliche   

 realität

Q Bewusstwerdung der eigenen »Sprecherposition«: 

 wissen um dominante  Bewertungsmaßstäbe    

 und erwartungspositionen

Q kritische auseinandersetzung mit vorurteilen,

 auch in den eigenen reihen

Q Besondere aufmerksamkeit für Mehrheits- und

 Minderheitsperspektiven

Q Bewusstes wahrnehmen von ungerechtigkeit

Q identifizierung von strukturellen Barrieren, die auch  

 in den eigenen einrichtungen bestehen

Q einbeziehung der sicht der Betroffenen – 

 ihrer erfahrungen, Perspektiven und Deutungen.

inhalte des Schulungsmoduls

Wie sehe ich die verschiedenen Gruppen in der Gesell-

schaft heute? Was sind meine aktuellen Positionen zu 

Migration und Integration? Welche Vorurteile leiten mich 

dabei an? Was unternehme ich, um Vorurteile abzubauen 

und Diskriminierung vorzubeugen? Was brauche ich 

noch, um selbstwirksam und handlungssicher in diesem 

Feld zu agieren? 

1
Das anliegen, eine kritische reflexion über soziale 

differenzrealitäten anzuregen, steht thematisch im 

Mittelpunkt des Moduls. Je nach anzahl der lern-

einheiten und thematischer einbettung geht das Modul 

auf das Problem der unterscheidung ein, die Menschen 

in gruppen einteilt, alte hierarchien reproduziert und 

neue gruppengrenzen herstellt.

2 
eine markante unterscheidungspraxis ist die wahr-

nehmung religiös-kultureller unterschiede als feste 

Differenzkategorien, welche Menschen zu Fremden 

stufenmodell
marina chernivsky. (2010). Mehr dazu in: 
Praxiswelten – Zwischenräume der Veränderung. 
seite 25. hrsg. zwst Frankfurt am Main.

dreiecksmodell
marina chernivsky. (2010). Mehr dazu in: 
Praxiswelten – Zwischenräume der Veränderung. 
seite 101. hrsg. zwst Frankfurt am Main.

WAhRnehmen 
lernen 

bewusstes Wahr-
nehmen von einseitig-
keiten und diskriminie-
rung: eigene »blinde«
blickwinkel erkennen 
und verstehen

(neu-)deuTen  
kÖnnen  

aktives deuten 
wahrgenommener 
schieflagen: 
reflexion über ursachen, 
rahmenbedingungen 
und auswirkung 
von Vorurteilen und 
diskriminierung 

hAndeln  
initiieren  

realisierbare lösungen 
entwickeln für 
identifizierte pro-
bleme und schief-
lagen, förderung der 
bereitschaft für zuneh-
mend hohes maß an 
entscheidungs-
autonomie und 
handlungsmacht  

  
     

SelBSTReFleXIon
Welche dieser aspekte

und erkenntnisse sind für mich
persönlich bedeutsam? 

meThodenReFleXIon
Welche dieser aspekte und

erkenntnisse lassen sich auf
meine arbeit übertragen?

geSellSchAFTSReFleXIon
Welche dieser aspekte
nehme ich in meinem umfeld
wahr?

dReIecKS
modell
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Bei der ankündigung des Moduls kann es dazu kommen, 

dass die Modulinhalte als irrelevant betrachtet und aus 

diesem grund abgewehrt werden. es ist wichtig darauf 

zu achten, um die reaktionen der teilnehmenden auf-

zufangen. Menschenverachtende ten denzen dürfen in 

sporträumen nicht unwider spro chen bleiben. Besonders 

subtile, auf umwegen kommunizierte Botschaften be-

dürfen einer sensib len und gleichzeitig kompetenten 

reaktion der verant wort lichen. Besonders in zeiten ge-

sell schaftlicher umbrüche kommt der Prävention und 

intervention eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 

zu. 

hierbei ist es wichtig, als seminarleitung auf folgende 

aspekte zu achten und Folgendes vermeiden: 

Q nicht monologisieren – 

 das thema kurz skizzieren 

Q nicht moralisieren – 

 das thema sachlich vorstellen

Q nicht bewerten – 

 Perspektiven der Beteiligten raum geben

auch wenn die kommunikation durch anerkennung und 

das vermeiden von Bewertungen geprägt ist, bedeutet 

das nicht, das menschenfeindliche Äußerungen un -

widersprochen bleiben dürfen. es empfiehlt sich, eigene 

grenzen anzudeuten und gegenpositionen zum aus-

druck zu bringen. es ist davon auszugehen, dass die 

gruppe unterschiedliche Positionen vertritt – die Frage 

in die gruppe zu besprechen, kann in solchen Fällen 

hilfreich sein und aussagen einzelner entgegen wirken.  

D as schulungsmodul bietet ein raster für die 

konzeption und  Durchführung  einer 1,5- und 

3-stündigen lerneinheit zum thema grup-

penbezogene Menschenfeindlichkeit im sport.  Die hier 

vorgestellten übungseinheiten sind vor schläge und 

geben eine orientierung für die metho dische umset-

zung der vorab beschriebenen schulungs anliegen. 

sowohl die konzeption als auch die Methodik können je 

nach gruppen setting angepasst wer den. 

in der Durchführung der lerneinheit empfiehlt sich 

grund sätzlich eine achtsame und wertschätzende Form 

der übungsanleitung und Diskussionsführung. eine 

inter aktive arbeitsform im seminarraum wird ausdrück-

lich empfohlen. Das Modul schafft raum für einen 

ersten thematischen einstieg und bietet die Möglichkeit 

zur reflexion über eigene einstellungen zur gMF, 

sondern auch der Diskussion wirksamer entgegnungs-

strategien in der eigenen lehrpraxis.  

Die gewählten Methoden können

Q zur aktiven Beteiligung motivieren,

Q zum nachdenken animieren,

Q wichtige impulse setzen,

Q zur weiteren Beschäftigung anregen.

Für einige der hier vorgeschlagenen übungen sind 

ausführliche übungsbeschreibungen beigefügt. andere 

einheiten sind direkt der folgenden übersicht zu ent-

nehmen. 

eine sehr wichtige voraussetzung für die Durchführung 

des Moduls ist eine offene und vertrauensvolle seminar-

atmosphäre. Das Modul berührt möglicherweise erfah  -

rungen, die zum teil schmerzlich sein können. es sollte 

darauf geachtet werden, wie die gruppe zusam men-

gesetzt ist und welche thematischen oder auch lebens-

geschichtlichen Bezüge im raum vertreten sein können. 

Darüber hinaus ist es ratsam, wenn auch nur in aller 

kürze, einen regelkatalog zu formulieren und mit der 

gruppe abzustimmen. Die Modulleitung achtet darauf, 

dass die gemeinsamen regeln eingehalten werden. 

ein Beispiel für gemeinsame lernprinzipien beinhaltet 

folgende aspekte: 

Q aktives zuhören 

Q ich-Botschaften 

Q abwertungsverbot 

Q Freiwilligkeit

sChulungsMoDul DIDAKTISCH-METHODISCHE GRUNDLAGEN

sChulungsMoDul

Didaktischmethodische Grundlagen
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grunDPrinziPien

VorurtEilE

Auch Kinder und Jugendliche sind für Einseitigkeiten, 

Stigmatisierungen und Vorurteile empfänglich. Sie 

können jedoch dafür sensibilisiert werden, ihre Vor-

urteile zu hinterfragen, um sich im Alltag davon zu 

lösen. Sie entfalten Kompetenzen, um Stigmatisierun-

gen zu erkennen und sich für Andere einzusetzen. Im 

vor urteils bewussten Sport sollten genau diese Kompe-

tenzbereiche dauerhaft geübt und trainiert werden. 

SElBStWirKSAMKEit 

Kinder und Jugendliche machen positive und stärken-

de Erfahrungen und fühlen sich anerkannt und 

wert geschätzt. Sie setzen sich mit der Wirkung ihres 

Han delns auseinander und üben sich kindergerecht 

in selbstwirksamen Ausdrucksformen. Der vorurteils-

bewuss te Sport eröffnet die Möglichkeit, Selbst-

wirksamkeit zu entfalten und soziale Wirkkraft zu 

erfahren. 

ProAKtiVES VErHAltEn 

Kinder und Jugendliche lernen, Ungerechtigkeit, Into-

leranz und Diskriminierung in ihrem Alltag aktiv wahr-

zunehmen und wirksame Gegenstrategien auszu pro-

bieren. Sie üben sich in offener Konfliktbearbeitung, 

Empathie und im Perspektivwechsel. Im vorurteils-

bewussten Sport gelten Solidarität, Fairness und offene 

Konfliktbearbeitung als oberste Priorität.  

GrunDPrinZiPiEn 
VorurtEilSBEWuSStEr BilDunG 

iM SPort

Sportvereine sind ein Ort, an dem demokratische 

Regeln spielend eingeübt werden können. Die 

Aufgabe der Diversitätsorientierung im organi

sierten Sport verdient inzwischen den Status einer 

Fachkompetenz. Trainerinnen und Trainer können 

dazu befähigt werden, Grundsätze vor urteils-

bewusster Pädagogik auf Sportstrukturen zu 

beziehen und praktisch anzuwenden. Ein wichtiger 

Bestandteil vorurteilsbewusster Bildung ist die 

Schaffung einer diversitätsorientierten Lernum

gebung und die Gewährleistung eines bedin

gungslosen Diskriminierungsschutzes. 

Angelehnt an den Bereich vorurteilsbewusster Bil

dung und Erziehung nimmt das Thema der Iden

titätsentwicklung und Identitätsförderung eine 

zentrale Rolle ein. Folgende pädagogische Grund

prinzipien zu Identität und Vielfalt gelten auch für 

die sportliche Praxis und unterstreichen die Be

deutung vorurteilsbewusster Akzente in der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen: 

iDEntitÄt

Kinder und Jugendliche erfahren Anerkennung in ihrer 

individuellen und sozialen Identität. Sie bekommen die 

Möglichkeit, ihre Sicht auf sich und Andere zum 

Ausdruck zu bringen. Sie werden ohne Bewertung und 

unter Berücksichtigung ihrer eigenen Definition von 

Zugehörigkeit wahrgenommen und wertgeschätzt. Im 

vorurteilsbewussten Sport können Kinder und Jugend-

liche ihre Identität entfalten und ihre Kommunikation 

mit Anderen sensibler gestalten.

ViElFAlt 

Kinder und Jugendliche erfahren soziale und kulturelle 

Vielfalt als eine gegebene und real existierende 

Normalität. Sie erkennen die damit verbundenen 

Herausforderungen und können ihre Erfahrungen in 

der Gruppe offen und ohne Angst vor Bewertung zum 

Ausdruck bringen. Sie können dabei unterstützt werden, 

ihre Umwelt angstfrei zu erkunden und Vielfalts-

kompetenz zu entwickeln. Im vorurteils bewussten Sport 

gibt es keine homogenen Gruppen. Die Vielschichtigkeit 

der eigenen Identität gilt nicht als Nachteil oder 

Abweichung, sondern als wertvolle Ressource.  

1 Der ansatz vorurteilsbewusster Bildung und erziehung sowie die  
 formulierten erziehungsziele basieren auf dem anti-Bias-ansatz   
 (derman-sparks, 2001) und gehen auf petra Wagner (2008; 2012)  
 sowie das Projekt »KINDERWELTEN« zurück. 
 Die deutsche soccer liga (dsl) arbeitet seit vielen Jahren mit dem 
 anti-Bias-ansatz und entwickelt diese grundprinzipien im rahmen
  ihrer Bildungsprojekte. eine wesentliche veränderung der erziehungs- 
 ziele sowie grundprinzipien besteht in der ausformulierung von   
 selbstwirksamkeit als explizites erziehungsziel und handlungsfeld in  
 der arbeit mit kindern und Jugendlichen. 
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sChulungsMoDul FÜR 2 LERNEINHEITEN

sChulungsMoDul

Für 2 Lerneinheiten (LE)

       Gesamt: 1,5 h bzw. 90 min

1 einfÜhrunG 15 min

2 aufstellunG »ich – ich nicht« 20 min

3 Wer Gilt als fremd?  30 min 

4 input 10 min

5 ausWertunG   15 min

1 eInFÜhRung  
 ziel:

1) Begrüßung

2) einstimmung

3) Motivierung

    

 

  15 min

Material:

Je nach der wahl der Methode können ziele und ablauf 

des Moduls auf Metaplankarten oder Flipchart (FC) 

visualisiert werden.   

Die Begrüßung der gruppe und die einführung des 

Moduls bilden wichtige Brücken zu den teilnehmenden 

und ihren themen. es ist ratsam, übung darin zu 

gewinnen, das Modul und seine ziele in einigen sätzen 

beschreiben zu können. es ist außerdem sinnvoll, die 

eigene  Motivation  für die Durch führung des Moduls 

transparent zu machen und auf seine relevanz für 

gesellschaft und sport anzudeuten. Darüber hinaus ist 

es erforderlich, den Begriff gMF kurz zu erläutern, um 

möglichen irritationen vorzubeugen und die aufkommen-

den verständnisfragen zu bearbeiten. 

Kennenlernen

aus zeitlichen gründen verzichten wir an dieser stelle 

auf ein aus führ li ches Kennenlernen als einstieg ins 

gemeinsame lernen. soll das kennenlernen der gruppe 

trotzdem ermög licht werden, kann eine klassische, 

zeitlich limi t ier te selbstvorstellung den einstieg fördern: 

Q Ich heiße...

Q Meine Aufgaben im Sport sind...

Q Vom Modul erwarte ich...

es ist ratsam, die geäußerten erwartungen mit den Modul-

  zielen und abläufen zu koppeln. nicht alle erwar tungen 

können in 90 Minuten erfüllt werden. umso wichtiger ist 

daher die erläuterung und visualisierung der Modulziele 

für einen gemeinsamen und abgestimmten einstieg. 

Begriffsklärung

Der Begriff »gruppenbezogene menschenfeindlich-

keit« (gMF) beschreibt feindselige (vorurteilsbehaftete) 

einstellungen zu Menschen unterschiedlicher sozialer, 

religiöser und ethnischer herkunft. Der Begriff umfasst 

und systematisiert eine große spannweite gruppen-

bezogener vorurteile. 

Mehr zur gMF auf seite 10.

Zielvisualisierung

Q sensibilisierung für die relevanz der gMF im sport, 

Q reflexion über eigene Positionen zur vielfalt,

Q ausloten von Präventionsmöglichkeiten.

Einstimmung

Die  grundprinzipien der freiheitlich demokratischen grund-

  ordnung sind auch im sport nicht verhandelbar, aber sie  

können  leicht  aus  dem  gleichgewicht geraten:

in Deutschland leben zunehmend mehr Menschen mit 

unterschiedlichen identitäten und soziokulturellen 

hinter  gründen. Der umgang mit gesellschaftlicher viel-

falt ist mit vielen offenen Fragen und herausforderungen 

ver bunden. zum einen steht die vielfalt für die Chance, 

uns als einwanderungsgesellschaft weiterzuentwickeln, 

gleich  zeitig birgt sie die gefahr der hierarchisierung und 

ausgrenzung. Die Wahrnehmung der kulturellen Unter-

schiede als feste und unüber windbare gruppen diffe-

renzen bildet für die anerkennung der vielfalt eine 

signifikante Barriere. nicht nur die gMF-studie sondern 

auch andere empi rische unter suchungen der letzten 

Jahre ergeben, dass es im sport trotz einer etablierten 

integrationspraxis zu identitäts basierten kon flikten, aus- 

 grenzung und gewalt kommt. 

Die Fremdmachung von Minderheiten übt beispielsweise 

immer noch einfluss darauf aus, wie einzelne Menschen 

wahrgenommen, bewertet und behandelt werden. 

Diese wahrnehmungen basieren oft auf  gruppenbezo-

genen Vorurteilen, die meistens schwer greifbar sind, 

besonders dann, wenn man von abwertung oder herab-

würdigung nicht direkt betroffen ist. 

vorurteile entziehen uns das recht auf selbstbestim-

mung und machen uns zu Fremden und anderen. auch 

im Sport entstehen Fremdheit und Fremdmachungen aus 

asymmetrischen kräfteverhältnissen, vorurteilsbehafte-

ten Differenzvorstellungen und gruppenbasierten status- 

  differenzen, die Minderheiten dauerhaft zugeordnet 

wer den. Diese Fremdheitsmaße  dringen in unser Be-

wusstsein und fungieren als grundkoordinaten in unse-

rem alltäglichen handeln. Mit ihnen gehen (fast) immer 

Bewertungen und etikettierungen einher, die uns oft 

nicht einmal bewusst sind.

wenn wir darüber nachdenken, aus welcher Perspektive 

wir unsere urteile fällen, andere bewerten und normen 

generieren, entfalten wir ein Bewusstsein dafür, wie wir 

wirklich denken und was wir anderen permanent zu-

schreiben. Durch die arbeit an diesen Punkten werden 

wir uns nicht nur dieser sozialen vorgänge bewusst, sie 

ermöglicht uns auch die entdeckung neuer hand-

lungsoptionen.

2
2 AuFSTellung »Ich – Ich nIchT«  
 ziel:

1) thematische sensibilisierung 

2)  annäherung an gemeinsamkeiten und Differenzen  

 in der gruppe

3) Bewusstwerdung durch gruppenbildung und   

 Machtasymmetrien (Fremdbestimmung,   

 zuschreibung und rollenzuordnungen)

  20 min

Material:

übungsbeschreibung mit Fragen für die aufstellung, 

hilfs fragen für auswertung und Diskussionsanleitung; 

visualisierter regelkatalog oder lernvertrag 

Diese aufstellungsübung macht unter anderem auf die 

Fragen der gruppenbildung aufmerksam. Dabei geht es 

um eine Form der soziometrischen aufstellung entlang 

von Ja/nein Fragen. Der erste schritt ist die ein führung 

in die übungsregeln, der zweite schritt die anleitung zur 

aufstellung. abschließend findet die auswertung im 

Ple num statt. 

»Einerseits soll das Sensorium von Trainer*innen und 

Sport lehrer*innen geschärft werden. Sie sollen sensi bi li-

siert werden, Diskriminierungen überhaupt wahrzuneh-

men. Oft sind sich Trainer*innen oder Sportlehrer*innen 

ihrer eigenen Präferenzen gar nicht bewusst: Oft passie ren 

Diskriminierungen ›im Stress‹, oder Trainer*innen sind 

mit ihrer Aufmerksamkeit beim Ablauf des Trainings.  Auch 

gibt es ›blinde Flecken‹, nicht-hinterfragte Annah men (...) 

erklärbar aus der eigenen Geschichte und Sozialisation.«11  arctos. Gemeinsam gegen Diskriminierung, Rassismus und   
 Fremdenhass. Eine Arbeitshilfe. Deutsche sport Jugend (dsj). 



27
vorurteile erkennen – DiskriMinierung entgegnen. 
Gemeinsam GeGen GruppenbezoGene menschenfeindlichkeit 
im sport

26

sChulungsMoDul FÜR 2 LERNEINHEITEN

Hier eine kleine Auswahl der Fragen (weitere Fragen in 

der Übungsbeschreibung auf Seite 39)

Q Wer ist ein Einzelkind? 

Q Wer ist mindestens einmal um gezogen? 

Q Wer hat Migrationshintergrund? 

Q Wer spricht mehr als zwei Sprachen fließend? 

Q Wer hat einen deutschen Pass? 

Hilfsfragen für die Auswertung (eine Auswahl)

Q Wie haben Sie die Aufstellung erlebt? 

Q Zu welchen Fragen haben Sie Zugang gefunden? 

Q Welche Identitätsmerkmale/Gruppenzugehörig -  

 keiten wurden abgefragt? 

Q Welche Merkmale sind von Ausschluss/   

 Diskriminierung betroffen? 

Q Was denken Sie, worin kann diese Übung anregen? 

Überlegungen für Diskussionsanleitung

Die aufstellung entlang der Ja/Nein-Fragen macht 

unterschiede und gemeinsamkeiten in der gruppe 

sichtbar. Die in der aufstellung entstehende gruppen-

dynamik baut Brücken zu den teilnehmenden und er-

möglicht eine Diskus sion darüber, wie stigmatisierung 

entsteht, zuschreibun gen getätigt und Diskriminierun-

gen begünstigt werden. Dabei kommt dem Prozess der 

Fremdmachung eine besondere Bedeutung zu. Mit 

Fremdmachung sind Gruppen unter scheidungen ge-

meint, die als absolute gruppendiffe ren zen geregelt und 

beispielsweise über sprache, ident itäts ordnungen usw. 

kommuniziert werden. Die Fremd machung schafft ab-

grenzung und reguliert die gruppen beziehungen in einer 

gesellschaft. sie hat unmittelbare Folgen für die wahr-

nehmung konkreter Menschen, wenn diese ausschließ-

lich im rahmen ihrer gruppen wahrgenommen und als 

ihre ultimativen stellvertreter*innen bewertet und be-

handelt werden. 

Wichtige Durchführungsregeln

Das gebot der Freiwilligkeit ist hier besonders wichtig. 

es ist nicht erforderlich, alle Fragen zu beantworten. es 

ist jeder zeit möglich, aus der übung auszutreten, sich 

zu enthalten oder Fragen auszulassen. 

auch hier ist es ratsam, die unterschiedlichen erfah run gen

der teilnehmenden im Blick zu haben und die Durch-

führung nicht aufzuzwingen. es kann hilfreich sein, sich 

im vorfeld der übung kurz zu verständigen, ob die 

aufstellung für die konkrete gruppe realisierbar ist. 

kommt es zu Bewertungen oder abwertenden kommen-

taren aus der gruppe, werden klare grenzen gesetzt. 

Dies gilt für alle interaktiven übungen und die gesamte 

Modulanwendung. 

Die aufstellung kann unterschiedliche niveaus erreichen 

und viel größere themenbezüge bieten. Die tiefe und 

Dichte der Fragen bestimmen den ablauf und haben 

einfluss auf die gruppendynamik. eine tiefgehendere 

auswertung der übung bedarf jedoch eines größeren 

zeitrahmens.  

Alternative methode: »Namensgeschichten« 

siehe seite  42.

3         » WeR gIlT AlS FRemd?«2 

 ziel:

1) Bewusstwerdung für Fremdmachung

2) sensibilisierung für gruppenbezogene vorurteile   

 und zuordnungen

3) aufzeigen der relevanz  dieser wahrnehmung   

 für die eigene Praxis

  30 min

Material:

Metaplankarten und/oder Flipchart und/oder Power 

Point Präsentation (PPP) zur visualisierung der 

leitfragen sowie zitate und das kreismodell. 3
im rahmen folgender einheit kann an die voraus ge gan- 

gene Ich-ich-nicht-Aufstellung angeknüpft werden. hier

geht es sehr konkret um die Perspektiven der teil-

nehmenden – ihre Bezüge und verbindungen zur gMF in 

sport und gesellschaft. 

Ein Zitat kann die Bedeutung dieser Einheit unter-

streichen:

Q »Als Ordnungsstifter fungiert Fremdheit in der Weise, 

 dass mit ihrer Feststellung eine kategoriale Unter-

 scheidung eingeführt wird, über die Ordnungen des  

 Eigenen von Ordnungen des Fremden abgegrenzt   

 werden. […] In der Regel liegen diesen Ordnungen  

 binäre Logiken zu grunde, die beispielsweise dafür   

 sorgen, dass zwischen Menschen mit und Menschen 

 ohne Migrationshintergrund unter schieden wird.«3 

1. Schritt 4

Mittels Stiller Reflexion auf der Basis folgender Fragen 

kann die reflexion über eigene gruppenordnungen 

sowie Prozesse der Fremdmachung in gruppen ange-

regt werden. es kann sinnvoll sein, die aufgabe in klein-

gruppen zu bearbeiten und die gesammelten gruppen 

im Plenum zu besprechen. 

Mit folgendem Zitat können die Leitfragen der Einheit ein-

geführt werden: 

Q »Wer gilt in unserer Gesellschaft als fremd oder   

 nicht zugehörig? Welche sozialen Gruppen werden  

 eher margi nalisiert und sind als sogenannte Rand-

 gruppen immer wieder von Voreingenommenheit   

 und Ausschluss bis hin zu Übergriffen und Gewalt   

 betroffen?«5

Mögliche Leitfragen

Q Welche Gruppen nehmen Sie in Ihrem Umfeld wahr?

Q Welche Gruppen sind derzeit im öffentlichen Raum – 

 im Sport, in medialen Diskursen, oder am Stamm- 

 tisch – besonders präsent? 

es kann ebenfalls sinnvoll sein, die auswahl auf eth ni-

sche, nationale bzw. religiöse gruppen6 zu beschränken, 

um die aufgabe thematisch zu fokussieren. 

2. Schritt

nach dem vorstellen des zitats kann das Kreismodell 

eingeführt werden. Das ziel des Modells ist es, die zuvor 

ge sam melten gruppen im kreis nach der subjektiv 

empfun denen Distanz/nähe zur kreismitte zu plat zie-

ren.  Die Mitte des kreises symbolisiert die Mitte der 

gesellschaft, wo anerkennung und zuge hörig keits-

parameter am stärksten ausgeprägt sind. 

2  marina chernivsky, christiane friedrich, Jana scheuring (2014). 
 Wer gilt als Fremd. in: Praxiswelten: Zwischenräume der Veränderung —  
 Neue Wege zur Kompetenzerweiterung, hrsg.: zwst. seiten 92-104. 
3 klaus seibert (2010). Fremdheit im Sport: ein theoretischer Entwurf.  
 Erscheinungsformen, Erklärungsmodelle und pädagogische 
 Implikationen. seite 222. Dissertation in der Fakultät für wirtschafts-  
 und sozialwissenschaften der eberhard-karls-universität tübingen. 
 https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/47795
4  Diese einheit ist nicht als übung, sondern viel eher als interaktiver   
 input oder angeleitete Diskussion gedacht. Das Modell kann auch 
 ohne einzelschritte mit der aufstellung »Ich-ich-nicht« verbunden   
 werden und als theoretisches erklärungsmodell fungieren.
5 marina chernivsky (2013): Zur Bedeutung des Diversitätsdiskurses  
 am Beispiel der deutsch-jüdischen Perspektive. in: Handbuch Inter  -
 kulturelle Öffnung. Grundlagen, Best Practice, Tools. (hrsg.)   
 vanderheiden, e. &  Mayer C.h. 
6 hier können auch andere kriterien der gruppenauswahl definiert   
 werden.

t
»Danny da Costa 

ist in Neuss am Rhein geboren, 

er ist in Deutschland aufgewachsen 

und spielt für die deutsche 

U21-Nationalmannschaft. 

Doch am Samstag in München 

zählte das für einige Zuschauer, 

die der Profi des Fußball-Zweitliga-

klubs FC Ingolstadt ›Vollidioten‹ 

nennt, nicht. 

Denn da Costa (20) ist dunkelhäutig – 

und deswegen wurde er während 

des Punktspiels bei 1860 München 

(0:1) auf das Übelste rassistisch 

beleidigt.« 
Die welt, 19.08.2013
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Leitfragen für das Kreismodell: 

Q Wenn wir annehmen, dass dieser Kreis die Mitte   

 unserer Gesellschaft symbolisiert, wo würden Sie   

 die genannten Gruppen verorten? 

Q Wie nah oder fern sind die Beziehungen dieser   

 Gruppen zur Mitte der Gesellschaft?  

Die ergebnisse der kleingruppenarbeit können nun im 

Plenum mit den teilnehmenden geordnet und an-

schließend von den gruppen kommentiert werden. 

Folgendes Zitat kann die Erkenntnis der Einheit veran-

schaulichen:  

Q »Inwieweit Menschen […] als […] Fremde wahr-  

 genommen werden, ist folglich nicht unbedingt von  

 ihrer Staats bürgerschaft oder Herkunft abhängig […]  

 das ist vor allem dann der Fall, wenn sie als Mitglied  

 einer als fremd definierten Gruppe identifiziert   

 werden, das heißt, einer Gruppe, die in ethnischer,  

 kultureller oder religiöser Hinsicht als ›anders‹   

 kategorisiert und mit negativen Stereotypen belegt  

 wird.«7  

3. Schritt

in dieser Phase soll das kreismodell besprochen und 

auf die Praxis der Beteiligten bezogen werden.

Mögliche Diskussionsfragen dazu: 

Q Was fällt Ihnen an der Sammlung der Gruppen und  

 dem entstandenen Schaubild auf? 

Q Was für Gruppen sind das? 

Q Nach welchen Merkmalen oder Kategorien werden  

 diese definiert?

Q Handelt es sich um selbstbestimmte Gruppen-  

 zugehörig keiten, oder werden sie von außen   

 zugeordnet?

Q Wo befinden sich die einzelnen Gruppen? 

Q Welche befinden sich weiter innen, welche am   

 Rande des Kreises  und welche werden gar   

 außerhalb platziert? 

Q Welche konkreten Bilder verbinden Sie mit den   

 jeweiligen Gruppen? 

Q Welche Gruppenzuordnungen können durch   

 Vorurteile erzeugt bzw. legitimiert werden? 

Q Gibt es konkrete Beispiele aus Ihrer bisherigen   

 Sport praxis? 

4. Schritt

Die analyse dieser einheit kann durch die einbeziehung 

konkreter vorfälle oder situationen aus dem alltag der 

Beteiligten erweitert werden. Das nachdenken über 

eigene Perspektiven und ausgangs bedingungen ist ein 

wichtiger Moment im reflexionsprozess: 

Q Mit welchen Privilegien bin ich selbst ausgestattet   

 und wo sind möglicherweise auch Benachteiligun -  

 gen möglich? 

Q Was sind meine persönlichen Messlatten bei der   

 Bewertung und Einordnung anderer Gruppen? 

Q Welche Gruppenzuordnungen sind in meiner   

 Sportpraxis üblich?  

Q Wie wichtig  ist die Perspektive der Betroffenen

 für mich? 

Q Was mache ich konkret, wenn ein Vorfall einge -  

 treten ist? 

Alternative methode: übung »Perspektivwechsel«, 

siehe seite 50. 7 andreas zick, beate küpper, andreas hövermann (2011): Die   
 Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu  
 Intoleranz, Vor urteilen und Diskriminierung. Berlin: Friedrich-ebert-  
 stiftung (Fes). seite 23.

WIe nehmen WIR 
AndeRe gRuPPen WAhR ? 

WeR gIlT 
AlS FRemd ? Der input muss nicht frontal erfolgen. Die zentralen 

thesen zur gMF können den einführungstexten sowie 

den vor an gegangenen übungen entnommen und auf 

karten oder a4-Blättern angebracht werden, um den 

vortrag auch ohne die anwendung einer Power-Point-

Präsenta tion zu ermöglichen. Denkbar ist aber auch der 

4        InPuT 

 ziel:

 Fokussierung der inhalte und erkenntnisse 

 aus dem gesamtprozess  

  10 min4
klassi sche input durch einen vortrag mit text- und 

Bildmaterial (siehe dazu die infokästen zu ausgewählten 

Begriffen und anleitungen in der Modultabelle sowie 

den text zu gMF auf seite 10). Die vorigen übungen 

sind ein teil des inputs, denn das gesamtmodul ist 

interaktiv und dis kursiv aufgebaut.

5         AuSWeRTung   15 min

Material:

visualisierung der Praxisempfehlungen; 

abschließen den  des zitat 5im abschließenden teil ist es wichtig, die sicht der 

gruppe auf das Modul zu erfragen und Praxisempfehlun-

gen vorzuschlagen. 

Der anspruch auf eine bedingungslose wertschätzung 

der vielfalt im sport kann unter umständen eine 

utopische zielvorstellung sein. Das ziel der anerken-

nung von viel falt ist demnach weniger die umsetzung 

der utopie, sondern besteht darin, einen realistischen 

umgang mit Diversität anzu streben und sie als die 

normalität – nicht nur im sport – wahrzunehmen. 

Fremdmachung (engl. »Othering«) ist ein gewaltvoller 

akt der zuweisung, Fest schreibung und unterwerfung 

von Personen unter eine bestimmte Differenzordnung 

(identität, Bezeichnung, soziale kategorie). eine GMF 

sensible Haltung setzt auf kritische reflexionsprozesse 

über Differenz und Fremdmachung und fordert sensi-

bilität für gesell schaft lich verbreitete vorurteile und 

Diskriminierung.

Praxisempfehlungen (eine Auswahl) 

1   es ist wichtig, die vorfälle nicht stillzuschweigen, 

sondern sie bewusst wahrzunehmen und zu problema-

tisieren.  

2 wiederkehrende vorfälle sollten nicht als einzelfälle 

betrachtet werden, sondern als Muster, das einer 

dringenden klärung bedarf. 

3 nicht nur manifeste gewalttaten, sondern auch 

verbale andeutungen  bedürfen einer intervention.

4 Die reaktion auf  einen vorfall fordert einen sach-

lichen Blick und gleichzeitig empathie und Partei-

lichkeit gegenüber Betroffenen. Die anerkennung der 

Betroffe nen perspektive und solidarität mit ihren erfah-

rungen sind stärkende handlungen und gleichzeitig ein 

signal dafür, dass vorurteile und Diskriminierung nicht 

unwider  sprochen bleiben.   

5 es ist ratsam, die eigene einrichtung einer refle-

xion zu unterziehen und vereinsinterne kriterien  zu ent-

wickeln, die für die intervention und Prävention von vor-

urteilen und Diskriminierung hilfreich sein können. 
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6	antidiskriminierung ist eine Querschnittsaufgabe 

und sollte sowohl in der satzung als auch in der tägli-

chen Praxis verankert werden.   

7 sowohl die vorfälle als auch ihre Folgen sollten im 

vereins vorstand, Präsidium, oder auch im trainer*innen-

team offen diskutiert werden. 

8 intervention und Prävention sind im idealfall keine 

extraordinären themen, sondern Bestandteile der ver-

einsphilosophie.  

9 Die Beratung und Begleitung der Betroffenen ist wich-

tiger Bestandteil der antidiskriminierungsarbeit im verein. 

Abschließend ein Zitat:

Q » […] Im Sport können Prozesse in Gang gesetzt   

 werden, in deren Rahmen eine konstruktive   

 Auseinandersetzung mit Fremdheit möglich ist.   

 Insbesondere die Anzie hungs kraft des Sports stellt  

 sich vor diesem Hintergrund als unschätzbare   

 Ressource dar. [...] Sollen Integrations prozesse   

 nicht nur zufällig ablaufen, sondern systematisch, so  

 sind dafür mitunter erhebliche Anstrengungen nötig.  

 Will sich der Sport an den an ihn gestellten   

 Ansprüchen messen lassen, so kommt er nicht   

 umhin, die Anstren gungen zu intensivieren.«8

8 klaus seibert (2010). Fremdheit im Sport: ein theoretischer Entwurf. 
 Erscheinungsformen, Erklärungsmodelle und pädagogische 
 Implikationen. seite 226.  Dissertation in der Fakultät für wirtschafts-  
 und sozialwissenschaften der eberhard-karls-universität tübingen.
  https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/47795

sChulungsMoDul

Für 4 Lerneinheiten (LE)
Gesamt : 3 h bzw. 180 min

einschließlich 15 min Pause (individuell zu legen)

 

1 einfÜhrunG 10 min

2 kennenlernen      30 min

3 perspektiVWechsel  60 min 

4 diskriminierunGsbarometer 50 min

5 input   10 min

6 kompetenzmodell 10 min

7 feedback & ausWertunG 10 min

1 eInFÜhRung  
 ziel:

1) Begrüßung

2) einstimmung

3) Begriffserklärung

  10 min

Material:

Flipchart zur visualisierung der ziele und zeiträume, 

je nach wahl der Methode.1Begrüßung

Die Begrüßung der gruppe und die einführung des 

Moduls bilden wichtige Brücken zu den teilnehmenden 

und ihren themen. hilfreich ist eine pointierte Be-

schreibung des Moduls und seiner ziele. Darüber hinaus 

erscheint  als  sinnvoll, die eigene Motivation  für die 

Durchführung des Moduls transparent zu machen und 

seine (aktuelle) gesellschaftspolitische relevanz auch 

im sportkontext anzudeuten. empfehlenswert ist es 

auch, die zentralen Begriffe des Moduls kurz zu 

1  Mehr dazu siehe im ablauf der 2 le, einstimmungstext
2  oliver trisch (2013). Der Anti-Bias-Ansatz. Beiträge zur theoretischen  
 Fundierung und Professionalisierung der Praxis. seite 97. stuttgart.  

erläutern, um möglichen irritationen vorzubeugen sowie 

aufkommenden verständnisfragen nachzukommen. Bei 

4 le kann neben der einführung in die ausgewählten 

aspekte der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit 

auch der Bereich Diskriminierung  thematisiert werden.  

Einstimmung1

was bringt uns eigentlich dazu, die gMF und Dis kri-

minierung im sport zu thematisieren? nicht nur im 

breiteren gesellschaftlichen kontext, sondern auch im 

sport werden Menschen mit vorurteilen und Diskri-

minierung konfrontiert. viele sportarten – nicht nur 

Fußball – sind davon betroffen. es geht hier also nicht 

um randerscheinungen, sondern um situationen, die 

alltäglich sind und Betroffenen das gefühl der Differenz 

und nicht-zugehörigkeit vermitteln. Diskriminierung 

kann sowohl mit gruppenbezogenen vorurteilen, 

abwertender sprache und stigma tisie ren den zuschrei-

bungen verbunden sein, als auch aus routinierten 

bürokratischen abwicklungen, beim vollzug gesetzen, 

aus normen und strukturen hervorgehen. 

Der  organisierte  sport  steht seit langem vor der heraus-

forderung, vorurteile abzubauen und wege zu finden, 

Diskriminierung wirksam vorzubeugen. sportvereine 

sind überall stark vertreten, sie verfügen  in  der  regel  

über eine gute infrastruktur und nehmen wichtige 

gesellschaftliche aufgaben wahr –  sie  können  integra-

tionsarbeit  leisten und  werte  vermitteln. 

Begriffsklärung

gruppenbezogene menschenfeindlichkeit (gMF) 

beschreibt feindselige (vorurteilsbehaftete) einstellung-

en zu Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser 

und ethnischer herkunft. Der Begriff umfasst und syste-

matisiert eine große spannweite gruppenbezogener 

vorurteile. 

Mehr zur gMF auf seite 10.

diskriminierung ist in bestimmter hinsicht allgemei-

ner als z.B. rassismus oder sexismus. Mit sozialer Dis-

kriminierung sind beispielsweise die Benachteiligung, 

die herabwürdigung und der ausschluss von Menschen 

und gruppen gemeint. Diskriminierung kann demnach 

unter schiedliche Formen – mittelbare wie unmittel-

bare – annehmen und auf unterschiedlichen ebenen –, 

durch individuen, gruppen oder gesetze – wirken. 

trotz umfangreicher Forschung auf diesem themenge-

biet gibt es jedoch in Deutschland bislang nur wenige 

studien, die das ausmaß alltäglicher Diskriminierung 

umfassend darstellen. Die Perspektive der Betroffenen 

geht häufig unter, ihre sicht auf Diskriminierung wird 

vorwiegend in fallbezogenen erfahrungsberichten doku-

mentiert, und bleibt für das öffentliche Bewusstsein 

kaum zugänglich. 

es ist wichtig, die sicht der Betroffenen einzubeziehen, 

diskriminierende stukturen kritisch zu hinterfragen und 

»ein möglichst breit angelegtes Verständnis von Diskrimi-

nierung zu entwickeln, um der Komplexität des Phäno-

mens gerecht zu werden, ohne Definitionszwang und 

mit Zugang an vielfältige didaktische Anschlussmöglich-

keiten.«2 

Mehr zum themenbereich Diskriminierung auf seite 14.

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Q
Q zur Einstimmung wie auch Begriffsklärung  

 können zitate bzw. textauszüge eingesetzt  

 werden. 

Q Diese können beispielsweise als Blätter  

 oder Meta plan karten auf Pinnwänden  

 angebracht oder am Boden ausgelegt 

 werden. 
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22 KennenleRnen  
 ziel:

1) kennenlernen 

2)  erwartungen

3) zielabgleich

  30 min

Material:

ziele und zeiträume des Moduls können auf FC  

angebracht werden. Je nach wahl der Methode sollen 

leitfragen für das kennenlernen und die 

erwartungsabfrage auf dem FC visualisiert werden. 

Erwartungsabfrage 

es ist außerdem wichtig, die erwartungen der gruppe in 

der kennenlernphase abzufragen. auf diese weise 

können eventuell entstehende Missverständnisse  aus-

geräumt  werden, die  im weiteren seminarverlauf mög-

licherweise zu wider ständen oder Frustration hätten 

führen können. Die erwartungsabfrage  dient also  dazu, 

die vorstellungen der gruppe mit den Modulzielen und 

Modulinhalten abzu glei chen. Die gewonnenen informa-

tionen können bei der Durchführung des Moduls – 

soweit  möglich – berück sichtigt werden. 

eine Möglichkeit für die erwartungsreflexion ist die 

leicht gekürzte Ampelmethode. hierfür bekommt die 

gruppe 2 zettel (oder Metaplankarten) in rot und grün. 

assoziationen: auf die grünen Karte schreiben die teil-

nehmenden ihre ersten assoziationen bzw. vor stellun-

gen zum thema des Moduls. 

erwartungen: auf der roten Karte können die teil neh-

menden ihre erwartungen und auch offene Fragen auf-

schreiben.

es ist ratsam, die notierten assoziationen und er-

wartungen im Plenum zu besprechen und mit dem 

ablauf des Moduls zu verbinden. nicht alle erwartungen 

können im rahmen des Moduls erfüllt werden. umso 

wichtiger ist es, das anliegen des Moduls – seine Mög-

lichkeiten und grenzen – transparent und verständlich 

zu machen. 

Alternative: siehe »Ich-ich nicht« auf seite 38, 

soziometrische übungen

Bei 2 lerneinheiten wird darauf verzichtet, ein aus führ-

liches kennenlernen durchzuführen. Bei 4 lern ein heiten 

öffnet sich ein weiteres zeitfenster für gruppen dynamik 

und interaktives lernen. Die übung »Namens geschich-

ten« eignet sich dazu, das kennenlernen anzu leiten und 

gleichzeitig in das Modulthema einzusteigen. Die übung  

sensibilisiert zudem für den um gang mit unterschied-

lichen identitäten und macht auf die Bedeutung von 

nicht-Diskriminierung aufmerksam.3

Mögliche Leitfragen für die Übungsanleitung: 

Q Aus welchem Sprachraum stammt Ihr Name? 

Q Gibt es eine persönliche Geschichte dazu?

Q Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrem Namen?

eine ausführliche Beschreibung der übung »Namens-

geschichten« siehe seite 40.

3          ÜBung »PeRSPeKTIVWechSel« 

 ziel:

1) reflexion über vorurteile und Diskriminierung

2) reflexion über die auswirkung von vorurteilen   

 und  Diskriminierung

3) Perspektivwechsel und sportbezug 3  60 min

Material:

Fertige rollenkarten,

leitfragen für die kleingruppenarbeit, visualisierung 

der leitfragen für Diskussion auf FC oder PPP. 

Folgende Einfühlungsfragen stimmen die Rollen träger*

innen auf ihre neue Situation ein (eine Auswahl):

Q Wo wohnen Sie? 

Q Welche Schule haben Sie besucht? 

Q Wie viele Sprachen sprechen Sie? 

Q Wie feiern Sie Ihren Geburtstag? 

Kleingruppenarbeit 

Folgende Leitfragen dienen als Grundlage für Klein grup-

pen  gespräche:

Q Wie geht es Ihnen mit dieser Rolle? 

Q Wie reagiert Ihr Umfeld/Ihr Sportverein auf Ihre   

 neue Identität? 

Q Mit welchen Vorurteilen könnten Sie in Ihrem   

 Umfeld/Verein konfrontiert werden?

Q Wie gehen Sie mit damit um? 

Plenum

anschließend präsentieren die arbeitsgruppen ihre er-

gebnisse. Die jeweiligen rollen werden symbolisch  

abgelegt. Die übung sensibilisiert für gesellschaftliche 

wirklichkeit und fördert die Bewusstwerdung für stereo-

typisierungen, asymmetrische kräfteverhältnisse und 

ausgrenzungsprozesse. Die schwierigkeit mancher teil-

nehmer*innen ihre neuen rollen mit inhalt zu füllen, 

spiegelt die gesell schaftliche Distanz und die fehlenden 

persönlichen erfahrungen mit vielfalt wider. Die ver-

fügbarkeit kollektiver Bilder, mit denen die rollen auf 

der anderen seite assoziiert werden, verdeutlicht die 

Macht von vorurteile und historisch vorstrukturierter 

gruppen vorstellungen. 

Alternativen: »WortGewalt« siehe seite 46.

Die übung enthält rollenspielanteile (zugewiesene iden-

titäten) und vollzieht sich im Dreischritt:  

1  einzelarbeit, 

2 aufstellung   (wahlweise) und 

3 Plenum. 

Die Beteiligten bekommen kurz beschriebene rollen 

zugeteilt bzw. ziehen je eine rolle und übernehmen ihre 

neue identität. anschließend findet eine aufstellung 

statt und die ergebnisse werden bearbeitet und 

diskutiert.

siehe dazu die übungsbeschreibung auf seite 50.

Einzelarbeit 

im rahmen der einzelarbeit fühlen sich die rollen-

träger*innen in ihre neue identität ein und erkunden 

ihre neue soziale wirklichkeit. 

3  Mehr dazu siehe die übungsbeschreibung auf seite 42
t

»Aus dem Bürostuhl kann der Herr 

das leicht beurteilen. 

Auf dem Platz geht es aber 

um Gefühle, um verletzten Stolz 

und verletzte Würde. 

Man muss sich die Situation 

vorstellen: Du wirst als Einziger 

auf dem Platz ausgepfiffen, 

ohne dass Du was getan hast...« 

Gerald Asamoah

handelsblatt, 22.01.2013 t»... Ich wünschte mir damals 

ein Zeichen aus der Mannschaft, 

und Michael Ballack war unser 

Kopf, ein Held in der Öffentlichkeit. 

Er hatte Wirkung auf junge Leute. 

Das hätte mir damals sehr gut 

getan.«

 Gerald Asamoah

handelsblatt, 22.01.2013
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4         

 ziel:

1) herstellung von Praxisbezügen

2) reflexion über die eigene einschätzung von Praxis- 

 fällen auf der grundlage von realen Beispielen 

 und  situationen 4  50 min

Material:

Beispiele auf karten oder a4-Blättern, raster, 

Diskriminierungsbarometer für die einordnung 

der Fälle, übungsbeschreibungen 

Das Diskriminierungsbarometer baut Brücken zur Praxis 

der Beteiligten. Das team bietet mehrere varianten der 

Durchführung an, je nach zeit und Bedarf der gruppe. 

eine ebenfalls denkbare, aber zeitsparendere Form der

auswertung ist die abfrage einer subjektiven einschät-

zung  der situation entlang einer skala von 0 bis 10, be-

stimmt nach empfundenem schweregrad und intensität.

Die arbeit erfolgt im Plenum. sollte die gruppe zahlen -

mäßig zu groß ausfallen, bietet sich das Format der

kleingruppengespräche an. Die arbeit am Diskri mi nie-

rungsbarometer kann durch ein Brainstorming einge-

führt werden. 

Die Durch führung des Barometers erfolgt nach folgen-

den schritten: 

1 auslegen  mitgebrachter   Beispiele  auf  karten oder 

auf a4-Blättern. 

2	aufstellung entlang der karten je nach indi vi duel ler 

einschätzung der Fälle auf der Diskri mi  nierungs-skala 

(0 = nicht diskriminierend; 10 = sehr  diskrimi nie rend)

3 Diskussion über die Parameter subjektiver 

einschät zung von Diskriminierung  

Die auswertung der übung kann durch Fragen zur Posi-

tionierung der teilnehmenden entlang der Fälle oder 

zu deren einordnung entlang der linie von 0 bis 10 

im Plenum reflektiert und besprochen werden. es ist 

rat sam die auswertung der einzelnen Positionen und 

Fragen mit dem input zur gMF und Diskriminierung zu 

verbinden. 

eine ausführliche übungsbeschreibung finden sie auf 

seite 56.

Alternative: »Fallanalyse« siehe seite 60.

5         InPuT
 ziel:

1) sensibilisierung für gMF und Diskriminierung 

 im sport 

2) arbeit mit dem Diskriminierungsmodell 

3) reflexion über ebenen der Diskriminierung 

 und Möglichkeiten der entgegnung  

Der input muss nicht zwingend frontalen Charakter 

haben. es ist möglich, die zentralen Thesen in karten-

form zu präsentieren. 

Mögliche Schwerpunktsetzungen: 

Q grundlagen der gMF

Q erscheinungsformen gMF im sport anhand   

 ausgewählter  themen

Q Diskriminierung und Diskriminierungsebenen   

 anhand des Diskriminierungsmodells 

Q Mögliche Präventionsstrategien

5  10 min

Material:

Flipchart oder PPP, arbeitsblätter, handouts, glossar 

mit Begriffen, sportrechtliche hinweise und richtlinien 

sowie relevante links sollten ausgeteilt werden. 

6         KomPeTenzmodell  
 ziel:

1) handlungsorientierung

2) integration der schulungsinhalte und -methoden

  10 min

Material:

visualisierung der Praxisempfehlungen; 

stufenmodell auf FC, PPP oder Pinnwand

Das Modul hat das ziel, die teilnehmenden darin zu 

sensibilisieren, vorurteile und Diskriminierung zu er-

kennen. Die be wusste wahrnehmung von stereo typi-

sierung, her ab würdigung und Diskriminierung sind die 

wich tigsten voraussetzungen für eine gelungene Präven-

tion. Die einordnung und Bearbeitung der wahr ge nom-

menen schiefl agen ist der nächste schritt. 

in diesem schulungsmodul wird auf drei ebenen 

gear beitet: Individuelle Kompetenz (haltungen), 

Sach   kompe tenz (wissen) und handlungskompetenz 

(ini tiie rung von verhalten). Diese ebenen werden durch 

verschiedene kompetenzkriterien, die sich aus hand-

reichungen zwischen sport und integrationsarbeit er-

geben, gestützt.  Das auf der seite 18 beschriebene 

stufen modell ist hierfür sehr hilfreich.4 hier ist es 

ratsam, noch einmal auf das zentrale ziel des Moduls – 

die wahrnehmungsschulung – hinzuweisen und die 

Bedeutung einer kritischen Perspektive auf vorurteile 

und Dis kriminierung  hervor zuheben. 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit besteht aus 

einzelnen Phänomenen, welche nicht einfach zu durch-

schauen sind. aus diesem grunde ist es wichtig, die hier 

verhandelten inhalte selbstreflexiv in den Blick zu neh-

men. Die reflexion über eigene einstellungen, routi-

nierte Deutungs- und arbeitsweisen der einblick in die 

Debatten und Fragen, die viele Professionelle derzeit 

beschäftigen,  können weitere auseinandersetzungen 

nach sich ziehen und das gefühl der eigenen 

selbstwirksamkeit im arbeitsfeld stärken und fördern.

es ist möglich das kompetenzmodell als strategiekom-

pass zu nutzen und die gruppe zu bitten, entlang der 

stufen – wahrnehmen, Deuten, handeln – eigene stra-

te gien im umgang mit vorurteilen und Diskriminierung 

in der sportlichen Praxis zu formulieren und der gruppe 

vorzustellen.  

»Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der breiten 

Bevölkerung bildet das Fundament eines Eisbergs, an 

dessen Spitze offen sichtbarer und gewaltbereiter Rechts-  

extremismus steht. Daher ist es bei der Prävention und 

Intervention gegen Vorurteile wichtig, auch das soziale 

Netzwerk mitzudenken und einzubeziehen. Deutlich wird 

hier auch, wie wichtig es ist, sich laut und klar gegen 

Vorurteile zu beziehen, erstens die sozialen, demokra-

tischen Normen von Gleichwertigkeit und Vielfalt hoch zu 

halten und zweitens dem Eindruck entgegenzuwirken, 

andere würden klammheimlich Vorurteile teilen. Drittens 

wird die Bedeutung von Regeln und Strukturen in 

Betrieben, Institutionen usw. deutlich, die das Ausleben 

von Vorurteilen erleichtern oder erschweren können.«5

6

7 FeedBAcK und AuSWeRTung 
 ziel:

 Feedback 

  10 min

Material:

Metaplankarten, ggf. FC

abschließend ist es wichtig, die sicht der gruppe auf das 

Modul zu erfragen und die teilnehmenden für die weitere 

Beschäftigung zu motivieren.  7Q Was  nehmen  Sie  für  sich heute mit?

Q Welche Fragen stellen sich Ihnen nach dem 

 heutigen  Modul?

Q Woran würden Sie gern für sich weiterarbeiten?
4  Das Modell kann auch zur einstimmung auf das Modul genutzt werden. 
5  beate küpper (2013) Die Abwertung von anderen – Gruppenbezogene  
 Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. thema Jugend, 4, 3-5  
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»Oft gelten Vorurteile einzig als individuelle Fehlurteile 
und es wird angenommen, es bedürfe nur der richtigen 

Information, um diese auszuräumen bzw. 
zu einem richtigen Urteil zu gelangen. 

Wie wir alle wissen, halten sich Vorurteile aber trotz 
vorhandener Information hartnäckig.« 

oliver Trisch (2010)

»Wir können lernen, Vorurteile zu erkennen und 
mit ihnen bewusst umzugehen. 

Wir machen damit verständlich, dass Vorurteile 
nicht deshalb entstehen, weil wir als Menschen 

etwas falsch machen. 
Das hat vielmehr etwas mit Bildern ... zu tun, 

die ... kulturell bedingt unser Leben begleiten. 
Wir machen klar, dass wir diese ... 
Prägung nicht hinnehmen müssen. 

Jede/r, die/der für seine Einstellungen 
Verantwortung übernehmen will, 

kann seine vorurteilsbehafteten Denkmuster 
verändern.« 

monika chmielewska Pape (2010)

»Oftmals stehen die Fragen im Raum: 
Was bedeutet Diskriminierung? Wo beginnt Abwertung 
und Ausgrenzung? Diskriminierung gibt es nicht nur 

zwischen Menschen, sondern auch institutionell, 
etwa im Rahmen von Gesetzen und Richtlinien. 

Unreflektierte Normen und Werte können ebenfalls 
ausschließend wirken.« 
Seminarteilnehmerin erfurt (2015)

ÜBunGEn

Ich  Ich nicht?

Namensgeschichten

WortGewalt

PerspektivWechsel

Fairplay &

Diskrimierungsbarometer

Fallanalyse
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üBung »ICH – ICH NICHT?«

ziele 

Q Förderung der gruppendynamik 

Q stärkung der selbstwahrnehmung durch   

 selbsterfahrung 

Q einstieg in themen wie vorurteile, Diversität,   

 Macht, Diskriminierung

zielGruppe und settinG 

Die übung kann mit erwachsenen ebenso wie mit 

Jugend  lichen durchgeführt werden. Je nach zielgruppe 

und setting muss die übung jedoch in ihrer art der 

ansprache, Fragestellung und intensität angepasst wer-

den. voraus setzung für die Durchführung ist aus-

reichend Bewe gungs raum. 

Arbeitsform: 

aufstellung/Positionierung

gruppengröße: 

max. 20 Personen

zeitumfang: 

je nach gruppen- und seminarsetting 

ca. 20-30 Minuten

materialien: 

ein großer zettel mit der aufschrift »ICH«, 

ein großer zettel mit der aufschrift »ICH NICHT«, 

die zur visuali sierung an zwei 

gegenüberliegenden seiten im raum befestigt 

werden;

klebeband zum Befestigen der zettel;

ein katalog mit übungsfragen 

kurzbeschreibunG

Bei »Ich – ich nicht?« handelt es sich um eine sozio-

metrische aufstellungsübung. Die Methode gilt als ein 

wirkungsvolles instrument, um selbstwahrnehmungen 

zu erweitern und einen Perspektivwechsel anzuregen. 

Durch die aufstellung entlang der »Ja/Nein«-Fragen wird 

den Beteiligten einen eindruck davon vermitteln, wie 

sich Menschen in einer Mehrheit oder in einer Minderheit 

fühlen und wie schnell man unter sozialen Druck gera-

ten kann. Je nach gewählten Fragen kann diese übung 

un  sichtbare normen wie auch gesellschaftliche kate-

gorien sichtbar machen. 

Dazu gehören u.a. herkunft, religion, sexuelle orien tie-

rung, hautfarbe, Familien stand, Bildungsabschluss, 

alter und geschlecht. Diese kategorien sind zum einen 

bedeu tende identitäts merkmale, zum anderen bieten 

sie oft mals anlass für stigmatisierung und Diskri mi nie-

rung. 

im ersten schritt erfolgt die einführung in die übungs-

regeln. im zweiten schritt kann die aufstellung ange-

leitet werden. Die teilnehmenden positionieren sich 

ent lang von »Ja/Nein«-Fragen. abschließend findet eine 

aus wertung im Plenum statt.   

Ich – Ich nicht?
üBung

Ich  Ich nicht?

 Regelkatalog

Q Das Gebot der Freiwilligkeit und Selbst- 

 bestimmung ist bei soziometrischen Auf- 

 stellungsübungen ganz besonders wichtig. 

Q Selbst bei harmlosen Fragen kann durch  

 die eigene Positionierung im Raum ein   

 unbehagliches Gefühl entstehen. 

Q Es ist nicht erforderlich, alle Fragen konkret  

 zu beantworten und es ist jederzeit möglich,  

 Fragen zu überspringen oder die Übung zu  

 verlassen.

Q Zudem können Fragen unterschiedlich   

 brisant sein und die Teilnehmer*innen 

 persönlich berühren. 

Q Es ist darauf zu achten, dass es seitens 

 der Gruppe oder Seminarleitung nicht zu  

 Bewertungen oder Zuschreibungen kommt. 

 Allen Beteiligten muss ihr Recht auf  

 Selbstbestimmung und Selbstzuordnung  

 zugestanden werden.

Q Es ist möglich und auch ratsam, 

 die Teilnehmer*innen selbst Fragen 

 an die Gruppe stellen zu lassen.
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üBung »ICH – ICH NICHT?«

MÖgliChe auswertungsFragen

Q Was haben Sie während der Übung wahrgenommen?

Q Hat Sie etwas überrascht oder irritiert?

Q Welche Frage ist Ihnen besonders in Erinnerung   

 geblieben? 

Q Wie haben Sie die sich immer wieder verändernde  

 Gruppenbildung erlebt? 

Q Ist Ihnen dabei etwas aufgefallen?

Q Wie sind Sie mit ‚schwierigen’ Fragen umgegangen? 

Q Wie war es, allein bzw. zusammen mit wenigen oder  

 mit mehreren zu stehen? 

Q Entlang welcher Merkmale haben sich die Gruppen  

 gebildet? 

Q Welche Merkmale können von Ausschluss/   

 Diskriminierung betroffen sein? 

Fragenkatalog

Der Fragenkatalog beinhaltet 20 Fragenbeispiele. Je nach 

gruppenzusammensetzung und zielstellung der übung 

können die Fragen inhaltlich variiert werden. es erscheint 

ratsam, die inhalte der Fragen an die zusammensetzung 

der gruppe – insbesondere im hin blick auf das alter der 

teilnehmenden – anzupassen.  

Q Wer treibt gerne Sport?

Q Wer ist haupt-, neben- oder ehrenamtlich im   

 (Jugend)Sport tätig?

Q Wer ist in Deutschland geboren?

Q Wer hat den deutschen Pass? 

Q Wessen Eltern sind in Deutschland geboren?

Q Wer spricht mehr als zwei Sprachen fließend? 

Q Wer tanzt gern?  

Q Wer ernährt sich vegetarisch oder vegan?

Q Wer ist gläubig?

Q Wer besucht regelmäßig ein Gotteshaus 

 (Kirche, Synagoge, Moschee...)?

Q Wer hat sich schon einmal benachteiligt gefühlt?

Q Wer hat seine Schullaufbahn/Ausbildung /   

 Studium in seiner Muttersprache absolviert?

Q Wer hat Freunde aus anderen Kulturkreisen? 

Q Wer hat sich schon einmal benachteiligt gefühlt auf  

 Grund des Geschlechtes?

Q Wer hat sich schon einmal benachteiligt gefühlt auf  

 Grund des Alters?

Q. Wer hat sich schon einmal benachteiligt gefühlt auf  

 Grund der Herkunft?

Q Wer hat im Arbeits- oder Privatumfeld Bezüge zu   

 Geflüchteten?

Q Wer hat Kinder?

Q Wer hat Geschwister?

Q Wer hat schon einmal Ausgrenzung im Sport erlebt  

 bzw. beobachtet?

Quellen

dGb bildungswerk thüringen (2008). Brandsätze. 

Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit. 

www.baustein.dgb-bwt.de/index.php4

marina chernivsky (2010). Methodenbuch. 

Perspektivwechsel – Theoretische Impulse – 

Pädagogische Anregungen. hrsg.: zwst,

Frankfurt am Main. 

ablauf

MÖgliCher einstieg

es handelt sich um eine soziometrische Methode, die 

wir anwenden, um uns als gruppe besser kennenzu-

lernen und um viel voneinander zu erfahren. Manche 

Fragen sind sehr all gemein, manche anderen etwas 

persönlicher. sie können sich jederzeit dazu ent-

scheiden, Fragen nicht zu beantworten. Die aufstellung 

erfolgt entlang der Ja/Nein-oder genauer gesagt Ich-

Ich-nicht-Fragen. 

sChritt 1: Positionierung iM rauM 

Die gruppe wird gebeten, sich nach jeder gestellten 

Frage entweder auf der seite »Ich« oder auf der seite 

»Ich nicht« zu positionieren. es bietet sich an, die 

teilnehmenden während der aufstellung danach zu 

fragen, was sie sehen, wahrnehmen und erleben. Die 

Phase der aufstellung ist also ein wichtiger raum für die 

emotionale resonanz auf die Positionierung. Die reso-

nanz kann durch reflexionsfragen zur Positionierung 

einzelner im raum vertieft werden. es ist wichtig, die 

aufstellung emotional wirken zu lassen und erst dann 

mit der auswertung zu beginnen. 

sChritt 2: auswertung

alle kehren ins Plenum zurück und beteiligen sich an der 

übungsauswertung. neben dem gruppen dynami schen 

aspekt macht die aufstellung auf unterschiede und 

gemeinsamkeiten in der gruppe aufmerksam. wird das 

niveau der Fragen erhöht, bietet die Methode einen 

thematischen einstieg in die themenbereiche von iden-

tität und zugehörigkeit sowie stigmatisierung und 

Diskrimi nierung. 

anreGunGen fÜr die diskussion

Die gruppe ist quasi ein Modell der gesellschaft und 

schlägt Brücken zwischen eigenem (subjektivem) er - 

leben und gesellschaftlicher realität. es wird verdeut-

licht, wie gruppenbildung funktioniert und in welchem 

sozia len abhängigkeitsverhältnis gruppenidentitäten 

stehen. 

gruppenzugehörigkeiten und die damit verbundenen 

kräfteverhältnisse – Privilegien und Benachteiligung 

auf  grund bestimmter Merkmale – sind im alltag häufig 

so routiniert und festgeschrieben, dass sie nicht so 

einfach wie in dieser übung relativiert werden können. 

Die übung bietet gleichzeitig die Möglichkeit darüber zu 

reflektieren, wie die Beteiligten – jede/r im eige nen 

handlungsbereich – gegen stigmatisierung und aus-

gren zung vorgehen können, und wo sie in der zukunft in 

ihrer sportlichen Praxis aktiv werden wollen.  

Ich – Ich nicht?
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üBung »NAMENSGESCHICHTEN«

Arbeitsform: 

stuhlkreis

gruppengröße:

Max. 20 Personen 

zeitumfang:

20-45 Minuten; 

je nach gruppengröße individuell; 

pro tn mind. 3 Minuten erzählzeit einplanen

materialien: 

Moderationskarten; Flipchart, PPP, Pinnwand 

auf dem die Fragen gut sichtbar notiert werden; 

stifte 

zielGruppe und settinG 

Die übung ist für kinder, Jugendliche und erwachsene 

geeignet und kann je nach Bedarf und alter der 

teilnehmenden durch die auswahl der Fragen und 

auswertungskriterien angepasst werden. Die übung 

baut vertrauen auf und fördert einen intensiven aus-

tausch. so ist sie auch besonders gut geeignet, wenn 

eine gruppe aus teilnehmenden besteht, die sich noch 

nicht kennen. 

ablauf

MÖgliCher einstieg 

Meistens denken wir überhaupt nicht mehr darüber 

nach, wie unsere vor- und nachnamen auf andere 

wirken und welche Bedeutung sie für uns haben. Mittels 

dieser Methode können wir uns besser kennenlernen 

und mehr über unsere namen erfahren.  

kurzbeschreibunG

Jeder Mensch hat einen namen. Die namen sind träger 

unserer identität, sie spiegeln unsere Biografie wider 

und sagen etwas über die geschichte unserer Familien 

in einer bestimmten zeitepoche aus. unsere namen 

haben also nicht nur eine identitätsstiftende Bedeu tung 

für die eigene Persönlichkeit, sondern ge währen auch 

einen einblick in den zeitgeist der gesell schaft, in deren 

kontext wir unsere namen bekommen haben. Beim 

namensentzug wird der Mensch seiner wurzeln und 

seiner identität beraubt. wird der name eines Menschen 

systematisch nicht korrekt ausge sprochen, so wird 

seine gesamte identität infrage ge stellt und sein gefühl 

der zugehörigkeit irritiert. 

Die übung eignet sich zum gruppendynamischen 

kennen  lernen und bietet die Möglichkeit eines thema-

tischen einstiegs. in dieser übung werden den teil neh-

menden Fragen zu ihrem namen gestellt, die sie für sich 

beantworten und anschließend im Plenum vorstellen 

können. 

ziele

Q gruppendynamisches kennenlernen 

Q sensibilisierung für die Bedeutung von identität   

 und zugehörigkeit  

Q einstieg in themen wie identität, Diversität und   

 Diskriminierung 

Namensgeschichten
üBung

Namensgeschichten

	 	 	 	 	 	
	

Q
Q Die Übung kann die Gruppe zusammenbringen  

 und eine vertraute Atmosphäre entstehen  

 lassen.

Q Sie kann auf das Thema Identität aufmerksam  

 machen und die Bedeutung der gegenseitigen  

 Anerkennung unterstreichen. 

Q Es ist wichtig darauf zu achten, dass 

 innerhalb der Gruppe ein sensibler Umgang  

 miteinander gewahrt bleibt. 

 Schnell können Namen aus der Vergangenheit  

 in der Seminargruppe neue Knospen tragen  

 und sich verselbstständigen.

Q Mit dieser Übung können auch schmerzliche  

 (Familien-)Erinnerungen verbunden sein, 

 die durch diese Übung aktiviert werden. 

Q Die Durchführung der Methode setzt eine  

 behutsame Anleitung und Prozessmoderation  

 voraus. 
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üBung »NAMENSGESCHICHTEN«

die betroffene Person bedeuten, ausgeschlossen zu 

sein und sich als nicht gleichwertig zu empfinden. 

abhängig davon, von wem und in welchem sozialen 

rahmen der name unkorrekt ausgesprochen wird, kann 

diese art der (subjektiv empfundenen) Missachtung 

mehr oder weniger tiefe spuren hinterlassen. Das 

Bedürfnis von anderen gesehen und anerkannt zu 

werden, ist ein universales grundbedürfnis. 

Q namen und ihre herkunft

namen können etwas über die herkunft eines Menschen 

aussagen. hier liegt das große Potenzial, etwas über 

eine Person zu erfahren sowie den Menschen selbst zu 

wort kommen zu lassen. Die Frage nach dem namen 

signa lisiert interesse und Bereitschaft, sich für andere 

zu öffnen. insofern kann das erfragen und Berichten der 

geschichte eines namens integrative und eine identi-

täts stiftende wirkung entfalten. gleichzeitig können 

namen mit ausschluss und ausgrenzung verbunden 

sein, nämlich dann, wenn sie als fremd wahrgenommen 

und etikettiert werden. 

Q namen und Vorurteile 

namen verkörpern unsere Biographie und Familien-

geschichte(n), aber sie können auch mit vorurteilen und 

stereotypen verbunden sein. Die vor stellungen von 

namen als aushängeschild einer ethni schen, religiösen 

oder nationalen zugehörigkeit tragen oft dazu bei, dass 

der name mit vorurteilen belegt wird. untersuchungen 

an schulen ergeben, dass bestimmte vornamen mit 

negativen eigenschaften (bspw. ver haltens auffällig, 

leistungsschwach) verknüpft sind und eine ungleich-

behandlung begünstigen. so bekommen Menschen mit 

einem bestimmten namen häufig unfreiwillig ein etikett 

verpasst, noch bevor sie die gelegenheit haben, für sich 

selbst zu sprechen und stellung zu beziehen. um derlei 

Diskriminierungs tendenzen zu ver meiden ist es wichtig, 

sich seiner inneren Bilder stets aufs neue bewusst zu 

werden. Die übung kann als auf hänger genutzt werden, 

für diese gegebenheiten zu sensi bi lisieren und um tiefer 

in das thema vorurteile und Diskriminierung einzu-

steigen.

Q name als alleinstellungsmerkmal 

Der name kann als alleinstellungsmerkmal eine positi-

ve resonanz erfahren. es kommt jedoch auch vor, dass 

dieses alleinstellungsmerkmal als Belastung empfun-

den wird. Das eigene selbstverständnis bedarf der 

abgrenzung, aber ebenso der Beachtung und solidarität. 

ein seltener name kann im sozialen umfeld stig-

matisierung nach sich ziehen und ausgrenzung 

begünstigen. 

Quellen

petra Wagner, stefani hahn, ute enßlin (hrsg), 

(2006). Macker, Zicke, Trampeltier ... Vorurteilsbewusste 

Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen. 

Handbuch für die Fortbildung. weimar/Berlin.

marina chernivsky, christiane bernuth (2014).

Selbstwirksamkeit lernen und leben. Inklusionswerkstatt 

für die pädagogische Praxis. hrsg.: Deutsche soccer 

liga e.v., erfurt, s. 71ff., www.deutschesoccerliga.de

Folgende leitfragen werden vorgelesen und auf einem 

Flipchart oder in einer Präsentation visualisiert.  

Q Gibt es eine persönliche Geschichte zu Ihrem Vor-  

 und/oder Nachnamen?

Q Aus welchem Sprachraum stammt Ihr Name?

Q Gibt es eine Übersetzung/Bedeutung? 

Q Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrem Namen? 

sChritt 1:  einzelarBeit

Die teilnehmenden werden gebeten, die geschichte 

ihres vor- und nachnamens zu rekonstruieren und sich 

schriftlich notizen dazu zu machen.

sChritt 2: arBeit in kleingruPPen

oftmals erschließen sich gedanken erst im gespräch 

mit anderen Beteiligten. in kleingruppen  haben alle die 

Möglichkeit, die geschichte ihres namens zu erzählen. 

Bleiben Fragen offen, so können durch nachfragen 

weitere aspekte ins gespräch geholt werden, sofern die 

anderen erzählenden zustimmen. am ende des aus-

tausches entscheiden die Beteiligten, was sie im Plenum 

berichten werden. 

sChritt 3: PlenuM

in der Plenumsphase berichten die kleingruppen über 

ihren austausch. Das ziel besteht vor allem darin, 

gemeinsamkeiten und unterschiede in den gruppen 

zusammenzutragen und zu diskutieren. 

alternativer aBlauF

die Übung eignet sich zum kennenlernen und für 

einen erstem thematischen einstieg. sofern nicht 

aus reichend zeit vorhanden, ist es ratsam, die ge-

kürzte Variante anzu wenden. bei dieser Übungs-

variante ist es möglich, die klassische selbst-

vorstellung mit namensgeschichten zu verbinden. 

Folgende Fragen können die vorstellungsrunde navi-

gieren:

Q Aus welchem Sprachraum stammt Ihr Name? 

Q Gibt es eine persönliche Geschichte dazu?

Q Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrem Namen?

anreGunGen fÜr die diskussion 

Die übung sensibilisiert für einen verantwortungsvollen 

(pädagogischen) umgang mit unterschiedlichen identi-

täten und zugehörigkeiten. Bei der auswertung der 

übung sind mehrere Perspektiven sowie auch vielfältige 

thematische Bezüge möglich. 

Folgende aspekte können in die auswertung je nach 

zielstellung und verfügbarer zeit einbezogen werden: 

Q name als identitätsträger

»Ich bin [NAME].«, lautet ein gebräuchlicher satz, wenn 

man sich vorstellt. Der name wird hier als synonym für 

»Ich« verwendet. unsere herkunft, erfahrungen, Begeg-

nungen, eigenschaften etc. sind mit dem namen ver-

knüpft. er ist für eine Person der träger der eigenen 

geschichte und unmittelbar an die wahrnehmung der 

eigenen identität gebunden. wird ein name systematisch 

falsch ausgesprochen oder geschrieben, kann dies für 

Namensgeschichten
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üBung «WORTGEWALT«

seit Jahren ist bekannt, dass etliche redewendungen 

im alltäglichen sprachgebrauch diskriminierend sind, 

aber sie werden trotz aller einwände weiter verwendet.

Manche von ihnen mögen aus sicht der sprecher*innen 

nicht beleidigend gemeint sein, aber sie können den 

nerv derjenigen treffen, die damit konfrontiert werden.  

sChritt 1: einstiMMung als auFstellung

eine raumaufstellung entlang der folgendenden Fragen 

ermög licht eine gefühlsbetonte und selbstareflexive an-

näherung an die übung. Folgende Fragen werden zu-

nächst nonverbal durch das aufstellen beantwortet. 

eine auf dem Boden befindliche skala zwischen 0 (gar 

nicht relevant) und 10 (sehr relevant) verdeutlicht die 

Bandbreite der antwortoptionen. nach dem die Beteil-

igten ihre Position auf der skala gefunden haben, kann 

eine erste zwischenauswertung der ver schiedenen Per-

spektiven auf die Fragen sinnvoll sein. 

Arbeitsform: 

stuhlkreis,kleingruppen, aufstellung

gruppengröße: 

max. 20 Personen

zeitumfang: 

60–90 Minuten

materialien: 

Moderationskarten und stifte für notizen

Flipchart zum notieren der Fragenstellungen 

schritt 2: Begriffsannährung  

kurzbeschreibunG 

unsere sprache stiftet vertrauen und verbindung, sie 

kann aber auch Distanz schaffen und grenzen festlegen. 

nicht nur die intention und die wahl unserer worte sind 

bedeutsam, sondern vor allem die wirkung, die sich aus 

unserer sprache entfaltet.  Die alltagsmacht verletzen-

der und diskriminierender sprache beginnt bei der ver-

einheitlichung, der verwendung historisch belasteter 

Bezeichnungen und der relativierung ihrer Folge wir-

kungen für die Betroffenen. all zu oft wird jedoch die 

diskrimi nie rende Beschaffenheit unseres sprechens 

ignoriert, ver harm lost, oder einfach weg definiert. 

Die übung schafft einen einstieg ins thema sprache und 

Diskriminierung. im rahmen dieser übung können ge-

läufige Begrifflichkeiten bewusst und kritisch betrachtet 

werden. Für alle der hier reflektierten rede   wendungen 

werden alternative vorschläge unter breitet. 

ziele 

Q sensibilisierung für die Macht von worten und   

 Bezeichnungen 

Q analyse diskriminierender Begriffe und    

 redewendungen

Q ausloten alternativer Begriffsverwendungen

Q abbau von widerständen im hinblick auf   

 sprachkorrekturen

zielGruppe & settinG

Die übung ist vor allem für erwachsene aber auch für 

Jugendliche geeignet und kann in ihrer struktur  an jede 

gruppe angepasst werden. Die raum aufstellung fördert 

einen intensiven aus tausch über den eigenen umgang 

mit sprache und redewendungen. vorkenntnisse sind 

nicht erforderlich. 

ablauf 

MÖgliCher einstieg  

sprache ist unser zentrales kommunikationsmittel. 

unsere gedanken, gefühle, Deutungen und sichtweisen 

vermitteln wir unserem gegenüber durch sprache. es 

kann jedoch eine gratwanderung sein, die richtigen 

worte zu finden, um die gewünschte wirkung zu erzielen.

üBung

WortGewalt
strategien zum umgang mit diskriminierender sprache1  

WortGewalt

1  Die übung basiert auf der Methode Beschädigte Sprache –   
 verletzende Worte. marina chernivsky, christiane friedrich, 
 Jana scheuring (2014). im Methodenbuch Praxiswelten –   
 Zwischenräume der Veränderung. (hrsg. zwst), s. 134-148.
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üBung »WORTGEWALT«

Q Flüchtlinge

»sind laut Genfer Flüchtlingskonvention Personen, die 

aus begründeter Furcht vor der Verfolgung ihrer Person 

wegen ihrer ›Rasse‹, Religion, Nationalität oder Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe Schutz in 

einem anderen Land suchen. In amtlichen Sta tis tiken 

gelten die Bezeichnungen Flüchtlinge und Asylberechtigte 

nur für Menschen, die schon Schutzstatus besitzen: Asyl-

berechtigte werden nach dem Asylrecht im Grund gesetz 

anerkannt, Flüchtlingen wird Flüchtlingsschutz nach der 

Genfer Konvention gewährt.«5 

kritik am begriff: im kontext aktueller Debatten kann 

der Begriff abwertend bis diskriminierend wirken. »Ge-

flüch tete wird seit einiger Zeit als Alternativbegriff für 

Flücht linge verwendet. Zum einen, weil damit die teils als 

klein machend oder abwertend empfundene Endung -ling 

um gangen wird.«6 zum anderen, um zu vermeiden, dass 

die identität von Menschen nicht auf ihre Flucht re-

duziert wird: Flüchten ist eine handlung, die zeitlich 

begrenzt ist. »Der ›Flüchtling‹ heißt bei uns aber auch 

dann immer noch so, wenn die Flucht vorbei ist. Damit 

wird die Vergangen heit zum Identitätsmerkmal, das man 

nicht ablegen kann.«7

um den einfluss der sprache noch deutlicher aufzu-

zeigen und ggf. weitere Begriffe in die sprachanalyse 

einzu beziehen, kann folgendes zitat verwendet werden:

»Mehrere Leute meinten, bei Einwürfen oder Ballkontakten 

Sachen wie  ›Schwarzes Schwein‹ in meine Richtung rufen 

zu müssen. Immer, wenn der Ball in meine Nähe kam, gab 

es auch Affenlaute«, sagte der 20-Jährige am Montag. Als 

es ihm zu viel geworden war, ging Danny da Costa zu 

Schiedsrichter Florian Meyer (Burgdorf) und machte ihn 

darauf aufmerksam. »Ich habe Herrn Meyer gesagt, dass 

ich da aufs Übelste beschimpft werde, dass das nicht 

mehr tragbar für mich ist«. Meyer veranlasste eine 

Stadiondurchsage, danach wurde es laut da Costa »etwas 

besser.«8

anreGunGen fÜr die diskussion 

es ist unbequem, festzustellen, dass vertraute sprach-

gewohnheiten abwertende und gar diskriminierende 

Bedeutungen transportieren. Die erkenntnis, dass auch 

die eigenen sprache nicht neutral ist, ist jedoch der 

erste schritt zur handlungsfähigkeit und verant-

wortungsübernahme. Der verweis auf die geschichte 

und tradition mancher Begriffe entbindet uns nicht von 

der individuellen verantwortung für unsere sprache. 

Die Bedeutung und wirkungsweise von Begrifflichkeiten 

sind wandelbar.   ein urteil über den Diskriminierungs-

gehalt eines Begriffes muss daher immer unter rück-

bezug auf seine verwendungsgeschichte und unter 

einbeziehung seiner negativen wirkungen getroffen 

werden. auch wenn die Beschäftigung mit diskriminie-

rendem sprachgehalt wichtig ist, soll das überdenken 

der sprachgewohnheiten nicht aufgezwungen, sondern 

eigenverantwortlich ent schieden werden.  

Quellen

dGb bildungswerk thüringen (2008). Brandsätze. 

Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit. 

www.baustein.dgb-bwt.de/index.php4

marina chernivsky, christiane friedrich, 

Jana scheuring (2014). Beschädigte Sprache – 

verletzende Worte. in: Praxiswelten – Zwischenräume 

der Veränderung. hrsg.: zwst, s. 134-148. 

Viktorija klimpfinger (2015). Warum es wichtig ist, 

ob wir Flüchtling oder Refugee sagen. 

www.vice.com/de/read/fluechtling-vsrefugee-

begriff-911

neue deutsche medienmacher (2015)

auFstellung zu FolgenDen Fragen

Q Stolpern Sie manchmal über bestimmte Begriffe? 

Q Gibt es Begriffe, die Sie persönlich ärgern? 

Q Wurden Sie schon einmal selbst mit    

 diskriminierender Sprache konfrontiert?

Q Haben Sie irgendwann einmal selbst    

 diskriminierende Sprache verwendet?

Q Wurden Sie bereits einmal darauf hingewiesen? 

Q Hat Sprache eine Relevanz für Ihre sportliche   

 Praxis? 

Q Haben Sie sich mit dem Thema beschäftigt? 

Q Waren bestimmte Begriffe schon einmal Thema in   

 Ihrem Sportfeld?   

sChritt 2: BegriFFsanalyse in kleingruPPen

Die unten stehenden Begriffe sind bereits auf karten 

visualisiert und können der gruppe vorgestellt werden. 

Dabei geht es in der kleingruppenarbeit  um die Be griffe 

Flüchtlinge und Asylant. Je nach zeitrahmen und 

Bedarf der gruppe, kann die übung um weitere Begriffe 

ergänzt werden2. so kann die arbeit an der sprache an 

zwei Begriffen verdeutlicht werden. ein Begriff ist 

bewusst durchgestrichen. Die streichung macht auf 

die verletzende Bedeutung dieser wortschöp fung auf-

merksam und deutet darauf hin, dass sie ein n-Wort3 

darstellt. 

eine hilfreiche und kompakte übersicht zur verwendung 

und wirkungsweise von Begriffen und redewendungen 

bietet das glossar der neuen deutschen Medienmacher.

Die analyse der gewählten Begriffe kann sich entlang 

folgender Fragestellungen vollziehen. es ist ratsam, da-

zu in kleingruppen zu arbeiten. 

Q Adressat*in: Wer ist damit gemeint?

Q Sprecher*in: Aus welcher Position wird die Aussage  

 getroffen? 

Q Wirkung: Welche Emotionen ruft der Begriff hervor? 

Q Macht: Welche (gesellschaftlichen) Macht-  

 verhältnisse sind damit verbunden? 

Q Geschichte: Was steht hinter dem Begriff und 

 wann wurde er geprägt?

Dieses raster ist veränderbar. Die Fragen und das ge-

samte vorgehen sollte an das alter und die Bedürfnisse 

der konkreten gruppe angepasst werden.

kritik an beGriffen

Q Asylanten

»Das Wort Asylant wurde Anfang der 80er Jahre durch 

Politik und Medien geprägt – in Abgrenzung zu den 

Begriffen Asylbewerber*in und Flüchtling. Dieser Begriff 

tauchte vor allem dort auf, wo Flüchtlinge nicht als 

schutzbedürftig dargestellt wurden, sondern als Bedro-

hung. Anfang der 90er Jahre spitzten sich diese Wertun-

gen noch mal zu: Wortzusammensetzungen wie  ›Schein-

asylant‹  oder ›Asylantenflut‹  machte die Abwer tung un-

miss verständlich deutlich.«4 

kritik am begriff: er taucht vor allem da auf, wo geflüch- 

tete als Bedrohung oder Belastung dargestellt werden. 

Mit dieser vorgeschichte stellt das wort  einen diskrimi-

nierenden Begriff dar und sollte nicht verwendet werden. 

WortGewalt

2  siehe dazu den glossar der neuen deutschen medienmacher   
 unter: www.neuemedienmacher.de/wissen/wording-glossar/
3  Das n-Wort steht für stark diskriminierende, verletzende – insbeson- 
 dere rassistisch konnotierte – Begriffe oder sprachwendungen, die  
 durch die n-Bezeichnung beim sprechen vermieden werden können.  
4  dGb bildungswerk thüringen (2008). Brandsätze. Baustein zur   
 nichtrassistischen Bildungsarbeit. www.baustein.dgb-bwt.de/index.php4
5 Die übung basiert auf der Methode Beschädigte Sprache – verletzende  
 Worte. marina chernivsky, christiane friedrich, Jana scheuring  
 (2014). im Methodenbuch Praxiswelten – Zwischenräume der Ver-
 änderung. (hrsg. zwst), s. 134-148.

6 neue deutsche medienmacher (2015)
7 Viktorija klimpfinger (2015). Warum es wichtig ist, ob wir Flüchtling  
 oder Refugee sagen. www.vice.com/de/read/fluechtling-vsrefugee- 
 begriff-911
8 die Welt (19.08.2013)
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üBung »PERSPEKTIVWECHSEL«

zielGruppe & settinG 

Die übung eignet sich für Jugendliche und erwachsene. 

sie ist insofern anspruchsvoll, da sowohl die Bereitschaft 

als auch die Fähigkeit bei den teilnehmenden vorhanden 

sein muss, sich eine andere rolle/Person hineinzu-

versetzen. Der übungsablauf orientiert sich an den teil-

nehmenden und wird durch die persönlichen Bezüge 

der teilnehmenden bestimmt. Für die Durchführung 

dieser übung ist eine ruhige und konzentrierte atmo-

sphäre eine wichtige voraussetzung. 

Arbeitsform: 

stuhlkreis 

gruppengröße: 

optimal bis 15 Personen

zeitumfang: 

60-90 Minuten, je nach gruppengröße

materialien: 

es werden karten angefertigt, auf denen jeweils 

eine rolle beschrieben steht;

für notizen liegen Metaplankarten und stifte 

bereit;

hilfsfragen werden für alle gut lesbar auf 

Flipchart, PPP,  Pinnwand geschrieben. 

kurzbeschreibunG

Die vorliegende Methode ist eine Mischung aus dem 

rollenspiel »Perspektivwechsel«  und der aufstellungs-

übung »Wie im richtigen Leben«2. Die Methode kons-

truiert fiktive rollen und arbeitet mit sensibilisierenden 

refle xionsfragen. sie kann mit oder ohne aufstellung 

durchgeführt werden. es obliegt der seminarleitung zu 

entscheiden, welches vorgehen für die gruppe – zeitlich 

und methodisch – passfähig ist. Die Plenumsdiskussion 

und die anschließende auswertung bieten raum für 

emotionale resonanz und gemeinsame reflexion über 

erfahrungen mit und sichtweisen auf die besagten 

rollen. 

ziele

Q sensibilisierung für neue Perspektiven 

Q reflexion der eigenen Position in der gesellschaft

Q sensibilisierung für vorurteile und    

 Diskriminierungserfahrungen 

Q Bewusstwerden über die eigenen Privilegien bzw.  

 Benachteiligungen 

üBung

PerspektivWechsel 1

PerspektivWechsel

	 	 	 	 	 	
	

Q
Q Perspektivwechsel ist ein leicht abgewandeltes  

 Rollenspiel. 

Q Eine gewisse Skepsis gegenüber der Methode  

 gehört dazu, aber die Übung kann durch ihre  

 Dynamik eine positive Resonanz hervorrufen.

Q Wichtig ist es darauf hinzuweisen, dass es  

 keine richtigen und falschen Antworten gibt. 

Q Vielmehr geht es hier darum, den Blick zu

  wechseln und andere Perspektiven   

 einzunehmen. 

Q Die besagten Rollen können jeder Zeit   

 abgelegt werden.

1  Die übung basiert auf der Methode Perspektivwechsel. marina   
 chernivsky (2010):  Methodenbuch Perspektivwechsel – Theoretische 
 Impulse – Methodische Anregungen. hrsg.: zwst, seiten 60-64. 
 www.zwst-perspektivwechsel.de
2 ebd. seiten 52-56
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üBung »PERSPEKTIVWECHSEL«

2. sChritt: einzelarBeit 

Die aufgabe der Beteiligten besteht darin, die neue 

identität anzunehmen und die damit einhergehenden 

gedanken und gefühle zu erkunden und innerlich 

festzuhalten. Folgende Fragen können den Beteiligten 

dabei helfen, die eigenen reaktionen, aber auch die 

eventuellen reaktionen ihres umfeldes, ihres vereins 

usw. mitzudenken. 

nach der vergabe der rollen bietet die seminarleitung 

zur einstimmung in die einzelarbeit folgende Fragen an: 

Q Wo sind Sie geboren? 

Q Wie war Ihre Kindheit?

Q Wie sieht Ihr Alltag aus?

Q Wie ist Ihr Familienstand?

Q Was haben Sie gelernt/studiert? 

Q Welchen Beruf möchten Sie gern erlernen?

Q Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Q Wo wohnen Sie jetzt? ...

3. sChritt: kleingruPPenarBeit 

es ist wichtig, die Phase der einzelarbeit durch ein 

kollegiales gespräch zu erweitern und zu vertiefen. hier 

können eigene Fragen formuliert, erfahrungen geteilt 

und umgangsformen besprochen werden. Folgende 

leit fragen dienen als grundlage für klein gruppen-

gespräche:

Q Wie geht es Ihnen mit dieser Rolle? 

Q Wie reagiert Ihr Umfeld/Ihr Sportverein auf Ihre   

 neue Identität? 

Q Mit welchen Vorurteilen könnten Sie in Ihrem   

 Umfeld/ Verein konfrontiert werden?

Q Wie gehen Sie mit damit um? 

ablauf

MÖgliCher einstieg 

Perspektivübernahme heißt, sich in Positionen und 

erfahrungshorizonte anderer hinein zu versetzen, quasi 

die welt aus deren augen zu sehen. wie intensiv das 

tatsächlich gelingt, ist nicht mit sicherheit festzustellen. 

von Bedeutung ist jedoch die Bereitschaft oder eher 

noch der versuch, andere – auch wenn bisher ver-

borgene Perspektiven – einzunehmen. hierin liegt die 

Basis für gegenseitiges verständnis. 

1. sChritt: vergaBe Der rollen 

Das seminarteam verteilt die rollen an die teilnehmen-

den. Die seminarleitung gibt die rollenkarten verdeckt 

aus, ohne sie vorzulesen. erst wenn die rollenvergabe 

abgeschlossen ist, können die rollenkarten von den 

teil  nehmenden umgedreht und gelesen werden.

Die seminarleitung bringt die rollen ausgedruckt mit 

oder schreibt sie im vorfeld auf Metaplankarten. 

rollenkartenBeisPiele

Q Ich bin Sinti & Roma.

Q Ich bin jüdisch.

Q Ich bin transsexuell.

Q Ich komme aus Syrien.

Q Ich bin in der Ukraine geboren.

Q Ich bin arbeitslos.

Q Ich bin körperlich behindert.

Q Ich bin Rentner*in.

Q Ich bin afrodeutsch.

Q Ich bin schwul/lesbisch.

Q Ich bin obdachlos.

Q Ich bin HIV positiv.

MÖgliChe ansPraChe Der seMinarleitung

»Nun haben Sie eine neue Identität dazu bekommen. 

Möglicherweise kann die neue Rolle Ihre bisherige Kom-

mu nikation mit Ihrem Umfeld verändern. Die Rollen-

übernahme ist jedoch zeitlich definiert und räumlich be-

grenzt. Sie können die Rolle jeder Zeit ablegen.«

PerspektivWechsel
Q Auch wenn die Rollen auf den Karten nur kurz   

 beschrieben sind, sind sie mehrdimensional 

 zu verstehen.. 

Q Bei der Einfühlung in die Rolle geht es nicht   

 darum, ob die Antworten auf die Fragen 

 richtig oder falsch sind, sondern um die 

 eigene subjektive Einschätzung der neuen   

 Identität.   

4. sChritt: PlenuM 

anschließend präsentieren die arbeitsgruppen ihre 

ergebnisse. Die jeweiligen rollen werden symbolisch 

ab gelegt. 

Das gespräch im Plenum kann durch folgende Fragen 

unterstützt werden:

Q Wie geht es Ihnen in dieser Rolle? 

Q Wie sehen wir die Person hinter dieser Rolle?

Q Woher beziehen wir das »Wissen« über die   

 Rollenidentität?  

Q Welche Bilder (Vorurteile) von anderen haben damit  

 zu tun? 

Q Warum wissen wir über bestimmte Personen viel   

 und über andere wenig?

Q Wie relevant sind diese Vorstellungen für den Sport? 

(zWischenschritt) aufstellunG 

Dieser schritt ist optional und ist deshalb als zwischen-

schritt gekennzeichnet. Die aufstellung kann entweder 

nach der rolleneinstimmung oder nach den gruppen-

gesprächen durchgeführt werden.
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üBung »PERSPEKTIVWECHSEL«

anreGunGen fÜr die diskussion

Die übung sensibilisiert für gesellschaftliche wirklich-

keit und fördert die Bewusstwerdung für stereo typi-

sierungen, asymmetrische kräfteverhältnisse und aus-

grenzungsprozesse. Die mögliche ambivalenz man chen 

rollen gegenüber, sowie eventuell auftretende schwie-

rig keiten, die rollenidentitäten mit inhalt zu »füllen«, 

spiegelt die Diskrepanz zwischen den eigenen (ver-

trauten) Perspektiven bzw. erfahrungsräumen und 

denen jener Personen und gruppen wider, die häufiger 

von vorurteilen und ausschluss betroffen sind.

Die verfügbarkeit kollektiver Bilder, mit denen die rollen 

auf der anderen seite assoziiert werden, verdeutlicht 

die Macht der vorurteile und historisch vorstrukturierter 

gruppenvorstellungen. 

Die übung zeigt auf, wie selektiv unsere wahrnehmung 

sein kann: dominante gesellschaftliche normen, katego-

risierungen, Bewertungen führen zu stigmatisierung 

und ausgrenzung von Personen und gruppen. Der 

Mensch verschwindet hinter den kategorien und es gibt 

oftmals soziale Distanzen, die sogar im persönlichen 

kontakt nicht leicht zu überwinden sind. oft benötigen 

wir zusätzliche hinweise und informationen, um Men-

schen ohne schubladen zu begegnen und ihre erfah-

rungen besser zu verstehen. 

Das einnehmen der anderen Perspektive kann veran-

schaulichen, dass es viel gewinnbringender ist, mit 

Menschen, statt über Menschen zu reden. Der Per-

spektivwechsel öffnet türen für eine stärkere erfahr-

barkeit von wirklichkeiten, die sonst nicht im Blickfeld 

sind, und fordert unsere Positionierung gegenüber vor-

urteilen und intoleranz. 

Quelle

marina chernivsky (2010). Methodenbuch. 

Perspektivwechsel – Theoretische Impulse – 

Methodische Anregungen. hrsg.: zwst, seiten 52-56 

und 60-64. www.zwst-perspektivwechsel.de 

marina chernivsky (2014). Perspektivwechsel oder der 

andere Blick. in: Praxiswelten – Zwischenräume der 

Veränderung. hrsg.: zwst, s.: 104-116.

konkret geht es hier um die aufstellung entlang der 

Fragen, die aus den jeweiligen rollenidentitäten heraus 

beantwortet werden. können die gestellten Fragen mit 

»ja« beantwortet werden, kann ein schritt nach vorn 

gemacht werden.  

Fragenkatalog

Q Haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft?

Q Haben Sie das Recht auf den Aufenthalt in   

 Deutschland?

Q Haben Sie (gute) ausreichende Sprachkenntnisse?

Q Können Sie Mitglied in einem Sportverein sein/  

 werden?

Q Können Sie problemlos ein Vorstandsamt in einem  

 Verein ausüben?

Q Haben Sie die Möglichkeit, in Ihr Heimatland zu   

 reisen?

Q Haben Sie das Recht auf freie Schulwahl?

Q Haben Sie ein Bankkonto?

Q Können Sie davon ausgehen, dass Ihnen wichtige   

 Informationen in Ihrer Muttersprache vermittelt   

 werden?

Q Können Sie jede Sportart, die Sie ausüben   

 möchten, frei wählen?

Q Können Sie eine Arbeit ausüben, die Ihren   

 Fähigkeiten und Qualifikationen entspricht?

Q Ist Ihr Name für andere Menschen problemlos   

 auszusprechen?

Q Rechnen Sie bei der Anzeige eines Diebstahls bei   

 der Polizei mit einer fairen Behandlung?

Q Können Sie am gesellschaftlichen und kulturellen   

 Leben in Ihrem Wohnort teilhaben?

Q Können Sie ihre private Lebens-/Familiensituation  

 uneingeschränkt nach außen darstellen?

Q Können Sie Ihre Religion frei entfalten?

Q Können Sie ohne Hindernisse und fragende Blicke  

 öffentliche Verkehrsmittel nutzen?

nach Beendigung der aufstellung, legen die teilnehmen-

den ihre rolle symbolisch ab. Die Beteiligten werden ge-

beten, ihre eindrücke mitzuteilen. Die folgenden aus wer- 

tungsfragen unterstützen die reflexion und Dis kussion.

Q Diese Übung kann »nah gehen«, ungeahnte  

 persönliche Bezüge und Momente der    

 Betroffenheit hervorrufen. 

Q Darum ist es ratsam, nach Beendigung 

 des Perspektiv wechsels eine Methode    

 anzuwenden, mit der die Teil nehmenden   

 ihre Rolle symbolisch abstreifen kön nen. 

Q Das Ablegen der Rolle ist auch während 

 der Übungsdurchführung jederzeit möglich. 

Die auswertung der aufstellung erfolgt ebenfalls im 

Plenum und kann durch folgende leitfragen unterstützt 

werden: 

Q Konnten Sie sich in Ihre Rolle hinein versetzen?

Q Wie leicht oder schwer fiel es Ihnen, durch die   

 Schritte Stellung zur Rolle zu beziehen?

Q Welche Fragen sind Ihnen im Gedächtnis geblieben?

Q Gibt es Fragen, die bei Ihnen Emotionen ausgelöst  

 haben?

Q Wie ist es, soweit vorne zu stehen? Welche Fragen  

 haben Sie nach vorne gebracht?

Q Was hat Ihnen gefehlt, um Schritte nach vorne   

 machen zu können? Voranzukommen? 

Q Gibt es Parallelen zwischen der gespielten Rolle und  

 Ihnen?

PerspektivWechsel
üBung »FairPlay & DiskriMienierungsBaroMeter«
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üBung »FAIRPLAY & DISKRIMIENIERUNGSBAROMETER«

3. sChritt: kleingruPPenarBeit

Die teilnehmenden finden sich zu kleingruppen zu sam-

men und stellen sich die situationen sowie durch deren 

Be urteilung gegenseitig vor. sie kommen dadurch in 

Diskussion und austausch darüber. Für jede der situa-

tionen kommen die kleingruppen zu einem »Bewertungs-

konsens«, der einer zahl zwischen 0 und 10 auf dem 

Barometer entspricht.  

4. sChritt: stellungnahMe iM PlenuM

Die gruppe ist wieder im Plenum. hier werden die 

einzelnen situationen vorgestellt, die Bewertung be-

grün det und situationskärtchen im gewählten zahlen-

bereich des Barometers positioniert. 

Arbeitsform: 

stuhlkreis und/oder aufstellung im raum 

anhand des Barometers

Gruppengröße:

bis 20 Personen

zeitumfang: 

40-60 Min.

materialien: 

Drei kärtchen auf denen jeweils eine zahl steht: 

0, 5, 10. sie werden in ausreichendem abstand 

zueinander auf den Boden gelegt, sodass eine 

art Barometer entsteht.  

schreibmaterial: zettel/Moderationskarten, 

stifte. 

Pro kärtchen eine situation notieren, die einen 

Bezug zum thema Diskriminierung hat. 

kurzbeschreibunG

in der übung geht es zunächst um eine subjektive 

einschätzung verschiedener situationen entlang einer 

skala von 0 (gar nicht diskriminierend) bis 10 (sehr 

diskriminierend) je nach empfundener Diskri mi nierung1. 

Die Beweggründe  für die jeweiligen einschät zun gen 

werden anschließend im Plenum diskutiert. Das Dis-

kriminierungsbarometer baut Brücken zu erfah rungen 

und Praxisbeispielen der Beteiligten. es geht in erster 

linie um kon krete vorkommnisse im themen komplex 

Diskriminie rung und sport. Bezogen auf die sportpraxis 

können hier auch Fragen von Fairplay mit aufgenommen 

und mit der gruppe dikutiert werden. 

ziele

Q anerkennung der Bedeutung subjektiver   

 Diskriminierungserfahrungen 

Q Beschäftigung mit Diskriminierung in abgrenzung  

 zu anderen Fällen

Q Motivierung zum aktiven handeln gegen   

 Diskriminierung

zielGruppe & settinG 

Die übung eignet sich für Jugendliche und erwachsene. 

Diskriminierung ist i.d.r. ein starker Begriff, der nicht 

ohne grundlage zu verwenden ist.  Das subjektive 

empfin den ist dabei ausschlaggebend, aber es ist 

juristisch trotzdem nicht immer ausreichend, um vom 

tatbestand der Diskriminierung zu sprechen. 

Fairplay & Diskriminierungsbarometer
üBung

Fairplay & Diskriminierungs
barometer

ablauf

MÖgliCher einstieg

Diskriminierung triff Menschen im alltag – in der schule, 

am arbeitsplatz, im sport, in zahlreichen gesprächen 

und interaktionen. in der übung geht es darum, solche 

vorfälle auf sich wirken zu lassen und ein eigenes, 

bewusstes urteil darüber zu fällen, wann und warum 

bestimmte situa tionen diskri minierend sein können. 

es kann hilfreich sein, mittels Brainstorming den Begriff 

Diskriminierung aus der sicht der gruppe definieren zu 

lassen.

1. sChritt: austeilen Der situationen

Die seminarleitung lässt die teilnehmenden per zufall 

eine situation ziehen. Die seminarleitung gibt die situa-

tionen verdeckt aus ohne sie vorzulesen. erst wenn  das 

austeilen abgeschlossen ist, können die karten umge-

dreht und gelesen werden. Die seminarleitung bringt 

die situationen auf Papierausdrucken mit oder schreibt 

sie im vorfeld auf Metaplankarten. 

2. sChritt: einzelarBeit 

Die teilnehmenden bekommen zunächst zeit, sich in 

die situation hineinzudenken und zu über legen, in 

welchen Bereich des Barometers diese aus ihrer sicht 

einzuordnen ist. sollte die zeit knapp sein, ist es 

möglich, auf diese Phase zu verzichten und gleich in die 

gruppen gespräche überzugehen. 

1  Definition von Diskriminierung auf seite 14.
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üBung »FAIRPLAY & DISKRIMIENIERUNGSBAROMETER«

Fairplay & Diskriminierungsbarometer
eine alternative Methode der stellungnahme ist, sich an 

einer stelle des Barometers aufzustellen und die karte  

ohne die vorausgehende gruppenarbeit »aus dem Bauch 

heraus« zu kommentieren. nimmt die Person wieder 

ihren Platz ein, hinterlässt sie an der gewählten stelle 

das situationskärtchen. Diese version hat den vorteil, 

dass die übung ein aktives element gewinnt. 

MÖgliChe situationen

Q armin hat viele Freunde und ist ein guter Fußball-

spieler, muss aber oft unangenehme Bemerkungen der 

anderen spielereltern über seine religion ertragen. im 

verein findet er kein gehör. Der trainer sagt, er solle das 

einfach vergessen. ein anderer behauptet, er wäre viel 

zu sensibel.

Q eine übungsleiterin in ausbildung beobachtet am 

ersten tag ihres Praktikums folgende szene: Der trainer 

möchte einer neuen Familie den verein zeigen. Die Fami -

l ie geht an jungen spielern vorbei und das kind sagt: 

»Hier, ein Schwarzer. Nein, ich will nicht. Mit Schwarzen 

spiele ich nicht.«

Q Mohammed lebt schon lange in Deutschland und 

spielt gerne Fußball. leider macht er immer wieder die 

erfahrung, dass er nicht von allen akzeptiert wird. Die 

Frage »Wo kommst du her?« verfolgt ihn ununterbrochen.

Q ein junges Mädchen wird von einer Fangruppe be-

schimpft: »Du Behinderte. Du hast hier nichts zu suchen.«

Q seit Monaten sendet ein spieler diskriminierende 

Bilder über eine geschlossene gruppe. ein spieler fühlt 

sich nicht wohl und spricht die verant wortlichen darauf 

an. Der vorstand behauptet, es wäre harmlos und hätte 

für den verein keine Bedeutung. Der Fall wird 

verschwiegen und nicht thematisiert bis ein anderer 

spieler eine anzeige erstattet.

Q eine Praktikantin beobachtet im verein, wie ein 

Mäd chen im alter von 10 Jahren von allen gemieden 

oder ignoriert wird. sie ist vollkommen zurückgezogen. 

Die Praktikantin fragt nach und bekommt die antwort, 

dass das Mädchen behindert sei.

Q nach einer mehrmaligen Beratung zum thema 

rassis mus im verein bricht es aus einem teilnehmer 

heraus: »Wissen Sie was? Die kommen hierher, wollen 

kein Deutsch lernen und passen sich nicht an. Ich sag 

Ihnen, wer sich hier nicht an die Regeln hält, fliegt meiner 

Meinung nach einfach wieder raus. Am Ende ist es noch 

so, dass man als Deutscher diskriminiert wird.«

Q nach der vorstellung der studie der uni Bielefeld 

zur gMF sagt eine teilnehmerin: »Bin ich etwa menschen-

feindlich, wenn ich dagegen bin, dass Syna gogen gebaut 

werden? Ich finde es nicht gut, wenn irgendwo in Stuttgart 

Moscheen gebaut werden. Ich als Christin musste in 

Ankara am Flughafen auch mein Kreuz abnehmen.«

Q eine schwarze deutsche seminarteilnehmerin schil-

dert ihre erfahrungen: schon in der grundschule erhielt 

sie nachhause anonyme Drohbriefe: »Ich ver brenne 

deine Familie.«

Q  ali kommt mit seiner Familie aus syrien und lebt in 

einer provisorischen unterkunft. in seiner heimat war er 

ein leidenschaftlicher Fußballspieler. er möchte dem 

verein in seiner nähe beitreten. Dort wird er aber von 

seinen Mitspielern so oft beleidigt, dass er seine 

Mitgliedschaft zurückzieht. 

Q »Du spielst ja Fußball wie ein Mädchen!« solche Be-

merkungen muss sich alex oft anhören, weil er angst 

hat, wenn der Ball zu hart auf ihn geschossen wird, und 

er sich wegdreht.

Q am samstag haben die Fans im stadion wieder laut 

»Ausländer raus« gebrüllt.

anreGunGen fÜr die diskussion

im verlauf der übung wird immer wieder sichtbar, wie 

unterschiedlich situationen wahrgenommen und bewer-

tet werden können. Manchmal ist es ein einziges Detail 

bzw. eine einzige ungeklärte Frage, die ein urteil zum 

kippen bringen kann. hierin versteckt sich die einladung, 

nicht vorschnell zu urteilen oder dem ersten impuls 

nachzugeben.. 

unabhängig aller sichtbaren Details sind es oftmals die 

eigenen Befindlichkeiten, einstellungen, erfahrungen, 

welche die einschätzung einer situation zu einer sehr 

persönlichen angelegenheit machen. Maßgeblich ist, 

die Perspektive derjenigen Personen im Blick zu haben, 

die von Diskriminierung betroffen sind. Die solidarität 

mit Betroffenen, anerkennung ihrer Diskriminierungs-

erfahrungen und stärkung ihrer eigenen gegenstrate-

gien sind wichtige ressourcen der unterstützungsleis-

tung. Dazu gehört unter anderem eine vorurteilskritische 

und diskriminierungssensible arbeitsstruktur, die into-

leranz nicht duldet und wirksame gegenschritte vor-

nimmt. es ist immer ratsam zu entscheiden, welche 

Bündnisse und weiterführenden kooperationen sinnvoll 

sind. Bei Diskri mi nierungsfällen gibt es die Möglichkeit 

der anti diskriminierungsberatung. Bei gewaltvorfällen 

sind opfer   beratungsstellen als direkte ansprechpartner 

ebenfalls sehr zu empfehlen.2

um im verein gegen Diskriminierung aktiv zu werden,

ist die zusammenarbeit mit mobilen Beratungsteams 

gegen Diskriminierung, rechtsextremismus, rassismus 

und antisemitismus, sehr hilfreich.

MÖgliChe leitFragen Für Die Diskussion

Q Wie haben Sie die Auseinandersetzung in der   

 Kleingruppe erlebt?

Q War die Situation für Sie relevant/praxisnah?

Q Wie hat die Einigung in der Kleingruppe für die   

 Einordnung auf dem Barometer geklappt?

Q Wie haben Sie die Positionierung auf dem   

 Barometer empfunden?

Q Konnten Sie mit der Einordnung der Situationen auf  

 dem Barometer mitgehen? 

Q Wie hätten Sie entschieden?

Quellen

arctos. Gemeinsam gegen Diskriminierung, Rassis-

mus und Fremdenhass. Anti-Racism-Tools. hrsg.: 

Deutsche sport Jugend (dsj), Frankfurt am Main 2006. 

Diskriminierungen: Augen auf! Projekte über Aus-

grenzung damals und heute. Von der Idee zum Projekt. 

hrsg.: stiftung evz im Programm europeans for Peace. 

Berlin 2015. 

2  Mehr dazu auf der seite 64.
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üBung »FALLANALYSE«

üBung

Fallanalyse

Fallanalyse

unterschiedliche Perspektiven innerhalb der gruppe 

e röffnen zudem neue und ganzheitliche(re) lösungs- 

und handlungsansätze. Mit der Methode der Fallbera-

tung kann aus den vorhandenen fachlichen ressourcen 

geschöpft werden. expertise, gedankengänge und sicht-

  weisen können sich miteinander verbinden. 

sChritt 1:  FallsuChe unD Fallauswahl

teilnehmende suchen in stiller reflexion nach situa-

tionen, welche sie im kontext von gMF oder Diskrimi-

nierung irritiert oder herausgefordert haben. in klein-

gruppen überlegen sie gemeinsam, welchen Fall sie in 

der großen runde vorschlagen und beraten lassen 

wollen. im anschließenden Plenum wird gemeinsam 

entschieden, welcher Fall mit welchem auftrag fall-

analytisch und kollegial bearbeitet wird.1

Arbeitsform: 

stuhlkreis

gruppengröße: 

max. 15 Personen

zeitumfang: 

50-90 Minuten

materialien: 

Flipchart, auf dem Phasen- und regelkatalog 

der Fallanalyse notiert sind;

Moderationskarten und stifte zum notieren der 

Fälle und für das schriftliche Festhalten von 

gedanken im Beratungsprozess;

Papierausdrucke mit Fällen, für den Fall, dass 

aus einem Mangel an zeit nicht die eigenen Fälle 

der teilnehmenden eingebracht werden können. 

kurzbeschreibunG

Die Methode der Fallberatung ist ein instrument der 

fachlichen reflexion und lösungsorientierten Beratung. 

Mit ihrer unterstützung können konkrete Fälle und 

situationen analysiert und bearbeitet werden. Die vor-

liegende übung basiert auf der Methode der kolle gialen 

Beratung und knüpft an erfahrungen, kenntnisse und 

kompetenzen der teilnehmer*innen. sie appelliert an 

ihre expertise und öffnet den Blick auf neue Perspek-

tiven und interventionsmöglichkeiten im umgang mit 

schwierigen oder konfliktreichen situationen. 

Die Durch  führung kollegialer Beratung gliedert sich in 

klar voneinander getrennte Phasen, deren eingehaltene 

reihen folge den Beratungsprozess optimal strukturiert 

und auf das Finden konkreter lösungen zuläuft.  

ziele

Q verschiedene Perspektiven und expertisen   

 innerhalb des teams verbinden 

Q (gegen-)argumentationen sachlich begründen

Q sensibilisierung für vertraute situationsdeutungen

Q analyse der bisherigen umgangsstrategien und   

 lösungsansätze

Q vernetzung und ausbau von neuen handlungs-   

 strategien 

zielGruppe und settinG

Bei der Fallberatung sollte die gruppe immer gemeinsam 

entscheiden, welche Fälle ausgewählt und bearbeitet 

werden. Die rolle der seminarleitung beschränkt sich 

i.d.r. auf die Moderation und Prozessbegleitung.

ablauf 

MÖgliCher einstieg

häufig sind wir in situationen persönlich involviert, 

sodass es kaum möglich ist, sich einen sachlichen über-

blick zu verschaffen. in diesem Fall ist es hilfreich, 

andere – auch unbeteiligte Personen – zu rate zu ziehen, 

um den eigenen Blick (wieder) zu weiten. 

	 	 	 	 	 	
	

Q
Q Die Fallanalyse ist eine bewährte Methode  

 kollegialer Beratung. 

Q Die gemeinsame Arbeit an einem konkreten  

 Fall bietet Möglichkeiten für Reflexion,   

 Neuordnung und Verhaltensänderung. 

Q Es ist wichtig darauf zu achten, dass die  

 Schritte der Methode visualisiert werden. 

Q Die gemeinsame Verständigung über die  

 Übungsschritte ist sehr wichtig für die   

 Bereitschaft der Gruppe, sich auf das 

 Vorgehen einzulassen und von der Beratung 

 zu profitieren. 

1  es ist möglich, mit vorgegebenen Fallbeispielen zu arbeiten, welche  
 einen alltags- bzw. sportpraxisbezug beinhalten. auch in diesem   
 rahmen kann die vorgehensweise einer professionellen Fallanalyse  
 praxisnah erprobt werden.
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Fallanalyse

Folgende leitfragen können die Fallauswahl unter-

stützen: 

Q Was ist genau passiert? 

Q Wer war daran beteiligt? 

Q Welche Fragen wirft der Fall auf? 

Q Welchen Auftrag hat die Beratung? 

sChritt 2: BeratungsProzess 

Phase 1: Darstellung (ca. 5 min)

hier wird der Fall durch den/die Falleinbringer*in mög-

lichst konkret vorgestellt. Die Berater*innen bringen in die-

ser Phase noch keine eigenen eindrücke oder lösungs-

vorschläge ein, sondern stellen ihre Detektiv fragen zum 

Fall. anschließend verlässt der/die Fall einbringer*in 

den kreis der Beratenden und bleibt bis zum abschluss 

der Beratung in einer beo bachtenden Position. 

Phase 2: resonanz (ca. 5 min)

Die Phase der resonanz arbeitet vorwiegend auf der 

ebene der gefühle und wahrnehmungen, noch nicht auf 

der ebene kognitiver Deutungen und interpretationen. 

Die Berater*innen tauschen sich darüber aus, was sie 

bei der Falldarstellung wahrgenommen – gesehen, 

gehört und gefühlt haben. Der ausgangspunkt dieser 

Phase ist persönlich: es geht nicht nur um den Fall, 

sondern vor allem um die art und weise, wie der Fall bei 

jedem einzelnen im Beratungskreis angekommen ist. 

Phase 3: Deutung (ca. 10 min)

in der Phase der Deutung wird vorwiegend auf der 

ebene der kontextualisierung und noch nicht auf der 

ebene der Beratung gearbeitet. Der kreis der Berater* 

innen wendet sich nun der interpretation und Deutung 

des Falls zu. Dadurch wird der raum für freies asso-

ziieren bzw. interpretieren der Fallhintergründe und 

auswirkungen eröffnet. Die unterschiedlichen Perspek-

tiven der Beteiligten kommen hier besonders gut zum 

tragen und sind ausschlaggebend für den anschließen-

den Bera tungs prozess. 

Phase 4: Beratung (ca. 10 min)

in der Beratungsphase können strategien und lösungs-

vorschläge unterbreitet werden. Die leitfrage »Was 

würde ich tun?« bietet raum für kollegiale Bera-

tungsschritte. auch hier ist es wichtig, alle vorgeschla-

genen lösungen in der ich-Form zu formulieren und 

diese nicht als die einzig richtigen vorschläge zu 

betrachten. es ist die entscheidung des/der Fall ein-

bringer*in, welche strategien nun befürwortet oder 

bevorzugt behandelt werden können. 

sChritt 3: zusaMMenFassung Der 

ergeBnisse

abschließend findet die zusammenfassung und stel-

lung  nahme der seminarleitung zum Prozess und den 

ergebnissen der Fallberatung statt. in dieser Phase ist 

es wichtig, den Beratungsprozess im kreis der Beraten-

den abzuschließen und die Perspektiven der beobachten-

den und falleinbringenden Personen einzubinden. es 

kann danach gefragt werden, wie der/die Fallein brin-

ger*in den gesamten Prozess wahrgenommen hat. Fol-

gen de leitfragen können unterstützend wirken: 

Q Wie geht es Ihnen nach der Beratung? 

Q Inwiefern sind die Ratschläge für Sie relevant?

Q Wünschen Sie sich weitere Ideen?

ausWertunG & diskussion  

Die Beteiligten werden als expertinnen und experten 

angesprochen, die mit einer fachlichen expertise aus-

gestattet sind und nach neuen Blickwinkeln oder stra -

te gisch wirksamen lösungsansätzen suchen. Durch 

mehr maliges einüben kann die Methode dazu befähigen, 

zukünftige situationen auch ohne die externe Modera-

tion durchzuführen, bspw. in teams, vereinsvorständen 

oder mit übungsleiter*innen des vereins..

Dabei bietet die klare struktur einen leitfaden, der auf 

andere Fälle übertragbar ist und dennoch genügend 

raum für Modifikationen zulässt. Bei der auswertung 

der Fallanalyse ist es wichtig, die eindrücke der teil-

nehmenden aus dem übungsverlauf tiefgehend zu 

reflektieren und die erschlossenen lösungsansätze in 

einen größeren kontext einzubetten. 

Quellen 

christian baier, norbert pope (2010). Instrumente zur 

fachlichen Reflexion der Beratung im Themenfeld 

Rechtsextremismus zur Stärkung demokratischer Kultur. 

Ein Leitfaden mit methodischen Hinweisen. 

hrsg.: institut für sozialarbeit und sozialpädagogik 

Frankfurt am Main. 

www.iss-ffm.de/lebenswelten/zusammenhalt/m_103 

marina chernivsky (2014). Fallanalyse. 

in: marina chernivsky, christiane friedrich, 

Jana scheuring. Praxiswelten – Zwischenräume der 

Veränderung. hrsg.: zwst. s. 170 - 178. 

kim-oliver tietze (2010). Kollegiale Beratung. Problem-

lösungen gemeinsam entwickeln. reinbek bei hamburg. 

	 	 	 	 	 	
	

Q
Q Klare Positionierungen gegen Diskriminierung  

 und für Vielfalt sollten alle Statusgruppen  

 im Verein erreichen und dürfen nicht auf   

 die Auseinandersetzung im Vorstand beschränkt  

 bleiben. 

Q Die Beteiligung und Partizipation der Vereins- 

 mitglieder an Entscheidungsprozessen zur  

 Diskriminierungsprävention  sind sehr zu   

 empfehlen. 

Q Die Verpflichtung der Sportvereine, Diskrimi-

 nierung, Ausgrenzung und Gewalt entgegen-

 zuwirken, darf kein bloßes Lippenbekenntnis  

 bleiben. Es bedarf nicht nur der klaren   

 Benennung antidemokratischer Tendenzen,  

 sondern auch eines  aktiven Vorgehens gegen  

 diese Zustände. 

Q  Es braucht eine Erkennung und das Einge- 

 ständnis diesbezüglicher Vorkommnisse   

 sowie auch eine bewusst initiierte,   

 vereinsinterne Auseinandersetzung.

Q  Als Möglichkeit der Reflexion und Nach-  

 besserung gelten der stetige Austausch,   

 Angebote zur (Weiter-)Bildung sowie feste  

 Anlaufstellen im Verein. 
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ansPreChPartner | PuBlikationen

linKS

www.deutschesoccerliga.de

www.zwst-perspektivwechsel.de 

www.bpb.de

www.netz-gegen-nazis.de

www.amadeu-antonio-stiftung.de

www.migazin.de

www.mediendienst-integration.de

www.neuemedienmacher.de

www.neue-deutsche-organisationen.de

www.integration-durch-sport.de

BEStEllunG

der Publikation:

deutsche Soccer liga e.V.

kalkreiße 6 | 99085 erfurt

tel. 0361 7891180 | Fax: 0361 78911819

info@soccer-tour.de

DoWnloAD

der Publikation:

www.deutschesoccerliga.de/publilkation

AnSPrECHPArtnEr

dosb 

ressort »Chancengleichheit & Diversity«

Verantwortlich für Thema Antidiskriminierung, ggf. 

Weitervermittlung an geeignete Ansprechpersonen

tel. 069 670331

witte-abe@dosb.de

deutsche sportjugend

ressort Jugendarbeit im sport

tel. 069 67000

info@dsj.de

bundesverband mobile beratung e.V.

fachliche Vernetzung Mobiler Beratungsteams 

gegen Rechtsextremismus deutschlandweit, 

Weitervermittlung an Mobile Beratung der Länder

Bautzner str. 45 | 01099 Dresden

tel. 0351 5005416

www.bundesverband-mobile-beratung.de 

kontakt@bundesverband-mobile-beratung.de

unabhängige antidiskriminierungsstelle des 

bundes (ads) 

Sie unterstützt Personen, die Benachteiligungen 

erfahren haben, die rassistisch motiviert oder wegen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Identität erfolgt sind. 

Beratungstelefon der antidiskriminierungsstelle: 

030 18555 1865

Verband der beratungsstellen für betroffene 

rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt 

c/o reachout

oranienstr. 159

10969 Berlin

info@verband-brg.de

www.verband-brg.de

antidiskriminierungsverband deutschland (advd)

c/o tBB - türkischer Bund in Berlin-Brandenburg

oranienstr. 53

10969 Berlin

info@antidiskriminierung.org

www.antidiskriminierung.org

deutscher behindertensportverband

www.dbs-npc.de/sportentwicklung-ansprechpartner.html

landesverbände des dbV auf einen Blick

www.dbs-npc.de/sportentwicklung-landesverbaende.html

PuBliKAtionEn

dsl publikation: inklusions-Werkstatt 

selbstwirksamkeit lernen und leben - inklusions-

Werkstatt für die pädagogische praxis

www.deutschesoccerliga.de

dosb publikation: inklusion im und durch sport 

www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/

Breitensport/inklusion/Downloads/DosB_

strategiekonzept.pdf

allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

www.gesetze-im-internet.de/agg/BJnr189710006.html

index für inklusion im und durch sport 

www.dbs-npc.de/tl_files/dateien/sportentwicklung/

inklusion/index-fuer-inklusion/2014_DBs_index_fuer_

inklusion_im_und_durch_sport.pdf

links | Bestellung | DownloaD
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