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1. Einleitung

Sozialisationsforschung unfaSt alle Versuche ver-

schiedener Wis¥nschaftszweige, wte Psychologie,

Soziologie, Sozialpeychologie, Anthropologie und

Erzi ehungswi ssenschaft, 3.#n ProzeS zu klaren, in

dem ein Individu-11 Verhaltensweisen, Fahigkeiten,

Einstellungen und We=fe erwirbt, die es befahigen,
ein vollwertiges Mitglied reiner Gesellschaft zu

werden.

Unter Sozialisation y..re :allgemein die Entwic'ungs-

phase verstanden, in der c _n Kensch das Verhalten,
die Fahigkei+en, Einatellungen und Werte der Gruppen

lernt, denen er in Larfe seines Lebens abgehart.

Der Sczialisation:pr.<zeS LEt alsc nicht an eine

bestivrte Alterstufc gcknlift, sonde:n wird wahrend

des ganzen Lebens :edesmal wirksam, wenn der Mensch

eine neue Positlon einnimmt. Die an fine bestimmte

Positi n gebur :ren Verbal- ensweisen, Einstellungeo

und Wer:e, die in Fo:.  von Verhalterserwartungen an

den:·-e·-. scher. herange:regen rerden, mussen im Laufe

des Lebens erlernt wetdph. Dies ist zum Beispiel

der Fall, wenn das Kind nach seiner Geburt eine

bestimi.·te Position im Familiengefuge einnimmt,
als Einzelkin , als Jiingestes, usw; wenn das Kind

in die Schule 3, mmt, -erschiedenen Jugendgruppen

beitritt; wann der Jugendliche einen Beruf erlernt.

Neben diesen fermell,n Gruppen wie Familie, Schule

lassen sich auch informelle Gruppen denken, in denen

ebenfalls an den Menschir bestimmte Erwartungen
und Forderungen gestell: werden.

Unter den Soziplisativns"egriff werden alle Ver-

haltensweisen, Fahigkeiten, Einstellungen gefaBt,
die in Interak.ion mit anderen Personen erworben
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oder verandert werden. Dabei wird in der Literatur

der Begriff der Interaktion soweit gefaBt, daB da-

runter auch der EinfluB von Massenmedien fallt.

Der Erwerb und die Veranderung von Verhalten, Fahig-

keiten, Einstellungen, die durch Erbanlagen'oder
Reifungsprozesse bedingt sind,.fallen nicht in den

Bereich der Sozialisation.

In keiner anderen Gesellschaft wie der menschlichen

·.ist der Unterschied zwischen Kindsein und Erwachsen-

sein so groB. Unterfdiesem Gesichtspunkt gewinnt die

Sozialisationsforschung ihre eigentliche Bedeutung.
Am Anfang steht das nhilflose" Kleinkind, das wahrend

se'iner Entwicklung eine oder mehrere Sprachen, be-

stimmte Fahl eiten, Wissen itber seine physische und

saziale Umwelt, Einstellungen und Werte erwirbt..

Obbrtrager dieser Fahigkeiten, Einstellungen und

We te sind die Sozialisationsagenten: Eltern, Ge-

schwister, Lehrer, Schul- und Spielkameraden, kurz

alle Personen, die wahrend der Entwicklung fur das

Kibd, den Jugendlichen und den Ep,achsenen bedeut-

sam (signifikant) sind.

Das vorliegende Gutachten uber die Sozialisations-

forschung von Kriegsende (2. Weltkrtegi. bia ..jetzt
soll sich auf folgende Fragestellung'beschranken:

./

Wie groB ist der EinfluB der· Sozialisationa-

instanz "Familien auf die gesundheitsbezogenen
Einstellungen und Werthaltungen· det Kinder? ·  .

 . *;

Welche Faktoren bestimmen den. Grad dea Einflussed?

Eine besondere Bedeutung kommt der Sozialisationr

in der Familie wahrend der frithen Kindheit zu,

die im allgemeinen mit primarer Sozialisation

bezeichnet wird, Die Sozialisation wahrend der

-
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spaten Kindheit ur.: der Ze. -:-
-27 4.' :125:Jenz wind

oft als sekundazi 60£ial,Earion '9zoichrs., Dabel

baut die sekurbard 2,ozialisa:ion. die mit Fintrit:

in die Schule begirrt, auf t#r r·cir, ren auf.

Die F*milii s-cel' t die e28 Te 3ezugsgruppe fur ias

Kind dar. In den.. rersc:hunger z:r-- Sozialisation

· in der Familie Ef.ht man i:'.1 allgeme inen. 7On der

Kleinfemilie aus, C.le a'13 Vnter, --'·tter und Ge-

schwistern besteht.

Die Famille sslust ist abh ing.ig vc · der Szellung
in der Gesellschaft. Mit 59, Zageht-i keit zu einer

bestimmten sozialen Ezhi3ht anders sick der Finfluf
..

.0

der ¥amilie auf f.ic.ir-im. ·5 in und Werte der

linder.

4  2. Sor:ialisationstierre.ige:-.,7 .=12*+re

I. 1

,  :2.1. Das ro--··ntheore+i€'.·rs i·Iojeli, r.ach Parsons.

Vi: EL__R de.
- r. 0. l er- -'. ri * F in der Soziologie

versuct+, M:' --'·1.-1
.

i·,r soz--al:zi '3:r lk:ur einer le-

dellscha'·, :ie Eiger,chaften so- al:r Beziehurgen
, zwischen den Mitgliedern einer Gesellachaft und die

I
soeiale Gliederyng von ·Normen zu beschreiben und zu

erklaren.

Dem soziale-'. -:.-.· als,·': ton :Anschi.2 liegt ein Systeu

von Erwartunges zigi'tile. Wenn diese komplementar

sind urd eingebaltrn werden, herrsch: sin relativea

Gleich..,ovj cht. Die -E:wartun.run Eiri ZU Rollen zu-

'"ammengefajt. Zu.-r Beispizl werder einer Person

Terhaltenserwazz :ngen bach bestimmien Merkmalen, w' 3

 

Parsons, 1931; Par'=·,ns 3. Shils, 1951; Parsons &

BaleR, 1955.
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Alter, Geschlecht, Beruf. 2adurch erfolgt gleich-
zeitig eine Zuordnung van Macht, Prestige, usw.

zu Personen.

Einige Verhaltenserwartungen gelten· fiir alle Mit-

glieder einer Gesellschaft, andere nur'.fiir bestiwinte

Gruppen .

Das System komplemertirer Rollenerwartungen nennt

Parsons ein soziales System, in dem idealerweise

ein relatives Gleichgewicht besteht. Dieses Gletah-

gewicht wird durch soziale·Kontrolle aufrechter-

halten, Bevor aber eine Kontrolle einsetzen kann,
mussen diese komplementaren Rollenerwartungen von

den Mitgliedern der Gesellechaft gelernt werdenS -

Diebes Lernen-·finlet wahrend des Sozialisations-

prozesses statt.

Die Komplementaritat von Rollenerwartungen bezieht

sich darauf, da 7 ein Mensch sowohl die Erwartungen,
die an seine eilene Rolle Zestellt werden, als auch

die Erwartungen, die an die Rolle der anderen

Gesellschaftsmitglieder herangetragen werden, lernt.

Nach Parsons vollzieht sich der Sozialisations-

prozeB in funf· Phasen. Die ersten drei Phasen erfolgen

in der Kernfamilie, die d·irch die Konstellation be-

reits die wichtigs:en Rollgn enthal-, auf die die

weitere Sozialisation sich grundet.

1. Phase: das Kind lernt eine feste Beziehung
zwischen sich und der Mutter herzustellen.

Dabei fallt ihm vollkommen die Rolle

des Abhangigen zu, da es vollkommen

davon abhangig ist, ob die Mutter seine

Bediirfnisse befriedigt oder nicht.

2. Phase: Die Beziehungen zur Mutter sind nicht

mehr nur durch Abhingigkeit gekenn-
zeichnet, Das Kind lernt, daB es auf

die Verhaltensweisen der Mutter EinfluB

1
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nehmen kanr. Es lernt aber au'ch,
daB die Mutter mehr Macht hat, da das '

Kind von der Zuneigung der Mutter

abhangig ist.

3. Phase: Die Beziehungen werden von der Mutter

auch auf andere Familienmitglieder

erweitert. AuPer der Diffeinzierung
nach Macht (Eltern sind machtiger als

Kinder), findet eine Differenzierung
nach der Geschlechtrollenfunktion

statt: der Vater hat die instrumentelle

Rolle, er sorgt durch materielle Sicherung
fur das Gberleben der Familie, wahrend

die Mutter die expressive Rolle erfullt,

sie sorg: ft Harmonie. innerhalb der

Familie.

Die zwei weiteren Phasen sind durch weitere Rollen-

Aifferenzierungen gekennzeichnet. Diese Differen-

zierungen erfolgen auBerhalb der Familie im Kontakt

mit Gleichaltrigen und mit Personen, mit denen der

Mensch im Beruf in Kontakt kommt.

Die Rollentheorie:,·laBt Fragen uber den Vorgang des

Lernens unbeantwortet. Parsons lehnt sich hier

an die Prinzipien der Lerniheorie und nennt folgende
Lernmechanismen:

. Konditionierung, kognitive Dislcri-

minierung und Generalisierung.

Durch den universalistischen Anspruch des Parsons'schen

Roll konzepts kann man ihm den Vorwurf machen, daB

sein Modell zur Beschreibung recht brauchbar ist,

daB es aber.zur-Efklarung bestimmter Sachverhalte,
wie zum Beispiel abweichendes Verhalten,nicht heran-

gezogen werden kann.

--J
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2.2. Psychoanalytisches Phasenmodell:

Unter der Annahme, daB die Persanlichkeit Funktion

.von drei Instanzen (Es, Ich und Oberich) ist, verlauft

der SozialisationsprozeS in drei Grundphasen, einer

Latpnz- und einer Adoleszenzphase.1
Die drei Instanzen sind das Es, das die motivationale

Seite der Persanlichkeit widerspiegelt, das Ich, das

zwischen den Anspruchen der AuBenwelt und den Trieb-

anspruchen des Es in Obereinstimmung mit dem Rcalitats-

prinzip handelt, und das :berich, das die moralischen

Standards der Umwelt reprasentiert.

Orale Phase: Zwischen Neugeborenem und Mutter oder

einer entsprechenden Ersatzperson ent-

wickelt sich eine erste enge emotionale

Bindung, unter gunstiged Umstanden.

Verspiirt das Kind z.B. Hunger, last das

zunRchst physiologisch bedingt Schrei-

reflexe aus. Befriedigt die Mutter darauf

hin die Wiinsche des Kindes, verbindet

sich mit ider Zeit mit Anwesenheit der

Mutter ein Gefiihl der Zufriedenheit,
das zuerst durch das Gefiihl der Sattigung

hervorgerufen ist.

Entscheidend fiir diese erste Phase ist

der Zeitraum, den die Mutter zwischen

dem Auftreten der kindlichen Witnsche und

dem Befriedigen verstreichen laSt. Sowohl

ein zu groBer als auch ein zu kleiner

Zeitraum wirkt sich schadlich auf die

Entwicklung des Kindes aus. Es lernt nicht

1
Freud, 1953, 1961.
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zwischen Vorstellung und Realitat unter-

scheiden.
Eine weitere Krise entsteht durch zeit-

weiligen oder dauernden Entzug der· festen

Bezugsperson. Wie Spitz (1957) feststellte,
kommt es zu leichten bis schweren Hospi-
talismusschaden.

Anale- Phase: Das Kind yergrMBert seinen Bezugsrahmen
von der Mutter auf die anderen Familien-

mitglieder. Es werden jetzt bestimmte

Anforderungen an das Kind gestellt, denen

es genugen muS. Diese Forderungen werden

durch ein Belohnung-Bestrafungssystem kon-

trolliert. Extreme Anforderungen k6nnen

einen Rlickzg in die Orale Phase bewirken.

Infantile-genitale (oder phallische) Phase: Diese Phase

ist von starkem Wissensdrang auf sexuellem

Gebiet gekennzeic hnet ( etwa im Alter von

drei bis vier Jahren). Wahrend dieser

Zeit kommt es zum sogenannten Odipus-
- komplex bei Jungen, bzw. zum Elektrakompley

bei Madchen. Die LBsung dieser Komplexe

erfolgt im IdentifikationsprozeB, in der

die Geschlechtsrollenubernahme und die

Entwicklung des Oberichs stattfindet.

Die Situation laSt sich folgendermaBen
kennzeichnen: der Junge, der wahrend der

ersten beiden Jahre eine starke Bindung an

die Mutter bekommen hat, entwickelt auch

deimelle..Wihischl-.der:iMutter gegentiber.

Die Beziehung zum Vater ist ambivalent,
einerseits besteht Zuneigung andrerseits

Eifersucht. Verhalten sich die Eltern

den Wiinschen des Jungen gegenuber abweisend,

-7-
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kann das zusammen mit der Entdeckung,
daB Mkdchen si-h physisch von ihm unter-

scheiden, zur Kastrationsangst fiihren.

Um sich von dieser Angst zu befreien, iden-

tifizieft sich der Junge mit dem Vater.

Er iibernimmt lessen Verhaltensstandards.

Dabei entwickelt sich beim Jungen das Uber-

ich und er erwirbt seine mannliche Ge-

schlechtsrolle.

Bei Madchen laBt sich die Geschlechtsrollen-

ubernahme und die Entwicklung des Oberichs

nicht mit Kastrationsangst erklaren. Freud

nimmt an, dae sich aber: auch beim Madchen

sexuelle Wiinsche dem Vater gegenuber zeigen.

Reagieren die Eltern abweisend, fiihlt sich

das Madchen bedroht. Es,hat Angst vor dem

Liebesentzug der Eltern. Das Madchen ident'-

-
fiziert sich deshalb mit der Mutter, es fit,-:-

.:i:..r'." , 4 E.:'. .nimmt,deren'Verhaltensstandards und -erwartu' .-·-

Einige Autoren lehnen den Begriff der Identifikation

vollstandig als verwirrend und uberflussig ab (Hill,

1960), andere formulieren die Theorie der Identifikation

von Freud um (Sears, 1957).

Nach Sears (1957) werden durch Identifikationen Quali-

taten (Verhaltensstereotype, Motive, usw.), Rollen

(Pflichten, Einstellungen und Handlungen) und Anfor-

derungen (Verhaltensstandards) der Eltern ubernommen.

Zuerst entwickelt das Kind einen "Abhangigkeitstrieb"
wahrend der Interaktion·mit der Mutter, dann ahmt

das Kind die Mutter im Spiel nach. Und zwar imitiert

das Kind·die Verhaltensweisen der Eltern, das diese

zeigten bei der Befriedigung des Abhangigkeitsbedurhisses
des Kindes. Die Nachahmung des Verhaltens erhalt

Belohnungswert ("secondary motivational system )."

-2-
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Im Rahmen des Gutach:ons soll hier nicht auf weitere

Variationen des.Identifikationssystems eingegangen
werden.

1

Der IdentifikationsprozeB bei Freud und Sears laBt

die Frage offen, weldhe Faktoren ausschlaggebend
sind fur die Wahl des Modells fur die Identifikation,

Unter einem Modell versteht man eine Person, die

ein Verhalten zeigt, da3 von einem Beobabhter (Lern€nden)
nachgeahmt wird. Secord & Backman (1964) zahlen ver-

schiedene Faktoren auf
,

die fur die Wahl eines

geeigneten Modells fiir das.-eigene Verhalten verantwor-c-

lich sind: sekundare Verstarkung, stellvertretende

(vicarious) Verstarkung, Liebesentzug, Vermeidung von

Strafe, Status-Neid, soziale Macht, Ahnlichkeit

mit dem Beobachtenden (Lernenden). (Secord & Bachman,

1964, S. 532)

Nach der Entwicklung des Uberichs und der Ubernahme

der Geschlechtsrolle ist d e primare Sozialisation

beendet. M4 t Eintrit: in die Schule beginnt die

sekundare Sozialisation. Der Bezugsrahmen erweitert

sich fur das Kind von der Familie auf andere

Institutionen. In diese Zeit fallt sowohl die

Latenz- als auch die Adoleszenzphase. Der Ablauf

der Phasen hangt von ·,der:·* L5sung des Odipus-, bzw.

des Elektrakomplexes ab.

2.3. Sozialisation aus lerntheoretischer Sicht.

Ebenso wie es keine in sich geschlosRene Lerntheorie

gibt, besteht auch keine einheitliche lerntheoretische

Sozialisationsthcorie.'

1
ausfuhrliche Darstellungen des Identifikationsprozesses
siehe: Aronfreed,.1969; Bandura, 1969; Mussen, 1967;

Sears, Rau & Alpert,. 1966; Zigler & Child, 1969.
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Elementc der I.frntivorip kurden von anderen

Theorien zur Erkld-ung herangezogen, wie z.B. auch

von der psych analy ischen Theorie und der Rollen-

theorie. Im folgender sollen einige Mechanismen der

Ubernahme von Verhal$en, Werten und Normen besprochen

werden.

Im Rahmen der Lerntheorie wird unter Sozialisation

die Koppelung bestimmter Belohnungs- und Bestrafungs-
reize mit gezeigtem Verhalten des Kindes verstanden.

Die zugrundeliegende Annahme der Lerntheorie ist, daB

durch diese Koppelung der Verstarkung mit Verhalten

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Verhaltens-

weisen verandert wird.

Ausgehend von Lernexperimenten mit Tieren wurde eine

Pers8nlichkeitstheorie und Theorien des Lernens ent-

worfen. Dabei wird die Annahme demacht, daB eine Ana-

logie zwischen dem Lerhen von Tieren und dem von

Menschen besteht.

Die Mutter stellt ftir das Kind ein Verstarkungsmuster

dar. Sie kann das Verhalten ihres Kindes entsprechend
ihrer Vorstellungen und Normen durch Belohnung und

Bestrafung kontrollieren. Verhalt sich das Kind ent-

sprechend. der gewlinschten Normen, wird es belohnt -

bewuat. durch ·affektive oder materielle Belohnung

(auf den Arm nehmen, Spielzeug kaufen) oder unbewuBt

durch bestimmte Gesten, Gesichtsausdruck, Verhaltens-

weisen. Damit steigt nach der Lerntheorie die Wahr-

scheinlichkeit, daB das Verhalten in einer gleichen
oder ahnlichen Situation wieder auftritt. Entspricht

das Kind durch san Verhalten nicht den gewiinschten

Normen, wird es bestraft (bewuBt oder unbewuBt). Durch

diese instrumeitelle Konditionierung werden bestimmte

Verhaltensweisen des Kindes gef5rdert, andere werden

gehemmt oder ganz ausgelascht.

-10 -
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Durch das Prinzip der instrumentcllen Konditionierung

laSt sich der Erwerb hestinxter Pahigkeiten

(Sprache, Kategorifier6n bestimmter Cbjekte in der

Unwelt. usw.).

Um soziale Verhalten#weisen zu motivieren, ist der

Erwert emotionaler Reaktionen von Bedeutung. Durch

Koppelung von affektiven ?ustaziden (Angst oder

Befriedigung)mit bestimiten Handlungsweisen, lernt

das Kind, die Handlungsweisen zu vermeiden (bet.neg.
affektivem Zustand) oder zu suchen (bei pos. affektiver

Zustand). Dieser Erwerb wird durch die klassische
.1

Konditionierung erklart.

Das Entstehen vollkommen neuer Verthltensweisen laBt

,sich mit den Prinzipien der klassischen und der

instrumentellen Konditionierung nicht mehr erklaren.

 Skinner (1953) erklart den Erwerb never Verhaltens-

weisen durch die "sukzessive Approximation". Verhalten,

das schon im Repertoire eines Organismus vorhanden

let und das der gewiinschten Endform des neuen Verhalter.

ahnlich ist, wird verstarkt. Danach steigt die Wahr-

acheinlichkeit, daB dieses und ahnliches Verhalten

wieder gezeigt wird, wahrend das Verhalten, das

der En  form des gewunschten Verhaltens immer weniger

gezeigt wird. Durch fortlaufende Verstarkung der

gloichen und generalisierten Verhaltensweisen laBt

sich langsam neues erwiinschtes Verhalten bilden

(Secord & Backman, 1964, S. 528).

Durch das Prinzip der "sukzessiven Approximation"

lassen sich gerade die Verhaltensweisen, die beim

Menschen platzlich und unerwartet schnell auftreten,

nicht erklaren.

Bandura und seine Mitarbeiter (Bandura & Walters, 1963;

Bandura, 1965) fithrten 'den Begriff des Imitations-

lernen beim Erwerb pl6tzlich auftretender Verhaltens-

weisen beim Menschen ein. Der Vorgang der Imitation
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verlangt auf der  inen Seite ein Modell (Vorbild),
das ein bestimives V,rhalten zeigt, auf der anderen

Seite einen Becbachter (Lernenden), der dieses

Verhalten ubernehmen soll. Der Vorteil. des Imitations-

lernens liegt in der bewuBton Steuerung bestimmter

Verhaltensweisen du.'ch, das Modell; es bedarf also

nicht mehr des Wartens, bis dieses Verhalten zufallig

auftritt, um belc?-nt zu werden.

Der Imitationsvorgang laBt sich mit dem Lernen

durch Beobachtung und dem Lernen durch stellver-

tretende Verstarkung (vicarious reinforcement) er-

klaren. Das Kind becbachtet z.B. das Verhalten der

Mutter, das sich unmittelbar auf das Kind richtet.

Durch.die Zuwendung erhalt das gezeigte Verhalten

 ffektiven , d.h. Pelohnur.gswert. Die Wahrscheinlich-

 eit, daB das Kind gerade iieses bestimmte Verhalten
.

nachahmt, ist erh8ht. Andere Verhaltdnsweisen, die

das Kind nicht unmittelbar beriihren, werden ebenfalls

 achgeahmt dad urch, daB das :Kind diese Verhaltensweiser

auf andere, die schon Belohnungswert haben, genera-

lisiert. Von stellvertretender Verstarkung sprechen

Vir, wenn das Modellfur sein Verhalten belohnt wird.

Das kann dazu fuhren, daB der Beobachtende ebenfalls

diese Belohnung fiir sich erfahrt einfach dadurch, daB

er das Verhalten des Modells beobachtet.1

Die Besprechung.der theoretischen Ansatze zur Soziali-

sation soll hiermit abgeschlossen werden. Von ver-

schiedenen Autoren wurden zu den Theorien noch unter-

schiedliche Einzelaspekte hervorgebracht, die aber im

Rahmen des Gutachtens zu weit fiihren witrden. Diese

sollen in den im folgenden referierten Untersuchungen
berucksichtigt werden.

1 Gewirtz, 1969, bringt in seinem ausgezeichneten
Artikel eine ausfiihrliche Darstellung der Mechanismen

des Sozialen Lernens.

.-
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3. Erziehungseinflusse in der Familie.

3.1. Das Erziehungsverhalten der Eltern in seiner

Wirkung auf die Sozialisation der Kinder.

a. Eltern.

Becker (1964) referiert in einem Lberblicks-

artikel Untersuchungen ,
die wahrend der

Jahre 1934 bis 1963 iiber unterschiedliche

Erziehungsmethoden und ihre Konsequenzen
fiir das Verhalten der Kinde  unternommen

wurden. Die unabhangigen und die abhangigen

Variablen, die in den unterschiedlichen

-· Studien behandelt wurden, sollen in der

folgenden Tabelle wiedergegeben werden

(die Tabelle stammt aus Fend, 1969, der

sich auf den Artikel Beckers stutzt):

Unnbhinglge Variablen

„Love-oriented techniques":
Positive Methoden: Loben

Zureden.
, Negative Metho(len: Bedro-

hung der Liebesl)eziehung
zu den Eltern: Isolierung des

Kindes von den Elterii, Zeigen
von Enttliuschung, Liebes-

entzug.

„Power-assertive tech-

niqucs":

Physische Bestrafung
Schreien
starke Befehle
verbale Drohungen.

Warme Eltern - feindselige
Eltern

Warme Mutter, warmer

Vater;
warme Alutter, feindseliger
Valeri
feindsclige Mutter, Warmer

Vater:
feindselige Atutter, fcind-

seliger Vater.

Abhlingige Vartablen

Aggression:
Direkter Ausdruck
Indirekter Ausdruck: gegen stch
selbst, Phantasie

Aggression bet Knnben, bet MKd-
chen

Aggression: gegen Geschwister.
Aitcrsgefihrten,
Eltern,
Lehrcr.

Aggression in der Schule,
ZU Hause.

WahrnehmunE der G6tter in

primitiven Kulturen

Gewissen '

I. rteaktion auf ein Vergelien:
1. Internalisierte Reaktionen:

Schuld, Annahme von

Selbstverantwortlichkeit,
Bekennen, Selbstanklage,
Selbstkritik.

2. Extern motivierte Real(-

tionen: Furcht vor Ent-

deckung, Furcht vor Be-

stratung.
II. Widerstand gegen Versuchung.

i.*
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Die Ergebnisse der unterschiedlichen Untersuchungen
lassen noch keine Verbindung zu zwischen den

I

Erziehungsmethoden und bestimmten Verhaltens-

weisen der Eltern
, dip auf das Kind wirken,

wie,z.B. affektive Betiehungen :. Becker (1964)
versuchte ' nun mit Hilfe der Faktorenanalyse die

unterschiedlichen Ergebnisse mit einander zu

verbinden. Er entwickelte,eln dreidimensionales -

Modell, in das sich die verschiedenen Erziehungs-
methoden einordnen lieBen, in dem sie den ent-

sprechenden Dimensionen zugeordnet .wurden.

Die drei Dimensionen benannte er:(Becker, 1964, S. 174):

1. ·Warmth vs. hostility: der Pol "Warme" ist

gekennzeichnet durch akzeptierendes Ver-

halten, Zuneigung, Bestatigung, Kind-zentriertes

. „ Verhalten, haufiger Gebrauch von "reaeoning"

(Begrundungen), positive Reaktionen auf

.'' 4. abhangiges Verhalten, wenig physisches Be-

strafen, Loben; der Pol "Feinseligkeit" ist

durch die entgegengesetzten Eigenschaften

gekennzeichnet.

2, Restrictiveness vs. Dersmissiveness:.der Pol

"Strenge" ist gekennzeichnet durch Einschran-

kungen, Beharren auf Anforderungen bezilglich
sexuellen Spiels, gemABigten Verhaltens,

Tischmanie en, Sauberkeitstraining, Ordnung,·
:.  .6#.

Gehorsam, aggressiven Verhaltens den Geschwistern

gegenitber, aber auch Gleichaitrigen und Erwach-

senen. Der entgegengesetste Pol der "3*achgie6ikt
I. ,=..

keit" ist wieder durch die entgegengesetzten.
I

. . "' :..

.. . ..2 ....: - 4.E :P':·,. -Eigenschaften gekennieichnet.
.

.. ..

. 0. I .

3. Anxious emotional involvement vs. calm detachmenti
6......:'. .....19:.Wh.:6

der Pol "angstlich emotionale Beteiliguns... .. ··,:32-,·:..·
zeichnet sich durch starte emotionale· Beziqhun f##8594
=um Kind,. durch "babyins ,

eine beschittzende:.  '. .-/ ..*

' , ..41.944/2889/18"/m"imr

- ---I--.----. -&- ......'..... ,..., 0 . . 0..kirpi---
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Haltung und Besorgtheit um das Wohlergehen
des Kindes aus, wahrend der andere Pol wiederum

die entgegengesetzten Eigenschaften zeigt.

Becker fand
,
daB die beiden ersten Dimensionen relativ

unabhangig voneinander sind, d.h. die Eltern k6nnen

streng/nachgiebig sein, ohne dabei gleichzeitig
"warm"/feindselig sein zu mussen. Die dritte Dimension

wird von ihm keiner weiteren Prufung unterzogen auf-

grund mangelnder Untersuchungsergebnisse hierzu.

Es zeigte sich im weiteren, daB strenges oder nach-

giebiges Verhalten in einem "warmen" Kontext eine

andere Wirkung als in einer feindseligen Umgebung hat.

Die Interaktionen zwischen der Dimension restrivtiveness

vs. permissiveness und der Dimension warmth vs. hostility

und den Konsequenzen fur das Verhalten (die Einstellungen)
des Kindes werden von ihm in einem Diagram dargestellt:

(Becker, 1964, S. 198):

Interactions in tbe Consequence of Wannlbvs. Hostility
and Restrictir.eness vs. Permissiveness

·:.I..
.

.: . ....,1ttli.....
..,

#7 -·2 :2 '·:....·*=.5:.i...1k£** 64·
- ti*741 #*Ill,1 *316

r:2. it' it laiNIN-&
J iri 
--'-

...
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Restrictiveness Permiashmle/,

Submissive, dependent, Active, socially outgoing,
polite, neat, obedient creating, successfully
(Levy) aggressive (Baldwin)
Minimal aggression Minimal rule enforcement,
(Scars) --

- boys (Maccoby)
Maximum rule enforce- Facilitates ablt role

Warmth
ment, boys (Maccoby) taking (I£vin)

Dependent, not friendly, Minimal self-aggression,
not creative (Watson) boys (Sears)

Maximal compliance Independent, friendly,
Bleyers) creative. low protective

hostility (Watson

„Neurotte" problems Delinquency (Gluecks,
(clinical studies) Bandura and Walters)

1,ore qi:arreling and Koncompliance (Meyers)
shyness Nith peers Maximal aggreuton
(Watson) (Scars)

Hostility Socially witharawn

(Baldwin)

Inw in adult role taking
(Levin)

Maximal self-aggression.
boys (Sears)
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In einer Untersuchung uber die Vorraussetzungen
fur die Entwicklung von Verantwortlichkeit und

Fill·lrungsbereitschaft bei Jungendlichen fand man,

daB die Madchen, die von ihren Lehrern als verant-

wortlicher als die Jungen aber weniger fiihrungs-

bereit als die.Jungen eingeschatzt worden waren,
-

zuhause von ihren Eltern mehr Zuneigung und Lob

erhielten. Bei den Jungen war die Beziehung umge-

kehrt. Sie wurden von ihren Lehrern als weniger
verantwortlich als die Madchen, daftir aber mehr

fiihrungsbereit eingescntzt. Zuhause wurden sie von

ihren Eltern haufiger als die Madchen physisch be-

straft. Es wurden hahere Leistungsanforderungen an

sie gestellt, s hielten weniger Lob. Extreme

Zuneigung oder Disziplinierung zeigte sich in jeder
Hinsicht fitr Madchen und fur die Jungen als schad-

lich. Die Madchen waren allerdings durch eine

uberbeschutzende Haltung der Eltern mehr gefahrdet
als die Jungen, wahrend sich eine zu geringe Dis-

ziplinierung fiir die Jungen als abtraglicher heraus-

stellte.(Bronfenbrenner, 1960).

Diese Untersuchung nahm Brbnfenbrenner ala Grund-

lage, um ein Modell: der "optimalen Ebene" su ent-

wickeln (Bronfenbrenner, 1961). Mit Hilfe dieses

Modells lassen sich unterschiedliche Grade der

Disdplinierung oder andere- Verhaltensweisen der

Eltern (z.B. Zuneigung, abweisendes Verhalten)
auf ihre Wirkung hin untersuchen. Fur die Variable

Disziplinierung zeigte sich zum Beispiel, daB

eine maBig-niedrige Disziplinierung am h6chsten

mit der Entwidd.ung der beiden Eigenschaften Ver-

antwortlichkeit und Flihrungsbereitschaft beirMadchen

korreliert, wahrend die Entwicklung der beiden

Eigenschaften bei Jungen am besten in Verbindung
mit einer maBig-haheren Disziplinierung gewahr- ..<k....

-.*:ti
leistet ist. Fur die Varible Zuneigung der Eltern .:IAL

.6..#Ul 2446#: bi.
..··. . ./1/11"NRaBift'Falr
......4:' 
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gil t: maSig-niegrj r

und maBig-hahere 5:

die Entwickling -mn

' ZEne,gung (affrstion) bei Junger
Leigurg hei Madchen scheint f-ir

Teraitwortlickkeit und Fuhrunps-

bereitschaft an optizoiitat*h zu sein.

Untersuchungen -zur Zntst.ehung der. Schizophrenie

ergaben. daB sich bei Eltern Schizophrener extreme

Verhaltemsmuster urid·-eingtellungen finden.

Alanen (1958) ju  die Mutter schizophrener Persor.er.

uberstark besitzergreifend oder ablehnend dem
..

K,nd gegenuber., Sle zeigler- Mich besonders besorgt
um die Gesundheit ihrer:..Kinder, hielten sie m6glichst
fern von Spielen mit Gleichaltrigen und unterdruckter.

4
t. jegliche fexuelle Nef.gung ibrer Kinder.

3 *Dieses Ergebnis ko:·n+s'. ALvi '·k Cord und seine Kol]ege 

(1962) bestatigen. Si  far.i. r auSerden, daB der

Vater entwcder eine vollkormen passi·v r Rolle im

*p Familiengefuge spielte oder aber vollkommen abwesend

rear.

Haaser (1972), di * ve--1 ch:pr.,die vielen Einzeler-

gebisse uber den erpirischcn ZusamnentanB zwischer

Sozialfaktoren und 3chizophrenie in einen ubergre'fc-ip.·
theoretischen Ansatz zu integrieren, fanden in ihrer

eigenen Untersuchung ebenfalls die Eigenschaften der

Eltern bei Schizophrener bestatigt: uberbeschiltzende,

besitzergreifente Mitter und passiver Vater.

Bei der Untersu:hung ber Familiensituation von mager-

suchtigen Madchen im Verglsich mit. der Familiensituation

nicht-magersuchtiger Madchen zeigte sich, daB in

der "Mager suchtfan.:1* " die Mutter die dominierende

Rolle spielt, wthrern der va.ter als "sozialer Versager"
eine untergeordnete Rolle spielt,(Sperling & Massing,
1972). Die Autorsy. fEnter 2.VE·erdem, daB in "Magersucht-

famili 9nt' die Mutter Coppelt so haufig berufstatig waren

als in den Kontrollfamilien. Fur die Berufstdtigkeit lag '- -+

417-
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kein zwingender Grund vcr (6konomische Lage), sondern

es wurde aus"Prinzip"gearbeitet. In anderen Fallen

allerdings muBte die Mutter fur den Unterhalt sorgen,

wenn der Vater frub veretorben war, oder wenn er,

wie* sich gehauft zatgte, Trinker war oder an chronischen

Erkrankungen list.

Lebte die Grofmutter (Mutter der Mutter) mit in der

Wohnung, zeigte sich in den Familien der Magersuchtigen.

daB die dominierende Rolle von der Mutter an die

GroBmutter uberging. Je nachdem, ob die GroBmutter

oder die Mutter die dominierenden waren, zeigte sich

ein Unterschied im Zeitpunkt der Erkranlcung. Herrsch-e

die Grodmutter, erkrankte das Madchen im Alter von atwa

13-Jahren, hatte die Mutts: die dominierende Rolle,

erkrankte das Madchen erst mit etwa 17 Jahren.
.

Die Autoren diskutieren die verschiedenen Ergebnisse,

Beim Vergleich der Lebensgeschichten Schizophrener

und Normaler zeigte sich kein Unterschied in der

Zuneigung der Eltern in beiden Stichproben (Mc Neil.

1971). Nur bei weniger als 25% der Mitter Schizophrener

zeigtenedich uberbesc tzende oder dominierende

Eigenschaften.

Van Manen (1968) untersuchte drei Aspekte von

Vater-Kind und Mutter-Kind Beziehungen auf ihren Ein-

fluB auf die Sozialisation von Jugendlichen und avf

abweichendes Verhalten. Die drei Aspekte bezogen sich

auf das affektive, das effektive und 'dds dominierende

Rollenverhalten beider Eltern. Es wurde angenommen,

daB je mehr sich diese drei Rollenaspekte erfolgreich

zusammenfiigen, desto eher wird sich das Kind mit seinen

Eltern identifizieren und sich entsprechend ihren

Erwartungen verhalten. Die effektive Rolle des Vaters

(6 Instrumentalitat nach Parsons, siehe auch Manuskript
S. 5) als Reprasentant der "realen Welt auBerhalbe der

Familie" (van Manen, 1 958, S. 141) hat einen gr6Beren

-13-
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EinfluB auf die Sozialisation Yen Jugendlichen,als
die der Mutter. Kein Unterschied zwischen beiden

Eltern zeigte sich in der Wirkung ihrer effektiven

Rolle auf abweichendes Verhalten (gemessen am Index

fiir "social maladjustment"). Das Fehlen der affektiven

Rolle sche nt allerdings einen graBeren EinfluB auf

den abweichenden ProzeB zu haben, Die affektive

Rolle der Mutter scheint in der friihen Kindheit

entscheidender · far .abweichendes Verhalten: als ·die

des Vaters. Wahrend der Adoleszenzphase scheint die

affektive Rolle des Va ers graaere Konsequenzen
fur die abweichenden Tendenzen zu haben als die der

Mutter. Die affektive, effektive und dominierende

Rolle des Vaters wird von der Autorin als besonders

wichtig fiir die Entwicklungsphase wahrend der Ado-

leszenz angesehen.

b. Konsistentes vs. inkonsistentes Erziehungsver-

halten.

Inkonsistentes Erziehungsverhalten ist schadlich

fur die Pers3nlichkeitsentwicklung des Kindes - so

wird iibereinstimmend festgestellt. ( siehe hierzu

Becker, 1964). Inkonsistentes Erziehungsverhalten
kann sich auf einen Eltarnteil oder auf beide

Eltern beziehen. Inkbnsis.tentes Verhalten kann darin

begrundet sein, daB eiT 'Elternteil einmal anwesend

ist ein anderes Aal nicht, oder daB. die Stimmung
der Eltern von einem zum andere al sich verandert.

Inkonsistenz kann bestehen, wenn dem Kind Strafe

angedroht wird, es aber nicht bestraft wird.

Eine U-berpritfung der verschiedenen Arten inkonsistenten

Erziehungsverhaltens in ihrer Wirkung auf das Ver-

halten des Kindes fehlt bis jetzt (Higgins, 1968).
Hinweise fur die ungiinstige Wirkung inkonsistenten

Verhaltens der Eltern liefern die Untersuchungen zu r

Delinquenz (Bandura & Walters, 1959; Glueck & Glueck,

1950; Mc Cord, Mc Cord & Zola, 1959;Mc Cord, Mc Cord &

1

.
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Howard, 1961) und zur Schi ophrenie (Bateson, Jacksop,

.:-ey 1. .-akland, 4256).

D  e beidin Untersuchungen von Mc Cord und seinen

Zollegcs (1959, 1961) ·Ziberprliften die Inskonsistenz

rines caer· beider 21+erntei-e. Aggreeive Jungen

wurgen von ihren U.ttern inkonsistent bestraft,

wahrent 1.7.chtaggressiven·Jungen von ihren Muttern

konsistentes Disziplinierungsverhalten zukam.

Mac Cord e: al (1961) fanden, daB wenn ein Elternteil

das Kind bestrafte, der andere nicht, die Kindet

aggressiver wurden, als wenn beide Elternteile

straften oder nicht straften.

Bateson und seine Kollegen (1956) leiteten aus

schriftlichen und mundlichen Berichten von Psycho-

therape .:en, aus Tonbandaufnahmen psychotherapeu-
tischer Interviewt, aus Interviews mit Eltern

.schizophrener Patienten die sogenannte "double-

bind"-Hypothese ab. Diese Hypothese bezieht sich

auf die inkonsistente Familiensituation des Schizo-

phrenen, die folgende Merkmale zeigt·(Bateson, et

al, 1956 in Schizphrenie ·zd Familie, 1972, S.24):

"1. Ein Kind, dessen Mutter Angst bekommt und sich

zuruckzieht, sobald es auf·.sie reagiert wie auf

eine liebende Mutter. Das heiBt, die bloBe

Existenz des Kindes hat fiir die Mutter eine

spezielle Bedeutuhg, die in ihr Angst und Feind-

seligkeit erregt, sobald die Gefahr besteht, daB

sie mit dem Kind in innigen Kontakt gerat.

2. Eine Mutter, die ihr Gefuhl der Angst und Feind-

seligkeit dem Kind gegenuber nicht akzeptieren

kann und es deshalb verleugnet, in dem sie ein

liebevolles Verhalten an den Tag legt, um das

Kind zu veranlassen, in ihr die liebevolle Mutter

zu sehen, und um sich zuriickzuziehen, ·wenn das

Kind das nicht tut."Liebevolles Verhalten" impli-
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ziert nicht un€bdingt "Zuneigung"; es kann zum

Beispiel Teil des Bemiihens sein, das Richtige zu

tun, "Giitc" einzuflaBen, usw.

3. Das Fehlen von jemand in der Familie, z.B. eines

starken und einsichtigen Vaters, der sich in die

BezieHung zwischen Mutter und Kind einmischen und

das Kind angesichts der aufgetretenen Widersprache

unterstutzen kann."

Sobald das Kind auf die "Zuneigung" der Mutter positiv

reagiert, zieht sich die Mutter aus Angst zurack.

Dies stellt eine Bestrafungssituation fur das Kind dar.

Reagiert das Kind aber auf die Widerspruchlichkeit
der Mutter mit Ruckzug,. wird es ebenfalls von der

Mutter bestraft.

Die "double-bind'I-Hypothese stellt eine relativ

einfache Gruppe von Intercktionsphancmenen in der

komplizierten Familiensituation dar wie die

Autorer hinweisen - und wurde statistisch auch noch

nicht fberpruft.

3.2. EinfluB der sozialen Schicht auf das Erziehungsver-
halten der Eltern.

Bei der Durchslcht der Literatur von 1932 bis 1957

stellt Bronfenbrenner (1958) in beiden Schichten

(Mittel- und Unterschicht) einen allgemeinen Trend

von einer mehr autoritaren zu einer mehr gemaBigten

Erziehung fest. Dabei faSt er seine Beobachtungen

zum Erziehungsverhalten in der friihen Kindheit

(infant care) und zur Kindererziehung (child training)
folgendermaSen zusammen, (die Ubersetzung der

Zusammenfassung stammt'von Fend, 1969):

/
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Trends in .infant care-
1. Im lerzren Vierreljahrhuni'.err s:nd imerikanisdie Mutter alter

soziatcn Schiditen in der E ni:hr.:ng und Entwdhnung ihrcr
Kinder flcx:bler geworden. Obrol,1 heate weniger Siuglingc ge-
stillt werden' als fruher und obwoht Siuglinge weniger lang
gestillr wer(len, sind die M(itter immer mehr bercit, ilire Kinder

nach ddren Bedarf zu futtern und sk spiter von der Flasche

zu entw6hnen.
2. Klassenuntersdliede ie Emillren, Entw6hnen und in der Rein-

, lichkeksgcwilhnung zeigen einen klaren und bestindigen Trend.

Von ungefihr 1930 bis zum Ende des zweiten Welrkrieges
'

waren die Mutter der Arbeiterkla se einheitlich nachgiebiger
und milder als die Mutter der Mittelklasse. Kindcr von Arbeiter-

klasse-Muttern wurden hfufiger gestilt, eher nach Verlangen ge-
futterr und spiter von Brust und Flasdle entw5hnt. Die Rein-

lichkeitsgewdhnung wurde spilter begonnen. Na  dem zweiten

Woltkricg war das Gegenteil der Fall. Nun ist es die Mutter der

Mittelklasse, dic auf allen oben p.ngefuhrten Gebieten nachgic-
5iger ist.

' 3. Die Wandlungen in „infant care' zeigen elne vcrbluffende

! Korrespondenz zu Ratschiligen von Experren, die in den  U. S.

€hildren's Bureau Bulletins" und anderen Zeirschriften ver6ffent-
licht worden sind.

4. Unterschiedliche Formen von „infant care- sind in versdliede-

nen sozialen Klassen und in lindlidien odcr stiidtischen Gebie-

ten zu finden.

5. Einc Zusammenfassung dieser Ergebnisse fuhrt zu folgender
Verallgemcinerung: Sozialisierungspraktiken tndcm sich am

wahrscheint:.disten in jerten Segmenten der Geseltschaft, die den

besten Zuging zu .Agenturen" (agencies) des Wandels haben.

Solche .Agenturen- sind in diesem Fall Budier, Zeirsdiriften,
Arzte, Erziehungsberater.

--

Caldwell (1964) kcmmt aufgrund der Durchsicht

der Literatur uber "infant care" bis 1963 zu

der Ansicht, daB Variablen, wie die Dauer des

Stillens. Alter bei der Entwahnung, usw. fur

die spateren Verhaltensmerkmale der Kinder

nicht von so groBer Bedeutung sind, sondern da.13

allgemein die Einstellung (pos. oder negativ)
der Eltern zum Kind ausschlaggebend fiir die Ent-

wicklung des Kindes ist.

F. . 9,<tr .:./:.f
t
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Tre:12. Er. der Kin .€.c·7:<4#,r.g (cbild ··air.ing) < -94.JFLi,e"44#5CL 
6. Die 91.:en uber '-i. ,Lcr·.:=2:e!·1:r, Ze:gen., 273 Mjrter der Mic-

rel:,1.2„e tierond£rs in der N.ic:·,krickiszeit_&(lienubdrfunschen
und 3cuu.tr,issen des k(r:des konsistent npdigiebiger-waren.
,n: .' \':r,*,1, ,Ecme;,nerr„r gilr e'oenso cur ornics Verhalten wie fiir

„Te;;·.·! renunglud:e , Abhangickeit. ,Seruciles Verhalien, Aggres-
sion ·.:ed I:reiheit der Bewegung nu#crhalb des Hauses.

,

7. Obwnhl El:crn der .'.'.,r:e:kl:,sse toleranter gegeniiber den Im-

pulsen und Wiinsd:e.1 :hrc: Kinder warcn, harten sic iii der

ges.tni.cn Periode, <ie in den berichieten Forsdiungcn erf:,Br

: wird: Jurchwegs hdhere Erwartungen, wie sich die Kinder verhaj-
1 Ten sollcn. Von einein Kind dcr Mirtelklasse wurde erwartet,

daE es fruher auf sich selber aufpah:, daB es mehr Verantwor-

sung libernimmt, als cs bei einem K.:id der Arbciterklasse der

i
Fall war. Besonders wichrig sind die n#heren Erwartungen von 2

,
Mittclklasse-Eltern im Hinblick auf FortQhritte in der·Schule.

, 8. Elrern der Arbeircrklassc disziplinieren ihre Kindcr durchgehend
1 mchr durch physisdic Besrrefung, wiihrend Elrern der Mittel-

klasse sich mehr nuf Bet·,unden, Isol:tren. Anspielcn auf Sdiuld
.uad iihnliche Praktiken vericten. DEcse Methodcn enthal.ten im-

plizit die Drohung, daft die gunstige Bcziehung der Eltern zum

Kind durch „Missetaten ' gestdrt wird. Zwei voneittander inab-

hingige Forschungscrgebnisse lassen darauf schliehen, daB die

Techniken, die Elrerii der Mitrclklasse vornehmlich anwenden,
mir gr6Berer · Wahrscheirlichkeit zur Entwicklung von internali-

' sierten Werten und Kontrollen f::hren. Kinder der Mittelklasse·

leben zudem in friihen Jahren in ciner akzeptierenden und war-

men Atmosphire, welche die Wirksamkeit von Bcgrunden, Iso-

1 Heren, Anspielen auf Schuld usw. erh8ht.
' 9. El:ern-Kind-Beziehungen waren in der Mitteiklasse konsistent

1 mehr akzeptierend und gleichberechrigt. Ekern der Arbciter-

klasse erstreben mehr die Erhaltung von Ordnung und Gehor-

sam. Diese Unterschiede gelten fur alle 25 Jahre, die von dem

Forschungsberidit erfaftt worden sind. Die Eltern der Mittel-

klasse haben sidi insofern gewandelt, als sie einen freiercn '

Ausdruck vct: Gefuhlen ermaglichen und eine gruhere Toleranz

gegeniiber den Impulsen und Wunsdhen der Kinder zeigen. In

den lee.ten Jahren hat man Hinweise darauf gefunden, daft sich

die Unterschiede zwischen den sozialen Klassen verringern.

Obwohl sich die Erziehyngshaltungen der beiden

Schichten einander angliehen, ist immer noch ein

bedeutender Unterschied zwischen den Disziplinierungs

methoden und den Erwartungen den Kindern gegnuber

in beiden Schichten erkennbar.

I.
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Kohn (4959) suchte nauL Bedingungen, unter denen sich

.die Pisziplinierungsmethoden keider Schichten unter-

scheiden. Er fand im .Gegensatz zu anderen Untersuchungen

keinen Unterschied in der Haufigkeit physischer Be-

strafung; die beiden Schichten unterschieden sich

aber deutlich in den Anlassen fur die Bestrafung. Eltern

der UnterschiGht reagieren eher auf die unmittelbaren

Folgen einer Handlung, wahrend die Eltern der Mittel-

schicht mehr die Absich+ das Motiv hinter der Tat,,

berucksichtigen.

Kohn (1959, 1963) sieht ds- Grund flr diese unter-

schiedlichen Erziehungshalwungen Werthaltungen der

Eltern, die eng mit der jeweiligen Lebenssituation

(Wohnung, Beruf, Prestige) zusammenhangen. Eltern

der Unterschicht bewerter Eigenschaften wie Gehorsam,
Konformitat gegen ber Vorschriften, Respekt h3her

:als die Eltern der Mittelschicht, die eher Selbst-

,
kontrolle, Riicksicht, Neugierde hoch bewerten.

Diese Werthaltungen drVcken sich in der Pflicht

der Mittelschicht aus, ihre Kinder zu unterstutzen,
und in der Unterschicht, Zwang auf ihre Kinder aus-

zu uben.

In einer umfassenderen Untersuchung von Kemmler &

Heckhausen (1959) wurden Mutter befragt, worauf sie

bei der Erziehung eines 6-jahrigen Jungen besonderen

Wert legen wurden. An erster Stelle stand eine rei-

bungslose soziale Ein- und Unterordnung (24%), an

zweiter Ordentlichkeit und gutes Betragen (22%), an

dritter Tugend und Moral mit 20%. Danach wurden

positive soziale Einstellung (8%), FleiB und Schul-

leistung (8%), Selbsts· indigkeit (7%), und zum

SchluB mit 4% Gesundheit (richtige Ernahrung, recht-

zeitiger und ausreichender Schlaf, Karperpflege) genannt.
In der Untersuchung wird zwar nach GroB: und Klein-

stadtmuttern getrennt, Angaben uber die Schichtzu-

geharigkeit fehlen aber.

*



-*W-

Bei eize: 2.1 212 vorhei'Ze.henc, Untersuchung ar.schlig·

3£nde Unterst,hung Uber 363 Prziehuns£vertllten

14-jahriger ,-cr.6,·n, in der 66.5 Matrer·.-. die 'gleiehe

Fragz ge,efellt '.·rirte wie ir. der vor2*hended, zeigten
sich eijige VaikMWAkzbraM%51 .,7<*amler, 1960). An ers: er

St©110 stand mit .28% .ein# behdtave lenkende Irgiehungs-

halting. -Mirl:--,77 .-JY 9- a,ch d:be sexiolle Auf]clirung.

159 der Mut+er -'-·s·r ",·3-ek dit Seibgtstandinkeit farder.r.de

Erziehung, mt#Kent gr-& Mt:tal stant an drit ser Stell :ait

13%, Gesundheit r. RELLmit 7% an sechster Stolle.

443rln & Naegele 1'1952> diell#*. f-ot, daZ .in Famil.

der Y...  ·telsch.j...f i'.Ie Ilifr·_ i€.-:.urr· 9,ilcurf: 3-

orien: iert :8-. Dac %Knrlt-11·-e Ziel :·.,Ft widderum vo:'.

den :-fnhr--  ··,- - -1
.

'-:- ,.
.,7.".er. :.  .---r 3: Kindheit

  '-· -- ·· beeivil-c..8·3. Cbaoh) d
.
9

9. lit-:er,·.. 7 .Ta:39. :. Be- ..1-*tz.·: Aes ja-ve.

, 5..- de... '.:: .Er .. .
·'- 7·v:.1:.ie 1* 2.iterscheider.

4, - -.

,. wirkt sich de: .et·-  Ree Vat incire TT in tsr
D'

-
* ,- :sch-r·.r: i"'- 1,F.-pprz:.,ph·J:g:2-1.7 ·

1.

linder '· ·:ne ·.:(,_ -· Ft ·.·. f,:
-

' 

:.7. Fitz· die Maichen

'gal -, --leser 1·.
-

· i:
:

·..·s-t· aber durch cen

'Wunsch nach fri:9 . 322 :at 4-erlagert. Auf jeter. Fp.11
--

ist ein -'T:,'end mar+Silt#£#94*dbilit2:t vothanden.

Die Autorll 1*ertten 3)/atitillen, d/8 slch die vater

inter.tiver rit im'en 9118#g#bo*enen 8 hnen beschaf: igen

als mit den /(Mat'Mr libkfile:· ,9-n.

Je geringer der /mottale 91&*us eines verheiraten

Mannes im Syete L h 41/ te£121*96 Schichtung, desto gerinc n

ist seine Charl: e. tierhalb seiner aamilie das ht chkt

Prestig  und dis :,rill#t ·111 besitzen. (Neidhardt,
1965)· Dies hangt ilt i#r -rrbildleistung des Vaters

zusammen, der die Welt 46*F Berufs, der Politik, all-
.-.

gemein den Berel:bh.%930*belm .er Familie reprasentiert

(nach Parsons: ineA:Ture*'SAlle Rolle des Vaters). Der

Vater hat die Funition, dri Kindern die speziellen

Werthaltungen und Verhaltensmuster auBerhalb der Familie

zu vermitteln.

1

*

*
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Der Vater in der Unterschicht ks,nn seine Funktion

als Identifikaticneobjekt nicht genugend erfiillen.

Aufgrund seiner geringen teruflichen Stellung

verlier9 er die Modellfunktion filr seine Kinder,
die Werthal:unger und Vernaltensmustcr der "AuBen-

welt" zu vermitteln. Je geringer das Prestige des

Vaters in der 22= liD, diesto mehr steigt die mutter-

liche Autoritat. Als Folge daron bleiben die Interessen

und Aktivitaten uberwiegend auf innerfamiliare

Angelegenheiten besehfankt.

Die Identifikation mit der vater hEngt auBerden

von dem Grad at. mit dem ife Kinder (in dieser..

Fall waren es Junger) ihre-· -ater ala belohnend

: ,ahr-·r:-men (ob : '--:.fsherc-t, freundlich irt,

:lliaen 'WY.rme" cr- c.,f:en'z·r.Ii-.c i, ebenso von dem
I. - i

* rad, r.t dem te Ii'- 22ter- a: s belohnend emp 'unden
2 .1

fwerden <Payne & Mussen. 1963).

' ie Identifikation veffuft fur Jungen und Mddchen

 nterschicdlick - 33·-urcr LiB der Vater durch seinen

-
2eruf abwesend Le-, i,-1 ni.ifizier: siqh der Junge
bher mit dem Ster ·.1·cyp der mannliche 11Rhrend
das Madchen die anwesende Mutter als Identifikations-

objekt hat, und damit epefifischere.Verhaltensweisen
und Werte der Mutter libernimmt. (Lynn, 1959, 1962).

Dies wirkt sich auf die t]bernahme moralischer Standards,

auf extrinsischf Motivation, auf Problemlasen, usw.

aus.Das Madchen ist eher abhtingig von miner Umgebung,
als der Jungdv.· Die Hypothese, daB Madchen ihren

Miittern. ahnlicher sind als Jungen ihren Vatern

(wie auch von Lynn angenesmen, 1962) konnte von

Heilbrun..(1965) nicht bestatigt werden. Der Autor

nimmt an ,daB ·die Diskreparz zwischen seinem Ergebnis
und dem aus anderen Untersuchungen, an der Art der

Messung von Ahnlichkeit zwischen den Kindern und ihren

Eltern (Index f-ir Identifikation). Er stellte aber

fest, daB die Ahnlichkeit zwischen den Kindern und

If
F.

U
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ihtem jeweils gleichgoschlechtlichen Elternteil

hoch korreliert mit der pers6nlichen Anpassungs-

f8higkeit der Kinder; eine hohe positive Korrelation

bestand zwischen der Vater-Sohn-Ahnlichkeit und

der Anpassungsfahigkeit des Jungen; eine negative

Beziehung wurde zwischen der Matter-Tochter-Ahnlich-

keit und der Anpassung fahigkeit der Tochter gefunden.

In einer interkulturellen Studie wL-de die Wirkung
von autoritaren Erziehungs 3tilen auf die moralische

Entwicklung bei deutschen und amerikanischen Kindern

untersucht, (Devereux, 197 ). Der Autor ging davon

aus, daB die Ubernabm ' bpstimnter Verhaltensmuster,

-einstellungen und Werte r·.,n acm AusmaB der autori-

taren Einstellungen und Verhaltensw.2 abhangt, d.h.

e starker das V£.:'12,1. .-. , CF Kindee willkiirlich und

trafend kontrolliert wird. Um 90 uehr wird die

ie Konformitat des Kir·'ps .z_· den Normen der Erwach-

senen vom Vorhandensc_: oder Fehlen von Autoritats-

iguren oder .-symbo'Fr in der jeweiligen Verhaltens-

ituation abharger. Trindlagen fic diese Annahme

bleten di€ fbereinsuig:nenden Ergebnisse von Sears,

¥acaoby & Levin (1957) und Whiting & Child (1953),
die eine positive Korrelation zwischen "liebes-

orientierter" Erziehungsmethode und der Gewissens-

entwicklung und dem Widerstand gegeniiber Versuchungen

festgestellt hatten. Devereux fand unter anderem

bestatigt, daB das Verhalten deutscher Kinder starker

als das amerikanischer Kinder als Funktion der

autoritatsgeladenen Situation varriert, d.h. je

haher autoritatsgeladen die Situation war, desto

mehr widerstanden die deutschen Kinder einer Ver-

suchung. Dieses Ergebnip kann zu dem Ergebnis Br6nfer.-

brenner's (1965) unmittelbar in Beziehung gesetzt

werden. Letzterer fand namlich bei dem Vergleich

von Erziehungsmethoden in den USA und in in der BED,
daB die deutschen Eltern in allen Schichten mehr

Kontrolle uber ihre Kinder ausubten als die amerikanischer

'1

W
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.
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Eltern. Deutsche Eltern gr'ben ihren Kindern einer-

seits mehr Schutz, verlaziyen auf der anderen Seite

aber auch mehr :ehorsam -

strafen ihre Kinder auch

haheren Alter (bsscnders
Eltern.

and Unterordnung. Sie

haufiger und bis zu einem

J ngen) als amerikanische
99

3.3. EinfluB von Faktoren der Familienkonstellation auf

die Sozialisation.

Clausen (1964) referiert in seinem Artikel die

wichtigsten Unters:chungen bis 1963, die sich·mit

dem unterschiedlicher EinfluE der Familienkonstellaticn

auf die Persbnlichkeit?Entwicklung der Kinder be-

schaftigten. Der ArGikcl :rthalt Untersuchungen ubor

ie Anzahl der (143ch.ir .er Uber die Stellung der

 eschpister untereinar.·'er 'Alter), iber unvoll-

tandige Familien, 4....... die Beziehungen der Eltern

1 'u:ntereinander und zu den Kindern, iiber Rollenvert:ilung
in der Familie.
I
.Geidler (1965) berichte: neben englkhen auch vor de:t-

schen Untersuchungen zur Pamilienkonstellation. Seir

Artikel enthilt unter an.1:· rem Untersuchungen und De-

richte iiber Strukturprooleme in der Familie (auBer-
eheliche Kinder, Familiengrdee, Probleme des Stief-

und Adoptivkindes, Scheidung), iiber Rollenpro bleme

(Gleichberechtigung der Frau, Berufstatigkeit.der
Frau) und Beziehungsprobleme (Ehepartner).

a. FamiliengraBe

Nach Clausen (1966) scheint mit steigender Familien-

gr5Be auch das autoritare Verhalten der Eltern zu

steigen. Bei Familien mit mehr als 6 Kindern wurde

die Organisatipn, Fuhrungsbereitschaft, Kooperation

und Konformitat besonder= hoch bewertet. In groBen

Familien wird mehr als in kleinen Familien die Rollen-

und Aufgabenverteilung gefardert; die gr6Beren Ge-

schwister aind an der Erviehung der jiingeren inten-

siv beteiligt; das Eltern-Kind-Verhalthis ist in

groBen Familien weniger besitzergreifend.

4
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Mit der GraBe der Familie in Interaktion stehen 

die Wertvorstellunger,in der Familie (siehe schicht-

spezifische Erziehungseinflusse, Manuskript S. 21 ff.)
und die, Stellung der Geschwister untereinander.

Nach Clausen ( 1966) sind erstgeborene giinstigen
unda ungunstigen Einflussen ausgesetzt. Sie sind

als Einzelkinder Mittelpunkt elterlicher Zuneigung,
sie lernen im allgemeinen schneller sprechen.

Beim ersten Kind sind die meisten Eltern allerdings
noch unsicher und tiberbesorgt. Folgen weitere

Geschwister, fuhlt sich das Erstgeborene seinen

Geschwistern gegeniiber benachteiligt. Bezuglich
der DisziplinierungsmaSnahmen bestrafend Eltern

erstgdborene Kinder eher physisch als spaterge-
borenen. Der Unterschicd. in '.der physischen Bestrafung

kommt starker in Familien mit drei und mehr Familien

b.
als bei Zwei-Kind-Familien zum Tragen. Eltern werden

,
mit jedem weiteren Kind konsistenter in ihren

Erziehungsmethoden. Einschrrnkend hierzu muB gesagt

werden,.daB die··Konsistenz von· Ertiahungsverhalten
auch von anderen Faktoren als der FamiliengrMBe zu-

sammenhangt (siehe dazu konsistentes vs. inkonsistenter

Erziehungsverhalten, Manusskript, S. 19ff.).

Bezuglich des Einzelkindes nennt GeiBler (1965)
Untersuchungen, die auf eine Gefahrdung des Einzel-

kindes gegenuber Verhaltensstdrungen, neurotische

Entwicklungen und Verwahrlosung hindeuten.

Schachter (1959) beobachtete bei Erstgeborenen
eine Tendenz, in experimentell manipulierten
Situationen die Anwesenheit anderer Personen zu

suchen. Dieses Ergebnis konnte nur teilweise

von anderen bestatigt werden.

Sarneff & Zimbardo (1961) fanden. zum Beispiel, daB

die Tendenz, sich an andere anzuschlieBen, bei erst-

geborenen Frauen graBer war als bei .erstgeborenen
Mannern.

,

.
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Mac Donald (1969) entwickelte aufgrund dieser

Untersuchungen die Hypothese der Interaktion

zwischen Geschlecht und Position in der Geschwister-

reihe. Er bezweifelt namlich, daB die graBere

Tendenz bei erstgeboreBen Frauen, sich anderen

anzuschlieSem, einfach mit der. graBeren Abhangigkeit

Erstgeborener erklart werder kann. Mac Donald

nimmt als erstes an, daB Erstgeborene besser

sozialisiert sind als Spatergeborene; dadurch

sei eine gr5Bere Konformitat mit den elterlichen

Standards zu erwarten. Die Erwartungen der Eltern

unterscheiden sich hinsichtlich des Geschlechts

ihrer Kinder. Der Autor tiberprufte und bestatigte

die Hypothese an einer Stichprobe von College-
studenten.

'Laosa & Brophy (1970) -Tberpriiften die Interaktions-

Hypothese Mac Donald's an einer Stichprobe von

·Kindergartenkindern im Alter von 4-bid··.6 Jahren.

Die Interaktion zwischen Geschlecht und Position

in der Geschwisterreihe konnte hier in Bezug auf

die Tendanz, sich an andera anzuschlieaen bestatigt
werden: erstgeborene Eungen neigten mehr zu

Spielen ohne andere Personen, wahrend die Beziehung
bei den erstgeborenen Madchen genau umgekehrt war.

Ein Interaktionseffekt zeigte sich entsprechend
der Hypothese Mac Donald's auch in der Berufswahl.

9 c. Unvollstandige Familie.

Nach Clausen (1 966) gitt es nur wenig Untersuchungen,
die systematisch versuchen, den EinfluB verschiedener

struktureller Veranderungen (Verlust eines oder

beider Elternteile) auf das Kind zu untersuchen.

Hinweise auf die Wirkung der unvollstandigen Familien-

situation entstammen aus Untersuchungen zt Delinquenz
( eine ausfiihrliche Diskussion zu diesem Thema bei

Feger, 1969) und zum Rauschmittelkonsum (Rosenberg,
1969).

.*
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Ausfiihrlicher wurde die Wirkung der Eltern-Kind
*

Trennung in friiher K .ndheit untersucht.

Im AnschluB an die Beobachtungen R. Spitz' s ( 1945,

1946)von Hospitalismussch den unterschiedlicher

Starke als Folge der Trennung von der Mutter in

friiher Kindheit, wurden zahlreiche Untersuchungen

angeschlossen. Yarrow, 1964, gibt einen Uberblick

uber diese Untersuchungen:

Die Untersuchungen geben unter anderm AufschluB

uber den Zeitpunkt der Trennung (z.B. daB die

schwersten Verhaltensstarungen auft]Eten, .nachdem

sich eine feste Mutter-Kind Beziehunj gebildet hat).
Ober die Qualitat der Mutter-Kind-Beziehungen

gibt es noch keine genugenden Untersuchungen.
ie Untersuchungen geben linweise auf die Bedeutung

·ingerer Trennung. Es wurden allerdings kaum Unter-
1

 uchungen uber die die Wirkung der Vater-Kind
..

T-ennung berichtet.

C d. Beziehungen der Eltcrn untereinander.

Die Ergebnisse hierzu 3:a,:men fast alle aus Unter-

suchungen zur Famil-ensituation des Schiziphrenen.
Die Beziehungen der Eltern beziehen sich einmal

auf die Altersstruktur zwischen den Eltern zum anderen

auf die affektiven Beziehungen zwischen den

Eltern.

Obereinstimmend stellten verschiedene Autoren fest,

daB in der Familie des Schizophrnen die Mutter im

allgemeinen alter als der Vater war (Gregory, 1958;

Goodman, 1957; Haaser,1972).

Lidz und seine Tolleg3n (1957 a und b, 1958) beobachtetr.'.

14 amerikanische Familien mit jeweils einem schizo-

phrenen Kind iber mehrere Jahre hinweg. Bei inner-

familiaren Konflikten zwischen Vater und Mutter

wird das Kind haufig als "Bundesgenosse" herangezogen:

dabei wird das Kind von der Mutter gegen den Vater

-31_
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oder von dem Vater gegen die Mutter ausgespielt.

Richter (1969) weist arf Situationen hin, in denen

das Kind "Ersatz" fur den Ehepartner wird, ent-

weder wenn die Ehe gest5rt ist oder wenn ein Ehe-

partner durch Tod oder Scheidung fehlt.
*

4. Resitmee.

Die gesichtete Literatur gibt keinen AufschluB

auf eine durchgehende "Theorie der Sozialisation".

Ein groBer Teil der Lit ratur greift Einzelaspekte
des gesamten Sozialisationsprozesses auf. Ein

'

Versuch, diese in einen gra2eren theoretischen

Bezugsrahmen zu stellen, wird kaum unternommen.

Eine Theorie gr3Borer Allgemeinheit als die

theoretischen Satze, wie sfe graBtenteils in der

Literatur gefunden werdcn kannen, ist die Theorie

der Internalisierung von Aronfreed.(1·968)..Es ist

allerdings zu wlingchen. dad Aronfreed seine Theorie

in Axiomen und Postulaten formalisiert vorlegt,

, um diese einer empiris-'hen Prufung besser zuganglich
1

machen zu k6nnen.

Ein weiterer Einwand gegen viele der referierten

Untersunhungen ist, daB die Ergebnisse sich vor

allem auf Aussagen uber die Mutter beschranken.

Der Vater wird ala Untersuchungsobjekt im Veigleich
zur Mutter vernachlaniet. Das kann daran liegen,
daB der EinfluB des Vaters auf den Erz ehungs-

prozeB des Kindes unterschatet wurde (instrumentelle
Rolle des Vaters vs. exzrf sive Rolle der Mutter

01

'
siehe hierzz auch Popper, K.R. (1968), Kapitel

III: "Theories".

.
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bei Parsons, siehe Manusckript S. 5). Vielleicht

liegt der Grund aber auch darin, daB der Vater

durch seine Berufstatigkeit schlechter greifbar

ist.

 gliche Verwandte, die mit in der Familie leben,

werden als m8gliche Sozialisationagenten eben-

falls vernachlaBigt.

Der Fortschritt in der Sozialisationsforschung

spiegelt historisch die Entwicklung der Methodik

in der Psychologie und den Sozialwissenschaften

wider. .Wahrend·vor und kurz nach dem zweiten

Weltkrieg uberwiegend deskriptive Studien er-

schienen, wurdcn in ded 50-iger Jahren mehr

Wirkungsstudien (Korrelationsstudien) durchge-
fiihrt. Heute besteht ler 2rcnd, Kausalzusammenhange

aufzuzeigen (z.B. .Laosa & Brophy,' 1970).

e

l

t

.

4



-I

5. Literaturverzeichris.

ABERLE, D. F. & NAEGELE, K.D.: Middle class fathers'

occupa- ional role and attitudes toward children.

In: AL:orican Journal of Orthopsychiatry, 1952,22,366-375,

ALANEN, Y. 0.: The mothers of schizophrenic patients.
In: Acta Psychiatrica et Neurologica Scardi.navia,1958,53.

ARONFREED, J.: Conduct and Conscience. Academic Press, 1968.

ARONFREED, J.: The concept of internalization. In: Goslin, P.A.

Handbook of Socialization Theory and Research, 1969,263.

BANDURA,A.: Vicarious processes: A case of no-trial

learning. In: Berkowitz, L. (Ed.):Advances in Experimental 1

Social Psychology, 1965, Vol.2, N.Y.:Academic Press.

PANDURA, A.: Social-learhing theory of identificatory

processes. In: Goslin, D.A. 'Ed.): Handbook of

Socialization Theory And Resear.ch, 1969, 213-262.

PANDURA, A. &WALTERS, R.H.: Adolescent Aggression. N.Y.19fq

BANDURA, A. & WALTERS, R.Z. i Social Learning and Personali*

Development. N.Y. 1963.

BATESON, G., JACKSON, D. D., HALEY, J., & WEAKLAND, J.:

Toward a theory of schizophrenia. In: Behavioral

Science, 1956, 1, 251-264.

(deutsch: Bateson,G., et al.: Auf dem Weg zu einer

Schizophrenie-Theorie.
In: Bateson, G., Jackson, D.D., Laing, R,D., Lidz, T.,

Wynne, L. C., et al.: Schizophrenie und Familie.

Suhrkamp Verlag, 1972.)

BECKER, W. C.: Consequences of different kinds of  
parental discipline. In: Hoffman, M. L. & Hoffman, L.W. (Eds.:
Review of Child Development Research. Vol,I N. Y. 1964.

BRONFENBRENNER, U.: Socialization and social class

through time and space. In: Maccoby, et al.: Readings

in Social Psychology. N. Y, 1958, 400-425.

-34-

71.

.

.

.



.

BRONFENBRENNER, U. : Some· familial antecedents of respcnsi-

bility and leadership in adolescents.

In: Petrullo, L.& Bass, B.M. (Eds.): Studies in Leadershiv.

N.Y. Holt 1960.

BRONFENBRENNER, U.: Toward a theoretical model for the

analysis of parent-child relationships in a social context.

In: Glidewell, J. C. (Ed.): Parental Attitude and Child

Behavior. Springfield (Ill.)1961, 90-109.

BRONFENBRENNER, U.: Wandel der amerikani schen Kindererziehung.

In:v.Friedeburg, L. : Jugend in der modernen Gesellschaft.

Kdln/Berlin 1965.

CALDWELL, B.M.: The effects of infant care.

In: Hoffman, M.L.& Hoffman, L.W. (Eds.): Review of Child

Development Research, Vol. I. 1964.

CDAUSEN, J.A.: Famliy structure, socialization and personalze:,
 4

1 In: Hoffman, M.L.& Hoffman, L.W. (Eds.): Review of Child

Development Research, Vol.II 1966.

DEVEREUX, E.C.: Autoritat und moralische Entwicklung bei

deutschen und amerikanischen Kindern. Eine interkultur :-- 12

Leitstudie.
In: Soziologie und Familie, Sonderheft 14 der Kalner

Zeitschrift fijr Soziologie und Sozialpsychologie, 1970.

FEGER, G.: Die unvolls-andige Familie und ihr EinfluB auf

die Jugendkriminalitat. Stuttgart 1969.

FEND, H.: Sozialisierung und  rziehung. Weinheim-Berlin-

Basel, 1969.

FREUD, S.: AbriB der Psychoanalyse. Das Unbehagen in der

Kultur. Fischer Taschenbudh 1953.

FREUD, S.: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Fischer

Taschenbuch 1961.

GEISSLER, A.: Probleme in der Familie.

In: Probleme und Ergebnisse der Psychologie, 1965, 13/1<,
35-64.

-35-

.

i



-36-

F

GEWIRTZ, J.L.: Mechar...313 of social learning. Some roles of

stimulation and behavior in early human development.
tIn: Goslin. D. A. (Ed.): Handbook of Sopialization Theory

and Research, 1969-, 57-2f2.

GLIDEWELL, J. C. (Ed.): .Parental Attitude and Child Behaviors

Springfield (Ill) 1961.

GLUECK, S.& GLUPCK, E. T.: Unraveling Juvenile Delinquency.

Cambridge, Mass. 1950.

GOODMAN, 3.: Relation between maternal age at parturition

and incidence of mental health in the offspring.
In: British Journal of keventive and Social Medicine,

1957, 11, 203ff.

GO.SLIN, D. A. (Ed.): Handbock of Socialization Theory and

,.· Research. Rand MDNally and Co. 1969.

GREGORY, J.: An analysis :f familia Lata on psychiatric
'>

s patienrvs: Parental age, family size, birth order, and

ordinal position.

.
In: British Journal cf· Pr2ventive and Social Medicine,

1958, 12, 42ff.

HAASER, A.: Soziale Rollen und Schizophrenie. Eine Studie

zur Soziogenese schizophrener Psychosen.

In: Soziile Welt, 1972,1,34-69.

HEILBRUN, A.B.: Sex-differences in identification.

In: Journal of Benetic Psychology, 1965, 106.

HIGGINS, J.: Inconsistent socialization.

In: Psychological Reports, 1968, 23 (1),203-236,

HILL, W. F.: Learning theory and the acquisition of values.

In: Psychological Review, 1960, 67, 317-332.

HOFFMAN, M.L.& HQFFMAN, L.W. (Eds.): Review of Child

Development Research. Vol.I, N. Y. 1964.

HOFFMAN, M. L. & HOFFMAN, L.W. (Eds.): Review of Child

Development Research, Vol.II, N.Y. 1966.

IA

$

-,

4

4



KEMELER, L.: Erzeihuncshaltungen von Miittern vierzehn- *

jahriger Jungen.
In: Psychologische Rnndschau, 1960, 3.

KEMMLER, Lv & HECKHAESEN, H.: Mutteransichten uber Er-

ziehungsfragen.
In: Psychologische tridschau,- 1959, 2.

KOHN, M. L.: Social cla-s and the exercise of authority.
In: American Sociological Review, 1959, 24, 337-351.

KOHN, M. L.: Social class and parent-child relationships:
An interpretation.
In: The American Journal of Sociology, 1963,68,471-480.

LAOSA, L.Y. & BROPHY, J.E. : Sex-birth order interaction

in measure of sex typing and affiliation in Kinder-

garten children.

 .. In: Proceedings of the Annual Convention of the APA,

1970, 5 (Pt.1), 363-364·

LIDZ,T., FLECK,S,, CORN2LISON,A., & TERRY, D.: The intra-

familial enviroment of schizophrenic patient: I The

father.

In: Psychiatry, 1957a, · 20, 329-342.
1

LIDZ,T., CORNELISON, A., FLECK, S., & TERRY, D,: The intra-

familial enviroment of schizophrenic patients:II. Maritel

skism and marital skew.

In: American Journal of Psychiatry,·1957 b, 114, 241-246.

LIDZ,T:, FLECK, S., CORNELISON, A.& TERRY, D.: The intra-

familial enviroment of schizophrenic patients: IV.

parental personalities and familiy inteaction.

In: American Journal of Orthopsychiatry, 1958,28,764ff.

LYNN, D.B.: A note on sex differences in.the development
of masculine and feminine identification.

In: Psychological Review, 1959,66,126-135.

LYNN, D.B.: Sex-role and parental identificatior,

In: Child Development, 1962,33,555-564. ,
 

-37-



vanMANNEN, G. C.: Father roles and adolescent socializaticr.

In: Adolescence, 1938,3(10),139-152.

MacDONALD, A.: Manifestations of differential levels of

socialization by birth order.

In: Developmental Psychology, 1969,3,485-492.

McCOR ,W., McCORD. J.& KOWARD,A.: Familial correlates of

aggression in nondelinquent male children.

In: Journal of Abnorgal and Social Psychology, 1961,62,
79-93.

McCORD, W., McCORD, J.& ZOLA, I.K.: Origins of Crime.

N.Y. 1959.

McCORD, W., PORTA, J.& McCORD, J.: Familial genesis of

psychonis.

J In: Psychiatry, 1962, 25,60-71.

M SEN, 2.:

cation.

Early socialies.ion: Learning and identift-

·,. In: Handler, G., Museen, P., Kogan, N.& Wallach, M.A,:

New Directions in Psychology III, N. Y. 1967.

McNEIL, E.: Deviant socialization.

In: McNEIL (Ed.): Readings in Human Socialization.

Belmont/Calif. 1971.

McNEIL, E. (Ed.): Readings in Human Socialization. Belmont

(Calif.) 1971,

NEIDHARDT, F. : Schichtspezifische Vater- und Mutterfunktiong-

im SozialisationsprozeB.
In: Soziale Welt, 1965, 4,338-348.

PARSONS, T.: The Social System. Glencod (Ill.)1951.

PARSONS,T, & BALES, R.F.: Family, Socialization, and Inter-

action Process. Glencoe (Ill.), 1955.

PARSONS, T. & SHILS, E.A.: Toward a General Theory of

Action. Cambridge (Mass.) 1951.

1

-38_

.

:

 

.



PAYNE, D.E. & MUSSEN, P.H.: Parent-child relations and

father identifica.-on among adolescent boys.
In: Seidman, J.M. (Ed.): The Adolescent. A Book of

Readings, N.Y. 1965.

RICHTER, H.E.: Eltern, K.nd und Neurose, Stuttgart, 1963.
9

ROSENBERG, C. M. : Young Drug Addicts: Background and Persons'it-.

Sydney, J.nerv.ment.Dis.148,  1969, 65-73.

SARNOFF, I.& ZIMBARDO, P.G. : Anxiety, fear, and social

affiliation.

In: Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961,62,
356-363.

SCHACHTER, S.: The Psychology of Affiliation. Stanford, Ca7-T.

1959.

SEARS, R.R.: Identification as a form of behavioral develop-·-:

,4 In: Harris, D.B. (Ed.): The Concept of Development,

1 Minneapolis, 1957, 149-161.

SEARS, R.R., MACCOBY, E.E. & LEVIN, H.: Patterns of Child

Rearing. Eveanston, 1957.

SEARS, R.R., RAU, R. & ALPERT, R.: Identification and

Child Rearing. Stanford, 1965.

SECORD, P.F. & BACKMAN, C.W.: Social Psychology. McGrawHill, . .f'

SKINNER, B.F.: Science and Himan Behavior. N.Y. 1953.

SPERLING, E. & MASSING, A.: Besonderheiten in der Behandlung
der Magersuchtfamilie.
In: Psyche, 1972, 5, 357-369. i

SPITZ, R.: Hospitalism. An Inquiry into the Genesis of

Psychiatric Conditions in Early Childhood. The Psycho-

analytical Study of the Child, Bd. I, 1945.

SPITZ, R.: Hospitalism: A Follow-up Report. The Psycho-

analytical Study of the Child, Bd. II, 1946.

7).3-

:

i-

1

r

fr,

1

4



-*.'. ...

WHITING, J.W.X. e CRIY. I.L. : Child Training and Pe:soral-57

A Cross-Cultur:-. 7'237. 73* va-en, 1953.

YARROW, I.J.: Seperation frc:·. Jarents during early childh.2·Ji.

In: Hoffman, M. L. & Hoffran, L,W. (Eds.): Review of

Child Develcpm3nt  Resparch. Vol. I., N.Y. 1964.

ZIGIER, E. & CHIrl, I.L. : Locialization.

In: Lindzey, G. & Aronson, 3. (Eds. ): The Handbook :f

Social Psycholcgy, BE. TEI, 1969.

Nachtrag:

POPPER, K.R.:

Hutchinson

The Logic of Scientific Discovery.
cf Londrn, 1.368,

SPITZ, R.: Die D-:trien:ng Epr ersten Objektbeziehungen.
4 Stuttgart, '<5 ,

./

/

r

F

,.

r.

-,

i
k

* 1


