
ELTERN-KIND-BEZIEHUNGEN IN FROHER KINDHEIT

Frau Prof. Dr. Rita SuBmuth

Padagogische Hochschule Ruhr, Dortmund



Profe Dre Rita Sussmuth

ELTERN-KIND-BEZIEHUNGEN IN DEN ERSTEN LEBENSJAHREN

1. Eltern als primare Bezugspersonen des Kindes

Mit Schwangerschaft und Geburt eines Kindes vollzieht

sich eine einschneidende Wende in den Rollen und Be-

ziehungen der Ehepartner. Die Ubernahme der Elternrolle

bedeutet eine wesentliche Erweiterung bisheriger Auf-

gaben und Kompetenzen; Eltern erhalten das Recht ,md

ubernehmen die Pflicht der Kindererziehung. Sie sind

die zentralen Vermittler zwischen Kind und Umwel:.

Kinder brauchen nicht nur Eltern. Eltern zu haben, ge-

h5rt vielmehr zur gesellschaftlichen Norm. Kinder ohne

Eltern oder nur mit einem Elternteil weichen von dieser

Norm ab und werden - gemessen an der vollstandigen

Familie - haufig als Problemgruppe eingestuft. In der

Auseinandersetzung mit der Umwelt erfahren beide, der

elterliche Erzieher wie auch das Kind, ihre Sonder-

stellung, die sich haufig auf das Erziehungsverhalten

und die Beziehungen zwischen Eltern und Kind belastend

auswirkt.

Eltern bilden keine homogene Gruppe. Die. Trennungslinie

verlauft nicht nur zwischen den verschiedenen sozialen

Schichten, sondern gleichzeitig unterscheiden sie sich

aufgrund spezifischer Merkmale und Konstellationen.

Anzufuhren sind hier: alleinerziehende Vater und Miitter,

minderjahrige Eltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, erwerbs-

tatige Eltern, Eltern behinderter Kinder. Diese verschie-

denartigen Konstellationen wirken sich auf die Einstel-

lung zur Elternrolle wie auch auf die Ausgestaltung der

Beziehungen zwischen Eltern und Kindern aus.

Kinder zur Welt zu bringen und diese in Obhut zu nehmen,

bedeutet nicht schon, um die mit der Pflege und Erziehung

verbundenen Aufgaben zu wissen, uber begrundete Vor-

stellungen zur Ausgestaltung der Eltern-Kind-Beziehungen

zu wissen.



Soziale Elternschaft muB im Unterschied zur biologischen

grworben werden. Solange Ehepartner noch kein Kind haben,

laBt sich die Elternrolle nur bedingt vorwegnehmen.

Wahrend der Schwangerschaft verstarkt sich zwar die

gedankliche Beschaftigung mit dem Kind,. aber eine Reihe

junger Mutter duBert in Befragungen, daB sie zunach st

keine gefuhlsmadige Beziehung zum Kind gehabt haben und

diese erst im konkreten Umgang und vor allem uber den

wiederkehrenden engen K5rperkontakt entwickelt haben.

Die symbiotische Einheit zwischen Mutter und Kind, wie

sie wahrend der Schwangerschaft gegeben ist, kann nicht

einfach auf die Beziehungen nach der Geburt ubertragen

werden. Miitter mussen nicht erschrecken, wenn sie keine

spontane Zuneigung fur das Neugeborene empfinden, wenn

dieses ihnen anfangs fremd ist und sich eine unmittel-

bare Beziehung nicht sofort einstellt.

Fur den Aufbau dieser Beziehungen sind· die Lebensum-

stande ein wichtiger Faktor. Bereits aus der Alltags-

erfahrung wissen wir, und dies wird durch mehrere

wissenschaftliche Untersuchungen bestatigt, daS der

intensive Haut- und K5rperkontakt mit dem Neugeborenen

v.pn. usychlaggqbfndpr Bedeutung fur die Beziehung und

den Umgang mit dem Kind sind. Gerade im AnschluB an die

Entbindung sollte die Mutter im Krankenhaus Gelegenheit

haben, das Kind m5glichst viel im Wach- und Schlafzu-

stand bei sib zu haben. Auf diese Weise erlebt die

Mutter, wie das Kind auBerhalb des Mutterleibes zu

leben lernt, wie es atmet, trinkt, strampelt. Verhaltens-

sicherheit gewinnen sie aus dem unmittelbaren Erleben

der kindlichen Reaktionen, z. B., wenn es in der rich-

tigen Weise zum Saugen (Trinken) an die Brust angelegt
wird. Die meisten Mutter mussen lernen, wie sie das

Kind richtig halten, d. h. dem Kind eine angenehme Kar-

perlage verschaffen. Biologische Grundgegebenheiten und

damit verbundene gesellschaftliche Rollenverteilungen

haben dazu gefuhrt, die Mutter als die zentrale .Bezugs-

person des Kindes in den ersten Lebensjahren zu sehen.
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Ist von der Bezugsperson des Kindes die Rede, so ist

mit diesem Terminus die Vorstellung einer einzigen,
und zwar einer weiblichen Bezugsperson verbunden. Die

Zweiheit Mutter-Kind, auch Mutter-Kind-Dyade genannt,
wurde aus der vorgeburtlich wrgegebenen biologischen
Mutter-Kind-Einheit abgeleitet und ala "natiirliche"

Vorgabe einer biosozialen Pr:igung gewertet. Da mit dem

Begriff "Bezugsperson" die Mutter-Kind-Dyade als eine

physisch und psychisch gegebene Einheit assoziiert

wird, setzen sich davon abweichende Konzeptionen in

Forschung und Praxis nur unter Uberwindung erheblicher

Widerstande durch. Dieser ProzeB wird zusatzlich da-

durch erschwert, daB die Vorstellung von der "natiirlichen"

Mutter-Kind-Beziehung durch gesellschaftliche und fami-

liale Rollenverteilung bestatigt und verstgrkt wird.

Die in der Forschung anerkannte Gleichwertigkei·u von

leiblicher und sozialer Mutter hat sich in der Praxis

fur die Adoptiv- und Pflegemutter durchgesetzt, wahrend

die weiblichen und mannlichen Pflegepersonen in Kinder-

heimen nicht als eine der Mutter gleichwertige Bezugs-

person anerkannt werden. So wie der Heimerzieher gegen-

wartig nur das Bewuatsein einer zweitrangigen Ersatz=

mutter entwickeln kann, internalisiert das Heimkind

aufgrund vorgegebener Wertmuster mit hoher Wahrschein-

lichkeit die Erfahrung, keine Bezugsperson im "eigent-

lichen Sinne" gehabt zu haben.

Es ist nicht zufallig, daa von Bezugsperson und nicht

von Bezugspersonen die Rede ist. Die Forderung nach einer

einzigen festen Bezugsperson wird als unabdingbare Vor-

aussetzung fur Sozialfahigkeit im Sinne der Bindungs-

fahigkeit angesehen. Hiufig wechselnde Bezugspersonen
in den ersten drei Lebensjahren gelten als Ursache fur

geringe oder gestarte soziale Beziehungen. Ausgangspunkt
sozialer Kontakte bildet nicht die Gruppenbeziehung,
sondern die pers5nliche Zweierbeziehung, die zunachst

- so ist anzunehmen - nicht zwischen Kindern, sondern

zwischen Erwachsenen und Kindern entwickelt wird.

=3=
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Das Lernen des Kindes verlauft zunachst uber seine

Bezuespersonen, Bereits das gesunde Neugeborene ver-

fiigt iiber einen funktionsfihigen Wahrnehmensapparat

zur Informationsaufnahme, d. h. alle seine Sinne sind

einsatzbereit, wenngleich auch nocht nicht so prazise
und gut koordiniert wie bereits wenige Monate spater.

Am ehesten fesseln in dieser fruhesten Phase Reize mit

hoher biologischer und sozialer Bedeutung seine Auf-

merksamkeit, namlich menschliche Gesichter und mensch-

liche Stimmen. Interesse haben Kleinstkinder vor allem

an fast, aber noch nicht ganz Vertrautem, Unvertrautea

last Angst aus, allzu Vertrautes fuhrt zu Langeweile.

Es ist offenkundig, daB das Lernen und die geistige

Entwicklung des kleinen Kindes in ein soziales Milieu

eingebettet sind, wo erwachsene Pflege- und Bezugsper-
sonen ganz individuell auf die VerhaltensauBerungen des

Kindes eingehen, sie zur Fortsetzung und Wiederholung

ermuntern und dabei die Komplexitat der Lernsituation

dem geistigen Entwicklungsstand des Kindes und seinem

momentanen Aufmerksamkeitszustand anpassen.

Das Kind reagiert nicht nur auf die Zuwendung seiner er-

wachsenen Bezugspersonen, es fordert die Aufmerksamkeit

seiner Umgebung heraus, z. B. durch sein Schreien und

Liicheln, seinen Blick, sein Anschmiegen. Gerade die

ersten drei Lebensmonate sind entscheidend fur den Auf-

bau einer tiefen emotionalen Bindung an das Kind

(Robson, K.S. / Moss, H.A. /1970).

Zur Ausbildung einer pers8nlichen Bindung bedarf es einer

Vielzahl kleiner, wiederholter Erwachsenen-Kind-Inter-

aktionen, aus denen das Kind mit der Zeit bestimmte

Muster erkennt, die es ihm erlauben, Verhaltensweisen

seiner Interaktionspartner zu erwarten oder gezielt zu

provozieren. Dies gelingt ihm naturlich zun chst nur

mit ganz bestimmten Personen, und zwar solch en, die sich

intensiv mit ihm befassen, einfuhlsam auf es eingehen
und dabei einigermaBen konstant in ihrem Verhalten sind.

/
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Viele solcher kleinen Interaktionsspiele k3nnen normaler-

weise zwischen Eltern und ihren Babies beobachtet werden.

Sie setzen offenbar die Grundlage fiir das allgemeine
Vertrauen in Mitmenschen, fur den fur kleine Kinder not-

wendigen sozialen Optimismus und das Gefuhl, in seiner

,Umwelt etwas ausrichten zu kdnnen. Aus der sozialen

Interaktion erfahrt das Kind etwas uber sich selbst,

uber 'die anderen, uber grundlegende soziale Beziehungen

(Lewis 1977, Papousek 1977).

Entgegen der gangigen Auffassung von der grundlegenden

Mutter-Kind-Beziehung ist nachdrucklich darauf hinzu-

weisen, daB Familienkinder in der Regel wenigstens zwei

Bezugspersonen haben. Die ersten emotionalen Bezugs-

personen des kleinen Kindes sind in aller Regel die ,Eltern
als Haupt-Interaktionspartner, und zwar  eide Elternteile.

Das Kind scheint mit jedem von ihnen besondere Beziehungen

zu entwicklen, wobei in unserem kulturellen Rahmen der

Vater haufiger als Spielpartner in hohem Kurs steht, die

Mutter als Zuflucht in Gefahrensituationen. Die Bedeu-

tung des Vaters fur die Entwicklung des Kindes ist lange
Zeit vernachlissigt worden. Wahrend es als selbstverstand-

lich galt, da,e der Vater Frau und Kind(er) zu ern:ihren

und zu schutzen hatte, wurde die Eltern- und Erzieher-

rolle in den ersten Lebensjahren unterschatzt. Schon im

ersten Lebensjahr kann das Kind erfahren, daB Vater und

Mutter zwar unterschiedliche, aber gleichwertige Aufgaben
wahrnehmen.

Die Rolle des Vaters als Autoritaisperson und als Ver-

mittler der Berufswelt wurde erweitert und teilweise

auch zuruckgenommen zugunsten eines starker partner-

schaftlichen, einfuhlsamen und zartlichen Vaterverstand-

nisses. Vater widmen ihren Kindern einen h5heren Anteil

ihrer Freizeit als fruher. Vater geben zwar an, daB sie

ihren EinfluB in der Entwicklung der Kinder fur bedeut-

sam halten, aber noch immer besteht eine deutliche Dis-

krepanz zwischen der verbal geauBerten Einstellung zur
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Vaterrolle und der tatsachlichen Ausubung der Vaterrolle.

Der Vater ist aber nicht nur der Vermittler von Normen

und Regeln des Verhaltens, von handwerklichen und theo-

retischen Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern er ist

von unmittelbarer Bedeutung fiir die Persanlichkeitsent-

wicklung des Kindes.

Die Untersuchungen zeigen einen deutlichen Zusammenhang
zwischen Abwesenheit des Vaters  und Zunahme von Verhal-

tensauffalligkeiten bei Kindern (Weinert, 1974). Diese

erstrecken sich u. a. auf Schwierigkeiten bei der Ge-

schlechterrollenubernahme, auf Anpassungsprobleme in

der Gruppe der Gleichaltrigen, auf VerzUgerungen der

Persunlichkeitsentwicklung, einer z. T. schw:icher aus-

gebildeten Leistungsmotivation, eine hahere Angstlich-

keit und Unsicherheit sowie ein geringer ausgebildetes

Selbstwertgefuhl. Dem Vater kommt fur die Identitats-

bildung des Kindes ein ebenso priigender EinfluB zu wie

der Mutter. Das Kind erlernt viele seiner Verhaltens-

weisen durch die Persanlichkeitsstruktur und Verhaltens-

weisen seiner Eltern. Es identifiziert sich und versucht,

den Eltern gleich zu werden und ubernimmt damit ihre

Reaktionen und die Verhaltensmuster der sozialen Gruppe,

in der sich die Familie befindet. Dabei hat der Vater

eine zentrale Funktion bei der Vermittlung der gesell-
schaftlichen Normen, er hilft dem Kind, sich sozial zu

orientieren und einzuordnen. Fehlt der Vater in dieser

Entwicklungsphase, so werden Orientierung und Sicherheit

des Kindes beeintrachtigt.

Eine entscheidende Rolle kommt dem Vater in der 5dipalen

Phase zu, in der die erste Identifikation mit dem eigenen
Geschlecht erfolgt. Die Geschlechtsidentifikation ohne

Vater ist fur Jungen und Madchen erschwert; fiir die

Jungen ist es bei Vaterabwesenheit auderordentlich

schwierig, sich mit dem eigenen Geschlecht zu identifi-

zieren.
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Aufbau sozialer Beziehungen im fr(then Kindesalter

Die Frage nach den Bedingungen der Eigenart sich entwickeln=

der Shzialbeziehungen zwischen Kind und Erwachsenen'wurde

von der Forschung bisher nur in Teilbereichen geklart.

Das Hauptinteresse galt der Entstehung des Zuneigungs-

verhaltens,den sich verandernden Reaktionen des Kindes

auf seine konstanten und wechselnden Kontaktpersonen, der

fortschreitenden Differenzierung zwischen vertrauten und

fremden Personen, dem Zeitpunkt und den Merkmalen einer

ersten sozialen Bindungl). Das Bedurfnis nach emotianaler

Zuwendung einer oder einiger weniger Bezugspersonon wird

unterschiedlich begrundet.

Die Auffassung, das Zuneigungsverhalten des Kindo. 8'04

weitgehend biologisch determiniert durch Schwangerschaft,

Geburt und das AusmaB der physischen und psychischen Ab=

hangigkeit, fuhrt dazu,das Zuneigungsverhalten mit der

biologischen Einheit von Mutter und Kind zu begrunden

und als Ergebnis primarer Bedurfnisbefriedigung zu wer-

ten. Dieser Vermutung liegt die Annahme zugrunde, daB

sich das Kind demjenigen zuwende, der sich seiner karper-

lichen Hilflosigkeit und Abhangigkeit annimmt und seine

primaren Bedurfnisse regelmassig befriedigt. Das emot al-
soziale Zuwendungsverlangen resultiert danach aus den

primaren Bedurfnissen, wie Hunger, Durst, k8rperliche

Pflege und deren Befriedigung . 0 nzelne Psychoanalytiker
2 ). -i

leiten aus dem Bedurfnis des Kindes nach einer stabilen

Objektbeziehung die Notwendigkeit einer einzigen Bezugs=

person ab und argumentieren mit der Selbstentwicklung

des Kindes. Danach bildet sich das "Selbst des Kindes"

in Ausrichtung auf das "Selbst der Mutter". Hat das Kind

mehrere Bezugspersonen, so fuhre das zu einer labilen

Anpassung an die Umwelt und zur Aufsplitterung des

"Selbst". pieser Position wird entgeg-engehalten, daB der

Aufbau sozialer Beziehungen ein von kognitiven Reif@pop-

_zessen, insbesondere von der Entwicklung der Wahrnehmungs=

fahigkeit, abhangiger LernprozeB sci, an dem das Kind

0 3)
selbst seit den ersten Lebenstagen aktiv beteiligt ist
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Ein einseitiger kausaler Zusammenhang zwischen physischer

Abhangigkeit und Aufbau des Zuneigungsverhaltens zu der Per=

son, die das Kind versorgt, wird in Frage gestellt, da es auch

zu Personen der weiteren sozialen Umgebung ein Zuneigungsver-
4)haltnis aufbaut . Da diese Beobachtungen durch mehrere empiri-

sche Untersuchungen bestatigt werden, kann davon ausgegangen

werden, daB andere Inhalte der Interaktion zwischen Erwach-

senen und Kind ebenso bedeutsam sind wie die regelmassige

Befriedigung primarer Bedurfnisse. Diese begunstigt die Entsteh

hung eines Zuneigungsverhaltens, bewirkt es aber nicht allein.

Neuere Untersuchungen heben hervor, daB sich regelma Big anre-

gender Umgang mit dem Kind auf die Wahl der Bezugsperson

ebenso nachhaltig auswirkt wie regelmassige kerperliche Pflege

des Kindes. So ergab die Beobachtung der Reaktionen von Klein-

kindern, daB sich diese uber das Erscheinen der mit ihnen spie-

lenden Kinderschwestern mehr freuten als uber das der Mutter,
5)die anschlieBend zum Stillen mit ihnen zusammen waren

Es ist allerdings beim gegenwartigen Stand der Forschung nicht

mdglich, eine hierarchische Abfolge der fur den Aufbau sozialer

Beziehungen erforderlichen Stimuli anzugeben„Einzelne Wissen-

schaftler sind der Auffassung, daB es weniger auf bestimmte

Inhalte der Interaktion ankomme als auf die Befriedigung
6)

der jeweils vom Kind geauBerten Bedurfnisse

Die Intensitat der Beziehungen hangt entscheidend von der

Fahigkeit der Kontaktperson ab, Bedurfnisse des Kindes wahr-

zunehmen und ihnen zu entsprechen7). Mangel an Wahrnehmungs-

fahigkeiten fur kindliche Bedurfnisse beeintrachtigen die

M8glichkeit des Kindes, zu den Kontaktpersonen eine feste

Bindung einzugehen. Das kindliche Wahrnehmungsverhalten unter-

scheidet zwischen Personen, die das Explorationsverhalten des

Kindes fardern, und Personen mit geringer Anregungskapazitat.

Besonders gunstige Entwicklungsvoraussetzungen sind gegeben,

wenn sowohl taktile als auch akustische und visuelle Stimuli

vermittelt werdem. Ber Saugling reagiert in den ersten Lebens-

wochen primar auf Haut-und K8rperkontakte, in der Folgezeit

vor allem auf akustische und visuelle Reize.Besonders sensibel

ist er fur Bewegungsreize. Auf "belebte Reite" spricht er an,

ohne im ersten und z.T. auch noch im zweiten Lebensmonat zwi-

schen vertrauten und fremden Reizen zu unterscheiden. Ein

vielfaltiges Anregungsmilieu bewirkt Entwicklungsbeschleu=
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nigung , Bisher wurde nicht hinretchend untersucht, woran
8)

zu erkennen ist, daB das Kind die Hauptperson von anderen

unterscheidet. Die Angaben uber den Zeitpunkt der Erstunter-

scheidungen zwischen bekannten und fremden Personen wie cuch

der Zeitpunkt einer Erstbindung variieren erheblich .Einige

Autoren vertreten die Auffassung, daB das Kind in den crsten

6 Lebensmonaten unterschiedlos auf jede Kontaktporson rea-
e

giert, die auf die Zuwendungsbedurfnisse des Klides eingehte

wahrend es zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat deutliche
· 9)Praferenzen zeige .

Yarrow ermittelte in seiner Untersuchung von 1967 genauere

Anhaltspunkte fur erkennbare Unterschiede in den Reaktionen

des Kindes . Bei einigen Kindern setzt schon zu Beginn des10)

2. Lebensmonats eine Wahrnehmungsdifferenz ein.Veranderungen
im Gesichtsausdruck und in der Stimme, Annaherungsbewegungen

und Abwenden des Kopfes, Dauer und Intensitat der Bewegungen

des Kindes lassen darauf schlieBen, dao es sich auf die ver-

trauten Personen (Mutter und Vater) konzentriert und fremde

Personen ignoriert. Yarrow stellte in der von ihm untersuchten

Kindergruppe fest, dan 38% der Kinder dieses Unterscheidungs-

verm8gen bereits am Ende des 1. Lebensmonats zeigten,81% mit

3 Monaten und mit 5 Monaten alle normal entwickelten Kinder

uber diese Fahigkeit verfugten. Caldwell untersuchte das

differenzierte visuelle Verhalten von Kindern zwischen dem

11)1. und 15. Lebensmonat in bezug auf die Mutter und Fremde o

Er kommt zu dem Ergebnis, daB die Kinder bis zu 3 Monaten

keinerlei Unterschiede in den Reaktionen auf vertraute und

fremde Personen auBern. Von diesem Zeitpunkt an zeigen Kinder

haufig verstarktes Interesse fur Fremde, vor allem,wenn sich

der Fremde in der ersten Kontaktphase abwartend verhClt und

die Mutter gegenuber dem Kind aktiv bleibt. Das Kind ist daran

12)interessiert, die Erfahrungen des Fremden zu assimilieren .

Wenn das Kind fahig ist, vertraute Personen von anderen zu

unterscheiden, so ist es aufgrund dieses Diskriminationsver-

haltens in der Lage, Abwesenheit und Ruckkehr der Mutter

besser zu verarbeiten. AuBerdem sind mit dioser Fahigkeit

die kognitiven Voraussetzungen fur die Entwicklung eines spe=

zifischen Zuneigungsverhaltens zu einer bestimmten Person

gegebene

=9
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Geht man davon aus, daB soziale Beziehungen wie auch Bin=

dungen an Bezugspersonen erlernt werden, so kommt es auch

schon in den ersten 6 Monaten darauf an, dem Kind Gelegenheit
1

zu geben, regelmaBig Kontakte zu bestimaten Personen aufzunehmen

Haufigkeit und Intensitat der Beziehungen entscheiden Fber
die Wahl der Bezugsperson. Das gilt uw 30 mehr, als aufgrund
der neueren Untersuchungen dem 2. Vierteljahr fur den Aufbau

der sozialen Beziehungen entscheidende Bedeutung zukommt.

Die erste Auspragung sozialer Beziehungen ist als ein Vorgang

positiver Orientierung an eine oder mehrere Bezugspersonen zu

interpretieren, nicht als soziale Verweigerung gegenuber allen

anderen Personen zu verstehen13). Mehrere Untersuchungen

machen deutlich, daB sich Kinder - trotz der in unserem

kulturellen System aufweisbaren Situation, uberwiegend von

Muttern betreut zu werden - relativ selten an nur eine Person

-binden. Sehr wenige Kinder sind am Ende des 1.Lebensjahres
14)

nur zu einer Person engere soziale Bindungen eingegengen.
15)Auch Ainsworth und seine Mitarbeiter fuhren an , daB zwar

die erste spezifische Zuneigung auf die Mutter gerichtet ist,

diese aber in der Folgezeit schnell durch die Beziehungen
. ,

zu anderen Personen abgeldst wird. Drei Monate nach der

ersten spezi ischen Zuneigung zeigten nur noch 41% der unter-

suchten Kinder Zuneigung zu einer Person, mit 18 Monaten nur

noch 20%. Ein Drittel der Kinder hatte mit 18 Monaten 5 oder

mehr Bezugspersonen.

Auch in der Studie von Schaffer/Emerson konnte nachgewiesen

werden, daB einige Kinder zum Zeitpunkt einer festen Bindung

ahnlich enge Koitakte (multiple mothering) zu Personen aufnahma

die sie stark stimulierten, d.h. eine Vielzahl von sensori
11'. ni .. „ .:,

schen, sozialen und affektiven Stimuli an das Kind heran-

trugen.16)

Ausschlaggebend fur den Aufbau multipler Beziehungen ist

die Qualitat der Interaktion, das MaB an Aufmerksamkeit und

Bedurfnisbefriedigung. Mangelnde Interaktion ist eine ent-

scheidende Ursache far Entwicklungsverz8gerungen und -st6rungen.

Cbereinstimmend betont Bowlby in einer Studie von 1969, daB

es zur Vermeidung sozialer Fixierung von entscheidender Be-

deutung sei, dem Kind hinreichend Gelegenheit zu geben,

auch zu anderen Personen Beziehungen aufzunehmen.
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Die Untersuchungen kommen in weitgehender Obereinstimmung

zu dem Ergebnis, daB ein Zusammenhang besteht zwischen An-

zahl der Bezugspersonen und Intensitat der Bindung. Je

geringer die Anzahl, desto h8her der Grad der Sozialbindung,

je graBer die Anzahl der Kontaktpersonen, desto vielfaltiger

und differenzierter, aber auch loser ist die Sozial-

bindung„
Geringere Intensitat und grdBere Offenheit gegenuber anderen

Beziehungen mussen nicht nachteilig sein. Sie erleichtern dem

Kind m8glicherweise die Aufnahme von Kontakten in auBerfamilia-

len Bezugsgruppen. Kinder mit starker Mutterbindung zeiben
erh6hte Angst im Umgang mit Fremden. Sie sind in ihrem Spiel-144
Explorationsverhalten zuruckhaltender und starker auf die

Nahe der Mutter angewiesen. Zu enge Bindung an eine Person

wirkt sich z.T. ebenso nachteilig wie zu haufiger Wechsel der

Bezugsperson, der ebenfalls zur 'Steigerung von Angst und
18)

Unsicherheit und zu eingeschranktem Spiel-und Explorations-

verhalten fahrt.
.*De, #4.;
DAe differenzierte Wahrnehmungsfahigkeit fur die Bedurfnisse

des Kindes erst durch regelmassige Kontakte zwischen Kind und '

Betreuungsperson uber einen langeren Zeitraum entwickelt wird,
und sich das Kind seinerseits auf die Reaktionen des Erwach-

senen einstellt, ist die Zahl der Bezugspersonen auf einiqe

wenige zu beschranken, deren Erz iehungsverhalten aufeinander

19)abgestimmt ist . Standig wechselnde Reaktionen der Erwachse-

20)
nen erschweren den ProzeB des Symbol- des Rollenerlernens

Ist daher die Anzahl der Betreuungspersonen mit Rucksicht

auf das Orientierungs - und Imitationslernen auf einige wenige

Personen zu begrenzen, so ist gerade im Hinblick auf die

Erweiterung der sozialen und kognit&ven Erfahrungen eine zu

enge und einseitige Bindung an eine Bezugsperson zu vermeiden.

Bowlby raumt in seiner Studie von 1969 ein, dan in aller

Regel die Mutter-Kind-Bindung zwar die grundlegendste Be=

ziehung sei, aber empirisch eine relativ groBe Bandbreite bezug

lich der Intensitat und der Anzahl der Personen aufweisbar

ist . Er geht davon aus, daB sich das Kind an eine Person
21)

bindet und diese Beziehung zu einer Hauptbezugsperson deutlich

von der zu anderen Bezugspersonen unterscheidet.

- 11 -



Dem ist entgegensuhalten, daB die Mutter keinesfalls immer

die Hauptbezugsperson ist. Die Aussage, es bestehe ein

signifikanter qualitativer Unterschied zwischen den Be-

ziehungen zu den einzelnen Bezugspersonen, ist durch die

vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht hinreichend abge-

sichert„ Graduelle Unterschiede sind in hohem Mane abhangig

von sozialen Gegebenheiten:regelmaBige Interaktionsmdglich-

keiten mit mehreren Erwachscnen, B lastung der Bozugspersonen,

berufsbedingter Mangel oder Intenstt:it der Interaltion.

Das Bestrebon des Kindes nach grdatmaglicher T·731-.0 zur vertrau-

ten Person wie der Grad der Anhunglichkeit sind zu unter-

scheiden vow AusmaB der Abhangigkeit und der Aufmerksanikeits-

zuwendung. Bwar muB die Sozialisationmumwelt des Kindes so

beschaffen sein, dan das Kind Beziehungen zu den Personen

seiner Unmelt aufbauen kann, aher es laBt mich im einzelnen

weder genau angeben, welche speziellen Erfahrungen des Kindes

auf die Wahl der Bezugspersonen Einflun nehmen,und ob diese

Wahl starker in der vorgegebenen Sozialisationsumwelt des

Kindes oder in besonderen qualitativen Merkmalen der Inter-

aktionserfahrungen begrundet ist. Der Aufbau sozialer Beziehung

gen vollzieht sich in Abhangigkeit von kognitiven Reife - und

Lernprozessen, ist aber nicht als irreversible Pragung zu

verstehen. Er ist zwar an die sensitiven Phasen fruhkindli=

cher Entwicklung gebunden, aber in hohem Maae abhangig von

der sozialen Umgebung des Kindes. Soziale Bindungen k8nnen

aber das erste und zweite Lebensjahr hinaus eingegangen

werden , aber es ist nicht hinreichand erforscht, ob diese22)

Fahigkeit nur in den ersten drei bis funf Lebensjahren ge-

geben ist und ob in spateren Entwicklungsperioden vollzogene

, Bindungen ebenso eng und dauerhaft sind.

2 C.ef /(,·. 2 4 .'. I  ' :.UL'

Angst vor Fremden

Etwa gegen Ende des ersten Halbjahres, manchmal auch schon

im vierten Lebensmonat  kann man beobachten, da B das Kind

auf andere als die ihm vertrauten Pflegepersonen mit Schreien

und Abwenden rcagiert.aus diesem Verhalten darf man schlieBen,

daB das Kind vor dem ilm fremden Personen Angst hat.

12
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2. Qualitative Merkmale der Interaktion

Die in der jiingsten fruhkindlichen Sozialisationsfor-

schung vollzogene Wende von der mutterzentrierten Be-

treuung zur qualitativen Bestimmung der Interaktion hat

nicht nur zu einem modifizierten Verst:indnis von Pri-

vation und Deprivation gefuhrt, sondern zugleich eine

Uberprufung der bisher geltenden Standards der entwick-

lungsfurdernden und hemmenden Sosialisationsbedingungen

eingeleitet ( ewirtz, 1965). Damit besteht einerseits

die Notwendigkeit, qualitative Merkmale zu ermitteln

und in ihrer Bedeutung zu gewichten, andererseits je-

doch auch die Maglichkeit, die Sozialisationsumwelt des

Kindes nicht nur im Hinblick auf die Bezugspersonen und

die ihnen zugeschriebenen Rollen zn erweitern, sondern

auch die Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern

in auBerfamilialen'Betreuungseinrichtungen auf bestimmte

qualitative Anforderungen hin zu uberprufen.

Als ein entscheidendes Hindernis erweist sich jedoch be-

reits die fehlende Begriffsscharfe bzw. der geringe Grad

,
an operationalisierter Merkmalbestimmung. Qualitative

Anforderungen wie Kontinuitat und Stabilitat, Konsistenz

und Transparenz, Kontaktdichte, Variabilit t des Anre-

gungsmilieus sowie Selbst.indigkeitsgew:ihrung und emotio-

nale Warme sind inhaltlich nicht eindeutig festgelegt

und fiir unterschiedliche Deutungen offen.

Da Psychoanalytiker wie Lerntheoretiker ihr Interesse

verstarkt den Wechselwirkungsprozessen zwischen Kind

und Sozialisationsumwelt zuwenden und die Qualitat der

Interaktion unter Berucksichtigung der sozio-dkonomi-

schen und soziokulturellen Rahmenbedingungen in Familie

und auBerfamilialen Erziehungseinrichbmgen analysieren,

liegen bereits eine Reihe aufschlu reicher Untersuchungs-

ergebnisse zu sozialisationsrelevanten Standards friih-

kindlicher Entwicklung und Erziehung vor.

1



Wird die Rolle der Bezugsperson(en) primar von der Quali-

tat der Interaktion her interpretiert, so ist das bis-

herige Verstindnis von Privation und Deprivation zu 1

modifizieren. Das Phanomen der Deirivation ist ver-

kurzt wiedergegeben, wenn es mit Mutter-Entbehrung

I gleicbsetzt oder als Mangel an sey}sorir.iler Stimulation

umschrieben wird. Affektive Zuwendung und sensorische

Stimulation bedingen sich wechselseitix. Le tztere kann

weder personenunabhRngig noch uber weetselnde Bezugs-

personen befriedigend vermittelt werden.

Muttermangel (maternal privation), so wurde angenommen,

liegt vor, wenn das Kind zu geringe oder keine Erfah-

rungen mit einer anwesenden leiblichen oder sozialen

Mutter machen kann. Mutterberanbung (maternal deprivation),
wenn das Kind nach dem Aufbau fester Beziehungen von der

1 (0...- \Mutter getrennt wi-rd (Gewirtz, : ...u, 1. Sowohl der Begriff
der Mutteranwesenheit wie jener der Muttertrennung sind

unter Beriicksi ch·tigung der oben angefuhr ten qualitativen

.
Standards von der Forachung neu gel'aGt worden.

Stundenweise Abwesenheit der Mutter kann nicht mit Mutter-

trennung gleichgesetzi werden. Das gilt analog fur das

Verstandnis der Mutterentbehrung bei Kindern, die stun-

denweise in familienerganzenden Einrichtungen durch

nichtfamiliale Betreuungspersonen beaufsichtigt werden.

Kinder in familienerganzenden Betreuungseinrichtungen

zeigen in ihrer Entwicklung keine signifikanten Unter-

schiede zu familienbetreuten Kindern, sofern bestimmte

qualitative Anforderungen erfullt werden (Sj lund, 1973).

Kontinuitat ist weniger zeitlich-riiumlich zu interpretie-

ren als vielmehr als ein gualitatives Merkmal der Inter-

aktion. Zeit ist nicht in erster Linie als· quantitativer,
sondern als qualitativer Faktor von Bedeutung. Zwar darf

ein bestimmter Grenzwert nicht unterschrit-ten werden,

ausschlaggebend ist jedoch die uualit:It der Zuwendiing

und der Interaktion in einer bestimmven Zeit. Zontinui-
....--I.

tat ist im Sinne andauernder gegenuber punk·tueller und
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wecbselnder Beziehungen, im Sinne von RegelmaBigkeit
im Unterschied zu unvorhersagbarer Interaktion zwischen

Betreuungsperson und Kind, im Sinne gleichbleibender

Erziehungsmalstabe und Erziehungspraktiken im Gegensatz

zu divergierenden Erziehungsmalstaben zu verstehen.

Bei der Forderung nach Stabilitiit in der Betreuung des

Kindes wird Kontinuitat auf der Ebene der personalen

Beziehungen thematisiert. Sie ist aber gleichermaSen

wichtig fur die kognitive Entwicklung, fur den Erwerb

psychischer Sicherheit und das Rhythmuslernen.

Was das Kind vor allem braucht, sind eindeutige Verstan-

digungs-, Verhaltens- und Wertmuster. Entwicklungsmag-

lichkeiten werden beeintrachtigt, wenn die an das Kind

gerich·teten Erwartungen von Interaktion zu In terakti on

wechseln. Das Kind muS Situationen nicht zur zeitlich

(Abwesenheit und Riickkehr der Bezugsperson; Strukturiert-

heit des· Tagesablaufs), sondern auch inhaltlich antizi-

peren k6nnen. Voraussagbarkeit der Interaktion ist nicht

gegeben, wenn das Kind haufig wechselnden Personen,

kontraren Erwartungen und Deutungen der Situation aus-

gesetzt ist.

Kinder in besonders belaste-ten Familiensituationen

k5nnen die Gruppenbetreuung in familienergiinzenden

Tagesstatten durchaus als entlastend und ausgleichend

erfahren, wenn die genannten Bedingungen erfullt werden

(Caldwell und Braun, 1974). Mangel an Mutteranwesenheit,

d. h, Mangel an affektiver Zuwendung, der in den fruhen

Schriften von Spitz und Bowlby als Hauptursache fur Ent-

wicklungsst8rungen angefuhrt wurde, ist heute eher im

Sinne befriedigender und nichtbefriedigender Interaktions-

erfahrungen zu deuten.

AuBerfamiliale Tagesbetreuung bedeutet nicht Abbruch der

familialen Beziehungen. Entscheidend ist, daB sowohl

Eltern wie aunerfamiliale Betreuer kontinuierliche Be-

ziehungen aufrechterhalten (Williams, 1973).
Die Mehrfachbetreuung ist nicht primir durch die Anzahl

der Personen, sondern vielmehr durch die Art der Zuwendune

-19
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und des Zusammenwirkens anregend oder belastend. Per-

sonenkontinuitat enthalt Beziehungsstabilitat und Kon-

tinuitat in der Sprachanregung (Tizard, 1972).
Familien- und familienerganzende Betreuung in Tages-

pflegefamilien und Tagesstitten sind daraufhin zu

prufen, ob sie regelmaBig Einzelkontakte zu bestiminten

Betreuungspersonen ermaglichen (Prescott, 1973).
Positive Erfahrungen liegen dort vor, wo der einzelne

Betreuer nur wenige Kinder fiihrt und sicb jedes Kind

einem Betreuer zugeharig fiihlt (Caldwell, 1963). Die

Wirkung der Gruppenbeziehung wird erli8ht, wenn die

Eltern direkt und indirekt in das Betreuungsprogrami-1

einbezogen werden (Lally, 1 974).
Die Kontinuit&it stabiler Beziehungen erh Sht die Voraus-

sagbarkeit und Sicherheit der Erfahrung (Caldwell, 1966,

1970).
In der Studie von Elardo, Bradley und Caldwell (1975)
wird festgestellt, daB es im 1. Lebensjahr vor allem auf

die Organisation einer stabilen Umgebung, im 2. Lebens-

jahr auf lielfaltige Anregungen und Intensitat der Inter-

aktion ankommt. Auch in der auBerfamilialen Betreuung
ist auf stabile Bezugspersonen zu achten. Ortswechsel

ist im ersten Lebensjahr nicht weniger belasiend als

Personenwechsel. Gleichzeitiger Personen- und Orts-

wechsel bewirkten Verunsicherung und sind daher ebenso

zu vermeiden wie plUtzliche Trennung von der Be z·,psnerson.
- -

Als weitere qualitative Merkmale wurden ferner die Aus-

wirkungen positiver und ablehnender Einstellung der Be-

treuungsperson sowie der Grad der Sensibiliwat unter-

emcht, d. h. die Falligkeit, individuelle Bedilrfnisse

des Kindes wahrzunehmen und zu befriedigen. Keister (1970)

Spircht in diesem Zusammenhang von affektiven Basis-

komponenten und Schaefer (1970) von wechselseitiger

Sympathie und Zuneigung (loving involvement).

- 16 -
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fositive Einstellung  wird umschrieben mit WarL,ie, Ein-

fuhlungsvermugen, Interesse und Freude an der Beschafti-

gung mit dem Kind sowie nit Anerkennung der kindlich en

Persanlichkeit. Ablehnende 11:11Jurgz, die sich in wider-

sprachlichen Verhaltensweican, Desinteresse, willkur-

lichen Anforderungen und stronger Kontrolle RuBere,

fuhre zu Sturungen in der kognitiven Eiitwicklung

(Hamilton, 1972).

kblehnende Hall;unt verminac ,-·t Jei. 1. tiba,1 einer positiven

Selbsteinsch itzini . Kiiider, fleren *:e·treuzuigsper:,on eine

ausgepragte SensibilitKt fur die kindlichen Bedurfnisse

zeigiti, reagieren durch ver::ti...rkte Al:tivitiit und erh5htes

Explorationsver'lialten. line ausschli ealich kindzentrierte

Interalction ohne Orientierungshilfen und begrundete Ein-

schrankung des Handlungsspie].raumes, wirkt sich nachteilig

auf die Ubernahme von Nor,.len und Redeln aus (White, 1974b) .

Im Hinblick auf die geforderte Sensibilit:it ist zu unter-

scheiden zwischen Stimulationsgrad und Stimulationsviel-

falt (Yarrow, 1968).
Kindbezogene Interaktion bestelit nicht darin, ununter-

brochen auf das Kind einzuwirken, sondern jeweils die

Informationen und Anregungen zu geben, die vom Kind ge-

wiinscht werden (Tizard und Tizard, 1972).
Die jungste Sozialisationsforschung richiet ihr Inter-

esse versturkt auf den Zusammenhan_5 Lwischen inner- und

aujerfamilialem Interaktj onssvstem. Familie und familien-

erganzende Einrichtungen werden eher als ein Verbundsystem

verstanden, in dem die Interaktionspartner einander ent-

lasten und unterstiitzen. Die elterliche Bezugsperson
erwirbt ihre Erziehungskompeteng iiber gezielte Kontakte

mit auderfamilialen Erziehtingstrigern. Dort vo beide

kontinuierlich kooperieren, wird auch den Kind der

Wechsel zwischen familialen und au. erfamilialen Bezugs-

gruppen und Interaktionen erleichtert.

I.
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3. Miitterlicbe Erwerbstatigkeit und Anspruche des Kindes

Eine Reihe von Untersuchungsergebnissen der letzten zehn 1

Jahre berechtigen zu der Aussage, daS eine stundenweise

Trennung des Kindes von der Mutter, wie sie bei berufs-

tatigen Muttern gegeben ist, keine nachteiligen Folgen
haben muB und in der Regel auch nicht hat. Die Tatsache,
daB eine Mutter ununterbrochen anwesend ist, schafft noch

keine besseren Entwicklungsvoraussetzungen. Das Kind be-

darf nicht der Daueranwesenheit von seiten der Mutter,
wohl aber regelmaSiger und intensiver Zuwendung einer He-

zugsperson. Das ist in der Regel die Mutter, sie ist gerade
in den ersten Wochen und Monaten haufiger mit dem Ki.nd

Zusammen. Kommen die Eltern uberein, dau sich beide gleich-

zeitig oder auch abwechselnd mit dem Kind beschaftigen,
es futtern, sauber machen und mit ihm spielen, dann kan-

nen beide Hauptbezugspersonen fur das Kind sein. Das Kind

braucht wenigstens eine Person, zu der es eine pers5n-

liche Beziehung aufbauen kann. Allgemein ist zu sagen,

das Kind sollte nur eine oder wenige Bezugspersonen haben

da es sonst zu unterschiedlichen Erziehungseinfliissen aus-

gesetzt ist die eine Orientierung er schweren und sich

unter Umstanden nachteilig auf die Sozialentwicklung

des Kindes auswirken.

Das Kind braucht wenigstens einen Menschen, der nicht

stiindig wechselt, eine Dauerbezugsperson, die auf die

Bediirfnisse des Kindes eingeht, ihm das Gefiihl der Ge-

borgenheit und VerlaBlichkeit vermittelt. Diese Person

muB nicht standig, aber regelmaBig anwesend sein; Kind

und Bezugsperson mussen einander kennenlernen kannen.

Das geschieht im Umgang miteinander: Die Mutter bzw.

die Bezugsperson nimmt das Kind auf den Arm, streichelt

es, spricht es an, regt es an, sich zu bewegen, zu grei-

fen, auf Gerausche zu achten, Dinge und Menschen in der

Umgebung wahrzunehmen; sie lernt auch das Schreien, Lallen,

Weinen und Lachen des Kindes zu verstehen. Anregendes



Spiel kann auch dur ch wechselnde Kontaktpersonen (Ge-
schwister, Gro3mu: ter, bekinnte) erfolgen, aber Sauglinge

beginnen schon nach dow zwciten Lobensmonat zwischen ver-

schiedenen -ContaktJersoien zu anierschelden, und viele

Kinder haben bereits a:..1 ..]Jide des fiinften Lebensmonats

eine persanliche Bi.ndung nufgebaut. Daraus folgt, daB

die leibliclle Z.Suctor, 60*:rn sie Ii:rit-,Nbez·,igaperson fur das

Kind ist, der Vater oder eine andere -BezuR·snerBon taglich
-

wenig.,tens lahrere 3-Jc.LEC.t ...it ,iam Z.lil,i Z'.,Sic.ir.en Lain

mussen. Es versied1 sien von 60.1.bLI;, da3 hier vor allen

die Wachzei·ten berucksich tigt werden m:issen . Es ist nicht

m5glich, die Anwesenheit der Putter in genauen Stunden-

zahlen anzugeben, denn nicht diu anzabl der Stunden, son-

dern die Art, wic sich die I·-utter t:tit dem Kind beschiftigt

ist ausschlaggebon.1. Je veniger Kcitter und Lind eiiiander

erfahren, miteinander sprechen, spielen und Zartlichkeiten

austauschen, desto geringer inv die Adglichkeit des Kin-

des, eine Beziehang und dind ung zu dier,er Person alifzu-

bauen.

Wenn beide Eltern ganstats bernfutatij sind und zusatz-

liche Ubersiunden machen, 80 ist nicht auczuschlieBen,

daB sie zu einem Zeitpunkt nach fia.,1 se kommen, zu dem sie

gerade ihre Kinder noch zu Belt brini-en k5nnen. Zeit zur

Beschaftigung mit dem Kind bleibt danil hiiufig nur am

Wochenende. Kinder, die unter Jolchen Bedingungen aufwach-

sen, mussen in ihrer Entwicklung nich i benachteiligt sein,

wenn z. B. die GroBmutter oder eine andere, den Kindern

nahestehende Person die Betreuung abernimmt. Aber unge-

kehrt k6nnen Eltern unter solchen Umstlinden nicht er-

warten Hauptbezugspersonen ihres Kindes zu sein. Nommt

dann noch hinzu, daJ Eltern eifersuch tig reagieren und

heftige Spannungen zwischen Eltern und Betreuungsperson(en)
auftreten, so entsteht ein recht ungunstiges Erzietungs-

klima fur das Kind.

Zusatzlich wird die Orientierun,r des Kindes haufig noch
..

dadurch erschwert, da3 die Erzicoungss'tile erheblich

voneinander abweichen, wahrend Lbereinatimmung drinmend
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erforderlich ware. Woran soll sich das Kind halten,

wenn die Betreuungsperson auf die Wiinsche des Kindes

eingeht, die Selbsttindigkeit des Kindes fardert, wahrend

die Eltern starker Verbote aussprechen und wenig Gelegen-
heit geben, selbst Erfahrungen zu machen, viele Dinge
allein zu tun?

Entscheiden sich die Eltern, beide berufstatig zu blei-

ben, oder im Fall der Mutter, berufstatig zu werden,

so sollten sie daral,f achien, dah sie vor allem im ers ten

Lebensjahr des Kindes keine Tj:*igkeit annehmen, die mit

unregelmaBigen Arbeit:izeiten oder haufigem Ortswechsol

verbunden ist, der es unaNnlich macht, 4-;. 71 4.,11 nach...e--"I

Hause zurtickzukeliren, Diese Gesichispuzikte Iii:iBten zu-

mindest von einem Elternteil berucksiclitigt werden, da

sonst wesentliche Voraussetzungen fur eine giinstige Ent-

wicklung des Kindes nicht erfiillt werden. Der Tageslauf

eines Kindes muB so angelegt sein, daB bestimmte Aktivi-

taten mit dem Kind regelmaaig vollzogen werden. Kommt

die Mutter an einem Tag in der Woche um 14.00 Uhr, an den

nachsten Tagen um 17.00 und um 20.00 Uhr, so fuhrt das

beim Kind zu Verunsicherung. Es kennt zwar keine Uhr-

zeiten, aber es entwickelt bereits in den ersten Leben s-

monaten ein inneres Zeitgefiihl aufgrund wiederkehrender

Tatigkeiten zu regelmaBig wiederkehrenden Zeiten„ Auf
.

diese Weise wird der Tageslauf far oi n kina vorher sag-

bar. Haufiger Wechsel dieser Zeiten hat zur Folge, dan

sich das Kind nicht an diesem inneren Zeitplan ausrich -

ten kann, Erwartungen, die die Bezugspersonen durch ihr

Verhalten aufgebant haben, werden ent tihischt. Das Kind

braucht zur Entwicklung und Steuerung seiner Bediirfnisse

die Erfahrung einer bestimmten Zeitabfolge, man kannte

es auch als Rhythmus bezeichnen, auf den es sich k5rper-
lich und seelisch einstellt. Sicherheit gewinnt das Kind

z. B. dadurch, daS es wiederkehrend die Erfahrung macht,

sich auf seine Bezugsperson(en) verlassen zu k8nnen.

Wird diese Erfahrung nicht ermuglicht, so wird es auBer-

ordentlich schwierig sein, Fremd- und Eigenvertrauen zu

1
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entwickeln. Es kommt sowohl in der sozialen wie in der

geistigen Entwicklung zu Starungen, Einschlafst5rungen

bei Kindern berufstatiger Mutter sind haufig·eine Folge

mangelnder Sicherheitserfahrung. Diese Kinder haben das

Bedurfnis nach verstarkter Sicherheit: Entweder muB die

Mutter nah lange am Bett verweilen oder fest versprechen,

daB sie am Abend nicht mehr fortgeht. Entdecken berufs-

tatige Eltern solche Probleme bei ihren Kindern, sollten

sie sich darum bemahen, dem Sicherheitbbe,lurfnis des

Kindes Rechnung zu tragen, und in erh5htem Maae dirauf

zu achten, daB Weggang und Ruckkebr fur das Kind vorher-

sagbar sind. Viele Eltern und Betreuer kleiner Kinder

wissen aus Erfahrung, daB selbst die Kinder, die tags-

uber nicht ein einziges Mal nach ihren Eltern oder ihrer

Mutter gefragt haben, mit Einbruch des Abends das Be-

durfnis auSern, die Eltern bei sich zu haben. Mach t das

Kind regelmaSig die Erfahrung, daB die Eltern oder wenig-

stens ein Elternteil zu einer bestimmten Zeit zuriick-

kommen, dann kann es bereits am Morgen von der Erwartung

ausgehen, 1'meine Eltern lassen mich nicht allein, sio

kommen wieder".

Diese RegelmaSigkeit braucht das Kind auch in bezug auf

die Mahlzeiten, die Pflege- und Spielzeiten, denn es

stellt sich in seinen Bediirfnissen auf diese Zeiten ein

und gerat durcheinander,' wenn diese Zeiten haufig wech-

seln. Das heiBt nicht, daB keine Ausnahmon von der Regel

maglich sind, es beinhaltet auch nicht, daB Eltern diese

Zeiten so starr einhalten miiaten, daS sie damit indivi-

duelle Bedurfnisse des Kindes au Berhalb der festgelegten

Zeiten nicht mehr zulassen und auch nicht befriedigen.

Aber Eltern sollten sich bewuSt machen, daD gerade im

ersten Lebensjahr ein hohes MaB an Eindrucken und Erfah-

rungen auf das Kind zukommt. Dazu ben5tigt es Orientie-

rungshilfen. Das Kind kann sich aber nur in dem i,1280

orientieren, wie ibm Orientierungspunkte angegepen
werden.

--/
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Dazu gehart auch, daS dem Kind kein zu h ufiger Orts-

wechsel zugemutet wird. Angenommen, die Mutter muBte

wahrend ihrer Abwesenheit zwei Batreuungspersonen ein-

setzen, die auBerdem das Kind jeweils abholen und mit

in ihre Wohnung nehmen, dann muB sich das Kind drei-

bis viermal am Tag auf eine neue Umgebung einstellen.

Sein Bediir fnis nach Kontinuit''it, d. h. nach Bestandig-
keit der ihm vertrauten Umgebung, wird unter solchen

Umsta:nden nicht eriallt. Diese Forderung kOnnte zu MiB-

verstandnissen fiihren, denn Eltern werden fragen, wie

dies Bedurfnis nach Kontinuitat der Umgebung mit dem Be-

durfnis nach Vielfalt der Erfahrung durch unterschied-

lichste Anregungen miteinander zu vereinbaren ist. Orts-

wechsel ermijglicht es dem Kind, Erfahrungen zu erweitern,

neue Dinge, z. B. andere Wohnuncen, Gegenstiinde und RRume,

kennenzulernen. Dabei ist zum einen in Abhangigkeit vom

Alter des Kindes zu berucksicht.igen, in welchem Umfang

das Kind neue Eindrucke zu verarbeiten haT. Zum anderen

muS bedacht werden, daB das Kind i.iber seine Konte,ktper-

sonen mit der Umgebung vertraut wird. Das Ver trauen, das

das Kind ihnen entgegenbringt, hilft ihm, auf das Unbe-

kannte zuzugehen, es zu erkunden und sich vertraut zu

machen. Treffen also Orts- und Personenwech sel zusammen,

und das nicht nur einmal am Tag, wird die Sicherheit des

Kindes in doppelter Weise belastet. Bleibt das Kind in

seiner vertrauten Umgebung, wenn die Mutte-r die Wohnung
verlaBt , so erleichtert ihm dies den Ubergang zu der

neuen Bezugsperson. Wenn Eltern ihr Kind, vor allem im

ersten Lebensjahr, aunerhalb der eigenen Wohnung be-

treuen lassen, sollten sie zunachst xemeinsam mit dem

Kind die neue Umgebung erschlieSen, um so die Unsic herheit

vor dem Fremden zu nehmen.

Ortswech sel kann vom Kind verarbeitet werdon, wenn er

nicht abrupt, sondern mit Hilfe vertrauter Personen

vollzogen wird.

Es ist daran zu erinnern, daB Elterii, sobald sie mi·t

ihrem kleinen Kind verreisen, einige Spielsachen mitnehmen,
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an denen das Kind besonders hangt. Dies geschieht, wenn

auch nicht immer bewuit, um die Umstellung auf eine

fremde Umgebung durch einen vertrauten Gegenstand zu

erleichtern.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein

bestimmtes Leben salter des KindeD Bu benennen ist, in

dem die Betreuung d·.irch die Eltern um eine oder mehrere

zur Familie oder nich-t; in ihr geharende Personen ergiinzt

werden kann, oder 05 en Entwicklii,ijA)n:i:ien gibt, in denen

eine Betreuung durch :.uhrere Personen niclit· 30 vertreten

ist.

Nach dem Stand der wissenschaftlichen Forschung 18Bt

sich ein bes·timmter Zeitpunkt nich t angeber „ Einige

Psychologen und PEdagogen lehnen cine Fremibetreuung

vor dem vollendeten zweiten Lebensjchr ab, andere geben

als unters-te Grenze den elften Labens:..onat an. Fur be-

sonders kritisch wird die Zeit zwischen dem sechsten

und neunten Monat gehalten.

Es ware von Vorteil, das Kind gerade im ersten Lebensjahr

von den Eltern zu betreuen und mel.r fachen Wechsel der

Bezugspersonen zu vermeiden. Es ist die Phase, in der

Kinder eine emotional enge Beziehung zu einer Person

aufbauen. Dieser ProzeB ist bei einigen Kindern schon

mit dem fiinf·ten, bei anderen erst im Verlauf des sechsten

oder siebten Lebensmonats abgeschlossen. Ist die erste

soziale Bindung orfolgi, ist das Kind CUI Uhalis in der

Lage, zu weiteren Personen soziale Beziehuugen aufzu-

nehmen. Allerdings muS die Detreuung durch einen anderen

Erwachsenen von der Betreuungsperson vorbereitet werden.

Beide sollten sich ziin:ichst Jemcinsaci mit dem Kind be-

schaftigen und ohne Aufgabenteilung auf die Bedurfnisse

des Kindes eingehen. Das Kind mum schrittweise an eine

zeitlich begrenzte Abwesenhei.t der Mutter gewijhnt werden

und die Gewilheit der Rackkehr hr.ben. Eine pl6tzliche

Trennung von der Mutter lost Trennungsangst aus. Das

Kind wird unsicher und klan'.iert sich an die Bezzigsperson.
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Wenn es der Mutter maglich ist zu wahlen, so sollte sie

fur das erste Lebensjahr nur eine Halbtagsarbeit an-

nehmen, insbesondere dann, wenn die Mutter die Haupt-

bezugsperson des Kindes ist. Die Mutter kann auf diese

Weise taglich mehrere Stunden mit dam Kind zusammen sein

und die Zeit der Abwesenheit begrenzen.

- 24 -

1



5. Beziehungsprobleme des Kindes in der unvollstandigen

Familie

Die unvollstandige Fanilie ist durch das Pehlen eineF

Elternteils in besonderem KaBe belasiet. Dor verbleibende

Elternteil ist allein xustandig fur die Befriedigung der

materiellen und emotionalen Bediirfnisse der· betroffenen

Kinder. Hinzu kommt, dat unvollstunoige ramilion bis-1

weilen noch iwiraer lier Cotvkr· d,?2' Stil..1.ttj_E.i 23.'.'ng £ge-

ringeren gesellsr:11:212·t].ichen -',.re:,-· l ,-ich l·*:2,,n.3 ) :e:f;.n::setit

sind. Das gilt insbesondere fir ledite oder geschiedene

Mtitter bzw. Vater. Ihnen wird zur Last gelect, ihre nach-

teilige Familienlaxe selbst verschuldet zn haben. Nicht

selten wirki die negative Bewertung der Umwelt auf die

Erziehungseinstellungen lind Verlialtennweisen der be·-

troffenen Alleinerzieher surack. Schuldgefuhle schaffen

Unsicherheit und ewieop:iltise Gefiti}le zum Kind und seinen

Anspruchen.

Unser bisheriges Wissen Hber die Auswirkalicen der spezi-

fischen Belastungen der unvollstandigen Familien ist

auBerst gering, Abgeselien von einice·n wenip·en deutschen

Studien stutzen nioh die Aussaton weiteehend auf eng-

lische und amerikanische Untersuchuncen. Um vorschnelle

Urteile zu vermeiden ist es wichtig, die Verschieden-

artigkeit der Ursachen und Bedingungen sorgfaltig zu

unterscheiden. Ein Hauptmangel der vorliegenden empiri-

schen Untersuchungen ist en, daB dia Modalitften der

Vater- oder auch Mutterabwesenheit knum beachtet wurden

und die fiir die Folgewirlaing wichtigen unterschiedlichen

Ursachen der Differensierung nanli der sposifiscben Ur-

sache der Vater-Abwesenheit hatifig niGht erfolgt. So ist

z. B. die Gruppe der Kinder, die von Anfang an als ledige

Kinder mit nur einem Elternteil aufgewachsen ist kaum mit

der Gruppe zu vergleichen, die uber lEngere Zeit mit

beiden Eltern aufgewachnen ist.

/
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Die grobe Trennungslinie verlauft zwischen den ledigen

alleinstehenden Eltern, den geschiedenen alleinstehenden
'

und den verwitweten alleinstehenden Eltern. Es geht zum 1

einen um die Frage, wie der rerbleibende Elternteil auf

die Trennung reagiert und seine Einstellungen im Er-

ziehungsprozeB weitergibt. Es geht zum anderen um die

Unterscheidung der kurzfristigen im Vergleich zu den

langfristig wirksam werdenden Folgen. Als wichtige

Variablen sind zu beachten: Alter des Kindes bei Ein-

treten der Trennung, Geschlecht des Kindes, Familien-

grUBe und wirtschaftliche Lage der Familie.

Untersucht wurden Auswirkungen auf die Selbstsicheibeit

des Kindes, die Ubernahme und Internalisierung von ]Tormen

und Werten (Aufbau des Gewissens), die Leistungsmotiva-
tion und die Leistungsstarke, die Gruppenfahigkeit und

die produktive Konfliktbewaltigung.

a) Auswirkungen der Unehelichkeit auf die Kinder

Damit die Mutter die fur das Kind notwendige Zuwendung

leistet, m ssen bestimmte Bedingungen erfullt sein, wie

z. B, eine ausreichende materielle Versorgung, soziale

Zufriedenheit, Informiertheit uber die Bedeutung der viel-

faltigen Sinnesanregungen fur die kindliche Entwicklung.
1

Diese Bedingungen sind in unvollstandigen Familien weniger

oft erfullt als in vollstandigen Familien (Zweiter Fami-

lienbericht, S. 44 ff). Aufgrund der ungunstigeren LuSe-

ren Lebensbedingungen ist anzunehmen, daB Kinder lediger

Mutter uber ungiinstigere Startbedingungen verfugen ala

Kinder von geschiedenen und verwitweten Eltern. So ist

z. B. der Anteil der ledigen Miitter mit kleinen Kindern

unverhaltnismaaig hoch. Die fur die Bundesrepublik vor-

liegende Untersuchung von W. /Miitter und Kinder in

der Bundesrepublik (1969) weist nach, daB die nicht-

ehelich geborenen Kinder durchschnittlich unter schlechte-

ren sozio-akonomischen Bedingungen leben als die ehelich

geborenen. Die niedrige berufliche Position und das ge-

ringe Einkommen der Mutter haben direkte Auswirkungen
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auf die Wohnsituation und die Entwicklungs- und Bildungs-

farderung der Kinder.

Diese Kinder leben nicht nur in schlechter ausgestatteten 1

und zu kleinen Wohnungen, sondern erfahren auch weniger

persanliche Zuwendung und FOrderung. Dieses muB nicht

einseitig in der Oberbeaaepruchung ler Mutter durch Er-

werbstatigkeit bedingt Rein, es kann durchaus in unzu-

reichender Bildang, indifferenten oder ablehnenden Zin-

stellung zum Kind nowic 22n relnder Ersiehu.:sfELid):it
-

begriindet sein„

Es ist anzunehmen, daB die ungtinstige Wirs:,chaftslage far

sich genommen waniger Degativwirkungen hat als die imzu-

reichende Beschaftigung mit den Kind.

Die auffalligste Gegengruppe zu den ledigen Kindern

bilden die adoptierten Kinder„ Sie wachsen offenbar in

giinstiger Umgebung auf. Sie lagen bei Tests in den Werten

z. T. sogar h5her als die durclischnittliche'n Leistungs-

.

werte der ehelich geborenen Kinder.

Ledig geborene Kinder, die iii unvollstandicen Familien

aufwachsen, sind benachieiligt in bezug auf ihre geistige

F6rderung, den Maglichkeiten der Geschlechtsrolleniiber-

nahme, der Ausbildang eines positiven Selbstbildes.

Die Auswirkung der Scheideng auf die Entwicklung von

Kindern sind auBerordentlich schwierig zu beur teilen.

Es stellt sich die Fr:_ge, ob die negativen Auswirkungen

bei Scheidung graBer sind als bei fortgesetzten hilus-

lichen Konflik-ten„ Weiterhin ist zu fragen, ob die i;ach-

wirkungen auf die Scheidung oder auf die der Scheidung

vorausgehenden Konflikte zuruckzuftihren sind (S.J. Cooder,

1956).
Reaktionen des Kindes h''ingen ab vow Alter, vom Geschlecht

sowie von Pers'jnlichkeits- und Verhalteismerkmalen der

Eltern. Dabei sind kurzfristige, mittel- und langfristige

Wirkungen zu unterscheiden.
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In den meisten Untersuchungen wird die Variable "Vater-

abwesenheit" nicht nach den Griinden differenziert.

(Scheidung, Tod, Gefangnis, beruflich bedingte Abwesen-

heit werden nicht unterschieden). Die Verschiedenartig-

keit ein und desselben Tatbestandes wird auGer acht

gelassen.
Auf zentrale Fragen lassen sich bislang aufgrund fehlen-

der Untersuchungen keine befriedigenden Antworten geben.

Wir wissen wenig dartlber, wie sich die Tiennung auf

10 - 12 J hrige auswirkt, das Alter der untersuchten

Kinder lag liberwiegend zwisched -, und 5 3:.hreit.

Auch uber die Auswirkungen der Dauer des Trennungs-

prozesses eyistieren keine Forachungnarbefteb. Damit

bleiben derartig wesentliche Fragen unberiicksichtigt

wie:

Welche Effekte hat eine jahrelang andauernde Trennung

auf das betroffene Kind. Sind die Beeintrvchtigungen

fur das betroffene Kind bei einem kurzen Trennungspro-

ze a geringer, ist der Schock der schnellen Trennung

weniger folgenschwer als die unter Umetrnden langdauern-

den Unstimmigkeiten zwischen den Eltern?

Geht man davon aus, dad Eltern und deren Verhalten zu

einem growen Teil die Vorstellungen der Kinder von den

Menschen und der Welt, aber auch das Selbstbild pragen,

so k'innen sich je nach Art der Vatertrennung unter-

schiedliche Reaktionen einstellen.

Die Frage nach dem Vater und d. h. die Beschaftigung

mit ihm kann verschiedene Gefuhle im Kind ausl sen:

- Meine Mutter und ich sind nichts wert, denn sonst

h'itte der Vater uns nicht verlassen;
- Mutter hat Schuld daran, daB Vater nicht hier ist,

wenn sie ihn nur lie le, dann wire er hier;

- wenn Vater Mutter und mich verlassen hat, vielleicht

verll..t mich Mutter auch eines Tages;

- Mutter und Vater lebten zusammen, bis ich geboren

wurde. Sie wollten mich nicht und deshalb trennten

sie sich.

- 28 -
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- Wenn die Mutter auf die Frage nach dem Vater den Tod

des Vaters vorgibt, und das Kind entdeckt diese Un-

wahrheit, wird sein Vertrauen in die Mutter und, evtl.

in alle Erwachsenen darunter leiden (Gardner, E., 1956).

Nachteilige Auswirkungen der Trennung auf das Kind treten

in der Regel ein, es kommt aber darauf an, diese Xegativ-

effekte muglichst gering zu halten.

Hat das Kind zum Zeitpunkt der Trennung bereits zu beiden

Eltern Beziehungen aufgebaut, so wird das Kind in der

Phase. der Unstimmigkeiten zwischen den Eltern in seinem

Selbst- und Fremdkonzept stark belastet. Das positive

Bild der Eltern bricht zusammen. Es geht keine Geborgen-

heit, keine VerlaBlichkeit und Sicherheit mehr von

ihnen aus. Das Kind weiB nicht, an wen es sich halten

soll. BewuSte oder unbewu@te Bchuldgefuhle treten ein.

Das Kind wird in der standigen Angst leben, daB Bedurf-

nisse, die von dem Elternteil erfullt werden, der die

Familie verlassen wird oder verlassen hat, danach uner-

fullt bleiben werden.

Die Eltern, die fur das Kind als Modell fiir das Verhal-

ten aller Menschen dienen, wollen sich trennen. Durch

diese Erfahrung wird sich die Erwartung des Kindes

gegenaber allen anderen Menschen verandern. Sein Ver-

trauen in die Menschen wird durch die Befurchtung ge-

sturt, daB auch andere Menschen es verlassen werden.

Nach der Scheidung kdnnen je nach der Ftihigkeit der

Mutter, mit der neuen Situation fertig zu werden, zusatz -

liche Probleme entstehen:

- Die Mutter empfindet das Kind als Last;

- das Kind erinnert die Mutter standig an ihr Versagen

als Ehefrau;
- das Kind wird mit allen schlechten Eigenschaften des

abwebenden Ehemannes identifiziert.
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Unter diesen Umstanden kann fur die Mutter das. Kind

zu einer akonomischen, sozialen wie auch emotionalen

Last werden, Das Kind, das die Gefiihle der Mutter ahnt,

lebt in der standigen Furcht, auch von ihr verlassen

ZU werden. Aus diesem Grund wird das Kind versuchen,

die Liebe seiner Mutter zuruckzugewinnen. Unsichbrheit

und Furcht liegen allen seinen Bemiihungen zugrunde.

Andererseits kann die Mutter versuchen, ihre Situation

dadurch zu kompensieren, dag sie nich um joden Preis

als gute Mutter durch iiber·Lriebene Zuwenduiig zu crweisen

sucht„ Das Kind bedeutet ihr allen. Eine derartige Zu-

wendung birgt die Gefahr in sich, da  das Kind ilberfor-

dert wird, da es nicht in Jor Lage ist, die GefFSLe der

Mutter zu erwidern. Des weiteren besteht die Gefahr,

daa das Kind durch die Haltung der Mutter in seiner

Entwicklung zu verstarkter Selbst'indigkeit, zu verstark-

ter Ablasung von der Mutter gehemmt wird. Ein unreali-

stisches Selbstkonzep-t und ein iibersteigertes Selbst-

wertgefuhl k5nnen die Folge sein.

In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf zu ver-

weisen, daS mehrere Untersuchungen zu dem Ergebnis

kommen (Plaut, 1944; Sugar 1970), daB die meisten

Kinder nicht bzw. weniger durch die Scheidung als

durch das schlechte elieliche Verh iltnis, das zur Schei-

dung fuhrt, geschadigt warden. Die Scheidung kann sogar

fur die Kinder insofern eine Erleichterung darstellen,

als ein verwickelter und uiiklarer Familienprozen damit

abgeschlossen wird. Eine Scheidung bringt jedoch kaum

Erleichterung, wenn die Kinder uber allen anderen

Schwierigkeiten vergessen werden, oder die Kinder von

vornherein als Versuch einer Bindung an den Partner

benutzt werden.

Die unmittelbar in Verbindung mit der Scheidung auf-

tretende Reaktion der Trennungsangst und Trauer kannen

ihren Ausdruck finden, z. B. Aggressivitat, Zurackweisung,

Feindseligkeit, Einsamkeit, Scheu, Regression, Verwirrung,

Angst und Depression.
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In der schwierigen Situation der Scheidung gelingt es

den Eltern meistens nicht, Kinder auf die veranderte

Familiensituation vorzubereiten.

In der auf die Scheidung folgenden Zeit kommt es in

erster Linie darauf an, wie der verbleibende Elternteil

die Trennung verarbeitet, welches Bild vom Vater ver-

mittelt wird und wie ·sich die Beziehungen zwischen den

geschiedenen Ehepartnern gestalten.

Bleiben die Beziehungen schlecht, haben sie nachteilige

Wirkungen, auch wenn sich die Eltern getrennt haben, da

die Konflikte andauern.

Gespannte Beziehungen zwischen den Eltern ubertragen

sich auf die Beziehungen zu den Kindern.

1
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6 o Eltern= Kind =Beziehungen in Adoptions =und Pflege

familien ( Exkurs)

Gemeinsam ist Adoptions=und Pflegekindern die Aufnalme in

eine Ersatzfamilie, aber die Entscheidun  fur eine AdoItion

erfolgt von anderen Voraussetzungen und z. To auch Einstel=

lungen her als die Entscheidung fiir ein Pflegeverhaltnis.

Eltern, die an die Stelle der leiblichen Eltern treten,sehen

sich anderen Gestalt,ingsm6glichkeiten ihrer Beziehur.:·;en zum

Kind gegenuber als Pflegeeltern, die in der Regel Lur cine

zeitlich befristete Rolle als ursatzeltern einnelimeii.

Was fur die Eltern zutrifft, gilt in gleichem La.Be unch fur

das Kind. In beiden Fallen kOnnen zwar bereits unbefileal:gende

Erfahrungen in Familie bzw. Familien und auch Heim gemacht

worden sein, aber fur das adoptierte Kind er6ffnet sich die

Chance einer dauerhaften Beziehung, wahrend im Pflegeverhalt-

nis diese Chance von den au.Beren Voraussetzungen her nicht

gegeben ist. Der Faktor der Instabilitat wirkt sich belastend

auf Eltern und Kind aus,

Im neuen Adoptionsgesetz heiBt es in § 1741, Absatz 1:

"Die Annahme als Kind ist zulassig, wenn sie dem Wohl

des Kindes dient und zu erwarten ist, daB zwischen den An- '

nehmenden und dem Kind eina Eltern-Kind - Verhaltnis ent-

steht".

Das neue Adoptionsgesetz schreibt vor, dan die kinwillicung

zur Adoption durch die abgebena' n Eltern oder den abs-.:henden

Alternteil erst erfolgen kann, wenn das Kind 8 Wochen alt

ist.

Da der Saugling nicht von Geburt har durch eine biologische

Zuordnung zur leiblichen Mutter vorgepragt ist, ist er oifen

fur die individuelle Bindung an seine zulcinftigen Bezugsperso-

nen, seien es die leiblichen Eltern oder Pflegeeltern.

80 % der adoptierten Kinder sind unter drei Jahren alt. Die

Zahl der Adoptionen ist nach dem neuen Adottionsgesetz

stark angestiegen. Mit der Ubernahme der Volladaption werden

die Adoptiveltern den leiblichon Eltern rechtlich gleich-

gestellt. Mit der starken rechtlicten Fixierung der Eltern-
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Kind-Beziehungen Xmnheuen Adoptionsgesetz geht einher, daB die '

Maglichkeit einer spateren Aufhebung der einmal vollzogenen o

Adoption erheblich erschwert wubde.

Je friiher ein Kind adoptiert wird, desto gruBer ist die Chance,

I.Ringelerfahrungen (Deprivationen) auszugleichen. Liemen be-

reits vor der Adoption oder der Aufns'E·,2 in ein Pflegeverhailt-

nis Negativerfahrungen aufgrund fehlender Zuvenciing oder erleb-

ter Trennungsangste vor, so vollzielit sick O.2r Aufbau einer

neuen Beziehung oft nur sehr langsam und mit erheblichen

Schwierigkeiten, Altern, die um die spezifischen Probleme.

dieser Kinder nicht wissen oder den Entwicklungsbedingungen
der Kinder in, vorausgegangenen Beziehungen nicht Rechnung

tragan ,
werden durch nicht erwartete Reaktionen des Kindes

(Aggressionen, abweisendes Verhalten, Apa·thie ) enttauscht. 1

Kinder, die vorher in einem Heim aufgewachsen sind, weichen ,.

in igihren Vorstellungen und Verhaltensweisen von normalen

Kindern ab. Haben Kinder mehrfach die Erfahrung gemacht, daB

ihre Bedurfnisse nach Zartlichkeit, nach Kontakt, kdrperlichem

Schutz, Anerkennung und Sicherheit nicht oder nur sohr unzu -

reichend befriedigt wurden, verhalten sich auch in der neuen

Umgebung zunachst unsicher und angslich. Fur Heir.kinder ist die

Umstellung auf eine Familie weitaus schwieriger als fur Kinder, 
die vorher in einer Familie aufgewachsen sind. Heimkinder

haben haufiger die eingeschrankte Fahigkeit und Bereitschaft,

enge und dauerhafte Beziehungen zu den Kontaktpersonen einzu-

gehen. Sie sind an gr8Bere Gruppen und wechselnde Bezugsper-

sonen starker gew5hnt worden als an enge und persanliche Zweier-

beziehungen. Sie zeigen ebenfalls haufiger huckstande in der

geistigen und sozialen wie auch in·der k5rperlichen Ent-

wicklung auf und zeigen von daher ein Spiel -und Sprachver-

halten, das vom normal entwickelten Familienkind abwoicht.

Aufgrund ihrer ungiinstigen Umgebung sind Reaktionen (Verhaltens-

st5rungen aufweisbar wie Bettnassen, Aggressivitat, stehlen,

lugen. Diese Verhaltensweisen muss4n nicht auftreten, aber

Adoptiv-und Pflegeeltern massen mit solchen Schadigungen rech-

nen je nachdem welche Entwicklungsbedingungen fur das einzelne

Kind vorgegeben waren. Die Verhaltensabweichungen zeigen sich

nicht ausschlieBlich bei Heimkindern, sie sind auch an Kindern

zu beobachten, die unter sehr unglinstigen Bedingungen in Fami-

lien aufwuchsen und ein geringes MaB an Zuwendung und Dositiver
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Bedurfmisbefriedigung erfahren haben.

Diese Kinder bedurfen verstarkter Hilfen zum Nachlernen und

Umlernen. Adoptiv-und Pflegeeltern stehen vor der Aufgabe,
einen Entwicklungs-und ErziehungsprozeB weiterzufiihren von

dessen Vorgeschichte oft wenig bekannt ist. Tunachst muB das

Kind die Erfahrung machen, daB es auch mit seinen "falschen"

Verhaltensweisen alczeptiert wird. Aufd·8Ee@Efnf. 9 rung der

Annahme kann es eher gelingen, neue Einstellungen und Verhaltenl

weisen anzubahnen. Adoptiv-und Pflegel0tern bedurfen ihrerseits
.-

der
,
ilfen von Elterngruppen und Beratern, da sie nicht nur dic

Probleme des Kindes ,sondern auch ihre eigenon Schwierigkei-
ten mit der Elternrolle zu bewaltigen haben.

Je starker die Mutter mit den Pers6nlichen Rollenkonflikten

zu kampfen hat umso spannungsreicher werden sich auch die

Beziehungen zum Kind gestalten, denn auf negative, nicht er-

wiinschte Verhaltensweisen des Kindes reagieren Miitter im

Binne des Verstarkereeffektes ihrerseits in vielen Fallen

ebenfalls mit Reaktionen, die wiederum vom Kind als negativ

erfahren werden. Mutter , die sich far die Adoption oder Pflege

eines Kindes in erster Linie deshalb entscheiden, weil sie

an dem Fehlen eines Kindes leiden,laufen Gefahr, besonders

hoch enttauscht zu werden, weil ihre Erwartungen und die M5g-
lichkeit des Kindes, diese Erwartungen zu erfiillen, nur in

Ausnahmefallen zusammentreffen.

Fiir Adoptiv -und Pflegeeltern ist es daher von besonderer

Dringlichkeit, sich sehr intensiv mit den eigenen Motiven,

mit den Aufgaben und Schwierigkeiten und vor allem mit den

Entwicklungsvund Verhaltensproblemen von Heim-und Bflegekindern

auseinanderzusetzen.

7, Zusammenfassung

Den ersten Lebensjahren kommt fur die spatere Persanlichkeits-

entwicklung und Lebensfiihrung eine entscheidende Bedeutung zu.

In den Beziehungen zwischen Eltern und Kind werden soziale

und kognitive Grunderfahrungen gemacht, die fur die Entwicklung

aller nachfolgenden Beziehungen wie auch kognitiven Lernprozesse

ausschlaggebend,Sin. Die ersten Erfahrungen haben den Charakter

eines lebensgestaltenden Lernmodells,

Schdden, die in diesen ersten Lebensjahren entstanden sind, er-
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weisen sich als besonders tiefgreifend, sie sind aber nicht

irreversibel, d.ho es besteht auch noch in den spateren Ent-

wicklungsphasen die Chance , umzulernen, wenn dieses Umler-

nen auch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

St6rungen des Verhaltens werden auf Erziehungsfehler in fru-

her Kindheit zuruckgefuhrt o Solche Kausalverkettungen laufen

Gefahr, Verhaltensprobleme verkiirat zu erklaren oder vorschneli

vordergrundig plausible Erklaranjsmuster anzubieten„

Easammenhange zwischen Erzichungsfehlern bzw. Schadigungen

in friiher Kindheit mit Verhaltensauffalligkeiten bishin za kri.

minellen Verhaltensweisen sind aufweisbar, aber das barechtigt

noch nicht dazu, ein Verhalten auf eine Ursache zurucksufuh-

ren. Die Porschung hat gezeigt, wie auBerordontlich schwierig

es ast zu bestimmen, welche St5rungen auf welche :·'Ursactgheil,=·'

·*En zuruckzufithren sind. Starungen wie Kriminalitat, Keurosen

und Aggressivitat sind in der Regel auf Mehrfachschadiglingen

zuruckzufuhren. Es ware unvertretbar, Prwerbstatigkeit von

Miittern mit spaterer Kriminalitat in verbindung zu bringen.

Erwerbstatigkeit ·muB nicht mit geringer Zuwendung, schwach

ausgebildeter emotionaler Sicherheit verknupft sein.

Deprivationen, d.h. ma kelnde Zuwendung, geringes Anregungs -

milieu, mangelnde Konstanz der Umwelt, Vaterentbehrung wie

auch der Entzug einer Bezugsperson, k5nnen ebenso in voll-

standigen wie in unvollstandigen Familien auftreten, in Fami-,1

lien mit erwerbstatigen wie nicht erwerbstatigen Muttern.

Wichtig ist, daB das Kind die Erfahrung macht, daB es akzep-

tiert ist. Es braucht neben der standigen Anregung seiner

Sinnesorgane insbesondere das Gefiihl der Geborgenheit und des

Schitzes. Ohne diose Erfahrung hat das Kind Schwieirgkeiten,

sich in seiner sozialen Umwelt zu orientieren und ein Explo-

rationsverhalten ( irkundungsverhalten) zu Entwickeln.

Ebenso nachteilig wie eine zu geringe Zuwendung ist jedoch auck

eine Uberbehutung ( overprotection) fur die Entwicklung des

Kindes. Overprotection fiihrt haufig dazu,dangrander gehemmt,

unselbstandig und angstlich werden.

Kinder brauch zwar in erster Linie erwachsene Bezugspersonen,
aber Eltern sollten dem Bedurfnis nach Kontalten mit Gleich-

altrigen schon vom ersten Lebensjahr an Rechnung tragen.
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