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A

Vorwort

Die vorliegende Untersuchung uber den Alltag in Familien

hat die empirische Grundlage geschaffen, auf der die Bro-

schure "Eltern helfen Eltern" (siehe Anhang) entwickelt

worden ist. Die Broschure soll Eltern an der Mitwirkung in

selbstorganisterten Elterngruppen interessieren, indem sie

- typische Problemsituationen aus dem Familienalltag

anspricht,

- Erfahrungsberichte von Eltern aus selbstorganisierten

Elterngruppen in Wort und Bild prasentiert,

- die M6glichkeiten, die solche Gruppen ihren Teilnehmern

bieten, aufzeigt,

- praktische Anregungen fur die ersten Schritte in einer

Elternselbsthilfegruppe gibt.

Der Erfahrungsaustausch in Elterngruppen macht es leichter,

den familidren Erziehungsalltag zu meistern. Im Kreis von

Gleichgesinnten lassen sich Erziehungsvorstellungen und Er-

ziehungsschwierigkeiten offen besprechen, neue Anregungen
- und Ermutigung finden. Elterngruppen bieten die M5glichkeit,

Erlebnisse und Konflikte in der Familie auszutauschen und ge-

meinsame Aktivitaten zu entwickeln.

Die Broschure ist mittlerweile in groBer Auflage gedruckt,

und es wurde damit begonnen, sie im Rahmen der Aufklarungs-
aktion "Familie - jeder fur jeden" systematisch zu streuen

an Eltern, Elterngruppen, Multiplikatoren der Bereiche Fa-

milien- und Elternarbeit sowie andere Personen, die an der

Sozialisation von Kindern teilhaben. Aus Briefen und Gespr -

chen wissen wir, daB sich viele fur die Grundlagenund Vor-

aussetzungen der Konzeption der Broschure interessieren.

Diesem Interesse soll die Ver6ffentlichung der hier vorlie-

genden "Grundlagenstudie" in erster Linie dienen.
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Die Studie liefert somit die notwendige Voraussetzung fur

einen weiteren Baustein innerhalb der Rahmenkonzeption
der BZgA zur Gesundheitserziehung durch die Familie

"Familie - jeder fur jeden", namlich den der "praventiven

Elternarbeit zur F6rderung der seelischen Gesundheit im

Kindesalter". Diese Aufklarungsaktion entwickelt prim r-

pr5ventive Ansatze zur F6rderung des ProblembewuBtseins

und der Handlungs- und Kommunikationsfahigkeiten der Fa-

milien. Die auf der Grundlage der Studie entwickelte Bro-

schure und die sie flankierende Aktion "Eltern helfen El-

tern", gemeinsam durchgefuhrt mit dem Bundesverband Neue

Erziehung e.V., fugen sich inhaltlich und methodisch in

dieses Rahmenkonzept ein.

K6ln, Marz 1981

Bundeszentrale fur gesundheitliche

Aufklarung (BZgA)

/
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0 Zusammenfassung und Empfehlung:en· ···,= .-- -  ·'

Im Zeitraum zwischen September 1977 und Januar 1978

befragten 8 Diplom-Psychologen, Diplom-Padagogen und

Diplom-Soziologen anhand eines Gesprachsleitfadens
184 Experten aus sozialen Diensten und 65 Eltern

(mit zum Teil verhaltensauffalligen Kindern) zu ihren

Einstellungen, Vorstellungen, Konzepten und Umgang im

Zusammenhang mit Verhaltensauffalligkeiten von Kindern

im Alter zwischen 0 - 10 Jahren.

Die so erhaltenen Daten sollen Entscheidungshilfen und

Entscheidungskriterien fur eine von der Bundeszentrale

fur gesundheitliche Aufklarung geplante Aufklarungs-

aktion zur Pravention seelischer Fehlentwicklungen und

psychischer Stdrungen bei Kindern bereitstellen.

ipr8

Aus den Ergebnissen ergibt sich zusammengefaBt folgendes:

A Ergebnisse der Eltern-Befragungen

1. Nahezu alle von uns befragten Eltern standen einem

Gesprach sehr aufgeschlossen gegenuber; dies betrifft

insbesondere Mutter, die in der Regel groBes Interesse

daran hatten, mit uns uber ihre alltaglichen Probleme

zu sprechen. Vater zeigten ungleich haufiger Rationali-

sierungen und Intellektualisierungen, wenn sie nach

ihren Gefuhlen oder nach Schwierigkeiten in der Familie

befragt wurden.
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2. Alle von uns befragten Eltern wiinschen, gesellschaftlich

verloren gegangene, ehemals selbstverst ndliche Verbal-

tensweisen im Umgang mit Kindern ·durch festd -Ratscti].'age
--

und Rezepte zu ersetzen - obwohl sie wissen, daB das

nicht geht.

3. In der Mittelschicht sind Ken trfisse uber Eitzfehurig -recht - -

groB; Informationsdefizite bestehen eher noch bei der

Unterschicht und in sozialen Randgruppen. Mittelschicht-

Eltern k6nnen jedoch diese Kenntnisse meistens auch nicht

optimal in den Erziehungs-Alltag einbringeni-geil das

medial gewonnene Wissen mangels Auseinandersetzungs-

m6glichkeiten duBerlich bleibt.

Bisherige Aufklarungsaktione*'gbd-Buthdr'zd-Et*iehuhgs-
fragen beziehen sich zu sehr auf Eltern als nur rational

und autonom handelnde Personen, sowie auf einzelne Erzie-

hungssituationen mit relativ isoliert gesehenen Erziehungs-

fehlern der Eltern. Dadurch q€hdri -Eltekkn-difidimerisional

und mechanistisch vor, wenn es eigentlich um die Auf-

deckung von Beziehungsgeflechten geht:

Durch Fehlersuche und Schuldfusthreibungen kommt ed nicht

dazu, Erziehung innerhalb eines dynamischen Familien-

geschehens zu begreifen. Auswirkungen sind Schuldgefuhle
und das Gefuhl, keine Zusammenhange zu erkennen.

Eltern, die in Beratung oder Behandlung waren oder sind,

kdnnen diese dynamischen Prozesse besser verstehen und

besser mit ihnen umgehen.

¥
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4. An Beispielen wird erlautert, wie unterschiedlich

reflektierte Eltern aus verschiedenen sozialen Schichten

mit 8uBeren Belastungssituationen ihrer Kinder (Schule,

Kindergarten) fertig werden, und ob (und wie) Eltern

eigene Anteile im Umgang mit diesen Situationen ein-

schatzen. Es zeigte sich, daB nur Eltern, die ihre eigene

Problematik reflektiert begreifen, in Belastungssituationen
mit ihrem Kind adaquat umgehen kdnnen.

5. Alle befragten Eltern entwickeln Angste, wenn sie mit

ihrem Kind eine Beratungsstelle aufsuchen (mussen). Sis

tun dies in der Regel erst, wenn wirklich kein anderer

Weg mehr offen steht, und die Hilfe von Verwandten, Be-

kannten, Nachbarn oder Freunden unfruchtbar bl,ieb. Experten

werden als von auBen kommend begriffen, die sich anmaEen

ohne eigene Erfahrung, Dinge zu beurteilen und zu bewerten.

Insbesondere Eltern aus der Unterschicht und Eltern aus

sozialen Randgruppen meinen, durch Etikettierung ein fur

alle mal abgestempelt zu sein. Diese Eltern haben aus

sozialisationsbedingten Grunden ohnehin Schwierigkeiten

mit der spezifischen Vorgehensweise in Beratungsstellen.

Mittelschichts-Eltern versuchen, ihre Bedenken rational

zu uberwinden -.unbewuBte Angste bleiben trotzdem. Diese

Angste betreffen Bereiche wie: Versagt-haben; alleine

zurechtkommen mussen; sich grundsatzlich, bzw. die

Beziehung zum (Ehe-) Partner 8ndern zu mussen. Die Eltern

nehmen an, daB die Experten quasi ihr eigenes schlechtes

Gewissen darstellen und die bisher verdeckt gebliebenen

Probleme und Konflikte "ver6ffentlichen".

1#
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Schichtzugehdrigkeit bestimmt in der Tat die Einstellung

therapeutischen Prozessen gegenuber mit. Andererseits wird

diese Einstellung auch davon beeinfluBt, ob Eltern psychi-
sche Realitaten akzeptieren; daran mangelt es jedoch in

allen Schichten.

a) Eltern, die bereits in Behandlung waren odey :die veshaD- --

tensunaufallige Kinder haben, zeigen ein reflektierende-

res Verhalten Kbnflikten und Problemen gegenuber. Sie be-

trachten den therapeutischen ProzeB als bereichernde Er-

fahrung fur Verhaltensmdglichkeiten im-All:tag. --· -·- ·--

b) Eltern, die sich selbst in Beratung/Behandlung befinden

und deren Kinder in Therapie sind, sind noch sehr stark

in dem LernprozeB begriffen, ·daB·.-es keine kurzen Rezepte '=

und Ratschlage bei Problemen gibt, die die Situation sehr

schnell kl ren.

Einige Unterschichtseltern dieser-Grn·ppe -k8nnen -dich'in·-·' =

dem ublichen Setting in Beratungsstellen sehr schlecht

zurechtfinden. Sie erwarten ganz konkrete Hilfen und

Ratschlage bei der L8sung alltaglicher Probleme und sehen

kaum ein, was die Reflektion--des· eigenen-Verhaltins-fur

die Symptome des Kindes bringen soll.

Bei diesen Eltern stehen objektive gesellschaftliche

Bedingungen, wie z.B. Situationen am Arbeitsplatz und/

oder im Wohnbereich introspektiven Uberlegungen· massiv

entgegen.

c) Eltern, die auf der Warteliste diher 'psycho-dezialen

Einrichtung stehen, erwarten sich ebenfalls eine schnelle

Hilfe ihrer angespannten hauslichen Lage bei gleichgeitig

groBer Angst, weil sie nicht einsch tzen kdnnen, was auf

sie zukommt.

t.-
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d) Eltern, die verhaltensauffallige Kinder haben, ohne

eine Beratung/Behandlung anzustreben, geh6ren in unserer

Untersuchung der unteren Mittelschicht, den Unterschich-

ten und sozialen Randgruppen an. Diese haben eine sehr

geringe Einsicht in psychische Problematiken. Auslijse-

faktoren fur Verhaltensauffalligkeiten werden - was in

Anbetracht der sozialen und wirtschaftlichen Verh8ltnisse

auch angebracht sein durfte - in duBeren Gegebenheiten

gesucht. Die Toleranzgrenze fur auffalliges Verhalten ist

ziemlich groB.

6. Eltern bemerken Verhaltensauffalligkeiten des "lauten"

Formenkreises (Aggressivitdt, Wutanf lle etc.) eher als

"leise" Auffdlligkeiten (Uberbravsein, Depressivitat etc.).

Sie bemerken Verhaltensauffalligkeiten ungleich eher bei

fremden als bei eigenen Kindern. Verhaltensauff lligkeiten
im Alter zwischen 0-3 Jahren werden meistens nicht be-

merkt, sondern als organische Stdrung begriffen (somatische
.

Verkleidung).

Ab dem Kindergarten-Alter findet eine "Uberprufung" der

familialen Erziehung durch auBere Institutionen statt.

Eltern werden von da an gezwungen, sich mit Verhaltens-

auffalligkeiten auseinanderzusetzen, weil sie durch

Kindergdrtnerinnen und Lehrer (unmiBverst ndlich) darauf
P

hingewiesen werden.

Mit Eintritt in Kindergarten und Schule zeigt sich ver-

starkt die Interdependenz familialer Sozialisation und

sozialer Belastungssituation. Insbesondere die Schule

stellt einen bedeutenden StreBfaktor fur Eltern und

Kinder dar.

r
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7. Subjektive wie objektive Isolation im Lebenszusammen-

hang aller Eltern fuhren zu verminderten Mdglichkeiten,

Konflikte progressiv auszutragen.

Eltern sehen Meglichkeiten fur sich, die Isolation

tendenziell aufzubrechen, indem sie Erfahrungen mit

anderen Eltern austauschen. Einige Eltern berichten

von positiven Erlebnissen in (selbstorganisierten)

Elterngruppen, wo sie erleben konnten, daB es dort zu

fruchtbaren Auseinandersetzungen und zur Konfliktbe-

arbeitung kommen kann. Eltern erfahren dort Verstandnis

und Akzeptanz und k6nnen in diesem positiven Klima

neue Verhaltensweisen ausprobieren. Insbesondere auch

fur Eltern, die eigentlich therapeutische Unterstutzung

brauchten, sehen wir Chancen in von Experten angeregten

Selbsthilfegruppen.

Inwieweit Selbsthilfegruppen unterschichtsaddquate

Organisationsformen sind, muB hier undiskutiert bleiben;

sie nehmen einerseits Solidarisierungselemente auf,

die mit der Unterschichtssozialisation vermittelt werden,

benutzen jedoch andererseits fast ausschlieBlich mittel-

standisches, verbales Umgehen mit Konflikten und Problemen.

8. Aufklarungsaktionen der Bundeszentrale fur gesundheitliche

Aufklarung sollten aufeinander aufbauen und schrittweise

angelegt sein. Schrittweise deshalb, weil unser formu-

liertes Ziel, Eltern zur Selbstorganisation in Gruppen an-

zuregen, nur Endziel sein kahn. Bis dies erreicht werden

kann, muB es z.B. zu einem verdnderten Konfliktverstandnis

kommen,mussen binnenpsychische Prozesse als relevant ver-

¥
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- VII - e
mittelt werden und mussen innerfamiliale Interaktions-

und Kommunikationsstrukturen in ihren wechselwirkenden

Bezugen aufgezeigt werden. Wir denken, daB dies an ent-

wicklungspsychologisch relevanten Themen und an sozialen

Belastungssituationen fur Eltern und Kinder geschehen

k6nnte.

Daraus ergeben sich zwangsldufig keine kurzfristigen

konzeptuellen Vermittlungs-Uberlegungen, vielmehr ist ein

mittel- und langfristiges Vorgehen dringend geboten.

Alle AufklRrungsaktionen sollten kognitive Informationen

nur so vermitteln, daB von Eltern (und Kindern) emotionale

Bedurfnisse, Wunsche, Angste oder Befurchtungen auch als

Teil eigener erworbener Biographie verstanden werden kbn-

nen. Dann k8nnte klar werden, daB individuelle und ge-

meinsame (Weiter-) Entwicklung einerseits auf einem fruher

entstandenen, andererseits auf einem aktuellen Hinter-

grund abgebildet werden und von daher Beziehungen und

Interaktionen innerhalb der Familie wechselseitig beein-

fluBt werden (s. S. 30 des Berichts).

Ergebnisse der Experten-Befragung

1. Alle Experten ( uBer Teilen der Kinderarzteschaft)

standen unserer Befragung sehr aufgeschlossen gegen-
T

uber. Bei den Kinder rzten erkl rten sich besonders

interessierte zu einem Gesprach bereit.

Experten aus Beratungsstellen und freien Praxen scheinen

eine graBere - auch riumliche - Distanz zum Untersuchungs-

gegenstand = Familie zu haben, als Arzte, Kindergdrtne-

rinnen etc. Dies duBerte sich in der Art des Redens uber

den Bereich verhaltensauffalligkeiten, die wesentlich

vermittelter erscheint. -

*
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2. Kinder rzte (Kinder- und Jugendpsychiater) und Kindergart-

nerinnen sind von ihrer beruflichen Funktion her naher an

auftretenden Schwierigkeiten, weil Mutter sich eher an sie

wenden, wenn St6rungen auftreten. Dabei werden Kinder3rzten

in der Regel von den Muttern organische Symptome pr sen-

tiert. Schilderungen und Ratschlage dieser Expertengruppen

sind sehr konkret auf direkte (Lebens-) Situationen be-

zogen.

Kinderarzte kritisieren in hohem MaBe ·-institutionelle

Bedingungen bei und nach der Geburt. Sie halten die

dortigen Vorg nge fur ungunstig fur eine gute Eltern-

Kind-Beziehung und verbinden sie haufig mit Forderungen

nach Reformen des Gesundheitswesens. - -

Klinikpersonal sollte ihres Erachtens in eine Aufklarungs-

aktion uber psychische Entwicklung des Kindes (und der

Eltern) einbezogen werden. (Nach unseren Erf:ah\Fungert=sol:l· ;

ten aber auch die weniger aufgekl8rten Kinder rzte in

solche Aktionen mit einbezogen werdent)

Im ubrigen sollen sttirker als 'bisher -vorh'andene -Ftihigkti-

ten - "naturliche Instinkte" - der Eltern ihren Kindern

gegenuber aktiviert werden. Damit w re der Irritation

durch Zeitschriftenartikel und Bucher etc. etwas entgegen-

gesetzt, auf das sich Eltern von sich 'aus Beziehen k8nnten.

Kinder rzte (Kinder- und Jugendpsychiater) und Kindergdrt-

nerinnen ordnen bestimmte Verhaltensauffalligkeiten nicht

eindeutig bestimmten Schichten-zu. Allerdidgs sehen sie

eine sehr starke Abh ngigkeit zwischen dem Auftreten von

Symptomen und sozialen Belastungssituationen.

r
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Die Ursache von Verhaltensauffalligkeiten sehen diese

Experten vornehmlich in gest6rten familidren Beziehungen,

die allerdings durch institutionelle Anforderungen an das

Kind noch verst rkt warden.

Kinder rzte behandeln psychische St6rungen, indem sie

zusammen mit den Muttern (teilweise auch mit den Vatern)

quasi therapeutische Gesprache fuhren und nur in Not-

fallen Medikamente verordnen.

Kindergartnerinnen und Erzieherinnen bedauern die hohen

Leistungsanforderungen von Mittelschichts-Eltern an ihre

Kinder. Diese mussen zusdtzlich noch groBe Einsichtsfahig-

keit beweisen, wenn es um das Bewaltigen von Problemen

geht. Unterschichtseltern dagegen zeigen ihrer Meinung nach

weniger Interesse, ihr Erziehungsverhalten zu reflektieren.

Kindergartnerinnen etc. legen groBen Wert auf Elternarbeit„

fuhlen sich dazu aber unzureichend ausgebildet.

Kinderarzte, Kindergartnerinnen und Erzieher(innen) sind

unseres Erachtens gute Basis-Multiplikatoren fur eine

Aufklarungsaktion, weil Eltern normalerweise mit ihnen

zu tun haben, und weil ein Weg zu ihnen nicht von vorn-

herein angstbesetzt odpr anderweitig belastet ist.

IX
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3. Die Experten aus Beratungsstellen und freien Praxen

geh6ren unterschiedlichen psychologischen Schulen an.

Das Interview wurde von ihnen als Teil ihrer Teamarbeit -

verstanden.

Nach unseren Ergebnissen werden in den meisten Beratungs-

stellen die vorhandenen Theor ieansatze integ-piest:cund ·-

anhand alltagspraktisch gewonnener Uberlegungen zu einem

mehr und mehr familienzentrierten Beratungskonzept aus-

gebaut. Verhaltensauffalligkeiten werden verstarkt als

Beziehungsst6rungen begriffen... - - --·· ---

Familienzentrierte Arbeit heiBt, daB verstarkt Eltern in

den therapeutischen Proze8 einbezogen werden. Andererseits

zeigt sich eine deutliche Tendenz·, -das psycho-soziale

Umfeld des Kindes (z.B. Kindergarten, Schule etc.) starker

einzubeziehen; dies bedeutet eine Offnung hin zu und eine

Partizipation an Erfahrungen anderer Institutionen.

4. In den Beratungsstellen usw. sind Unterschichtseltern und

Eltern aus Randgruppen unterreprasentiert. Beratungskon-

zepte vieler Stellen widersprechen den speziellen Bedurf-

nissen und konkreten Anforderurrgen dieser·'lese]jIschaft- ='- "

lichen Gruppierungen; auBerdem scheinen viele Beratungs-

Experten Schwierigkeiten zu haben, sich mit konkreten

Lebenszusammenhangen und Problemen von Unterschtchten und

sozialen Randgruppen auseinanderzuse·tzery:· '  -

Die Besonderheit der Unterschichtsproblematik zeigt sich

auch in den von uns befragten Heimen, in denen meist Kinder

dieser Schicht untergebracht -gfid; di€ €£Ae Vielzahl von
-

Verhaltensauffalligkeiten zeigen.

r
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5. Viele Beratungsstellen-Experten sagen, daB bestimmte

Symptomatiken nicht an bestimmte Altersstufen festgemacht
werden k8nnen, sondern daB dag Sympidd immer Ausdruck

einer bestimmten Beziehungsstruktur ist; der interaktive

und kommunikative Anteil wird bei Klassifikation oft

aus den Augen verloren. Ansonsten wurden Verhaltensiuf-

falligkeiten in' allen Erschefriungs-farmen aufgezeigt

(sowohl die aggressive als auch die depressiv get5nten

Verhaltensweisen).

6. Kenntnisse und Wissensstand (iber padagogisch-e Fragen

werden bei Mittelschichten als gut bezeichnet. Oftmals

dienen diese Kenntnisse aber der Psychologisierung und

der Abwehr elterlicher Verhaltensweisen in Konflikt-

situationen und bei Harmonisierungsbestrebungen. Experten

sagen, daB Eltern von ihnen "richtiges" Verhalten lernen

wollen, ohne die Qualitat von Beziehungen grundlegend

zu verandern.

Die Kenntnisse und das Wissen in Unterschichten werden

nicht so gut beurteilt. Hier fehle es oftmals noch an

fundamentalem entwicklungspsychologischem Wissen ·und an

Aufkl rung uber verschiedene Erziehungsstile.

Beide Elterngruppen kannen kognitive und emotionale

Prozesse nicht miteinander im Sinne einer Verhaltensver-

dnderung und -entwicklung integrieren.

r-
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7. Vater sollten prinzipiell noch starker motiviert werden,

an Fragen der Erziehung und Beziehung starker teilzuneh-

men. Sie mussen von ihrem starren Rollenverhalten zu mehr

partnerschaftlichem Umgehen mit (Frau und) Kindern kommen.

In Elterngruppen, die in sehr vielen·Beratungsstellen

eingerichtet sind, k6nnen Eltern neue Dimensionen des

Umgehens mit sich und anderen ausprobieren und fest-

stellen, welche emanzipativen Veranderungen sich in den

Beziehungen zu ihrem (Ehe-) Partner und anderen Eltern ,

ergeben, wenn man sich ohne Angst im Schutze der Gruppe

diesen Situationen aussetzt.

Beratungsstellen-Experten etc. k8nnen sich nur in seltenen

Fallen Selbsthilfegruppen von Eltern vorstellen, die ohne

sie funktionieren und befinden sich damit im Gegensatz

zu den Eltern.

C D
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C. Zur konzeptionellen Umsetzung dieser Ergebnisse las-

sen sich folgende Empfehlung aussprechen:

1. Herstellung getrennter Broschuren fur die Ent-

wicklungsabschnitte O bis 3 Jahre und 4 bis 10

Jahre. (Zur inhaltlichen Gestaltung siehe weiter

unten.)

E

2. Die Broschuren sollten vom Text und von der Gestal-

tung her starker auf Empfanger der Unterschicht ab-

gestellt sein. Dies bedeutet fur Texte und Abbil-

dungen ein Weggehen von einer Prasentation im Stil

von (mittelschichtorientierter) "Peter-Stuyvesant"-

Werbung und ein Hin zur sprachlichen Realitdt von

Unterschichtseltern.

Speziell bei Abbildungen sollten Motive und Hinter-

grunde gewahlt werden, in denen sich Unterschichts-

eltern wiedererkennen k8nnen (z.B. Hochhauswohnlagen;

Wohnlagen, Spielplatze und Umfeld in typischen Klein-

und GroBstadtvierteln "kleiner Leute" usw.).

Unglaubhaft wirkend whren hier z.B. auch Abbildungen

strahlend sch6ner und junger Mutter und Vater mit

einem ebenso sch6nen Baby statt einem eher durch-

schnittlich aussehenden "einfachen" Elternpaar.
/

Unbedingt sollten Entwitrfe von solchen Broschuren

sowohl bei Experten als auch bei der Zielgruppe
auf Wirkung, Verstandnis und Problemaddquatheit
hin uberpruft werden.

3. Besonders unter dem Gesichtspunkt, st rker als bisher

in. Aufklarungsaktionen Eltern der Unterschicht

zu erreichen, bietet sich an, solche Broschuren



EXIV

(wenn Oberhaupt) einmal im "Huckepack" verstarkt

solchen Medien beizugeben, die in hohem MaBe auch

von Unterschichtslesern akzeptiert werden und per-

zipiert werden (z.B. Edeka-Zeitung/Drogisten- und

Apothekenblattchen/kleinere Provinzbl tter/Nach-

richtenblatter der Gemeinden usw.).

Ein noch besserer Weg scheint uber eine Verteilung

durch zielgruppennahe Sozialdienste gegeben zu sein

(z.B. Sozialarbeiter/Mutterberatungsstellen/Ge-

meindehelfer/Pfarramter anlaBlich von Gelegenhei-

ten wie Brautunterricht und Taufe/Kinder-, Haus-

und Landarzte/gynakologische Abteilunge  von Kran-

kenh usern/frei praktizierende Hebammen/Kindergart-

nerinnen/Erzieher an Vor- und Grundschulen/Orga-
nisatoren von Stadtteilarbeit usw.).

Allerdings muBte dieser personenkreis, um uber die
,

Verteilung hinaus Effizienz zu bewirken, auch Inhalte

und Thematik der jeweiligen Broschuren der Zielgruppe

Eltern in einem Gesprach naherbringen.

Um z.B. Kinderghrtnerinnen, Mutterberatungsstellen

und Erziehern dabel zu helfen, das Thema der Bro-

schuren mit Eltern/Mutter bei Eltern-/Matteraben-

den vertiefen zu k6nnen, sollten diesem Personen-
P

kreis didaktische Hilfen und Tips zur optimalen

Vermittlung der Inhalte der Broschuren zusitzlich

gegeben werden.



4. Neben allgemeinen Erklarungen und Hinweisen auf

Prdsenz, Funktion und Arbeitsweise sozialer Dienste

k8nnte (soweit machbar) solchen Broschuren auch

eine Beilage mit regionalen Anschriften von Krab-

belstuben, "offenen" Kommunikationszentren und

Elternhilfsgruppen (usw.) beigefugt werden.

5. Inhaltliches in den Broschuren sollte nicht an

Symptomen und Etiketten kindlichen Verhaltens

ansetzen, sondern vor allem Angste und Verunsiche-

rungen der Eltern aufgreifen und diskutieren.

In geeigneter Form wdren vor allem folgende Punke

zu vermitteln:

o Geanderte Formen des Zusammenlebens in kleinen

Familien ohne GroBeltern und andere Verwandte

haben tats3chlich fur die meisten Eltern zu

Verunsicherungen in Erziehungsfragen und zu star-

kerer Belastung in bezug auf die Kindererziehung

gefuhrt.

o Die Entwicklung von Kindern verlauft prozess-

haft, nicht "ruckhaft": Beziehung statt Erziehung!

0 Krisen und Konflikte zwischen Eltern und Kindern

sind auch ein gesunder Ausdruck und notwendiger

Teil sich miteinander entwickelnder Beziehungen.

Konflikte in einer Familie sind etwas Normales

und kdnnen gemeinsam von allen/mit allen Familien-

mitgliedern ausgetragen und ge16st werden.

Zusammenleben in der Familie muB nicht um jeden

preis harmonisch verlaufen.

XV -
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0 Es gibt keine Patentrezepte bei Erziehungs-

schwierigkeiten. Eine perfekte Erziehung kann

es und braucht es nicht zu geben.

13

0 Notwendigkeit sich in den anderen/die anderen

hineinversetzen zu k5nnen, um ihn/sie zu verstehen

und um vom anderen/von den anderen selbst ver-

standen zu werden.

C Kommunikation mit anderen muB nicht folgenlos

und sinnlos sein, sondern enthhlt auch wichtige

Beziehungsaspekte.

0 Ambivalente Gefuhle Kindern gegenuber -sind ver-

stdndlich und brauchen keine Schuldgefuhle hervor-

Zurufen.

6. Ein anderer Teil der Broschuren sollte gangige Vor-

urteile und Angste vor und uber Institutionen anspre-

chen und diskutieren.

7. In einem dritten Teil sollten anhand von typischen

Situationen (Stillen, Sauberkeitserziehung/Trotz/

Leistungsst5rung u.a.) Beziehungsaspekte und damit

auch das jeweilige emotionale Umfeld mit aufgezeigt

werden, um z.B. fur den Abschnitt 0 bis 3 Jahre klar

zu zeigen, daE Pflege und Versorgung des Kindes nuE
eine Seite der Beziehung zu ihm sind, emotionale Warme

und Zuwendung eine andere ebenso notwendige.

Beispiele hier durfen allerdings nie zu extrem aus-

fallen. AuBerdem sollten bei der Darstellung von -Kon- .

fliktfallen immer mehrere Seiten gezeigt und mehrere

L8sungen angeboten werden, um Erwartungen an Patent-

rezepte entgegenzuwirken.

'.'.''
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8. Bereits bestehenden Selbsthilfegruppen sollte der Zugang

zu Medien (wie TV; aktuellen -Kadldidfiddnden-€sw. 1 erle ich€er't

werden, um Sinn, Arbeitsweise und Effekte einem breiten

Publikum nahe zu bringen. In der regionalen Tagesschau,
bzw. in gern geh8rten Rundfundsendungen kdnnte die Konsti-

tuierung solcher Gruppen bekan-riE -gemacht werde-n. Das Symbol
fur Selbsthilfegruppen (vier umgreifende Hande) kannte

starker herausgestellt werden, um bei Hinweisen auf Treffs,

in Broschuren und auf Plakaten optisch fur sich zu sprechen.

9. Die Erfahrungen bereits bestehender Selbsthilfegruppen,

Krabbelstuben und privater Kindergarten sollten ausgewertet

werden, um neue Ansatze fur Elternarbeit mit Unterschichten

zu gewinnen.

10. Die Ergebnisse dieser Studie k8nnten in zusammengefaBter

Form und eventuell publizistisch aufbereitet sowohl den

befragten Experten (die fast alle ein groBes Interesse da-

fur zeigten) als auch anderen Experten zur Verfugung ge-

stellt werden. Fur bereits vorhandene oder geplante Initia-

tiven fur eine aktive Elternarbeit k6nnte dies ein sehr

positives feedback darstellen.

11. Zur Vermittlung der Studienergebnisse in anderen Medien,

insbesondere im Fernsehen, verweisen wir auf unsere aus-

fuhrlichen Darsteilungen unter 6.3.

Angemerkt werden muB, daB unsere Uberlegungen zur konzeptionellen

Umsetzung einerseits erganzt werden sollten; dies kannte der In-

halt einer entsprechenden weiterfuhrenden Arbeit sein. Anderer-

seits k8nnen die Ergebnisse in dieser Massierung nicht in einer

Aufklarungsaktion untergebracht - werden, dies war auch nicht

intendiert; unsere Vorschlage beziehen sich vielmehr auf mittel-

und/oder langfristige Aktionen.

-1
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1. HINTERGRUND UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG

re

Fur eine von der Bundeszentrale fur gesundheitliche

Aufklarung geplante Aufkl8rungsaktion zur Pr vention

seelischer Fehlentwicklungen und psychischer Stdrungen

bei Kindern soll diese als Leitstudie zu verstehe..de

Untersuchung in Form von empirisch zu erhebenden

Daten Entscheidungshilfen und Entscheidungskriterien

bereitstellen und erste Hinweise fur die konzeptuelle

Umsetzung liefern.

In diesem Zusammenhang interessiert vor allem die

Kldrung folgender Fragenkomplexe:

0 Welche Verhaltensst6rungen (VHST) bzw. welche

Symptome fur Verhaltensst6rungen herrschen nach

.Auffassung won-klinischen Psychologen (und ande-

ren Praktikern) in den folgenden Altersphasen vor:

1. bis 3. Lebensjahr: Eltern-Kind Beziehung

in fruher Kindheit

4. und 5. Lebensjahr: Das Kleinkind im Kinder-

garten

· 6. und 7. Lebensjahr: Das Kind bei Schuleintritt

8. bis 10.Lebensjahr: Das Kind Vor Ubergang -id

andere Schulstufen bzw.

Schulsysteme.

0 Wie lassen sich Erscheinungswdfsed -dnd Auswirkungen

dieser VHST (auch differenziert nach sozialen Bela-

stungssituationen in diesen Altersgruppen) konkret

beschreiben?

1
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0 Welche VEST sind nach Auffassung von klinischen

Psychologen fur Eltern und Erzieher (uber Infor-

mationsmedien) in Form der Sel·bsthi-lfe ·airrgehb-ar ....7 ...

bzw. in welchen F llen ist duBere Hilfe (Beratung

und Therapie durch Experten) erforderlich?

0 Welche Benatungsvorschldge - im Vorfeld deT The-

rapie - k6nnen klinische Psychologen hier konkret

machen bzw. welche Interventionsm6glichkeiten
und -techniken k8nnen klinische Psychologen Eltern

und Erziehern zur Verhaltensmodifikation ihrer --....- .

Kinder an die Hand geben?

0 Welche Kenntnisse und Kompetenzen (Fertigkeiten)
sollten nach Ansicht der Experten Eltern etc. ler-

nen, um adaquat mit ihren Problemkindern umzugehen?

0 Was tun Eltern und Erzieher zur Bewdltigung von

VHST bei ihren Kindern und welche Hilfsbedurfnisse

werden bei ihnen erkennbar?

0 Welche Wahrnehmungs- und Verstandnisebenen gibt es

bei den Eltern, in deren jeweiligen alltaglichen

Lebenszusammenh ngen: - --... ... I.-..........-........ - '.

a) fur die Symptome / Syndrome
b) fur die von den Experten vorgeschlagenen Inter-

' ventionen, insbesondere fur die zu erlernenden

Kompetenz6n?

0 Mit welchen sozial-normativen Barrieren und welchen

Motivationen und Nutzenerwartungen ist bei den Ziel-

gruppen zu rechnen? ,=.'...", .'

f

2
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0 Welches Wissen und welche Einstellungen gibt es

bezuglich der M6glichkeit der.- Selbsthilfe / und --.

welche Einstellungen bestehen bezuglich der Inan-

spruchnahme von Fremdhilfe (Verwandtschaft/

Freundschaft/ Bekanntschaft sowie Expertenhilfe)7

0 Welche Ansprachemdglichkeiten gibt es speziell

fur Unterschichtseltern?

(Zu Einzelfragen siehe die Gesprachsleitfdden im An-

-hang.)

¥
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2. ZUR METHODE

Um angesichts der Komplexitat der Fragestellung eine

optimale Informationsgewinnung zu gewdhrleisten, be-

fragten wir die in Frage kommenden Zielgruppen (Exper-

ten und Eltern) in qualitativer Form mit Hilfe von

psychologischen Intensivinterviews.

Die Interviewer fuhren hierbei das Gesprach anhand

eines Gespr chsleitfadens in freier Form. Die Inhalte

des Gesprachsleitfadens dienen dabei als Informationshilfe

und Ged chtnisstutze und bieten Anregungen fur Gesprachs-

einstiege bei neu ins Gesprach einzufuhrenden Thematiken.

Es ist dabei nicht daran gedacht (wie z.B. beim Frage-

bogeninterview in quantitativen Untersuchungen), Fragen

des Gesprachsleitfadens w8rtlich stellen zu lassen oder

in der bloBen Beantwortung dieser Fragen bereits das

Ziel der jeweiligen Befragung zu sehen. Angesichts der

Fulle von relevanter Fachliteratur, die zum Bereich

Verhaltensst8rungen und Verhaltensauffalligkeiten im

Kindesalter vorliegt, war es auch nicht Ziel der Befragungen,

Verhaltensst6rungen bei den Befragungen noch einmal mit den

Befragungspersonen neu zu kompilieren Und zu katalogisieren.

Bei der hier gewahlten Form der Befragung konnte und sollte

der Interviewer neu im Gesprach auftauchende Inhalte und The-

menbereiche je nach Gelegenheit in non-direktiver Weise

von sich aus ansprechen und verfolgen.

Auch durch Ansprechen und akzeptierendes Eingehen auf

die emotionalen Gehalte der Aussagen der Befragungsper-

sonen, durch (Wieder-) Einspielen von Argumentationen und

Informationen, aber auch durch (die Starke der Argumen-

tation der Bef ragungsperson "prufende") konfrontierende

Techniken gelingt hier eine fortschreitend "tiefere"



E

Zum Einsatz bei den Befragungen kamen 8 diplomierte

Psychologen, (Heil-) Padagogen und Soziologen, die bereits

bei anderen sozialpsychologischen Studien des Instituts,

wo ebenfalls Kinder, Jugendliche und' Eltern im Mittelpunkt
der Untersuchungen standen, mitgearbeitet hatten.

Die Leitung der Studie ubernahm einer der Institutsleiter

(Dipl. -Psych. W. Bauer) , der eine Ausbildung als

Gespr3chstherapeut hat und seit Jahren auch in freier

Praxis therapeutisch und als psychologischer Trainer

fur Erwachsenengruppen aus Sozialberufen arbeitet. Der

Projektleiter fuhrte einen Teil der anfallenden Interviews

selbst durch.

5

Exploration der Befragungspersonen. (Hierzu siehe auch

die Vorbemerkungen zu den Gesprachsleitf den im Anhang.)

Alle Mitarbeiter haben eine Zusatzausbildung in non-

direktiver Gesprachsfuhrung und zum Teil (aufgrund eines

einj8hrigen Trainings am Institut) auch Erfahrungen

im teilnehmenden Beobachten.

Bevorzugt eingesetzt wurden Mitarbeiter, die entweder

in einer analytisch ausgerichteten, verhaltenstherapeu-

tischen, gesprachstherapeutischen oder gestalttherapeu-

tischen Ausbildung stehen oder diese abgeschlossen

haben.



e
Die (in der Regel 1 1/2 bis 3 stundigen) Gesprdche

wurden auf Tonband aufgezeichnet und protokolliert.
zusatzliche Eindrucke und Beobachtungen wahrend der

Gesprache und nach den Gesprachen wurden von den Inter-

viewern in einem Gedachtnisprotokoll festgehalten.

In regelmaBigen wochentlichen Teamsitzungen wurden

die durchgefuhrten Gesprache besprochen, Erfahrungen

und Informationen ausgetauscht und Thesen entwickelt,

sowie das weitere Vorgehen fur die nMchsten Gesprache

festgelegt.

Die Teamarbeit von wissenschiftlichen Mitarbeitern

mit von der Ausbildung her unterschiedlichen Schwer-

punkten zeigte sich hier als grose Hilfe.

Die Auswertung der ·Interviews erfolgte nach den Kri-

terien der qualitativen Inhaltsanalyse. Eindrucke

und Beobachtungen der Interviewer sowie die Ergebnisse
der Teamsitzungen bildeten dabei eine wertvolle Erg n-

zung.

6
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3. Zur Stichprobe

Angesichts der Fragestellung schien die ausfuhrliche

Befragung folgender Zielgruppen wichtig:

a) 105 Experten

- Kinderdrzte,,Kinder- und Jugendpsychiater in

Kliniken und freien Praxen (20 Befragungen)

2

-  rztliche und nichtarztliche Therapeuten (Psycho-

logen, Padagogen, Psychagogen, Besch ftigungs- und

Spieltherapeuten etc.) in Kliniken, Erziehungsbe-

ratungsstellen (und ahnlichen Institutionen welt-

anschaulicher Trager, z. B. "Haus der Volksarbeit"),

therapeutischen Kinderheimen, Kindertagesstatten,

Horten usw. (55 Befragungen)

- Schulpsychologen, Lehrer, Sozialarbeiter und Er-

zieher aus Spnder-, Privat-, Regel- und Grundschulen

sowie Kindergdrten E30 Befragungen)

b) 65 Eltern von Kindern bis 10 -rahrcn

- Eltern von Kindern, die wegen Verhaltensauffallig-

keiten in Behandlung waren bzw. sind (32 Beffagungen)

- Eltern, die wegen Verhaltensauffalligkeiten ihrer

Kinder bei entsprechenden Stelien um Beratung oder

Therapie vorgesprochen haben (9 Befragungen)

- Eltern, deren Kinder von Erziehern etc. als verhaltens-

gesturt bzw. -auffallig bezeichnet werden, ohne daB bis-

her eine Therapie vorgenommen wurde (8 Befragungen)

- Eltern von bisher nicht verhaltensauffalligen Kindern

(16 Befraqungen)

:

7
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Bei der Auswahl der Experten und Institutionen wurde

darauf geachtet, anerkannte "Schulrichtungen " (z.B.

analytische, verhaltens-, gestalt- und gesprachs-

therapeutische Richtungen) entspxechend-zu bejuck.··

sichtigen.
·C

Da viele Experten in gr6Beren Institutionen sich mit

ihrem Team zusammen befragen lieBer-, liegen Aussagen

von insgesamt 184 Experten vor.

Die Tabelle auf Seite 9 und 10 zeigt im einzelnen Po-

sitionen, Institutionen und geografischen Befragungs-

raum der interviewten Experten.

Die Mehrzahl der Befragten Experten:gruppkertnsich

von ihrem Standort her gesehen in und um industriel-

le Ballungsrdume mit ihrem besonders groBen Angebot

an sozialen Diensten.

le

So entfallen 3/4 der Interviews auf die GroBraume

Frankfurt/ Offenbach - Hanau, Mainz - Wiesbaden -

Koblenz, Heidelberg - Mannheim - Ludwigshafen - Karlsruhe und

Aschaffenburg - Wurzburg.

-

8-
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Berufsgruppe

Kinderarzte

Kinder- und Jugendpsychiater/-therapeuten

Psychagogen a) Freie Praxis

b) an EB's

Diplom-Psychologen an EB's

Diplqm-Psycholqgen a) in,Heimen
b) im schulpsych. Dienst

c) frei praktizierend

d) Sonstige psych. Arbeit
z.B. Obdachlosenarbeit

Sozialpadagogen

Hessen

a) Heim- und Hortleiter 2

b) Soqstige z.B. Schulsozialarb. 3

Diplom-Padagogen a) an EB's

b) freie Praxis

c) Heime

d) Sonstige z.B.Bezugsperson im

Kinderladen 3
7

Sonstige grad. Sozialberufe z.B. Heilpadagoge

Sonderschullehrer und Grundschulle rer

Sozialarbeiter a) an EB' S

b) Sonstige z.B. Jugendarbeit

10

2

Baden-Wurtt. Rheinl.Pfalz Bayern Gesamt

16

3

153

Tabelle 1: Berufl. Position, Institution und geografischer Befragungsraum des befragten Experten

n = 184

4 3 2 3 12

5 2 2 1
*

10

1 2 3

4 1 5

30 10 8 7 55

4 1 5

1 2 3

3 3

4 5

2 4
CO

3

3 3

3 3

2 1 3

1 4

3. 1 4

4 4 1 9

4 1 1

1

Summe



Fortsetzung Tabelle 1:

Berufsgruppe Hessen Baden-Wurtt. Rheinl.Pfalz Bayern Gesamt

Erzieher a) Kindergarten und Horte 14 1 1 16

b) Kinderheime 6 6

Praktikanten (4 u. 5 in der EB) 3 2 5

Helfer, Krankenschwester, sonstige Angestellte 3 1 4

Summe insgesamt
184

k -'
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1/3 der Interviews mit Experten wurdo·.in·ausgespro-

chen landlichen Gebieten oder Kleinstadten ohne nen-

nenswertes Industrieumfeld durchgefuhrt.

Da die Mehrzahl der Anschriften der zu, befragenden' €l-' r =*r, . '..

tern von den Experten bereitgestellt wurde, verteilen

sich diese analog zu den oben skizzierten geografischen

Rilumen.

Die Auswahl der Eltern sollte von der Anlage der Studie

her unter Berucksichtigung der in der Fragestellung

skizzierten kindlichen Altersstufen und des Sozialstatus

erfolgen. In Bezug auf den Sazialstatus'def fErterd-
war eine Aufteilung in 3/4 Eltern der Unter- und Mittel-

schicht und 1/4 Eltern der oberen Mittelschicht geplant.

Sehr .schwer aber nur mdglich war die' Baffaqung Vori-·'-El'-: .-...

tern, die wegen VHST ihrer Kinder bei entsprechenden

Stellen um Beratung cder Therapie vorgesprochen hat-

ten, .ohne daB es bereits zu Beratung oder Therapie ge-

kommen war (Klianten auf Wartelrsfe), -da'die'Exper-
- - ...

ten in der Mehrzahl aus eihisch-rechtlichen und the-

rapeutischen Grunden (Verticuansbruc'- / Vertrauensbasis

noch nicht hergestellt/ m8gliche falsche oder zu groae

Erwartungen und Hoffnungen der EItern aufgrund -dds -

Interviews) ihre Mithilfe hierlast g8nzlich verweigerten.

Mit den ausfallenden Interviews wurde die Quote der El-

tern, die Beratung cder Therapie erhaluen -hat€en, und die

Quote der Eltern von bisher nicht verhaitensauffdlligen

Kindern anteilmaBig aufgestockt.

i-I
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Ahnlich schwierig verlief der· Versuch, von·,Lehrern, Er-· -, ..,

ziehern, Kindergartnerinnen und Sozialarbeitern den Kon-:

takt zu Familien herstellen.zu lassen, in denen ver-

haltensauffallige Kinder zwar vorhanden waren, wo sich

die Eltern aber weigerten, einen -entsprechendensozi,Erien.· ·  m

Dienst aufzusuchen.

Durchg ngiges Argument der angesprochenen Vermittler.

hier war, daB befurchtet wurde t'daG der-'chneki-n -schwache- -

Kontakt (und damit der einzige Ansatzpunkt fur die

M6glichkeit einer eventuellen EinfluBnahme) "auch noch

fl6ten gehen kdnnte" .
In den Argumenten klang stark an,.

daB man diesen Eltern ein solehes-rnterview nicht

"verordnen kanne und auch nicht wolle" .

Vom Phdnotyp her beschrieben wurden solche Familien

zumeist als sehr defiziente Famillen (ader"der'en ·-Reste")9'-

Alleinstehende (Unterschichtst Miitter bzw. Angeh6rige
sozialer Randgruppen und/ oder Familien mit psycho-

pathischen/ psychotischen oder neurotischen Mitgliedern

und einem dementsprechenden famitiaten 'Blnntan=-Klima: - - -

Auch dierhier ausfallenden Interviews wurden proportio-

nal der Elterngruppe zugeschlagen, 'die mit ihrem Kind/

ihren Kindern zur Beratung/ Therapie war -bzw: der

Elterngruppe mit verhaltensunauffalligen Kindern.

Zum Punkt Elternstichprobe siehe auch die "Vorbemer-

kungen zur Elternstichprobe" auf Safte 2(jff.:·und zu den

soziodemographischen Daten die Tabellen auf den Seiten

13 - 17.
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Tabellen 2a-e: Soziodemografische Merkmale der befragten

Eltern

Tabelle 2-  Schichtzugehdrigkeit

Soziale Schicht In Therapie

soz.Randgruppe

Unterschicht

untere Mittel-

Schicht

obere Mittel-

schicht

Gesamt

1

10

1o

Befragungsgruppen

auf Therapie "ncrm. "

Liarteliste notig Familie
Gesap.u

6

18

24

(Bei der Zuteilung zur Sozialschicht wurden neben Kriterien wie

Ausbildungshintergrund, Haushaltsnettoeinkommen und dem vom Vater

bzw. von der Mutter ausgeubten Beruf (bei ledigen/ geschiedenen/

getrennt lebenden Muttern) auch Wohnverhdltnisse, gegenwdrtige

sonstige Lebensumstande (Berufsunfahigkeit/ Alkoholismus usw.)

und ein feststellbarer sozialer Abstieg (lange Arbeitslosigkeit)

mit berucksichtigt. Bei der Erhebung der statistischen-Daten-

von Personan aus sozialen Randgruppen stutzten wir uns auf An-

gaben der diese Familien naher kennenden Vermittler.)

13 -

./

.,

4 1

1 3 4

5 1 8

11 3 3 17

32 9 8 16 65
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Tabelle b: Haushaltsnettoeinkommen

Befragungsgruppen

Haushaltsnettoeink. In Therapie auf Therapie "norm.'= Gesamt

Warteliste n6tig Familie

bis 850 DM

851 - 10qo DM

1001 - 1250 DM

1251 - 1750 DM

1751 - 2000 DM

2001 - 2500 DM

2501 DM und mehr

Gesamt

9

7

10

12

10

7

10

(Bei den Einkommen bis 1000 DM ist der Begriff "Haushaltsnetto-

einkommen" zumeist unangebracht, da es sich hier meistens um

Zuwendungen von Arbeits- und Sozial3mtern oder Unterhalts-

zahlungen handelte bzw. um gelegentliche, nur schwer ein-
'P

sch8tzbare Nebenverdienste.)

6 .

3 1 2 1

5 2 3

4 ':-2
.

. .2. '4

5 2 1 2

4 1 2

5 1 4

32 9· 8 16 65



Tabelle c:

Familienstand

ledig

Familienstand der befragten Mutter

geschieden/
getrennt lebend

verheiratet

Gesamt

Befrajungsgruppen

In Therapie auf .Therapie "norm." Gesamt

<, Warteliste natig Familie

15

l

1

*

4

6 3 3 12

6 1 3 2 12
D

2o -:5- '. - 2 1.4. 41

32 9 8 16 65



Tabelle di Berufstatigkeit des Vaters bzw. der.. (allein-

stehenden) Mutter

Berufstdtigkeit

arheitslos

angelernte Arb.,
Angestellt.,Hilfs-
arbeiter

qual.Arbeiter,einf:
Angestellte , untere

Beamte

mittl.Angest.und
Beamte

hdhere Angest.und
Beamte

Selbstandige,freie
Berufe

Gesamt

Befragungsgruppen

In auf Warte- Therapie "norm." Gesemt

Therapie liste n8tig Familie

16

.,

2 1 1 4

9 1 5 4 19

. ....

7 2 2 5 16

3 3 9,

9 3 2 14

2 1' 3·-

" 32 9 8 16 65



Tabelle e.: Zahl und Alter der Kinder der befragten Eltern-

gruppen

Alter

0 - 3 Jahre

4 - 9 Jahre

10 - 14 Jahre

15 Jahre und mehr

Gesamt

Befragungsgruppen

In auf Warte- Therapie "norm." Gesamt

Therapie liste notig Familie

12

29

2o

9

8

14

8

5

28

59

4o

18

- 17

.'

5 3

8 8

5 7

1 1

7o 19 2o 35 143

.



4. ZUM ABLAUF DER BEFRAGUNGEN

  rat

Die Gesprachsbereitschaft der kontaktierten Exper-

tengruppen war (bis auf die Gruppe der Kinderarzte)

sehr gut. (Hier siehe auch S. 129)

Sehr schwierig dagegen gestalteten sich Kontakt und

Gesprache mit Eltern, die nach Meinung AuBenstehender (Er-

zieher·, Lehrer) verhaltensauffallige Kinder hatten,

ohne fiir eine Therapie ansprechbar "zu'-·set'n, ('2:\imaist --- ...........

Angeh6rige von sozialen oder "psycholog_ischen" Rand-

gruppen).

Die Mehrzahl der Experteninterviewg''gzffde  EAde 'Sdp- --

tember bis Mitte November 1977 durchgefuhrt, die

Mehrzahl der Elterninterviews von Anfang November

bis Mitte Dezember 1977.

Eine v8llige zeitliche Parallelit8t zwischen Exper-

teninterviews und Elterninterviews war nicht zu er-

reichen, da bei vom Personal her stdrker besetzten

Institutionen Anschriften ersE  fiaidri -itirti -Te:[ I "hi'Efig- -- -

gefuhrten Debatten im Team "frei" gegeben wurden,

zum Teil (besonders bei konfessionell gebundenen Ein-

richtungen) .muBte hierzu auch eine Genehmigung einer

vorgesetzten Stelle eingeholt'-w€rd€d:

Der Versuch, vor der eigentlichen Befragung der Ex-

perten schon beim telefonischen bzw. brieflichen Kon-

- 18
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takt, um entsprechende Elternanschriften zu bitten,

erwies sich vom sicher berechtigten MiBtrauen der

Experten her gesehen als nicht durchfuhrbar.

l

/.



5.0 Ergebnisse der Elternbefragungen

5.0.1 Vorbemerkung zur Eltern - Stichprobe

e

1. Es wurden 65 Eltern von Kindern befragt,
- die wegen Verhaltensauffalligkeiten in Behandlung

waren bzw. sind,

- die wegen Verhaltensauff lligkeiten ihrer Kinder

bei entsprechenden Stellen um Beratung oder Thera-

pie vorgesprochen haben,

- deren Kinder von Erziehern etc. alb verhaltensauf-

fallig bezeichnet werddn, ohne daB bisher eine The-

rapie vorgenommen wurde,

- die Kinder haben, die verhaltensauffallig sind.

2. Die befragten Eltern geh8ren nach Schichtkriterien,wie

Ausbildung und Qualifikation, Einkommen und Stellung

im Erwerbsbereich und Beruf des Mannes (bzw. der (Ehe-)

Frau) der unteren bzw. oberen Mittelschicht an; ein

Teil der Interviews konnte mit Eltern aus der Unter-

schicht bzw . mit Muttern aus Randgruppen gefuhrt werden.

3. Die Interviews wurden mit alleinerziehenden Muttern und

mit beiden Elternteilen aus vollst8ndigen Familien

durchgefuhrt. Funf Interviews aus vollstandigen Fami-

lien wurden nur mit der Mutter allein durchgefuhrt:
Bei der telefonischen Kontaktierung  uBerten wir den

Wunsch, beide Eltern gemeinsam zu dem Thema "Erziehungs-

fragen" zu interviewen. Einige Mutter gaben an, daB ihre

Ehem8nner sich wenig um Erziehungsfragen kummerten

und deshalb auch kein Interesse an einem Gesprach mit

uns hatten. Dies spiegelt eine reale Situation der

Familie wieder, die Eltern aller Schichten betrafen,

I. I .
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und wurde deshalb Von uns akz'e tiert.

Andere Mutter gaben an, daB ihre Ehemdnner durch Abend-

kurse bis in die spdten Abendstundenhinein unterwegs

seien, an Wochenenden sogar noch lernen muBten und

ihre verbleibende Zeit gerne-mi-t Frad und Kinddrn ver-

brihgen wollen. Auch dies mu Bte von uns akzeptiert wer-

den,vor allem weil aus organisatorischen und terminlichen

Grunden nicht unbegrenzt neue Familien kontaktiert wer-

den konnten. ' ' '

0

Mutter aus Randgruppen-Familien wurden ohne (Ehe-) Manner

in Gruppengesprachen befragt, da diese weder in ihrer Woh-

nung noch allein befragt werden kdnnten 

4. Da diese Studie so angelegt ist, auch Eltern von Kindern zu

befragen, die eine von uns zuvor interviewte Stelle,

Praxis, Instituti6n etc. aufgesucht haben, bzw. solche

Kinder Gegenstand eines Gespr chs werden sollten, die

nach Expertenmeinung verhaltensauffallig sind, konnte

der Kontakt zu den Eltern nur uber vorher befragte Exper-

ten hergestellt werden.

Diese Form der Kontaktierung der Eltern durch die Exper-
ten stellte sich insgesamt als EuBerst schwierig heraus.

Nach dem Selbstverstandnis der Experten muBten diese -

von uns angeregt - aber von sich aus, Eltern fur ein

Gesprach mit einem unserer Interviewer ausw8hlen, an-

schreiben bzw. anrufen, ihnen die Situation erklaren,

sie nach ihrer Bereitschaft zu einem Gesprach fragen,

um dann. die Anschrift an uns weiterzugeben. Dies stellte

eine zusatzliche Arbeit far die ohnehin ill: erlasteten

Experten dar, die fur sie nicht unbedingt einsichtig ist

(und oftmals mit einer Kritik an der als unzulanglich

empfundenen psycho-sozialen Versorgung der Bevalkerung

der staatliche Stellen zusammenkam).
its ' ,/'.
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AuBerdem hatten die Mehrzahl aller Experten erhebliche

Bedenken, Anschriften von Eltern, die sich selbst oder

mit einem Kind in Behandlung"15efa-ride-ri, -ljefinderi oder- die

um eine solche nachgesucht haben, an Dritte weiterzuge-·

ben. Sie fahlten ihr ·prekares Vertrauensverhaltnis zu

den Eltern dadurch zu stark belastet. Argumente, die

immer wiederkehrten, betonten -did SaliWi.-affgkeit, da-§

MiBtrauen der Eltern auBerfamiliaren Stellen gegenuber.
./

zu beschwichtigen. Nach Meinung der Experten bedeutete

eine Adressenweitergabe eine tendenzielle Bedrohung ver-

gangener, jetziger und zukunffiger -Arbdit. "

Besonders auch im Hinblick darauf, daB viele (Beratungs-)

Stellen.-wesentlich von Mund-zu-Mund Propaganda leben,

furchteten sie negative Auswiakungen -auf, ·ihre.eukfirr.Eige·-· ./.,

Klientel und Abstriche ihrer Glaubw[irdigkeit der absolu-

ten Anonymitat.

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich bei Eltern der

Kinder, die von Experten als verhaltensauffallig be-

zeichnet wurden, die aber selbst uber kein BewuBtsein

daruber verfugen; bei diesen Eltern handelt es sich nach

Expertenmeinung fast durchweg um sehr problematische Fa-

milien, die von ihrem eigenen Selbstverstandnis - oder

aus Angsten und MiBtrauen - famili8re Schwierigkeiten

nicht zugeben wollen.oder k6nnen. Hier muBte von den Ver-

m-itt1ern sehr vorsichtig vorgegangen werden, um diesen

Elternkreis nicht nachhaltig zu verprellen. Es gelang
..

dhs-jedoch uber besonders bemuhte Lehrer und Sozialarbeiter

mit einigen Muttern dieser Quote sprechen zu kdnnen. Auch

diese Quote konnte-nicht. ganz·-ausgeschOpft,·werden. Als

KompromiB vergraBerten wir die Anzahl der Eltern, die ent-

weder selbst oder deren Kind in Behandlung war oder die

verhaltensunauffallige Kinder haben. Unserer Erfahrung nach

kdnnen auch diese Eltern gut  ausdrucken, -welche ·Angste und

Gefuhle sie von Beratungsstellen usw. ferngehalten haben.

, I
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5. Die Interviewer gewannen den Eindruck, daB in vielen

F llen- von den Experten vermutet wurde - dies wurde

.teilweise offen formuliert - daB durch die Elternge-

sprAiche uber unsere Interviewer. -die Effektivitdt ihrer --./.

Arbeit von der Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

kl rung kontrolliert werden k8nne. Daraus ergab sich

unserer Meinung nach eine Tendenz bei den Experten, uns

z.T. "Musterfamilien" zu pr sentieren,·.bel:·denen· sia --1./er=.4'.,r-/

ein sicheres Gefuhl haben konnten. Dieses Gefuhl von

0
Kontrolliertwerden muBte von uns im pers6nlichen Ge-

spr3ch mit den Experten abgebaut werden; wir haben -

auch nach Einsicht in die Familie..-·-den -Eindruck, dai -

uns dies gelungen ist und unsere Interviews Einblick

in "normale" Familienpathologie erm6glichen.

Mdglicherweise aus diesem Grund ·gelang.-es:-uns -aber nicht, :, 

einen im Expertengespr ch doch besprochenen Einzelfall noch-

mals mit den jeweiligen Eltern durchzugehen; die Experten

gaben uns in jedem Fall neue Elternanschriften mit dem Be-

merken, daB gerade die Eltern·-des· Einzeliallses ungeeignet .....(-

oder nicht be eit waren, mit uns zu reden, bzw. daB die Falle

zu lang zurucklagen und die Kinder nun zu alt seien.

6. Unterschichtseltern sind in unserer Befragung· ebensa

unterreprasentiert, wie sie dies in den Beratungsstellen,
freien Praxen etc. sind. Oftmals wollen die Experten ge-

rade die wenigen Unterschichtsfamilien ihrer Praxis

nicht durch Namensnennung an Dritte-verschrecken (und '-·"

noch dazu an eine staatliche Behdrdel). Nach ihren

Erfahrungen sind Unterschichtsfamilien noch miBtrau-

ischer solchen Aktionen gegenuber und wollen hundertpro-

zentig zugesichert wissen, da "sie ancdym -bleiben; darin'

unterscheiden sie sich von aufgekl rteren Mittelschichts-

. . .
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angeh6rigen. Es gelang uns aber, auBer einigen Unter-

schichtseltern, zusatzlich Mutter aus Randgruppen zu

befragen, bei denen sich Erziehungsfragen noch gravie-

render stellen und die offensichtlich noch intensiver

die Organisation ihres Alltags in konkreter Weise und

vordringlich besorgen.

.1 Pramissen der Auswertung und Erklarungsansatze fur
elterliche verunsicherung und deren Auswirkungen im
Erziehungsverhalten

e

Zu Beginn wollen wir darstellen, welche Prdmissen

wit der Auswertung der Eltern-Interviews zugrunde-

legen, wie wir diese gewannen und watum uns dieses

Vorgehen sinnvoll erscheint, obwohl wir sicherlich

im Bericht damit nicht samtliche erhaltenen Informa-

tionen umfassend abdecken. Insbesondere k8nnen in der

jetzigen Darstellung der Ergebnisse Informationen nur

unzureichend berucksichtigt werden, die sich dem In-

terviewer szenisch zeigten und die sich auf Faktoren

wie Stimmlage und Tonfall der Eltern, Art und Weise,

wie sie den Interviewer in ihre Interaktion einbezo-

gen, aber auch Art der Wohnungseinrichtung etc. er-

schlieBen lassen. Uber eine intensivere Auswertung

der so erhaltenen Informationen k6nnten spezifische

Familienproblematiken ect. differenziert werden,

wobei Schichtzugeh6rigkeit nur ein Kriterium ist.

Ansatzweise wurde dies von uns geleistet, in dem wir

als Kriterium fur Wissen und ProblembewuBtsein von

Verhaltensauffdlligkeiten aufstellten, welche Proble-

matisierungsebene Eltern .fur psychische Realitdt haben.

C j

r
--

.
- 24

C.

5



7Et

Ausgangspunkt unserer Uberlegung ist, daB in allen

Elterngesprachen Leitthema die groBe -Verunsicherung - -
-

-

der Eltern war, was richtige Kindeserziehung angeht.

An die Familie werden heutzutage unterschiedlichste

Anspruche, Forderungen und Erwartungen herangetragen,

von denen die meisten Eltern·nickt· wisserr, 'vie:Et'e ' ; 9- ar-:

diese einordnen k6nnen und wie sie auf sie reagieren
.,

sollen. Ergebnis de''r Verunsicherung ist ein Verlust

an Unschuld und Naivitat der Kindererziehung gegenuber.

Die Verunsicherung ist nun aber nicht nur 'ru -bekkagen;

brachte sie doch mit sich, daB autorit re, undemokrati-

sche, kindliche Bedurfnisse nicht berbcksichtigende

Erziehungsstile ins Wanken gerieten; dies muB im Auge

behalten werden, wenn Orientiertingslosigkeit bekragr- -
-

wird.

Die subjektiv als belastend empfundene Verunsicherung

wird von nahezu allen Eltern auf eine unubersehbare Flut

von medial und in Gesprdchen verdffentlichten Informatio-

nen zuruckgefuhrt, die einer Sintflut gleich uber sie

hereinbrach und keine Orientierungspunkte darstellt,

an denen konkrete Alltagsprobleme abgebildet und hand-

lungsrelevante Perspektiven entnommen werden k8nnen.

Zweites Ergebnis unserer Untersuchung ist, daB eigent-

lich alle.Eltern diesen unangenehmen Zustand zu verandern

trachten, indem sie selbst ader mit Hilfe anderer durch
-

feste Ratschlage oder Rezepte diese entstandenen Hohl-

raume aufzufullen versuchen. Im Prinzip versuchen alle

Eltern - manche mehr,manche weniger - Verhaltensweisen

aufzufinden und zu erlernen,-die ihnen helfen, Konflikt-

situationen besser als bisher zu handhaben. Sie befinden

sich dabei in einer Zwickmuhle, weil sie

a) durch eigene Erfahrungen

b) durch Cesprache mit anderen Eltern und Experten und

- 25-
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c) durch zahlreiche Veruffentlichungen wissen, daB

es solche Rezepte nicht gibt.

Alle Eltern betonen immer wieder, daB jedes Kind anders

ist (wenn sie mehrere haben,ist das eigene Erfahrung), und

daB keine Situation der anderen gleicht.'Trotzdem bleibt

der Wunsch bestehen, sichere Orientierungsmuster wieder-

zugewinnen; wir werden darauf spacer eingehen.

Drittens zeigte sich, daB Eltern aus Unsicherheit und

Angsten erst dann versuchen, innerfamiliale Konflikte

zu 18sen, wenn diese sich oft schon unn6tig verfestigt
haben oder wenn von auBen starke Hinweise an die Familie

gegeben werden, daB eines ihrer Kinder auffallig ist.

Das heiBt, die Bereitschaft; sich mit Problemen ausein-

anderzusetzen, ist sehr gering; sie beginnt erst dann,

wenn die Katastrophe eigentlich da ist. Es ist klar, daB

eine Kl rung dann umso schwieriger wird.

Viertens erweisen sich Schwierigkeiten dort als beson-

ders stark, wo Eltern isoliert von ihrer Umwelt leben.

Wir k6nnen feststellen,daB es so etwas wie eine Korrela-

tion zwischen der Vitalitat des Lebenszusammenhangs und

Verhaltensauffalligkeiten der Kinder und Schwierigkeiten
der Eltern gibt. So versprechen sich sehr viele Eltern

Positives aus einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit

anderen. In der Aufhebung der Vereinzelung sehen sie die

M8glichkeit der Relativierung eigener Angste und Sorgen,

Anregungen und Hilfestellungen fur das Bewaltigen alltag-
licher Situationen. Sehr oft wird jedoch bemerktr daB

zahlreiche individuelle und soziale Schranken eine Kontakt-

aufnahme behindern oder unm6glich machen.

\- 

( Dsy
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Funftens haben alle Eltern mehr oder weniger groBe

Schwierigkeiten,sich an Institutionen..um Hilfe zu

wenden, wenn sie Konflikte in der Familie nicht mehr

alleine bew ltigen k8nnen. Das Mistrauen solchen Stellen

gegenuber ist groB, wenn auch Mittelschichteltern die-

ses mehr und mehr rational in-den..Griff.lekommen_--Das. _Sich e-..

wenden an Fremde scheint uns aber zusatzlich davon be-

stimmt zu sein, inwieweit Eltern psychische Phanomene

gefuhlsm Big als relevant begreifen.

Versuchen wir vorh6r Genanntes kurz festzuhalten:

Eltern wiinschen sich, gesellschaftlich verlorengegangene,

ehemals selbstverstdndliche Verhaltensweisen durch feste

Ratschldge und Rezepte zu ersetzen, obwohl sie wissen,

daB das nicht geht. Um nicht noch weiter verunsichert

zu werden, stellen sie sich bei Konflikten solange wie

m6glich tot, erreichen damit aber gerade das Gegenteil:

Probleme schaukeln sich auf, verfestigen sich und es be-

darf einer Menge psychischer Energie, um solch verfah-

rene Situationen wieder in FluB zu bringen und zu verar-

beiten. Sie sehen Chancen, wenn sie dies gemeinsam mit

anderen Eltern tun, die in derselben oder in  hnlichen

Situationen sind.

Wir wollen nun das Zusammenspiel der Faktoren beschrei-

ben, die unseren Ergebnissen bach eine Verunsicherung

der Eltern begunstigen und kurz- und langfristige Ver-

anderungen erschweren. Damit durfte begrundet-klar wer-

den, welche Daten von uns in die Gesamtauswertung ein-

bezogen werden.

§ 4 .
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5.2 Folgen verunsichernder Aurk].arungskampagnen auf Konflikt-

bewaltigungs-Strategien von Eltern

Manche Beschreibung mag plakativ und vereinfacht er-

scheinen, wir wdhlen aber trotzdem diescn Weg, um

Muster besser herauszuarbeiten, nach denen Verhalzen

von Eltern abldeft. Uns ist naturlich kiar, daB es

so idealtypisch nicht zugeht, wir mussen aber zu unse-

rer Legitimation sagen, daB diese Beschreibung Wieder-

gabe unseres Eindrucks aller Elterninterviews ist, die

naturlich unterschiedliche Schattierungen aufweisen.

Nach dem Alltags'.,erstandnis der · Eltern gch6vt zu- jedem -

Erziehungsfehler eine Situacion, in der es zu falschem

Vdrhalten kam und
, natiirlich, jemanden, der sich fal.sch

verhalten hat. Da alle Eltern wissen - soweit hat die

Aufklarung uber Erziehungsfrigen gefruchtet -, daS

Verhaltensauffilligkeiten aines Kindes sehr viel mit

falschem Verhalten der Eltern zu turt hat, versuchen sie

mehr oder weniger intensiv, hinter ihr falsches Verbal-

ten zu kommen. Hier muB kurz -eingehakt· ·warden,·· -um· derauf= -

hinzuweisen, daa zu den Cberlegungen der eigenen Fehler

zahlreiche Uberlegungen der Fehler duBerer Personen, wie

Schwiegermutter, Kinderggrtnarin, Lehrerin usw. und

Situationen, wie frdher Krankerrhausauf enthalt, -schlechte ·-

Wohnverhdltnisse etc. hinzutreten.

Je nach Bewaltigungsstrategie deE betreffenden Eltern

werden Fehler prozentual anteilig verteilt und Schuld

in gr6Berem oder kleinerem Umfang weitergegeben. In je-

dem Fall wird eine Boarbeitung des Verursacherproblems
via Schuldzuweisung versuchz. (Ergebnis sind dann auch

die sehr haufig auftretenden ,Schuldgefiihler die sehr be-

drdngend sind und unter denen sehr viele Eltern psychisch

leiden.)
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Detektiven gleich bem hen sich Eltern, Situationen und

eigene Verhaltensweisen aufzuspuren, die ihrer Meinung

nach Verhaltensauffalligkeiten hervorgerufen und verfestigt

haben.

In der Regel gehen Eltern dabei eindimensional und me-

chanistisch vor; sie suchen Kausalzusammenh nge und halten

solche oftmals schon dann fur gegeben, wenn z.B. nur eine

zeitliche Beziehung besteht.

Es bleibt bei einer standigen Fehlersuche, bei

Schuldgefuhlen, bei dem Gefuhl herumzudoktern und

keine Zusammenhange zu erfahren.

Irrefuhrend dagegen ist es, feste Punkte in Form von

Situationen und Verhaltensweisen in der Erziehungsver-

gangenheit und Gegenwart zu suchen, die dann lose anein-

andergereiht und additiv verkniipft werden. Ihre inhaltliche

Verbindung wird nur noch in einer Aufeinanderfolge von

Fehlverhalten der Eltern gesehen, welches sich gleich einer

negativen Verstarkung auf alle -nachfolgenden Situationen

legt - dies tut es ja auch in der Tat; aber, das ist

nicht alles.

.

Durch diese Vorgehensweise, einzelne, relativ isoliert

voneinander begriffene Situationen und Verhaltensweisen

festzuschreiben, gerat das Interaktive und Proze8hafte

von Erziehung und Miteinanderleben aus dem Blickfeld; es

verkommt zu bloBem Beiwerk, zur Umrahmung. Das heiBt,

Ursprunge fur Probleme in dieser Art und Weise zu suchen,

verhindert, Beziehungen und damit dynamische Aspekte der

Familie zu erkennnen.
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Richtig bei diesem Verhalten scheint uns zu sein, daB

kindliches Verhalten nicht mehr langer unabhangig von

elterlichem Verhalten gesehen wird (- und umgekehrt;

letzteres scheint oft zu fehlen).
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Unter Beziehungen verstehen win = wia,anhand.den.ausge:, .....

wahlten Gesprachsausschnitte klar werden wird - das Zu-

sammenspiel. von unbewuBten und bewuBten elterlichen und

kindlichen Verhaltensweisen, die die je typische Form des Mit-

einanderumgehens gpstalten abe·n.allch. die Ausprigung der .. 1 .- _

aktuellen Hier-und-jetzt-Situationen - die eingebettet
sind in soziale und 5konomische Bedingungen der Familie.

Wir konnten in den Interviews,liests.tel-len,. daB Kenntnis:*=

und Verstandnis von unbewuBt ablaufenden Prozessen in

der Familie fehlt und daB diese Prozesse deshalb auch

nicht als Ursache pathogenen Verhaltens begriffen werden.

So genugt es eigentlich nicht - wie wir dies aus methodischen,

arbeitstechhischen und Verstandnisgrunden hier taten -

alleine ungel6ste elterliche Konflikte als Ausl8ser kind-

lichen Verhaltens zu beschreiben; vielmehr -muBte eigent ich'

klarer werden, welche teils bewuBten, teils unbewuBten Rollen

Eltern ihren Kindern zuteilen und welche affektiven Erwartun-

gen das Kind erfullen soll. Dann k6nnted die mehr oder weni-

ger gut gelungenen Verhaltensweisen der Kinder als · Reakt·ion ·--

auf solche elterlichen Zuschreibungen begriffen werden.

Auf der anderen Seite. wurde verstandlicher, daB damit auch

von Eltern Widerspruchlichkeiten provoziert und verarbeitet

werden mlissen. Der Einblick i.i :di e spesielle,-Familizendynal·Fik· -

ware dann noch plastischer.

Vermeiden wollen wir in jedem Fall, daB hier neue Kausal-

zusammenhange konstituiert werden·; -vielmehr· ist die Art -des

Umgangs mit zugeschriebenen Rollen auBer von konstitutionellen

Faktoren des Kindes auch von auBeren Bedingungen (sozio-

8konomische Lage der Familie etc.) abhdngig.

30
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Wir haben versucht zu erreichen, daB alle Auszuge aus Eltern-

gesprachen nicht nur Illustratione'n fur gerade besprocherfe · ·- =

Punkte sind, sondern daB ihr Inhalt typisch fur diese

bestimmte Problematik in m8glichst vielen Interviews ist;

handele es sich nun um zu hohe Leistungsanforderungen,
die an ein Kind gestellt werden- ader um ·anderes :

So wollen wir anhand der nun folgenden Beispiele exemplarisch

darstellen, inwiefern wir von relevanten Beziehungsaspekten
sprechen, die sich · im Alltagoftmals unter der Hand durch- - -

setten,und die zuerst einmal reflektierend aufgedeckt wer-

den mussen, bevor eine Bearbeitungschance besteht.
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Nach den Ergebnissen dieser Studie sind Eltern, die

in Beratung/Behandlung waren ode-r sind mit Dimdnsionen

familialer Beziehungsgeflechte vertrauter; sie haben es

nicht mehr n5tig, Fehler und Schuldige zu suchen und zu

finden.

/
Wir meinen, daB aus dieser Einsicht heraus lahmende Zu-

stande und unfruchbare Diskussionen eliminiert warden,

die, obwohl sie davon ausgehen, daB elterliches Verhalten

Auswirkungen auf kindliches hat, durch ihre spezifische

Vorgehensweise in eine Sackgasse fuhren.

1

5.3 Analyse interaktiver und kommunikativer Beziehungsaspekte
bei typischen Eltern - Kind - Konflikten

5.3.1 Vorbemerkung
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5.3.2. Ausl6ser: Kindergarten- und Schuleintritt

5.3.2.1. Bell fel:·MittelscHicktsmutter

vt

Mutter: Aber was fur zuge ich an einem Kind besonders

gerne mag oder was ich nicht mag?

Ja also, mein dltester Sohn versucht jetzt,
mich mit der Schule zu erpressen. Jetzt hat

er etwas in der Hand. Jetzt sagt er: 'Hier ich
mache Aufgaben.' (Hier unter meiner Anleitung).
Aber das m6chte ich ja genaurnicht:, -Ich· m£Jchte,
daB er das selbstandig macht. Aber er f ngt dann
an, ein unheimliches Theater zu machen. Und dann

<
merke ich, da regt sich etwas in mir. Das ist

kolossal, was da fur eine Wut herauskommt. Und

ich glaube auch mit einer Angst vermischt, die
noch von ·friiher stammt. So: ' Wm' himmelswilrlen-,- -' -:" "

der wird doch nicht in diesem oder jenem Fach
eine Funf mit nach IIause bringen oder versagen.

'

Da ist dann so unterschwellig eine Angst da. Da

kommen dann Gefuhle hoch, die kann ich kaum kon-

trollieren. Das ist mir fruher nie so gegangen.
Also das ist erstaunlich, was da kerauskommt.

Fraqe:

Und dann passiert es, daB er so herummacht und

so dasitzt. Diese Aufgaben hatte er in 20 oder

sogar in 10 Minuten schon machen k6nnen. Aber er

sitzt dann eine 3/4 Stunde, weil er andauernd ver-

sucht, mich zu ankern. Und das·Tst dann· so· ein

Hin- und Hergeziehe zwischen uns beiden. Weil ich

weiB, er kann die Aufgaben und macht sie auch

alleine. Und auBerdem kann ich ja auch immer noch
nachschauen und es ihm dann erklaren, wenn irgend
etwas nicht in Ordnung ist. Aber dazu ist er nicht
bereit.
Und ich vermute, der will mich jetzt einfach
k6dern. Also jetzt hat er endlich mal etwas in

der Hand, womit er mich kriegt. Naturlich auch
unbewuBt. Und das ist so etwas: da gehe ich hoch.

Das hat e'r auch jetzt Meu?

Mutter: Ja, ja. Seitdem er in der Schule ist.
Und sonst: Den Martin, meinen Altesten, habe ich

nicht so stark beobachtet wie meinen Jungsten.
Er war immer so ein Klapp-Kind. Bei dem hat immer

alles so geklappt. Der ging in den Kindergarten,
der wurde mit 3 Jahren sauber, ohne daB ich irgend-
etwas gemacht hatte; der hat Kontakt gefunden und
konnte schon Radfahren. Der konnte immer alles.
Und immer schon etwas fruher als andere Kinder.

f

.
- 32 -

L.

1.- J



trjestbtr
Mutter: Und ich dachte, das geht jetzt so weiter. Aber

jetzt ganz und gar nicht. Er ist jetzt ganz be-

stimmt nicht mehr an der Spitze. Das verlange
ich nicht, aber jetzt muB ich mich doch umstel-
len. Jetzt kount so vieles heraus bei dem Kind.
Denn jetzt klappt eigentlich gar nichts mehr
so richtig. (Mittelschicht; Kinder verhaltensun-
auffallig; Kleinstadt)

In diesem Beispiel beschreibt eine(Mittelschicht-) Mut-

tef ihre Reaktionen auf "erpresserisches Verhalten"

ihres Sohnes, das er an den Tag legt, seit er in der

Schule ist. Ist man zuerst geneigt, ihr Recht zu ge-

ben, wenn sie sich wutend gegen dieses Verhalten wehrt,

so kann man die Intensitat ihrer Wut-Gefuhle erst dann

richtig verstehen, wenn sie sie selbst zus tzlich als

mit eigenen Kngsten vermischt beschreibt.

Es soll hier nicht intensiver auf die spezielle Mutter-

Sohn-Problematik eingegangen werden, es ist aber offen-

sichtlich, daB der Sohn die unbewuBten Angste seiner

Mutter spurt und sie fur sich benutzen will.- Berudk-

sichtigen wir als zusatzliche Information, daB der

Sohn nach den Worten seiner Mutter ein sogenanntes

"Klapp-Kind" ist, bei dem immer alles besser klappte
als bei den anderen - jungeren - beiden, so k6nnen wir

verstehen, was gerade dies fur die Mutter bedeutete,

und wie wichtig es fur sie und ihr eigenes Selbstwert-

gefuhl ist. Offenbar ist es fur sie sehr bedrohlich;

wenn uber m6gliches Versagen ihres Altesten eigene Angste

so intensiviert werden, daB sie fur sie keine Bewalti-

gungsmechanismen mehr zur Verfugung hat.

Fur die Bewdltigung der Hausaufgabensituation-ist-es -

fur Mutter (und Sohn) nun nicht unwesentlich, die Ur-

sache der kaum noch zu kontrollierenden
,
miitterlichen

Gefuhle als Teil eigener Angste zu begreifen und nicht

einfach nur als Reaktion auf das=erpresserische'Verhalten

des Kindes - obwohl sie das in der Tat auch sind. Wenn

I--
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diese Zusammenhange fur beide klarer - und m6glicher-

weise kommunizierbar - werden, durfte dies einige

situative Entspannung bringen, obwohl damit noch

nicht intendiert ist, daB die Angelegenheit dann

bereinigt ist.

Ein anderer Gfsprdchsauszug befaBt sich mit der gerade

im Kindergartenalter wichtig werdenden Trennung zwi-

schen Mutter und Kind:

rift

Mutter: Es kdnnte alletdings auch sein, daB ich mich
selbst von diesem Kind nur schwer lOsen.kann.
Im UnterbewuBtsein. Ich meine, ich m6chte das
zwar, daB es in den Kindergarten geht, aber
ich weiB ja, es ist mein letztes Kind. Und

ich genieBe es unwahrscheinlich, ich finde

es sehr toll, ich sehe es mir gerne an. Und
vielleicht spurt das das Kind einfach, daB ich

ungern auf es verzichte. Er st6rt mich ja auf

gar keinen Fall. Ich wiirde ihn ja, wenn es nur

nach mir ginge, gerne zu Hause lassen: 

e: Ist er so ihr Liebling?

Mutter: Ja, Liebling kann mEn da nicht direkt sagen.
Aber ich habe, weil er erst 3 Jahre nach den
anderen kam, die relativ kurze Zeit nachein-
ander geboren wurden, mich so ganz bewuBt
auf es gefreut. Das wollte ich so richtig ge-
nieBen, denn Erfahrung hatte ich ja jetzt ge-
nug gesammelt. Und jetzt konnte ich sie auch
so richtig .genieBen.
Und das habe ich schon vom ersten Tag an so

richtig genossen. Ich weiB noch, ich habe mich
manchmal zu ihm ans Bettchen gesetzt und habe
einfach nur geguckt, wie es so schlaft oder wie
es noch halbblind so guckt, wie es schmatzt
und was es sonst noch macht. Das hat mich rich-
tig entzuckt. W hrend ich das bei den anderen
beiden noch gar nicht gesehen habe. Das ist
mir da gar nicht aufgefallen.
Also so diese ganzen Regungen. Das ist viel-
feicht auch so etwas von mir.

- 34 .-
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Frage: DaB das Kind das irgendwie merkt, daB sie es

noch nicht so richtiq loslassen Wollen.

Fqby 1 1

L,TIT
loaal

Mutter: Ich denke, das ist la auch so eine IdentitAts-

frage der Mutter selber. Ich habe vorhin so

gesagt, ich bin dann Hausfrau geworden und habe
das bewuet gemacht. Es k6nnte ja jetzt sein,
daB wenn die Kinder im Kindergarten sind oder
einfach weg sind von zu Hause, das man dann so

den Verdacht hegt, nicht mehr ausgefullt zu sein.

Und dann auch wieder me.nt, jetzt etwas anderes
machen zu mussen. DaB also diese Rolle, in die

man sich uber Jahre hin hineingefunden hat,
jetzt doch anfangt abzubr5ckeln.
Das kann sehr gut sein. DaB man das Gefuhl
hat, jetzt muate man sich wieder mit etwas

konfrontioren, sich aber gleichzeitig krdfte-
mEBig noch gar nicht so weit fuhlt. Gleichzei-

tig denkt man aber dann doch, du kannst doch
nicht einfach vormittags au Hause bleiben,
Was machst Du denn? Dann ist das ja nur noch

Hausfrau, was da auf einen zukommt.
Obwohl es ja eigentlich gar nicht wahr ist.
Es geht ja dann mittag.s erst richtig los.

Frage: DaB man also bei alteren Kindern dann niGht
mehr so deutlich sieht, dad die einen so brau-

chen oder so ausfullen wurden, wie kleinere
Kinder.

Mutter: Die fullen einen sehr aus. Aber sie brauchen
einen zeitlich nicht mehr so stark und auch

kdrperlich niche. Denen muB man nicht mehr
helfen beim An- und Ausziehen. Man ist viel
freier. Auch das Rauf- und Runtertragen f llt

ganz weg. Obwohl einen die groBen, dann. auf - ..

eine andere Art doch sehr beanspruchen.
Als mir ging das so, als die anderen zwei in
den Kindergarten kamen, daB ich dann das Ge-

fuhl so hatte, jetzt treibst Du ein Kind aus

dem Haus, obwohl Du doch zu Hause bist und
eigentlich Zeit hattest,Dich mit dem Kind -

zu besch ftigen. Warum schickst Du es dann

eigentlich weg? Und dann merkt man ja auch,
das Kind wehrt sich in gewisser Hinsicht.
Und dadurch fuhlt man sich auch wieder in

gewisser Weise geehrt. Und dann schickt man es

aber doch weg und dann weint es. Bis man dann
aber wieder merkt, das Kind weint ja nur, solange
die Mutter da ist und das mitgenie Bt. Und wenn

$
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sich die Mutter umgedreht hat, weint es nicht
mehr. Dann kommt so das Gefuhl auf, man gibt
es etwas her. Man setzt das Kind der Umgebung
aus, die man nicht kontrollieren kann. Man hatte

ja bisher so praktisch den Lebensbereich des
Kindes total kontroiliert. Und jetzt passieren
Dinge, zu denen man praktisch keinen Zugang
hat. Die Kinder erzahlen am Anfang ja praktisch
nichts. Man ist also so etwas ausgeliefert.
Dann kommt das Kind nach Hause und zeigt, daB
es irgendwelche Spannungen erlebt hat, aber

man weiB nicht was. Und es ist auch die Frage,
wie reagiert man darauf. Das ist eine Unsicher-
heit und von daher kommt dann auch diese Barrie-

re, das Kind nun einfach laufen zu lassen. Das

war fur mich also sehr schwierig.

(Mittelschicht; Kinder verhaltensunauffallig;
kleinere Industriestadt)

Auch diese Mutter druckt eine ·Vielzahl von Fiber-legungen

zu ihrer Beziehung den Kindern gegenuber aus, von de-

nen wir einige aufgreifen wollen. Zuerst einmal erscheint

uns wichtig, welche narziBtische Befriedigung ihr die

enge Beziehung zu ihrem junsten -Kind gibt·.· Sie wil-1 ihn- ·-

um sich haben, betrachtet ihn gerne, kann sich an ihm

freuen - und will ihn eigentlich gar nicht loslassen,

was hieBe, daB er unabhiingig und selbstandig von ihr

werden, sich raumlich und psychisch von ihr entfernen -

wurde.

Aber es bedeutet weiter, daB auch sie ihr Rolle neu

definieren mii Bte; ihre Identit&it al-s-versergende Mutter

eines Kleinkindes scheint gefahrdet, was soll an diese

Stelle treten? Im Interview sieht es so aus, als kame

sie mit den Sorgen und N8ten eines jungeren Kindes bes-

ser zurecht, als mit denen eines Kindergarten= 'oder

gar Schulkindes. Sie bietet u.a. selbst als Erkl rung

an, daB sie bislang den Lebensbereich ihres jungsten

/
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Kindes total kontrollierce und nun damit konfroniert

wird, daB andere/ weitere Personen EinfluB auf ihn

haben, seine Gefuhle bewegen.

Besonders gut kommt in dieser Gespr&chssequenz heraus,

daB das mutterliche Bedurfnis, das Kind nicht los zu

lassen, es nicht aus dem Haus zu treiben, ouf ein kind-

liches Bedurfnis stdBt, nicht wegzugehen, bei der be-

schutzenden Mutter zu bleiben. Ist doch auch fur das

Kind mit der Entfernung zuerst doch einmal ein Risiko

verbunden. Ab dann ist es kein Kleinkind mehr. es muB

nun verstarkt mit anderen Anforderungen rechnen, sich

intellektuell und sozial bewahren. Auch bei inm geht es

um Entwicklung von Identitat.

Andererseits sehen wir hier auch Maglichkeiten durch

Bestehen auf fruher angepaBten Beziehungsformen, wie

die Weiterentwicklung von Mutter und Kind behindert- -  -

werden k6nnte. So stunde die Mutter, wiirde sie ihren

Sohn nicht nach auBen lassen, ihm im Wege, wenn er aus-

giebigere Konnakte zu anderen Kindern (Kindergarten)

knupfen wollte. Sie wurde seine Versuche,selbstandig
werdend sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen,er-

,

schweren und Neugierde fur Lernprozesse verschutten.

Das Kind dagegen k6nnte durch .Festklammern an die

Mutter diese z.B. von einer evil. erwunschten (halb-

tags-)BerufstAtigkeit abhalten, von der sie sich ver-

st rkt Kontakte zu anderen Leute erhofft und an der sie

m6glicherweise SpaB hatte.

Beide wiren in ihrer Weiterentwicklung gest8rt, was

langerfristig nicht ohne Folgen bleiben kdnnte.

ILDyl
'
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5.3.2.2

Bei beiden Muttern handelle es sich um ziemlich reflek-

tierte Mittelschichtmatter, die sich audh innerhalb

des Interviews gedanklich verdnderten.

Beispiel: Unterschichtseltern

Wir wollen dagegen Eltern setzen, die bemuht sind,

Aggressivitat, Tagtraumerei u.nd-Leistungsstdnungen

ihres Sohnes zu erklaren, dabei allerdings anders vor-

gehen .und wenig ihre Beziehungen zueinander und zu

ihrem Sohn reflektieren.

Vater: Ja, die Klassenlehrerin, die er hatte, die ihn
in Englisch und Mathematik unterrichtete, die

sagte, er ist manchmal im Unterricht uberhaupt = :

nicht ansprechbar. Er sitzt danh da wie abwe-

send, als wenn er geistig ganz wo anders wdre.
Und wir haben das immer auf den Kreislauf zuruck-
gefuhrt. Und es war tatsachlich so. Wenn wir

dann beim Arzt waren und haben den Kreislauf
messen lassen, dann war der Blutdruck-doch

wieder recht niedrig.

Mutter: Ja, er hat immer einen sehr niedrigen Blutdruck.

Vater: Das hangt dann immer mit diesen Phasen zusam-

men, wo er dann in der Schule mit seiner Kon-

zentration, in seiner Mitarbeit sehr stark nach-
laBt. Ich bezweifle aber, daB das alles nur auf
den Blutdruck zuruckzufuhren ist. Ich meine

vielmehr, daB es sehr stark mit dem Lehrpersonal
zusammenh ngt. Weil es ja in derselben Zeit bei
anderen Lehrern uberhaupt keinen oder aber doch
keinen nennenswerten Abfall gibt. Da arbeitet
er dann mit, weil es ihn eben auch..interessiert.

e: Was sind das denn fur Lehrer, mit denen er nicht
so gut zurechtkommt? Haben Sie die schon kennen-

gelernt?

Frag

g
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Vater: Wir wohnen da dem Unterricht nicht mit bei.
Wir kdnnen ja immer nur fur ein paar Minuten
mit dem Lehrpersonal reden, und da bekommt man

nur einen ganz oberflachlichen Eindruck'vo-n ..'./.- ,....,

den Leuten.

Und bei dem Deutschlehrer, mit dem nicht er,
aber ein GroBteil der Klasse uberhaupt nicht

klargekommen ist, da spielte wahrscheinlich
eines mit herein: daB er einen Sprachfehler
hatte und versuchte wahrend de# Unterrichts
dies mithilfe seiner Pers6nlichkeit etwas zu

uberspielen. Er ist dann auch entsprechend streng
gegenuber den Kindern. Und die sind ja jetzt
schon in einem Alter, wo sie schon ihre eigenen
Gedanken haben. Und sie versuchen ihn dann natur-
lich anzugehen. Und dann gibt es Reibereien. - -

Und bei der Klassenlehrerin, da weiB ich
nicht so recht. Sie macht auf mich einen ganz
modernen Eindruck. Sie muBte eigentlich um die

Dinge wissen und muBte auch im Stande sein, auf
die Probleme, die die Kinder teilweise haben;
etwas einzugehen. Wahrscheinlicti fehlt- ihr aber
dazu sowohl die Lust als auch die Zeit. Denn sie
selbst ist zwar nicht verheiratet, hat aber ein
Kind und hat auch privat sehr starke Bindungen,
die sie in Anspruch nehmen. -Das maq alles zusam-

menspielen.

Mutter: Ja. Aber das letzte Jahr, das war sehr schlimm.
Da ist er so rapide abgefallen. Von einer drei
auf sechs. Und das nicht nur in einem Fach.

Vater: Aber nur bei bestimmten Lehrern.
Ich habe also mal einen Notenspieqel zusammen-

gestellt und habe festgestellt, daB er in bestimm-
ten Fachern, wo er vorher schlecht war, bei
anderen Lehrern sich gebessert hatte. Und daB
er sich andererseits bei bestimmten Lehrern sehr
stark verschlechtert hatte.

i--
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Mutter; Also die Klassenlehrerin ist, wenn Sie so mit
ihr sprechen, sehr nett.. Man kann sich sehr
gut mit ihr unterhalten. Aber mit den Kindern...
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Und dann haben wir ihn jetzt zum Winterhalbjahr
zuruckgenommen um eine Klasse. Weil das so kei-
nen Sinn hat. Er kann das nicht mehr aufholen.
Und dann habe ich auch beim Rektor durchgesetzt,
daB er diese Lehrer, mit denen er nicht klarkam,
jetzt nicht mehr hat in der neuen Klasse. Da

habe ich einfach drauf bestanden. Man sieht es

ja ganz klar anhand der Noten, wie er da schlech-
ter geworden ist.

Das waren teilweise Uberreaktionen seitens der
Lehrerschaft. Die teilweise von deren pers6nlich-
en, privaten Problemen herruhrten -odef-·auch von

den Reibereien in der Lehrerschaft selbst. DaB
die sich so gegenseitig an den Nerven kitzeln.
Aber dies an den Kindern auszulassen, es auf sie

abzuladen, das halte ich fur vollkommen falsch.
Und da scheinen nach meiner Meinung die uberge-
ordneten Stellen vom Rektor bis zum Sc·hu1rat noch
sehr viel zu versaumen, indem sie nicht versuchen,
die Dinge etwas im Auge zu behalten.
Es muBte mdglich sein, einem Lehrer, der bei sei-

nen Klassenarbeiten immer viele Versager und
schlechte Notendurchschnitte erbringt, auch ein-
mal zu sagen, daB er unfahig ist, dieses ·Fach zu --

unterrichten. Oder auch: Du bist uberhaupt unf hig,
als Padagoge tatig zu sein. Aber das gibt es ein-
fach nicht. Wenn ein Lehrer einmal eingesetzt
worden ist als Padagoge an einer Schule, dann ist
er da fur die Zeit seines Lebens, sofern er nicht

gerade silberne Loffel stiehlo.

Wenn aber bei uns die Leistung nicht gebracht wird,
oder man ist den neuen Aufgaben, die auf einen

zukommen, nicht gewachsen, dann wird man zwar nicht

entlassen; aber man bekommt schon gesagt, Sie k6n-

nen eine andere Arbeit machen, die Ihnen mehr liegt.
Oder man kann sich ein neues Arbeitsfeld suchen
oder so. Bei uns wird ja auch niemand gezwungen,
eine bestimmte Arbeit zu machen, wenn er dafur nicht

geeignet ist. Aber im schulischen Bereich, da
scheint es mir so zu sein. Oder bis einer es von

selbst merkt und dann sagt: 'Mir langt's.'
Und dann gibt es auBerdem viele Junglohrer, die
zwar alles magliche im Kopf haben, nur eben leider
nicht an der Pidagogik interessiert sind. -Das ist
mein persdnlicher Eindruck. Und das wirkt alles
sehr stark auf die Kinder mit ein.

. .
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Ich habe einmal verlangt, daB ich von s mtli-
chen Arbeiten eine Kopie machen kann. Aber Ralf
hat die Arbeiten nicht mitgebracht. Vielleicht
hat er es auch nicht gesagt. Hat sich vielleicht
in der Schule nicht getraut. Aber ich kdnnte mir

auch durchaus vorstellen, daB die Lehrer die
Arbeiten nicht hergeben wollten.
Obwohl wir die Arbeit mal gerne durchgegangen
waren und gesagt hatten: 'Schau mal, da liegen
Deine Fehler. Und da muBt Du Deine Schwache¤
ausbugeln.'
Man hat fast den Eindruck, daB manche Lehrer um

ihre Schwachen wissen, Angst davor haben, da B
die Eltern ihnen auf die Schliche kommen und
dann intervenieren. Diesen Eindruck hat man manch-
mal.

Es kann versichert werden, daB das gesamte Interview in

dieser Art ablduft.

Vater und Mutter sind damit beschaftigt, nahezu ausschlieB-

lich Grunde fur die Leistungssterungen ihres Sohnes in ·der '

Schule, bei den Lehrern zu suchen und zu £inden.

Es ist selbstverstindlich, daB der Vater die Rolle des

SchulstreB' vdllig richtig einsch3tzt. Aber wie er und

seine Frau diesen StreB mit ihrerrt Sohn· gemeinsam -u er- -I-.--

stehen k6nnten, bleibt au Berhalb seiner Obetlegungen.

Die Wichtigkeit von Beziehungen beschreibt er ausschlieB-

dich zwischen den Lehrern und seinem Sohn.

r: Ich bin der Meinung, daB der StreB in der Schule,
dem die Kinder zwangslaufig ausgesetzt sind, das

ganze Wesen der Kinder beeinfluBt und auch sehr
stark auf den hauslichen Bereich einwirkt. Und
das ist eine Sache, die sehr stark mit den Bildungs-
pl8nen zusammenh ngt. Mit der Gesamtsituation.
DaB also heutzutage von den Kindern sehr, sehr
viel gefordert wird. Und das teilweise bei einem

Lehrpersonal, das diesen Anspruchen nicht gewach-
sen ist.

& l
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Man muB ja nicht immer nur sagen, daB die Kinder
zu faul sind. Ich bin sehr stark davon uberzeugt,
daB die Lehrkrafte auch teilweise uberfordert sind.
Und die bringen dann auch viele Probleme mit von

auBen herein in ihren Unterricht. Ganz einfach.
Dann der haufige Methoden-Wechsel in Mathe und

Englisch, bei dem nicht sosehr das Ergebnis
interessiert als vielmehr, daB die Lehrer eine
bestimmte Methode einhalten, das scheint mir sehr
stark die Lehrer zu beeinflussen.
Viele werden damit nicht £ertig. -Und ·dann eben

bringen sie auch noch ihre privaten Probleme mit
in die Klasse und reagieren sie teilweise an den
Kindern ab. Nicht unbedingt bewuBt, sondern auch
unbewu Bt.

Dieses Elternpaar ist nicht in der Lage, Aggressivitat,

Tagtraumerei und Schulst5rungen auch als Interaktions-

konflikte der Familie ganzheitlich zu verstehen. Daneben

nimmt sich die Argumentationsstarke und Akribie, mit der

der Vater versucht, hinter Probleme des Schulsystems und

der Lehrer zu kommen, fast makaber aus.

Was in diesem Interview sehr stark zu spuren ist, aber

nicht thematisiert wird, ist der ubergroBe Leistungsan-

spruch des Vaters an seinen Sohn. Fugt man die weiteren

Informationen uber die Familie hinzu, so k8nnen wir eine

typische Aufsteiger-Problematik erkennen. Besonders der

Vater laBt nicht locker:

r: Allen Kindern, allen beiden, hatte der Weg offen

gestanden bis hin zur Universitat. 8108 glaube
ich beim Ralf, daB das nicht gehen wird.
Ich nehme sehr stark an, daB ihn irgendwann,
vielleicht wenn er zwanzig Jahre alt ist , der
Ehrgeiz packen wird. Und dann muB er eben ver-

suchen, etwas uber den 2. Bildungsweg zu machen.
Und er wurde dann auch von uns aus jede Unter-

stutzung dafur bekommen. Das ist ganz klar.

(Unterschicht, Kind in Behandlung, Beratungs-
gesprdche mit der Mutter, Dorf im Einzugsbereich
einer GroBstadt)
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Mutter: Ja, spater hatte sie auch Schwierigkeiten mit
der Rechtschreibung gehabt. Sie hat Legasthenie-
Symptome gezeigt, als ob sie Legastheniker w3re.
Obwohl ich glaube, daB sie keiner war. Ich habe
sie aber behandeln lassen. ... Das hat sich
wirklich als gut erwiesen, daB ich sie habe be-
handeln lassen fur Legasthenie. ... Sie ist sehr

ehrgeizig und sie ist sehr enttauscht, wenn sie
schlechte Noten hatte und mit dem Lehrer nicht
klarkam. All diesen Unmut und diese Frustration,
das haben die Kinder alle gemeinsam in dieser

Legasthenie-Gruppe abgelassen bei dem Psychologen.
Darin habe ich den eigentlichen Erfolg .gesehen.
Nicht im Uben von Rechtschreiben, sondern in der

Aussprache...

Sie hat sich die Legasthenie einfallen lassen,
damit ich mehr zeit fur sie habe. Damit ich mit

ihr lerne. Obwohl das nicht geklappt hat mit dem

Lernen, da gab es immer Konflikte.
Ich habe auch einen Leistungsanspruch an sie ge-
stellt. Eigentlich unbewuBt, nur.durch eine-hoch-

gezogene Augenbraue, was sie sofort gemerkt hat,
wenn ich mit ihr geubt habe. Oder wenn sie gesagt
hat, sie hat eine drei oder so, so hat sie immer

gleich gewuBt, ob ich jetzt enttauscht bin.

-'43 L

Sein Sohn soll eigentlich aufs Gymnasium und soll einmal

studieren. Welche Fahigkeiten und Begabungen sein Sohn

mitbringt, hat er testen lassen, sie sind offensichtlich

zufriedenstellend.

Man gewinnt den Eindruck, daB hier Eltern nur ihre

Vorstellungen durchsetzen wollen; unabhangig von den

psychischen Kapazitaten ihres K lf. ides: Der Sohn soll

beruflich stellvertretend noch mehr erreichen als der

Vater.

Wir wollen als letztes Beispiel in diesem Zusammenhang

wieder eine Mutter zu Wort kommen lassen, deren Tochter

RechtschreibschwieFigkeiten hatte und fruher einn Bte.
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Sie hat ein sehr feines Gefuhl. Und ich habe

gedacht, es macht nichts. Aber der Ton hat
vielleicht nicht so gestimmt, so daB sie dann
gedacht hat, ich halte wenig von ihr. Oder

wenn ich mit ihr Diktate gemacht habe und hab
gesagt: 'Hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler,
da ist ein Fehler.'
Und dann habe ich eingesehen,- daB das voll-
kommen falsch war. Spater haben wir das dann
so gemacht. daB ich alle richtiqen Worte an-

streiche. Das waren ja nicnn viele.
Aber ich habe den Eindruck gewonnen, sie schreibt
absichtlich so abenteuerlich falsch. Gerade bei

mir, wenn idh ihr was diktierte, dann hat sie

manchmal wirklich geschrieben wie eine Dreijahrige.
Das war nicht das Problem, aber doch irgendwie
ein Druck auf mich, damit ich mit ihr ube.
(Unterschicht; Kind in Behandlung; GtoBstadt)

Hier handelt ek sich um einen Auszug, in dem sich die

schwierige und noch ungel8ste Situation in der Beziehung

zwischen Mutter und Tochter ausdruckt. Als Hintergrund-

information sei noch gegeben, daB die Mutter chronisch zu

wenig Zeit fur ihr Kind hatte, weil sie im Buro.mithilft,

das sich im gleichen Haus wie die Wohnung befindet.

Ausspruch der Tochter dazu: "Du bist da, aber Du bist

nicht richtig da l "

Wir sehen Versuche des Kindes, mit der Mutter langer

zusammen zu sein: Sie uben gemeinsam. Auch die Mutter

scheint den "Trick" ihrer Tochter zu merken, sich·aber

in dieser Form auf ein langeres Zusammensein einlassen

zu k8nnen, da es um die kognitive, intellektuelle Ent-

wicklung ihrer Tochter geht. Es fragt sich, was jedoch
emotionale Nahe fur die Mutter bedeutet, die-nicht uber

einen Gegenstand -das Lernen- vermittelt ist.

$--I--I-
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Anhand der vorgestellten exemplarischen F lle und

Interpretationen hoffen wir, klar gezeigt zu haben,

daB eigentlich alle Eltern Beriehungsprobl-enie oder --·- -

bestimmte Konstellationen beschreiben (wenn auch

mehr gefuhlsmaBig und nicht auf einer Metaebene),

die fur sie mehr oder weniger klar sind. Indem sie

ihre Uberlegungen immer wiedf f uf ' Personen lrithraf, ... ---

beschreiben sie Interaktionsprozesse, wobei Inter-
C·

aktion sich immer auf eine oder mehrere Personen bezieht

I

Wir wollen bei der Darstellung der Studienergebnisse

insbesondere Beziehungs-Aspekte im Auge behalten, um

von daher Anregungen fur eine Aufkl3rungs-Aktion zu

entwickeln. D.h. nun nicht, daB wir bei einer solchen

Aktion auf die Plastizit&it und Vielfalt von Situationen

und pers6nlichem Verhalten verzichten wollen. Nur sollte

45

und wechselseitige Auswirkungen hat. Theoretisch ge-

sagt, heben Eltern auf den Be-ziehungsaspekt von Kommu-

nikation ab, der m6glicherweise unabhangig neben Sach-

und Inhaltsfragen laufen kann. Situationen von daher

aufgeschlusselt, sind "uber-situativ" und haben Trans-

ferqualit3ten.

Wir besch6nigen nicht, daB es Eltern geben wird, die

diese Art zu uberlegen nicht auf sich und ihre Familie

beziehen kennen und weiter in ihrem eigenen Erkl5rungs-

ansatz verharren wollen. Die Vorgehensweise ist sicher-

lich auch nicht einfach zu vermitteln. Sie nimmt aber

eigentlich nur die Erfahrungen und Eindrucke von Eltern
.

(und Experten) beim Wort, die standig Probleme in

Interaktionszusammenhangen darstellen.



-e
bei der Konstruktion von Beispielen starker als bisher

herausgearbeitet werden, daB Situationen durch die je

spezifische Art der Beziehung gestaltet werden, und daB

dies ihre Kommunikationsleistung ausmacht. - - -

. , t
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Verteilung der Erziehungs-Kompetenzen in der Familie

0

Bei allen Interviews wurde von unseren ·Intervi:ewern· ' ·,-

auch auf die konkrete Interaktion zwischen den Eltern

und zwischen den Eltern und den Interviewern geachtet,
weil zu vermuten war, daB sich situativ wiederholt,

was Teil des Alltags ist:

Auffallig war bei allen Interviews das fast ausnahms-

los sehr groBe Bedurfnis der Eltern - quer durch alle

Schichten - iiber Erziehungsfregen und Fragen des Alltags "-

ZU reden. Von den Interviewern mu8te meist ein allzu

tiefes Hineintauchen in die gesamte Familien-Problematik

abgeblockt werden, um uberhaupt beim Thema "Erziehungs-

schwierigkeiten" zu bleiben.

Hier deutete sich eine prinzipielle Offenheit, insbe-

sondere der Mutter (und besonders, wenn sie Hausfrauen

sind) ihrer eigenen Problematik gegenuber ·ani-die'wahr-

scheinlich korrespondieren durfte mit fehlenden Mdglich-

keiten der Aussprache im privaten wie dffentlichen Leben.

So wurden die Interviewer (gerade auch bei allein erzie-'

henden Muttern und Hausfrauen) mit sehr intimen Aussagen

konfrontiert, die darauf hindeuteten, daB diese in einer

solchen Gespr chssituation unbewuBt professionelle Hilfe

erwarten und das Interview - -aurh - als ein -entsprethended

Angebot werteten.

-.47, -, ,
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Insgesamt scheint uns aus den Elterngesprachen ersicht-

lich, daB die Vater mehr und mehr bereit sind, Kinder

und Kinder-Erziehung auch als wichtigen Erfahrungsbereich

fur sich anzuerkennen und damit eine Verantwortlichkeit

zu ubernehmen, die den Rahmen finanzieller Versorgung

sprengt,

So formulieren nahezu alle befragten Vater explizit, daB

es wichtig sei, daB der Vater an der Erziehung der Kinder

teilnimmt und sich, nicht nur einschaltet, wenn Schwierig-

keiten oder Probleme auftauchen. In Wirklichkeit sieht es

allerdings in der Vielzahl der Falle so aus, daB Vater je

nach beruflicher Belastung und je nach goodwill sich am

Erziehungs-Alltag beteiligen: In der Regeln dominieren -

Mutter eindeutig die Erziehung. In welchem Umfang die Vater

in der Erziehung hin- und herpendelnd sich bewegen, sollen

zwei Positionen aufzeigen, die zwei unterschiedliche Dimen-

sionen abdecken:

Wie schwierig es fur die Vater oftmals ist, sich neben dem

Beruf voll der Familie zu,widmen, soll st.ellvertretend durch

die Aussage einer Mutter verdeunlicht werden:

Mutter: Am Anfang hat er (der Vater) sich sehr intensiv
darum gekummert und war dann spater aber beruflich
stark eingespannt. Wir hatten anfangs auch immer

gedacht, wir k6nnten das zusamm·an··machen. Aber

dann haben wir gemerkt, daB es fur ihn ja auch

irgendwie ein Zwitterwesen gewesen ware. Da haben
wir gesagt, jetzt macht er mal voll im Beruf und
ich voll die Kinder-Erziehung. (hittelschicht;
Kinder verhaltensunauff llig; mitteigro8e Universi-

tatsstadt)
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den ErziehungsprozeB
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Wie sehr sich Miitter aber auch allein gelassen fuhlen,

und wie ohnmachtig und hilflos sie sich fuhlen und

nichts daran zu Mndern verm6gen, daB ihre Manner sich

hinter ihrer Berufstatigkeit verschanzen, die ihnen

sogar am Wochendende noch bestimmte Privilegien einriumt,

zeigt nachfolgender Auszug aus einem Elterngesprach.

Mutter: So ist er immer nur einen Tag zuhause. Nur

sonntags, da liest er immer seine Zeitung
einen halben Tag. Er hat ja Nachholbedarf...

Vater: ...
da gibt's jetzt auch immer Probleme,-wenn

ich dann sonntags zuhause bin. Dann lese ich
bis mittags Zeitung und das wird mir auch

angekreidet...

Mutter: Du muBt das aber auch mal verstehen:

Ich habe die ganze Woche die Kinder und den

ganzen Haushalt. Ich muB dazu sagen, ich habe
niemand, der mir mal was hilft oder abnimmt!
Zum Beispiel wenn ich mal zum Arzt muB. Das

wirft immer ungeheure Probleme auf, wenn ich
einen Termin beim Zahnarzt brauche und krilge-
den meinetwegen nur morgens um zehn, dann ist
das solche ein Wust von Problemen. Wen krieg'
ich? Wer guckt mir nach dem Kind?
Er kann nicht immer freinehmen, das seh' ich
auch ein. Da ist eventuell meine Schwieger-
mutter. Die ist auch noch beschaftigt: -Und -

meine Schwiegermutter ist auch nicht der Typ,
der aufpassen kann. Meine Mutter auch nicht,
das ist gar nicht drin...
Das ist natiirlich, yenn er mal einen Tag zu

Hause ist und sitz€ und liest den halben Tag
Zeitung, dann werd' ich immer leickt base.

Weil, ich finde manchmal auch in der Woche
keine Zeit, um Zeitung zu lesen. Nun ist er

zu Hause, und nun sagt er, um mit den Kindern
zu spielen und fur die Kinder da zu sein.
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Aber dann, sieht es so aus:

e
Bis er dann gefruhstuckt hat - er steht spater auf -

dann liest er zuerst einmal Zeitung. Und bis er dann

rasiert ist, bis er fertig ist, ist es drei Uhr

Nachmittag. Und dann ist der Tag verzettelt und
vertan und bringt doch nichts.

(Unterschicht, Kind in Behandlung, Beratungs-
gesprache mit der Mutter, Kreisstadt)

Was diese Mutter hier zusatzlich -ausfuhrt, ist ein Aspekt

des Hausfrauen-Daseins, der immer wieder geauBert wurde.
i,

Die Mutter versprechen und erwarten sich sehr viel davon,

wenn ihre M nner nach Hause kommen. Insbesondere ist ihnen

daran gelegen, mit ihnen die alltaglichen Begebenheiten

und Sorgen und Nate zu besprechen, und die Kinder fur eine

gewisse Zeit abgenommen zu bekommen.

Dies wird oftmals von den durch die Arbeit abgespannten

Mannern nicht so ernst genommen, wie die Frauen es gerne

h tten. Es kommt immer wieder zu Reibereien und zu dem

Gefuhl, doch nicht verstanden zu werden.

5.4.2 Innerfamiliale Schwierigkeiten

In den meisten Familien war es fur uns schwer, genaueres . .

uber die Gefuhle der Vater sich selbst, ihrer Partnerin

und ihrem(n) Kind(ern) gegenuber zu erfahren. War es den

meisten Muttern nach kurzen Anfangsschwierigkeiten. m6glich,

offene und weitgehende Aussagen .zu ihren eigenen Problemen,

denen ihrer Partner und Kinder zu machen und Dinge zu er-

zahlen, die ihnen "unter den Nageln brennen", so versuchten

die Vater vor dem Interviewer, den Schein einer Familie

aufrecht .zu erhalten, in der--es .eigentlich gar nicht so

schlimm aussieht und die - unabhangig davon, daB die

Interviewer die Hilfsgesuche an Experten kannten - alleine

zurechtkommt.

.,
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Gesprachseindruck aller Interviews ist, daB Vater

rationale Erklarungen und Interpretationen von fami-

liaren Schwierigkeiten abgeben, die sie in gehdriger

Distanz zum Interviewer und zu den besprochenen Fragen

hielten. Sie zeigten mit kaum einem Affekt an, daB sie,

ihre Frauen oder ihre Kinder hilfsbedurftig sind.

Es zeigt (sich, daB es fur Vater fast unm6glich ist,

nach auBen hin, also 6ffentlich, das Gefithl zuzulassen

und dadurch zuzugeben, daB sie alleine nicht weiter

wissen. So bagatellisierten die meisten Vater die

innerfamili ren Schwierigkeiten und reduzierten Kon-

flikte auf objektivierbare Sachprobleme.

Vater erwecken den Eindruck, als gabe es prinzipiell
in ihrer Familie (=Ehe) nichts Grundsatzliches zu ver-

8ndern, weil sie aus ihrem Rollenverstandnis heraus

davon uberzeugt scheinen, als Manner selbst und alleine

mit Problemen fertig werden zu mussen. Damit befinden

sie sich im Gegensatz zu den meisten Muttern, die ihre

Hilfsbedurfnisse akzeptieren und wohl auch durch ihre

stdndige Pr senz im Erziehungsbereich entsprechend
- -starker betroffen sind.

Nur bei extremen Schwierigkeiten konnten Vater ihre

eigene Betroffenheit formulieren, um sie schnellstens

dann wieder unter den Teppich zu kehren.

Diese spezifische Form des Umgehens mit Problemen wurde

bei unseren Interviews nur sporadisch durchbrochen. .Im . .

Prinzip gab es die Maglichkeit fur die Vater, auf einer

erklarenden Sach- und Inhaltsebene zu verbleiben, wobei

allerdings auch dies aufschluBreich ist.

'
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Wenn auch extrem in der Formulierung, so durfte die

folgende Aussage sehr vielen Vatern aus dem Herzen

gesprochen sein:

H6ren wir doch endlich mit dem Thema auf.
Es h6rt sich ja langsam an, als hatten wir
Schwierigkeitent Da kann man I.sich..schnell
reinredent

Sich in   etwas hineinreden, was so ( schlimm) eigentlich

gar nicht ist, einen falschen Eindruck nach auBen machen,

der vielleicht Konsequenzen haben k6nnte; unter denen

die Familie dann leidet... Diese Gedanken fallen einem

automatisch ein, wenn man V8ter agieren sieht. Hier

riefen sie in der Regel auch immer wieder ihre Frauen

zuruck, relativierten deren Aussagen:

Das ist doch ganz normal ·unter Geschwistern.
Das war auch bei uns fruher so...

Ich war auch immer so ein ruhiger Typ wie
mein Altester. Das ist doch keine Schande
und nichts Auffalliges...

Wir mitssen schluBfolgern, daa . im.Inber·view .durch .die ".

Anwesenheit der Vater oftmals Vertuschungsman8ver ge-

startet wurden und die Mutter dann nicht so aus sich

herausgingen.

Andererseits war durch das Interview-mit beiden,Eltern-

teilen die Chance gegeben, sie in ihrem gemeinsamen

Kommunikationsverhalten zu erleben und daraus ein ein-

dringlicheres Bild zu erhalten. Frauen, deren Manner am

Gespr ch nicht interessiert warenl-idealisierten=das- ..-- -I -

Interesse ihrer Manner an Erziehungsfragen gegenuber den

Interviewern.

. .
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Als These k6nnte formuliert werden, daB Vater, wenn

sie innerfamiliar in ihrer Beziehung zum Kind oder zur

Ehefrau in eine schwierige Situation kommen, eher dazu

neigen, sich und anderen Rationalisierungen als Erklarung

anzubieten, eher versuchen, das Problem oberflachlich zu

bew8ltigen. Bis hih zu solchen Atgumented wie:"Das wird sich

schon noch auswachsen". Wahrend Mutter als die Betroffeneren
i.•

(im wahrsten Sinn des Wortes) ihre Rolle und ihren EinfluB

auf Verhaltensauffalligkeiten sehen - wenn auch nicht un-

bedingt.-in. vollem Umfang und in wunschensuerter Weise -

und dadurch sehr viel angreifbarer und verletzlicher sind.

An einem Beispiel soll exemplarisch gezeigt werden, wie

wirklich Unangenehmes von einer Mutter angesprochen wird

und wie der Vater mit dieser "Ver8ffentlichung" umgeht:

In einer Familie mit zwei Kindern im Alter von 8 und 10

Jahren besteht zwischen den Geschwistern - vom altesten

Sohn ausgehend - eine intensive Rivalitat. Der Junge war

wahrend der ersten zwei Lebensjahre durch seine GroBeltern

versorgt worden und sah seine Eltern in dieser Zeit nur

alle sechs Wochen. Sein Vater stellt umfassende Leistungs-

anforderungen an ihn, denen der Sohn, Ralf, sich zuerst

durch ubergroBe Aggressivitat und heute 0urch Tagtraumerei

zu entziehen versucht.

Nach iiber einer Stunde Interview brachte die Mutter heraus,

daB Ralf vor einem Jahr, nachdem er eine schlechte Englisch-

Note mit nach Hause gebracht und sie so darauf reagiert

hatte, dies nun dem Vater mitteilen zu wollen, seine Sachen

gepackt und einen Abschiedsbrief geschrieben habe und mit

dem Fahrrad weggefahren sei.

6 *
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Zur Verdeutlichung eine GesprEchssequenz, die sich an

lange Ausfuhrungen des Vaters anschlieBt, daB den Kin-

dern in der Schule Erfolgserlebnisse fehlen, daB die

Schule es vers umt, die Lust am Spielen bei den Kindern

zu berucksichtigen und daB fur seinen Sohn die Schule

ein "notwendiges Ubel sei":

Mutter: Und im vorigin Jahr im Herbst- im Oktober war

das gewesen - da war er dann ausgerissen. Und
das kam eben auch vom Englischen her.
Er hatte immer 5en und 6en mit nach Hause ge-
bracht. Und dann kam er mal wieder mit einer

6 an,und da habe ich gesact: 'Das unterschreibe
ich Dir nicht. Das zeiast Du dem Papa.' Und da

hat er irgendwie durchgedreht.
Dazu kam noch, daB er Warzen am FuB hatte,
die noch am selben Tag heraus gemacht werden
sollten. Es waren 11 Stuck. Und da hat er noch
zus tzlich Angst bekommen und ist dann quasi
weg.

Vater: Er hatte eine Menge Probleme zu dieser Zeit,
die ihn selbst betrafen. und _er meinte sie

_- __ -._ _

beseitigen zu k6nnen, indem er mit dem Fahrrad
fortfahrt. Er ist dann in die Nahe zu Bekannten

gefahren. Aber wir wuBten nicht, daB er dort war..

Und wir haben ihn dabn suchen lassen.

Frage: Wie lange war er denn-da.weg? _ .,.

Mutter: .Ein paar Stunden. Die Bekannten haben dann abends
angerufen, nachdem sie von der Arbeit kamen. Das

war so um 20.30 Uhr.

Aber das Ganze hing groBenteils-auch mit dem En'gl'Isck- 4
zusammen. Und dann sprach ich auch mit der Klas-
senlehrerin und erzahlte ihr auch, daB.er von zu

Hause fortgelaufen war. Und ich fragte, ob denn
irgend etwas AuBergewehnliches in der Schule vor-

gefallen w re. 'Nein!, sagte sie, 'aber er war

heute besonders still, nachdem'dieArbeiten zuruck
gegeben worden waren.' Es hatte aber keine be-

*
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sondere Reaktion von ihm auf diese Arbeit

gegeben. Er hatte nur sein Heft eingesteckt. -

Und auch als er dann nach Hause kam. Er war

an diesem Tag so eigenartig. Ich muBte mit der
Kleinan zum Schwimmen gehen. Er war aber erkal-
tet gewesen und sagte auch, er ginge nicht mit.
Und das war ja auch alles in'Ordnung -so. -

Jedenfalls war es dann so:

Wir sprachen mit der Lehrerin und sie sagte dann
auch 'Ach Gott, habe ich vielleicht etwas falsch

gemacht?' Und komischerweise ist er dann von sei-
nen Sen und 6en herunter gckommen und hat -eine'- ··- ,

gute 4 bekommen am Enda aes Jahres.

Also hing es dann doch etwas auch mit dem Englisch
zusammen. Und der Ralf sagne auch zu mir: 'Du Mama,
die ist jetzt viel netter zu mir.' Und da mag es

ja doch eine Rolle gespielt haben. Denn einige
seiner Schulkameraden hatten ja schon hdren lassen:
'Mit den 5en und 6en, da ist es aus. Wenn du nach
Hause kommst, bekommst du ja doch nur Schl ge.'
Und diese Vorstellung, die hat sich dann bei ihm

festgesetzt, obwohl das ja gar nicht stimmte. Er

ist eher schon mal angebrullt -worden.

r: Er wird naturlich nicht mit Lob uberhauft, wenn

er mit schlechten Noten nach Hause kommt.

Mutter: Ich habe auch schcn zu ihm gesagt: 'Du, Ralf,
ich muB mich auch durch Brullen abreagieren, wenM -

du nach Hause kommst, so wie du dich ja auch ab-

reagiarst.' Aber dann ist das auch wieder vorbei.
Und er sieht das jetzt auch ein.
Aber das waren damals einfach zu viele Probleme.

.

Und er wuBte nicht mehr ein noch aus. Und dann
kam eben noch der MiBerfolg im Englischen dazu.'
Und dann war es aus.

e: Und wie haben Sie reagiert, als er da weggelaufen
ist? Was haben Sie dabei gefuhlt?

Mutter: Ja, ich habe mich g€fragt: 'Warum?'
Wir wuBten das ja nicht.
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Wir waren zundchst einmal vollkommen vor den

Kopf gestoBen. Wir hatten keine Ahnung warum

und weshalb und haben dann hinterher mit Arzten
und anderen Leuten daruber gesprochen.
Und so, wie wir das nun heute sehen, da wollte
er wohl vor seinen eigenen Problemen wohl davon-
laufen. Er hatte sich gedacht, dadurch wurden
sich irgendwelche Probleme· 16sen.
Ich habe mit ihm hinterher dariiber in aller Ruhe

gesprochen und ihm das erklart, daB es eben doch
keine Probleme gelast hat. Und das hat er dann
auch eingesehen. Und heute hat er es uberhaupt
nicht sehr gerne, daB man dieses Thema uberhaupt
anschneidet. Es ist ihm selbst peinlich, daB das

passiert ist. Und wir reden auch nicht mehr davon.
.Dann ist der Fall erledigt. Zumal er das damals
auch gar nicht ernst genommen hat.
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Frage: Aber ich k6nnte mir vorstellen, daB ich an Ihrer
Stelle zuerst einmal einen Schreck bekommen hatte.

Vater: Am Anfang schon. Das ist ja klar.

Mutter: Ich kam nach Hause und da lag ein Zettel. Ja, er

hatte einen Zettel geschrieben, auf dem stand:
'Ich gehe weg und komme nicht mehr wieder. Das hat

ja doch keinen Zweck.'

Vater: Und er hatte alles eingepackt. Vom Camping her
weiB er ja, was man so alles einpacken muB, wenn

man wegfihrt.

Mutter: Ja. Und dann hatte er sich einen Rucksack gepackt.
Und er hatte auch wirklich nichts vergessen.
Weder Messer, noch Gabel oder L5ffel. Alles hatte
er dabei. 'P

Vater: So, als wollte er im Freien campieren. Und dann
haben wir, da wir gemerkt hatten, was er alles

mitgenommen hatte, alles m6gliche angenommen.
'Also gut', haben wir angenommen, 'jetzt fahrt
er irgendwo mit dem Fahrrad herum und ubernachtet
da irgendwo.'
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Mutter: Aber es war sehr kalt damals. Zu dieser Zeit.

Vater: Ja, es war kuhl und naB damals. Und wir haben
uns dann schon Gedanken gemacht.
Und dann haben wir zundchst einmal alles abge-
klappert, was da so an Verwandten und Bekannten
hier in der Umgebung anfiel..Ob er vielleicht
dort war. BloB an jemanden hatten vir dicht Ve-
dacht: An Bekannte, die in E. wohnen. So ca. 10
km von hier entfernt. ,Mit denen hatten wir fruher
einmal in einem Haus zusammen gewohnt. Und die
haben einen Jungen, der in seinem Alter ist. Und
an die haben wir uberhaupt nicht gedacht.

Mutter: Aber die beiden waren fruher immer sehr viel
zusammen gewesen. Auch als wir dann hier,gewohnt
haben, kamen sie 6fters.

Vater: Aber wir haben nie daran gedacht, daB er dort
hinfahren kdnnte. Aber er ist da direkt hingefah-
ren zu dem Jungen. Und dann sind sie zusammen los
auf den Rummelplatz. Er hat sich dann sofort

irgendwo Zigaretten besorgt. Und dann haben die
beiden da gequalmt. Und anschlieBend sind sie zu-

sammen auf seine Bude gegangen.
Und ich war in der Zwischenzei€ auf dit P6lifei,
habe alles dort mobil gemacht, damit sie ihn such-
te. Denn man wuBte ja wirklich nicht, was los war.

Mutter: Es hatte ja wirklich was Ernstes sein k6nnen.

Vater: Aber dann stellte sidh'--Mdraus, daB er dort war.

Und da haben wir ihn dann abends wieder abgeholt.
Und er tat so, als ob nichts gewesen ware. Er war

mopsfidel. So als h3tte er einen Ausflug gemacht.
Welche Gefuhle er aber bei uns geweckt hatte,
dessen war er sich gar nicht bewuBt.

Mutter: Wir sind dann auch mit ihm zum psychologischen
Institut gegangen. Dort bekommt er jetzt immer
Stunden. Vorlaufig erst einmal 50 Stunden.

l
I
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Wir wollen kurz zeigen, welche Distanzierungsversuche

der Vater in der Interviewsituation macht. Mit der For-

mulierung "er hatte eine Menge   Piobleme zu dieser Zeit

die ihn selbst betrafen. Und er meinte, die beseitigen zu

k6nnen, in dem er mit dem Fahrrad fortfahrt", kommt weder

persunliche Betroffenheit noch Angst um das Kind zum

Ausdruck.

Versucht die Mutter noch sich selbst zu erklaren, warum

dies geschehen ist, daB sich ihr Sohn wohl uberfordert

fuhlte, da B ihm alles zu viel war (schlechte Noten und

Warzen am FuB); versucht sie im Gesprdch mit der Englisch-
Lehrerin zu erfragen, ob sie Anzeichen fur das Weg-

1 aufen an dem betreffenden Tacr erkennen konnte: schildert

sie wesentlich einfuhlsamer und fur den Jungen erklaren-

der, warum sie manchmal mit Brullen reagiert, so bleibt

der Vater duBerlicher und sachlich vernunftig - obwohl es

seinem Sohn doch wohl sehr schlecht gegangen sein mu3,

als er weglief. Der Vater spricht daruber mit ihm "in

aller Ruhe" und erkldrt ihm, daB man mit Weglaufen keine

Probleme 18st. So rational war das verhalten des Sohnes

in der Tat nicht; aber was helfen ihm da erklarende Worte?

Erst auf Intervention der Interviewerin hin kannen beide

Eltern ihr hilfloses Nichtverstehen-K6nnen duBern. Wobei

auch hier wieder der Vater schnellstens versucht, von dem

Thema wegzukommen. Er berichtet, daB sein Sohn es gar nicht

gern habe, wenn dieses Thema-angeschnitten wird.

Vater: Es ist ihm selbst peinlich, daB dies passiert
ist. Und wir reden auch nicht mehr davon. Dann

ist der Fall erledigt. Zumal er das damals auch

gar nicht ernst genommen hat.

(Mittelschicht, Kind in Behandlung, Beratungs-
gesprache mit der Mutter, Dorf im Einzugsbereich
einer GroBstadt)

$
- 58 -



1*4
Val 

Es zeugt einerseits von einer gewissen Ignoranz, anderer-

seits aber auch von einer uneingestandenen Betroffenheit,

wenn der Vater vermutet, sein Sohn habe das Weglaufen

gar nicht so ernst gemeint. Erg nzen k6nnten wir hier

auch: Die Interviewerin solle doch bitte den Vater mit

diesem unangenehmen Thema in Ruhe lassen.

Typisch scheint uns in diesem -Bei-spiel auch zu, -sein, daa

beide Eltern groBe Schwierigkeiten haben,Affekte zu zei-

gen, daB die tendenzielle Bereitschaft dazu aber eher

bei der Mutter liegt, in dem sie anspricht, was sie be-

schdftigt und was sie wohl (genauso wenig wie der Vater)

bis heute nicht verarbeitet hat. Der Vater m8chte alles

dad- gar nicht mehr thematisieren; er erkl rt das Weglaufen

als seinem Sohne peinlich - alles weitere Reden ware sei-

nem Sohn nicht recht. Uber diese Projektton mirh-er si€h -

selbst mit der Tatsache nicht mehr auseinandersetzen und

kann die ganze Angelegenheit in der Schublade verschwin-

den lassen.

In einer Aufklarungskampagne muBte diese Art der vater-

lichen Beschwichtigungsversuche, die sicherlich auch ihre

Berechtigung haben und Teil real·it8tsangepaBten Verhaltens'-'

sind, im Familienzusammenhang eher als Schwachstelle ent-

larvt werden, die hinderlicherweise Probleme zudeckt - an-

statt mitzuhelfen , gemeinsame Ldsangen zu finden.

Selbstverstandlich zeigen sich hier - auBer daB es sich

um rollenspezifische Phanomene handelt - auch Schichtpro-

bleme. Wir fanden um so konkretere Argumentationen und

Erklarungen bzw. wortlose Anriahmen, je- weniger Eltern

sich in einem reflektorischen Zusammenhang befinden; dies

ist erfahrungsgemRB in der Unterschicht und bei Randgruppen

eher der Fall.
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5.5

5.5.1

3
Andererseits ist es uns klar, daB Vater durch ihre eigene

Sozialisation andere Werte vermittelt bekommen haben, die

in der Arbeitswelt vollauf gefordert werden:

Hier sind Konflikte oder Schwierigkeiten oftmals reale

Bedrohung des Arbeitsplatzes und damit der eigenen Existenz

und der der Familie.

In einer Aufklarungsaktion sollte aber stark auf die

Brachigkeit eines solchen Rollenkonzeptes hingewiesen werden

- und auch dacauf, daB im miteinander Austragen von Konflikten

M8glichkeiten fur die ganze Familie liegen, und daB Konflikte

keine existentielle, vernichtende Bedrohung sind.

Rezeption von Beratungsstellen und Erleben therapeutischer
Arbeit bei den unterschiedlichen Elterngruppen

Residuen von Angsten und Unsicherheiten bei Muttern,
die aktiv Elternarbeit betreiben.

Wie vorhin ausgefuhrt, hatten wir die Eltern bei der Anlage

der Untersuchung in Gruppen unterteilt, weil wir uns davon

versprachen, daB z. B. Eltern, die Kinder haben, welche von

Erzieher etc. als verhaltensauffdllig bezeichnet werden,

ohne daB bisher eine Behandlung vorgenommen wurde, oder die

verhaltensunauffallige Kinder haben, sich deutlich von

Eltern unterscheiden, deren Kinder bzw. die selbst in Be-

handlung sind oder waren, oder die bereits den Schritt in

eine Beratungsstelle gemacht haben und nun auf Termine warten.

Die Unterscheidung, so unsere Hypothese,.sollte sich u. a.

in Angsten, im Wissen und in der Art der Betrachtung und

Behandlung von Verhaltensauffalligkeiten zeigen, wobei

Gruppen mit Therapie-Erfahrung sich durch grdBeres Problem-

bewu8tsein, mehr Offenheit und flexibleres Umgehenkdnnen

mit psychischen Phanomenen und Konflikten auszeichnen

sollten.

i
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Wir wolldn versuchen, unsere diesbezuglichen Ergebnisse
inhaltlich an einem punkt darzustellen, der sich fur das

Verstandnis anbietet, und der eine Klassifizierung in Gruppen
schlieBlich mitbestimmte: Dem Therapieverstandnis der

Eltern.

Vor unseren Ausfuhrungen wollen wir kurz streifen, daB

alle Eltern gleichermaBen Schwierigkeiten haben, sich an

Experten des psycho-sozialerD Bereichs zu wenden, und. daB

die Anforderungen, die sie an diese richten, von der

Struktur her ahnlich sind.

Alle Eltern - und seien sie ansonsten auch noch so aufge-
klart - entwickeln Angste, versagt zu haben. Sie furchten,

daB sich herausstellen k6nnte, daB ihr Kind dumm ist. Es

ist ihnen unangenehm,·sich vor "fremden Leuten" mit intimsten

Berichten "bloBstellen" zu mussen.

Eine Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen, hat immer noch

etwas von einem Abstieg an sich. So wurde haufig gesagt,
daB man sich ja nicht an die Erziehungsberatungsstelle als

Institution, vielmehr an die Psychologin so und so wende,

die ja auch Frau X kennt...

Durch diesen persanlichen Bezug verliert die Institution

ihre Bedrohlichkeit: Sie wird menschlicher.

Insbesondere bei Unterschichtseltern ruft die Tatsache,

zum Psychologen gehen zu mussen, Assoziationen an Klapsmuhle,

Dachschaden, Schwachsinnig-Sein hervor. Es wird oft ver-

mutet, daB Psychologen einem selbst oder dem Kind ein

Etikett verpassen, dessen Konsequenzen man spater alleine

zu tragen hat.

Des weiteren besteht wie spater noch ausgefuhrt wird -

eine groBe Abneigung gegen Experten, von denen vermutet
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wird, daB sie eigentlich wenig eigene Erfahrungen mit

solchen Problemen haben, dennoch aber - von auBen kom-

mend - Dinge beurteilen und bewerten: Psychologen als

Psycho-Detektive, die hinter die geheimsten Dinge kom-

men:

Wenig Eltern kannen· diese (Vor-) Urteile reflektieren und

sie auch darauf beziehen, daB ein Beschaftigen mit den

innersten Gedanken dazu verfuhrt, zu mystifizieren.

In der Regel uberwinden Mittelschicht-Eltern diese Vor-

behalte und gehen in die Erziehungsberatungstelle; Unter-

schichts-Eltern versprechen sich davon weniger und ver-

suchen eher alleine zurechtzukommen, weil ihre Lasungen

sich auf einen anderen Sozialisationshintergrund bezie-

hen, der sich nicht unbedingt Hilfe von duBeren Insti-

tutionen erhofft.

Bei allen Eltern sahen wir die Tendenz, sich erst dann

an Hilfe von auBen zu wenden oder sich mit der Proble-

matik zu beschaftigen, wenn die Katastrophe da ist, wenn

es eigentlich gar nicht mehr anders geht.

Wir wollen eine recht typische Argumentation von zwei

Mittelschichtsmuttern zeigen, die sich aus beruflichen

Grunden (Lehrerin,Ehemann: Diplom-P8dagoge) oder durch

langj3hrige Erfahrungen in selbstorganisierten Mutter-

Gruppen mit sich und ihren eigenen Schwierigkeiten sowie

mit Kfndererziehung auseinandersetzen.

Wir nehmen diesmal ein Beispiel aus einer sozialen Schicht,

von der man annehmen kdnnte, daB bestimmte Angste be-

waltigt sind, und um zu verdeutlichen, welche Schwierigkeiten

auch bei einem hohen Reflektionsstand - immer - noch

*
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bestehen und wahrscheinlich auch nicht endgultig ausgeraumt

werden kannen. 1Die beiden Mutter wurden zusammen inter-

viewt, weil die Leiterin des Kindergartens, in den ihre

Kinder'gehen, irrtumlich vermittelt hatte, daB das Ge-

sprdch nur mit Muttern gefuhrt werden sollte.)

Fragu : Welche Befurchtungen haben Sie 'denn, wenn Sie an

Erziehungsberatungsstellen denken?

erl: Ich k6nnte mir vorstellen, daB die Leute Angst
haben, daB ein Versagen heraus kommt, daB sie
kein Vertrauen zu sich selbst und ihrem Kind
haben.

er2: Ich meine, die meisten haben inzwischen doch
so viel mitgekriegt durch Presse usw., daB sie

wissen, daB die Ursache nicht so sehr immer beim
Kind liegt, daB also nicht das Kind der Versa-

ger ist, sondern daB oftmals die Schwierigkeiten
beim eigenen Verhalten zu suchen sind. Und daB
sie·eben praktisch selber Angst haben. Angst da-
vor haben, daB Dinge aufgedeckt werden, die ihnen
dann selber unangenehm sind. Wie Sie vorhin sag-
ten,.Sie spuren Angste aus Ihrer eigenen Schulzeit
hochkommen und haben eine Wut und wenn Sie jetzt
den Eindruck haben, Sie mussen zu einer Erziehungs-
beratungsstelle wegen Schulschwierigkeiten, daB
dann Barrieren da sind, daB einer nach Ihnen

fragt...

er 1: Und dann auch die Furcht, mein Kind ist nicht
normal - sowas mit Idiotie - Sonderschule ...

...Also, ich kdnnt' mir vorstellen, bei mir
kommen Angste hoch, daB dann Anforderungen an

mich gestellt werden, die ich einfach nicht gewillt
bin zu erfullen, daB ich eine Initiative ergreifen
mu8, eine Anderung in meinem Leben .erfullen mu,B,

irgendwas an mir andern muB, was mit Anstrengungen
verbunden ist...

Mutter : .··oder daB ein Fehler aufgedeckt wird...
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Mutterl: ··· das nicht, da bin ich ja froh, aber im Grund
bilde ich mir ein, das zu wissen, die Fehler und
warum das so oder so ist.

Mutter :

Mutter :

Mutter :

Mutter :

Aber so wie Sie das jetzt sagen... Ich hab mich
schon lang mit dem Gedanken beschaftigt, daB

irgendwann, wenn das mit dem Sprechen (der vier--

j hrige Sohn lispelt, d. Verfasser) nicht bes-
ser wird, mich irgendwo hin zu wenden. Irgendwie
hab ich Angste davor, da B mich dann einer fragt,
seit wann ist das, daB ich gezwungen werde,efne
Ursache zu finden, die ich bisher noch nicht ge-
funden hab'. Und wenn ich dann eine finde,
dann wurde ich mich argern, daB ich da nicht al-

,

leine drauf gekommen bin, daB man nicht in der

Lage war, die Ursache solber zu finden; das ware

meine Barriere.

Auch wenn Sie die Ursache wissen, werden Sie
trotzdem oft mit dem Problem nicht fertig...

... das weiB ich ja sehr wohl, das ist ja das

Irrationale, aber in der Richtung k6nnte es bei
mir laufen, daB ich praktisch Angst davor habe,
daB eine Fehlerquelle aufgedeckt wird, die ich
selber ubersehen habe. Sachen, die ich nicht
kontrolliert habe oder bisher kontrollieren konn-
te, daB da jemand anderes dahinter kommt.

Ich wurde keinen Aufwand scheuen, um Sachen zu

verandern, es ist eher Unfdhigkeit, wenn ich da

hingehe und die sagt, es war ein Fehler, daB sie

drei Kinder gekriegt haben, sie sind viel zu

nerv6s oder sonstwas... oder viel zu egoistisch
angelegt, zu unfahig uberhaupt abzugeben, die
Probleme dann...
Weil ich im Grunde auch ein schlechtes Gewissen
habe, drei Kinder gekriegt zu haben, weil es

heute sehr viel ist, und man wird ja krumm ange-
guckt. Cl) Es ist ja auch irgendwie chaotisch,
so drei Kinder, die kann man nicht immer so

. E
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sch6n sauber halten, die sehen manchmal wust

aus, in dem Alter, da spielen die drauBen im

Schlamm rum .:. ich seh' mit denen so ein biB-
chen asozial aus, dreckig und laut, da kriegt man

ein kleines biBchen das Gefuhl, also, wie konntest
du nur - obwohl ich die Kinder doch wirklich
wollte - aber das Gefuhl, jetzt merk' ich ja
erst, was drei Kinder sind - das ist eine Kin-

dergruppel

flutter2: Die Angst, die Scheu, irgendwo hinzugehen, ist

eigentlich,daB man die Sachen, die man im Grun-
de genommen so selber in seinem schlechten Ge-
wissen hutet, daB die einem so rtag Gegi·cht ge--
sagt werden..

1

Mutterl : Genau, daB jemand sagt, wie konntest du.,ner-
v6ses Huhn drei Kinder in die Welt setzen, du
bist ja gerade fahig, eines in'Ruhe zu erziehen...
Und jetzt kann man ja nichts mehr andern, ich
kann ja keines mehr zuruckschicken. Dieses Ge-
fuhl: da ist ja nichts zu machen... Deshalb
muBte man Erziehungsberatungsstellen so normal
wie m6glich machen, die muBten so sein, wie

wenn man zum Backer geht, die muBten zum tag-
lichen Leben, zum Alltag geh6ren, wie eine Vor-

sorgeuntersuchung, wo jeder hingeht, ganz selbst-
verst8ndlich.

(Mittelschicht, Kinder verhaltensunauffallig,
Kleinstadt) ....

Es erscheint uns interessant, daB selbst diese Mutter mei-

nen, alleine fur die Verhaltensauffalligkeiten ihrer Kinder
:

verantwortlich zu sein (aus der Presse weiB man ja...)

und daraus den SchluB ziehen, somit auch alleine hinter

die entsprechenden Probleme kommen zu mussen und Alleine

auszukommen, wenn es um das Bewaltigen dieser Schwierig-

keiten geht; bzw. daB die Angst vor Psychologen die Angst

vor dem verdffentlichten eigenen schlechten Gewissen ist.

Sie furchten den Psycho-Detektiv,der sie durchschaut und

der ihnen vorh lt, daB sie sich grundlegend andern mussen.

.,
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Diesen Muttern wurde "die Unschuld genomment;.. sie wis'sen ·-

um die Entstehung von Verhaltensauffalligkeiten, wissen

allerdings so darum, daB es ihnen Angst und Schuldge-
fuhle macht. Daraus resultieren Autonomieversuche am

falschen Platz und Unterdrucken oder Verleugnen latenter

familialer Konflikte; dies sind strukturell vorhandene

Oberlebensstrategien aller Eltern:

Zur unterschiedlichen Therapeuten-Rereptian der-ver lchie-'·· - '

denen Eltern:

5.5.2 Eltern, die in Beratung/Behandlung waren oder die

verhaltensunauffallige Kinder haben

Es bestatigte sich, daB Eltern die in Beratung/ Behand-

lung waren oder sind, oder die unauffdllige Kinder haben,

ein reflektierenderes Verhalten Konflikten und Problemen

gegenuber an den Tag legen; dies durfte in der Tat an

den beratenden und therapeutischen Prozesse  liegen.

Wir geben al s Beispiel fur die Quote der El tern. die

mit ihrem Kind in Beratung waren, Auszuge aus dem Ge-

spr ch mit einer Mutter wieder, deren Sohn eine Spiel-

therapie abgeschlossen hat und die selbst in thera-

peutischer Behandlung war.

In diesem Auszug entwickelt sie ihre Vorstellungen und

ihre persdnlichen Lernerfahrungen durch die Therapie.
Ihr Sohn hatte jahrelange extreme Harnlass-Probleme.

Frage: Was haben Sie sich denn vorgestellt, was da so

passiert in einer Therapie?

Mutter: Das Wichtigste war mir naturlich der Sohn...
Im Anfang habe ich mir vorgestellt; daB der
Frederic behandelt wird ohne mich. Ich habe ge-
glaubt, daB ich da gar nicht viel mit zu tun hat-

te., Und vor allen Dingen habe ich mir nicht vor-

gestellt, daB die Sache so lange dauern kdnnte.
Aber dann wurde mir mit der Zeit wohl klar, da8 das
ein langer Proze B ist, so eine Therapie. ·Und Frau

l
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Sch. sagte auch immer: das sind AnstdBe, gehen
muB man dann allein, also, so ahnlich, so habe
ich es verstanden und es war auch so. Je weiter
ich von Frederic abgeruckt bin, je mehr ·ich ihm
allein uberlassen konnte, das war dann der ProzeB,
das. ist mir klar geworden, spater. DaB auch die-
ses mit den Windelh6schen das erste war, das muB
er alleine kannen. DaB alle Hilfsmittel, die ich
vorher angewandt hatte, ihm also Ausrufezeichen
auf den Stuhl zu legen, um ihn zu erinnern oder
den Wecker klingeln lassen oder so, das fiel mit

der Zeit weg ... ·ich habe mich so wenig wie m6g-
lich darum gekiimmert. Er mu Bte sich dann allein

umziehen, wenn man sich das vorstellt - ich meine
heute - naturlich ist es selbstverstandlich daB -

ein 7 j hriger sich allein umzieht, wenn ihm ein
Malheur passiert. Bei mir war das nicht selbstver-
standlich gewesen...

Frage: Wie war das denn damals, als Sie dann p16tzlich
wahrgenommen haben, ich soll da jetzt p16tzlich
auch mitmischen, ich werde da jetzt auch ge-
fordert. Was war denn das fur ein Gefuhl?

Mutter: Ja, ich war erstaunt, aber ich war ja von Anfang
an willens, alles zu tun, damit dieser Zustand ver-

andert wird. Das wollte ich auf jeden Fall. Ich
weiB noch, wie wir das erste Mal bei Frau Sch,
waren, und sie sagte, er muB ja·.auch noch Haus-

aufgaben machen - und ich sagte: Da kummere ich
mich schon, das mache ich schon. Da sagte sie:
Wieso mussen Sie das machen; Wieso mussen Sie sich-
da kUmmern? Warum sagen Sie: Sie machen das schon?
Das waren so die Anfangsgesprache, so die ersten ·

Satze, die mir zu denken gegeben haben. DaB ich

uberhaupt erstmal stutzig wurde. Wie ich das jetzt
so erzahle - das war ja alles vorher fur mich v61-

lig unbekannt. Zuerst mal wurde ich bloB stutzig
und dann allmahlich, bei den ersten Gesprachen kam
ich uberhaupt erst dahinter, ·daB ,es auch an mir , ,

liegt und ich vor allen Dingen mein Verhalten erst

einmal  ndern mua - so die allerersten Schritte - ehe
ich uberhaupt wuBte, was mit meinen Gefuhlen los

ist, habe ich schon lernen mussen, daB ich mich
anders verhalten muB,

Y 1
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e: Da ist es Ihnen dann auch nicht schwer gefallen,
selbst hinzugehen...?

Mutter: Nein, denn ibh habe schon das Gefuhl gehabt, daB
ich Hilfe brauche. Das wird einem ja im Laufe die-
ser Gesprache immer offensichtlicher, daB man .

selber noch mehr Hilfe braucht als im Grunde ge'- *

nommen das Kind. Und'bei fremden Eltern sehe ich,
das ist merkwurdig, daB man doch bei Fremden eher
Fehler sieht als bei sich selber. DaB man denkt,
mein Go glie sind ja viel zu streng, und ich beim
Frederic jetzt immer uberlege, was fur Bedurfnisse
hat er denn, und, hindere ich ·ihrr daran selb--
standig zu werden;

(Unterschicht; Mutter und Kind waren in Behandlung;
Ort im Einzugsbereich mehrerer GroBstadte)

Ahnliches formulieren andere -Elterti -der gleichen Quote:

Sie beschreiben den Weg von der Erkenntnis, da B ihr Ver-

halten und die Auffalligkeiten ihres Kindes in einer Be-

ziehung zueinander stehen, daB sie durch beratende Ge-

spr che oder Therapiestunden =malik'-rind mehr hinter ihie-

eigenen Gefuhle kamen, bis hin zu grundlegenden Verande-

rungen in der Beziehung zum Kind und zur gesaiten Familie.

Wir hatten bei unseren Interviews =kantrt ein Elternpaar; daB

die Behandlung durch Experten nachtraglich negativ bedachte:

fast alle finden, daB sie jetzt dem Kind gegenuber konse-

quenter seien, bereit, Grenzen zu setzen und auch durchzu-

halten, selbstbewuBter und nitht mehr so unsicher, ob sie

sich auch richtig verhalten. Sie erleben den Behandlungs-

prozeB in der Regel als persanliche Bereicherung, wenn

sie auch oftmals nicht genau angeben kannen, was nun Er-

gebnis der Behandlang und was--in'det -notmalen'Weiterent-

wicklung ohnehin erreicht worden ware:

.

. :
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Mutter: Ich weiB eigentlich nicht, ob mir das was geholfen

.hat - eigentlich haben die mich immer wieder auf
mich selbst verwiesen und gesagt, daB nur ich
allein Entscheidungen treffen kann; niemand hat
was zu meinen Problemen gesagt.

Vielleicht denke ich heute mehr daruber nach, was

ich tue und warum; ich bin mir aber nicht sicher,
ob das mit der Therapie zusammenhangt.

(Unterschicht; Mutter und Kind waren in Behandlung;
GroBstadt)

5.5.3 Eltern und Kinder, die in Beratung/Behandlung sind

Bei den Eltern, die sich selbst i,n-,Behandlung -befindeni- ·und/ ---

oder deren Kinder eine solche in Anspruch nehmen, wurde oft-

mals noch eine irritierende Verunsicherung festgestellt, wenn

sie Inhalte der Beratung erz hlen sollten: Sie geben therapeu-

tische Gespr che merkwurdig verkitrzt·,wieder. Alle .sprechen

davon, daB sie sich eigentlich kurze, pragnante und durchsetz-

bare Rezepte und Ratschlage fur ihr alltagliches Verhalten

erwartet haben (je nach Bildungsstand und/oder ProblembewuBt-

sein nimmt dieser verstandliche Wunsch ab) / .und daB ·sie sich .

in einem langen LernprozeB befinden, in dem sie erfahren, daB

Experten dazu nicht bereit (und in der Lage) sind.

Da fast alle Eltern Beratungs,ste],len,erst ·dann,·aufsuchen,- - =' '-

Wenn die hausliche Situation wirklich extrem belastend

ist, widerspricht das von den Experten praktizierte Vor-

gehen ihrem Wunsch nach rascher Veranderung der unangenehmen

hauslichen Situation. n=..=,1.-na. :.

Uns zeigte sich, daB es fur Eltern von ihrem ganzen Lern-

hintergrund und ihrer ganzen Lebenserfahrung und -praxis

her schwer einsehbar ist, da8 =Experten versuchen, Hintergrunde

fur Schwierigkeiten aufzudecken, indem sie mit ihnen reden.

Sicherlich wissen einige Eltern keine Erklarungen fur die

,.
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Verhaltensauffalligkeiten ihrer Kinder; andere z hlen

verschiedene Situationen aus Vergangenheit und Gegenwart

auf, die als Belege dienen sollen; fur sie ware es logisch,

wenn die Gesprache wenigstens intensiv diese Ansatze zum

Inhalt hatten.

In den Interviews hat sich gezeigt, daB Eltern die Ver-

z8gerung direkter Spannungsmilderung besonders -dann er-
- ·

tragen und akzeptieren kdnnen, wenn es von Expertenseite

gelungen ist, eine persanliche, emotionale Beziehung zu den

Eltern aufzubauen, die diesen tragfahig und belastbar er-

scheint, um gemeinsame Arbeit zu erm8glichen. Es scheint

uns.ganz entscheidend auf die Art der Beziehung und auf

das Erleben dieser Beziehung anzukommen; lauft diese nicht,

so bleibt fur die Eltern meist nur der Abbruch der Beratung.

Diese Schwierigkeit besteht um so mehr bei den Eltern, die

in ihrem Leben Beziehungsaspekte nicht reflektiert be-

sprechen, die sehr konkretistisch vorgehen, die es gewohnt

sind, klar beschreibbares Fehlverhalten fur Probleme ver-

antwortlich zu machen und die Konflikte oftmals durch

averbale Akte 16sen. Das heiBt, daB es sich um Eltern handelt,

die sich den mittelstandischen Normen und Vorstellungen

einer Erziehungsberatungsstelle nicht ungebrochen unter-

werfen k6nnen und wollen.

Beispielhaft fuhren wir nachstehenden Interview-Auizug
fur ein Elternpaar an, wo der Vater bereits wegen Kindes-

miBhandlung am Problemkind der Familie, Thomas, verurteilt

worden ist.

Es handelt sich um eine Unterschichtsfamilie mit drei Kindern

im Alter von 13, 10 und 4 Jahren, wobei der 10 jahrige Thomas

sehr aggressiv ist. Thomas' Vater ist Kraftfahrer, seine

, .' - 71
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Mutter ohne Beruf. Er hatte mit zwei Jahren einen "Fieber-

krampf", auf den die Eltern u.a. auch sein aggressives
Verhalten zuruckfuhren. Sie tun dies, obwohl langwierige

psychiatrische Untersuchungen keine Anhaltspunkte dafur

zeigen.

Mutter: Ja, und dann waren wir dann hier in der Familien-
erziehung, ach, das hat (iberhaupt· ·nicht·'genutze, 7 JA,

da haben sie einmal den Bub gesehen und da haben
sie nur Gesprache mit den Eltern gefuhrt, was nutzt

das, nur Ges rache mit den Eltern, wenn man das
Kind nur einmal sieht...
Zuerst die Jugendpsychiatrie. Das kam durch das

Jugendamt; die haben da angerufen-und da-ist der
dann vier Monate gewesen, da ist er untersucht
worden und alles...
Und dann ist er dann dagewesen, und von der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie ist er dann kurz vor

Weihnachten ja heimgekommen... Und da ist er

zwischendurch in die Erziehungsberatung, da -war ja
der Thomas nur einmal, das hat ja eigentlich fur
ihn nichts gewirkt, und da ist er dann hier im

... Heim gewesen.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie die haben sich da
in Verbindung gesetzt, daB wir da zu Gesprachen (in
die Erziehungsberatung) kommen sollen'·oder-so-::.--
Fur uns war das uberhaupt keine Hilfe.

r: Wir haben praktisch vor dem Problem gestanden, wo

wir geglaubt hatten, jetzt kriegen wir endlich

geholfen, um mit den Problemen fertig zu werden,
ja, aber die Probleme sind immer - behr-'geworded, an-

statt weniger.

Mutter: Ja, uns ging es ja dadrum, damit ihm geholfen wird,
damit wir wissen, was hat er, hat er jetzt irgend-
was durch den Fieberkrampf irgendwie am, was am Hirn,

- daB da irgendwas ist oder soi oder ist er irgend-
wie net ganz da, denn normal, des war er ja eigent-
lich, er war ja kein Dummkopf, aber irgendwas muBte

ja sein, denn er hat auch spat angefangen zu laufen
und zu sprechen. Wir wuBten ja gar net, was eigent-
lich mit ihm ist. Denn ich mein', wenn die anderen
zwei, oder er war ja dann auch schod da, also wenn

die anderen drei (Kinder), die waren ja ganz normal
und es waren ja net irgendwie Anzeichen bei denen

. ., -'72 -
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Vater:

Mutter:

Vater:

Mutter:

auch irgendwie mit so Wutanfallen,·das war uns ja
-ein biBchen komisch. Und das wollten wir ja auch
net haben,...es sollte ihm ja geholfen werden.
Ich mein, man will ja haben, daB es wirklich einen
normalen Mensch gibt (1).

Ja, Erziehungsberatung bedeutet fur mich, daB ich

gewisse Probleme fur die ich irgendwie ein Rat be-

komme, wie ich mich pers5nlich verhalten mu B in

gewissen Erziehungssachen, mit dem Thomas und zu

den Geschwistern, wenn er die Wutanf lle bdkommen
hat. Wie muB ich mich da verhalten2-A6er leiden
habe ich da keinen guten Rat bekommen.

Ja, die wollten dann wissen, whs dann war, und wie

wir uns dann verhalten haben, und da hab ich ge-
sagt, ja, was nutzt uns das jetzt, wenn wir das
nachher.

. . man weiB ja gar net, wenn wirklich mal -

ein Problem war hier daheim, wenn ich dann ange-
rufen hab', ja und dann war der Herr, wo wir mit
dem ge prochen haben oder jemand anderster net dd
und konnte uns keinen Rat geben.
Ja, also wir waren wirklich enttauscht, wir haben

uns unter der Erziehungsberatung mehr vorgesteblt,
also, eine gr6Bere Hilfe: Ja, wir haben uns da

unterhalten...

Ja, uber die Probleme unterhalten und da hatten wir

ja und nein gesagt, und dann muBten wir gehen. Aber
'
en richtige Rat haben wir nie :bekommen:-

Ja, der hat gesagt, was waren denn des fur Probleme

die Woche, oder die letzten 14 Tage, und da haben
wir das dem gesagt, und da hat der sich das halt

notiert, und halt gesagt, na ja, gut ja oder nein,
und sonst. eigentlich nicht, wie man -sich ·da ver-

halten hat, gar nichts. Und wir haben ja gehofft,
daB wir gesagt bekommen, wie man sich ungefahr ver-

halten kann in diesem Fall..DaB der einem sagt, oder

tun sie mal so oder irgendwie, das ist ja gar nichts.

... Und da waren wir naturlich sehr enttauscht, wir
haben des dann halt so auslaufen ·lassen, also was

sollten wir da noch hin? Nachher sind wir da gar
net mehr hin. 3,4 Monate haben wir das gemacht, und

dann haben wir gesagt, nee, wenn ich dann hin, mein

Mann konnte dann net, weil er dann bei der Bahn war

. .
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mit der Arbeitszeit, und dann hat das dem nicht
gepaat, wenn der nicht mitkonnte. Ich meine mein
Mann konnte, damals hatte der schon Schwierigkeiten
g.ehabt, gerad wegen dem Thomas, weil der die Arbeit
wechseln mu8te, wegen diesem ganzen Theater da,
da konnte er ja nicht noch da hingehen und sagen,
so, hier, ich muB jetzt 'ne Stunde fruher gehen
oder so.

Vater: Ja, wenn's nach diesem Herrn gegangen ware, dann
muBte ich mich den ganzen Tag mit den Kindern be-

sch ftigen, aber wir mussen ja auch von irgendwas
leben.

Diese Eltern wurden damit konfrontiert, daB sie ihr eigenes
Verhalten beschreiban und mit' -dem Psychologen besprechen

sollen; aus dem Auszug geht.hervor, daB sie sich solch eine

Vorgehensweise nicht erklaren k6nnen, weil solch ein An-

sinnen ihrer ublichen Art und Weise, Probleme zu 16sen

diametral entqegeng&setzt is€:ES- ward zu Oberlegen, ob ein

therapeutischer Ansatz, der so v8llig von konkreten Be-

durfnissen weggeht, bestimmten Bevolkerunqsgruppen einen Zu-

gang erschwert oder unm6qlich macht.

AuBerdem kommt uberdeutlich zum Ausdruck, da B die Eltern

sich von den Psychologen der Erziehungsberatungsstelle

verkauft vorkommen: sie haben von ihnen konkrete Ratschlage

und Anweisungen erwartet, wie sid sich Thomas gegenuber

verhalten sollen: Was sollen sie mit ihm machen, wenn er

mal wieder durchdreht? Die Eltern sind enttauscht, weil

ihre Erwartungen nicht erfullt wurden; es ist schon von

daher zu erwarten, daB sie sich so schnell nich€ dehr

um Hilfe an eine  uBere Stelle wenden werden. Wenn sie
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dazu noch ihre ubrigen Erfahrungen mit anderen Leuten

nehmen, sieht es fur sie schlecht aus: --

vt

Mutter: Wir konnten eigentlich auch nicht mit irgendjemand
uns daruber unterhalten. Weil die falsch sind, das

haben wir gemerkt, bei denen da druben. Die haben

quasi Dinger erzahlt, die iiberhaupt nicht·-wahr

waren. Dinge uber'n Thomas und so ...
und da

sind wir halt genauso miBtrauisch jetzt, daB wir

jetzt mit niemand dadruber sprechen.

r: Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, daB wenn

wir mit jemand dadruber sprechen, daB die mich
dann verhohnen, und irgendwie versuchen, uns da
nach anderen Stellen... reinzulegen. Und aus

diesem bestimmten Grund werden wir auch so keinen
Kontakt mit anderen Leuten machen. Wir werden ver-

suchen, mit unseren Problemen selbst fertig zu

werden, so gut wie es geht und so gut wie wir
es k6nnen.

Mutter: ... wenn niemand wirklich so ein Fall einmal hatte,
wie jetzt bei uns, der kann uberhadpt ad'·etwas

gar nicht sagen.
... Dadraus haben wir gelernt, daB wir Fremden

gegeniiber nicht trauen k6nnen, daB man ganz allein
auf sich angewiesen ist, daB man selbst also mit
sich fertig werden.muB, als Familie und.auch so

allein, daB man gar nicht irgendwie mit Rat oder

Hilfe..., sondern, daB man sagen kann, so, man

muB alleine sehen, wie man wirklich fertig wird

und daB man fertig wird mit den ganzen Problemen...
Also, da8 man quasi von auBerhalb gar keine Hilfe
erwar€en darf und braucht. Ich wurde das nie mehr

machen, daB ich irgendwo hingehen wurde und sa-

gen, hier, k6nnt ihr mir mal helfen. Lieber
sollen die Kinder mithelfen, das geht halt net

anders, aber jemand Fremdes oder so, das mach
ich nicht. Weil man halt schon zu miBtrauisch ist...
Lieber allein, haben doch gesehen, daB wir zu-

rechtkommen. Ich wurde mir nie mehr helfen lassen.
Es ist halt, weil man zu viel mitgemacht hat und
die schlechten Erfahrungen, die man halt- so ge-
macht hat. Mit den Nachbarn und alles, daB. die
einen quasi so reingelegt haben

(Unterschicht; Beratungsgesprache_mit Eltern und Kind;
Ort im Einzugsbereich mehrerer GroBstddte)
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So lange es„aus den unterschiedlichsten Grunden in der

Beratungssituation nicht geleistet werden kann, sich auf

gemeinsame Vorgehensweisen dialogisch zwischen Eltern und

Experten zu einigen, so lange wird fur nicht wenige Eltern

uneinsichtig bleiben mussen, was da mit ihnen geschieht;

widerspricht es doch eminent der Alltagslogik, mit einem

kranken Kind vorstellig und anschlie Bend selber.behandelt- -.

zu werden.

4 Eltern, die sich bei einer Beratungsstelle etc.

angemeldet haben

Die wenigen Eltern, mit denen wir sprechen konnten, die sich

fur eine Beratung angemeldet haben, und die nun auf weitere

Termine warten, unterscheiden sich nicht grundsdtzlich von

solchen Eltern, die momentan in Behandlung sind. Sie erwar-

ten sich vielleicht nur noch starker als die anderen Hilfe

und direkte Interventionen der Psychologen u.a., wodurch

sich ihre schlimme,hausliche Situation m6glichst rasch

 ndern soll. Sie sind auch in ihrer "Warteposition" noch

verunsicherter und gespannter, was da auf sie zukommt; im

ubrigen zeigen sie vergleichbare Angste und Verunsicherungen

wie die vorher besprochenen Eltern.

5 Eltern, die nach Expertenmeinung verhaltensauff3llige Kinder

haben, aber keine Beratung/Behandlunq anstreben

Die wenigen Mutter, die verhaltensauffalige Kinder haben,

ohne bisher in Beratung/Behandlung zu sein, nahmen ohne

Ehem nner an dem Interview teil, weil diese "Besseres zu tun

h tten, als uber Erziehung zu reden". Zum Teil lag es

auBerhalb des Vorstellungsbereiches der Mutter, daB. sie

gemeinsam mit ihrem Mann ein Interview zur Kindererziehung

geben solitent

r
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Die Experten (Kindergartnerinnen, Erzieherinnen und

Sonderschul- Lehrer) hatten uns diese Familien genannt,

weil deren Kinder extreme Verhaltensauffalligkeiten zei-

gen, ohne daB die Eltern etwas dagegen unternehmen.

Genannt wurde sehr groBe Aggressivitat, alle m8glichen

St6rungen im Sozialverhalten, Sprach- und Schulschwie-

rigkeiten, Luggn, Stehlen usw.

Wir k8nnen diese Familien nach Schichtkriterien der un-

teren Mittelschicht, oberen und unteren Unterschicht,

sowie sozialen Randgruppen zuordnen. In diesen Familien

fallt mehr als bei den anderen Familien eine sehr starke

innerfamiliare Rollenzuteilung mit genau definierten

Funktionen und Aufgaben auf. Hier sind die Aufgaben

der Frau(und Mutter) genau festgelegt - und zu diesen

geh6ren selbstverstandlich Versorgung, Pflege und

Aufzucht (!) der Kinder, der Vater kummert sich mitt-

lerweile um das Geld. Die Fami ien haben in der Regel
mehrere Kinder (bis zu 10 eigene und noch 2-3 Pflege-
kinder!!)

.
Was.sich auch in anderen Familien gezeigt hatte,versch rfte

sich hier:

Die Mutter machen alle Schwierigkeiten ihrer Kinder an

auBeren Faktoren fest; meist an Umweltgegebenheiten,
/

wie z.B. an anderen, frechen Kindern, an schlechten

Lehrern, fehlenden Spielplatzen; aber auch an.eigener

Uberarbeitung und Nervositat; dies immer durch aufzahlendes

Aneinanderreihen huBerer Situationen!

Bei der Beschreibung von Erziehungszielen wird groBer
Wert auf Faktoren wie ausreichende Versorgung mit Essen,

r

E 77'-

-0/



- re

Gesundheit, ordentliches Aussehen und Benehmen gelegt.

Mutter: Wichtig in der Kindererziehung ist, daB man

fur die Kinder da ist, daB sie punktlich zur

Schule gehen k8nnen, daB man auch da sein kann,
wenn sie wieder zuruckkommen, da B das Essen

dann punktlich fertig ist, daB sie dann Zeit

haben, ihre Aufgaben hier zu'machen ·und· da B'- das-

Zimmer dann auch ein biBchen aufgeraumt ist.

(Unterschicht; Kind in Behandlung; GroBstadt)

Als Erziehungsstil scheint der von "Zuckerbrot und Peit- -

sche" vorherrschend. Weniger Raum nehmen Beschrei-

bungen innerer Zustande ein; eher wird mit Vererbungs-

argumenten fur bestimmtes kindliches Verhalten hantiert.

Es ist zu vermuten, da B eine Mutter von vier und mehr

Kindern in oftmals beengten Wohnverhaltnissen so mit

ihrem Haushalt und mit Organisations- und Erziehungs-

fragen beschaftigt ist - nacK·der stridgen Rollenver-

teilung lassen sich die dazugeh8renden Ehemanner auch

noch bedienen -, daB introspektive Prozesse schwer

Platz greifen kBnnen. AuBerdem gehdren derartige Re-

flektionen eher zum Sozialisationsrepertoire der Mit-

telschicht und werden z.B. fn_-dar Unterschicht anders

bewertet.

Die Toleranzgrenze ist so auch sihr hoch, bevor Eltern

ein bestimmtes kindliches Verhalten nicht mehr aus-

halten und sich um Rat nach au Ben wenden wurden;in der

Regel ist es sogar so, daB sie dies nur gezwungener-

maBen aufgrund von Interventiorien aug dem Kindergarten

oder der Schule tun wurden. So berichteten eigentlich

alle Mutter uber sehr aggressive Auseinandersetzungen

zwischen den Kindern, uber Einnassen und extreme Schul-

r
.
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Mutter: Man wird von denen gezwungen, seine eigene Er-

ziehung auf den Kopf zu stellen und alles und

nichts zu erklaren. Diese bldden Psychologen, was

die Wissenschaft nennen, daB macht unsereins als
normaler Mensch Tag fiir Tag und -wird rficht be--
zahlt dafur. :.

(Soziale Randgruppe; Kinder verhaltensauffdllig
ohne Behandlung; GroBstadt)

Insbesondere scheinen diese Gruppen extremes MiBtrauen

staatlichen (Sozial-) Behdrden gegenuber zu haben, von

denen nichts Gutes erwartet wird, und von denen man

sich lediglich schlecht verwaltet fuhlt; dieses MiB-

trauen schien in langen Auseinandersetzungen mit Be-

h8rden erworben.

Eine Aussage, wie die folgende, bildet in dieser Quote

die - ruhmliche - Ausnahme; kann sich die Mutter we-

nigstens noch vorstellen, daB es einen Sinn .hat, mit

ihrem Kind zum Schulpsychologen zu gehen.

Mutter: Ich kdnnte mir vorstellen, daB Schulpsychologen
vielleicht besser ausgebildet sind, in den
Konflikt des Kindes vielleicht besser hinein-
sehen kennen als ein Beamter von der Fursorge.
Ich wei8 nicht, ob die so geschult sind darauf,
die sind mehr fur allgemeine Sachen zusthndig,
wenn es in der Familie nicht klappt, z.B.,
oder wenn der Vater trinkt, gibt kein Geld ab,
oder so was; oder wenn die Kinder drauBen rum-

fliegen, so etwas eher... Auch zu kirchlichen

Stellen, kannte ich mir vorstellen, kannte man

mal hingehen.

/
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probleme (einige "Sonderschulgenerationen" in einer
\

Familie), ohne daB sie einen Sinn darin sehen, sich

an psychologische Stellen zu wenden.

':-
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(Soziale Randgruppe; Kind verhaltensauffillig,
ohne Behandlung; GroBstadt)



5.5.6 SchluBfolgerungen

eA .1

Nach unseren Ergebnissen durfen wir schlu Bfolgern, daB

Schichtzugehdrigkeit die Einstellung therapeutischen

Prozessen gegenuber wesentlich mitbestimmt, oder auch,

ob man sich uberhaupt therapeutischer Hilfe anvertraut

und wie .man damit umgeht; da/uber. hinausgehend wird dies

aber auch davon bitbestimmt, inwieweit Eltern Vor-

stellungen von "innerer Realitat" als Pendant zu auBerer
/

Realitdt haben. BewuBtsein uber psychische Ph nomene

und Mdglichkeiten des Umgangs damit fanden wir in nicht

allzu vielen F llen, aber doch in allen Schichten - wenn

auch graduell und qualitativ abgestuft.

Insgesamt k6nnen wir fur alle untersuchten Gruppen fest-

halten, abgestuft auch fur Eltern, die verhaltensun-

auffallige Kinder haben, daB Experten bei Erziehungs-

schwierigkeiten Ratschlage geben und relativ feste

Verhaltensregeln aufstellen sollen, nach daneh sich Eli:ern

dann verandern wollen. Dies steht durchaus im Wider-

spruch zu - rationalen - elterlichen Erkenntnissen,

daB es keine Rezepte gibt, daB jede Situation und je-
des Kind anders ist; sollte jedoch als Bodensatz elterlicher

Wunsche-akzeptiert werden, diese Ambivalenz in einer

Aufklarungsaktion aufgegriffen und die Hoffnungslosig-

keit dieser Wunsche gezeigt werden. Insofern treffen

sich elterliche Einsicht mit Meinungen und Erkenntnissen

der Mehrzahl der Experten.

Nun soll aber nicht versucht werden, Wunsche nach festen

Strukturen als irrelevant und irrational abzuqualifizieren

und zu versuchen, sie allein mit Rationalitat und ver-

nunftigen Argumenten aus der Welt zu schaffen; dies

----
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durfte schief gehen und wird ihnen auch nicht gerecht.

Unserer Meinung nach geschieht dies mit solcher Auf-

klarung, die nur uber kognitive'Erkenntnisse Verande-

rungen versucht. Die Wunsche sind ein Faktum und auch

erkldrbar, dazu geh6rt aber, sie auf ihrer eher irratio-

nalen Ebene ernst zu nehmen und die durch sie durch-

scheinenden Angste aufzugreifen; -erst danrr  nerden - - .--.

sie sich nicht nur als Stdrfaktoren oder als Sand im

Getriebe bemerkbar machen.

Wie wir uns dies vorstellen und warum-wir diese Argu-

mentation vertreten wird im Fortgang des Berichts dar-

gestellt.
'
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5.6 Subjektives Wahrnehmen von Verhaltensauffalligkeiten
bei eigenen und fremden Kindern und Erziehungsideale

fft-'

Zu Anfang soll noch einmal wiederholt werden, daB die

meisten Eltern Verhaltensauff lligkeiten ihrer eigenen

Kinder erst dann richtig zur Kenntnis nehmen, wenn sie

durch Personen auBerhalb des direkten Familienkreises

unmiBverst ndlich darauf hingewiesen werden. Man kann

sagen, daB die St6rungen bis dahin schon recht weit fort-

geschritten sind.

Sei es, daB eine Mutter die andere anspricht, weil ihr

Kind stdndig von deren Kind gepiesackt wird.und daB

sie androht, ihres deshalb. aus dem Kindergarten zu nehmen;

sei es, daB eine Erkieherin tagaus tagein ein weinendes

und stilles Kind tr6sten muB, well es iiber die Trennung

von seiner Mutter alleine nicht hinwegkommt.

An fremden Kindern wird dagegen -schon eher festgestellt,

daB sie z.B. zu ungezogen und aggressiv sind, nicht mit-

einander im Spiel umgehen kdnnen, verzdgerte (Sprach-) Ent-

wicklung zeigen, fahrig und unkonzentriert sind usw.

Dieses Ph3nomen zeigte sich eigentlich - mit nachfolgend

aufgefuhrten Einschr nkungen r bei allen Eltern.

Eltern haben ein Alltagsverst ndnis von Verhaltensauffal-

liakeiten, das sich sicherlich an verschiedenen Stellen

trifft und uberschneidet. Es erschien uns aber, daB bis

auf die sehr aufgeklarten obere Mittelschicht:Eltern, andere

. '
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Eltern gar nicht genau definieren k8nnen, was denn alles

auffilliges Verhalten bei Kindern ist. Meist wird aggres-

siv-sein genannt, auch lugen, stehlen, ins Bett machen,

unkonzentriert sein und Schulprobleme haben - dabei wird

aber kaum der Grad der noch tolerierbaren Auspr gung jedes
dieser Merkmale genannc. Mit Tagtraumerei uAd stillem Ver-

halten sieht es denn auch schon anders aus; dies wird

kaum als "krankhaft" verstanden.

Unseres Erachtens hdngt eine Definition sehr stark von dem

subjektiven Erleben jedes Elternpaares ab, es betrifft

auch ihre Interaktionsformen und maglicherweise ihre spe-

zifische "Familienpathologie" .· Wir wollen diesem Punkt

deshalb hier nicht weiter nachgehen, weil wir sonst als

AuBenkriterium fur Verhaltensauffalligkeiten genau die

subjektiven Kriterien der Eltern nachzeichnen muBten, um

sie dann mit ihren Aussagen uber abweichendes Verhalten zu

konfrontieren. Dies scheint uns hier sehr aufwendig, wdre

aber sicher interessant, untersucht zu werden. Man kime

dann eventuell zu bestimmten Familientypen oder -mustern,

und hatte nicht einfach nur Kategorien, mit denen Eltern

in ihrem Alltag oftmals alleine .nicht. viel .anfangen k5nnen.

Es soll ganz kurz· ein Punkt angesprochen werden, der elter-

liches Erziehungsverhalten nachhaltig beeinfluBt, namlich

ihre Ideaivorstellungen uber .Erziehungsziele. Es sei .hier

nur angedeutet, daB Eltern immer wieder davon sprechen,

ihre Kinder zur Selbstandigkeit, Freiheit, Mundigkeit,

Offenheit, Kritikfdhigkeit und Durchsetzungsfihigkeit zu

erziehen.

Integraler und uberaus wichtiger Bestandteil ihrer Vor-

stellungen ist weiter eine optimale Schulbildung, damit

C
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ihre Kinder bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage spater

einmal einen Beruf erlernen oder studieren k5nnen.

Interessant ist, daB fast samtliche Eltern ihre Kinder

nicht so streng erziehen wollen, wie sie selbst erzogen

worden sind. Sie wollen es besser machen und ihre Kinder

sollen es besser haben. Gerade beim Punkt "strenge Er-

ziehung" geraten aber dann viele Eltern in Konflikte,'weil

sie, wenn sie sich nicht anders zu helfen wissen, doch

immer wieder in autoritare Verhaltensweisen zuruckfallen.

DaB eine Diskrepanz zwischen vorgestellten Erziehungs-
idealen und Erziehungsalltag besteht, liegt in unserer

Untersuchung auf der Hand, da ein GroBteil der-Eltern

Probleme mit den Kindern hat und sich deshalb ja sogar in

vielen Fallen an duBere Stellen um Hilfe wandte.

Wir wollen Grunde aufzeigen, die teilweise eine Erklarung .

dafur bieten kdnnen, wieso es zu diskrepantem Verhalten

der Eltern kommt. Dabei wollen wir unsere Ergebnisse nach

den Altersgruppen der Kinder darstellen; die unterschied-

lichen Elternquoten wollen wir nur dann herausstreichen,

wenn sie Besonderheiten zeigen.

.1 Fehlen tradierter Erziehungskonzepte als Unsicherheit

, konstituierender Faktor

Zu Anfang soll nochmals kurz darauf hingewiesen werden,

daB es sich besonders nachhaltig (in der Kindererziehung)

auswirkt, daB es keine kontinuierliche Weitergabe von in

Generationen gewonnenen Erfahrungen mehr gibt. Allen

Eltern ist durch Ver5ffentlichungen in Presse, Funk

und Fernsehen oder durch Gesprache untereinander be-

84
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kannt-, daB die Art, wie sie selbst noch erzogen warden,

nicht modern und richtig ist. Wie sollen sie sich aber

statt dessen verhalten?

Mutter: Ich hab also erst so ab der Halfte der Schwan-

gerschaft angefangen ein Baby-Buch zu lesen,
eigentlich hatte ich die Vorstellung, ein
Kind l uft irgendwie mit. Jetzt schafft man schon

zu zweit an einem Kindl Ich habe mich so git
  Baby-Pflege und Kinderpsychologie befaBt, ein

biBchen gelesen, aber nicht sehr intensiv: haupt-
s8chlich Sduglingspflege, aber auch nur aus

dem Buch, und ich fiel dann ganz sch5n aus al-
len Wolken, als dann ein Kind da war und alles
beherrscht hat. Das war in meinem Leben eigent-
lich die gr6Bte Umstellung; ich habe da gesehen,
daB ein Baby-Buch etwas Mangelhaftes ist...
Und was ich auch heute schwierici· find

. . ., da B

in dem Wohnviertel kaum junge Mutter Maren und
daB man so furchtbar allein war und auch keina

irgendwie so eine Mutterfigur, die einem ein
biBchen was gesagt hatte, da war... Das eigent-
lich, das was man gelesen hat, ziemlich theo-
retisch war, da hat man dann ein Rezept ge-

' kriegt, wenn ein Kind schreit, bei kleinen 53ug-
lingen, dann ist es entweder oder; dann hab ich
alles durchgemacht und dann hat es immer noch

geschrien. Und. erst bei Gr88eren - da2 man

irgendwie versucht, sich Rezepte zu holen, erst

mal in der Hilflosigkeit, dann gab es eben kei-
ne Rezepte, weil jedes Kind anders behandelt
werden will als das andere. Auch die innere
Sicherheit, daB man versucht, aufs Kind zu hor-

chen, da war ich beim Ersten furchtbar unsicher.

(Mittelschicht, Kinder verhaltensunauffalligl
Kleinstadt)

Oder:

Mutter: Die erste Erfahrung, die man sc macht, wenn man

ein Kind bekommt ist, daB man gar nichr so rich-

tig weiB, was da so auf einen zukommt. Das ist

-Ii-Ill-*----I--.
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eigentlich ein unheimliches Unsicherheitserlebnis,
das schon damit anfdngt, daB man eigentlich nicht
weiB, wie man so,ein Kind richtig anfassen soll.
Es ist also ganz anders als man das zuvor in irgend-
welchen Vorbereitungskursen gelernt hat, oder es

ist auch etwas anderes, als wenn man bei Bekannten
mal ein Kind sieht. Es ist etwas ganz anderes, wenn

man p16tzlich da ein Kind im Bettchen liegen hat
und nun dafur verantwortlich ist. Ich habe das

eigentlich doch als Druck empfunden.

(Mittelschicht; Kinder verhaltensunauffallig;
GroBstadt)

5.6.2. Ambivalente Gefuhle zwischen Mutter und Kind als Quelle
st ndiger Schuldgefuhle im Kontext normativer Setzungen

Nachfolgend beschreibt eine Mutter ihre zwiespaltigen
Gefuhle nach der Geburt ihres ersten Kindes. Es durfte

klar werden, daB diese Gefuhle in ihrer ganzen Ambiva-

lenz herausgestellt werden mussen, so daB -fur Mutter

verstdndlich wird, daB diese Gefuhle legitim sind. An-

sonsten kann man sich vorstellen, welchen Wust von

Schuldgefuhlen solche Gefuhle bei Eltern hervorrufen

k6nnen, weil diese Indifferenz dem Kind gegenuber im

Gegensatz zu gesellschaftlich vermitteltem "richtigen"

mutterlichen Verhalten steht.

Nach unseren Auswertungen sind -es ·aber -immer wieder -

solche widerspruchlichen Gefuhle, die von den Eltern

rational zu bewiltigen versucht werden, die sich aber

quasi unter der Hand dann doch durchsetzen. Versorgen-

des und pflegendes Verhalten dagegen erlernen ·Mutter

(und Vater) sehr rasch und k6nnen es routiniert hand-

haben; es ist in weitaus grdBerem Umfang Sache der all-

taglichen Praxis und Sache des Ausprobierens.

1
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Mutter: Ich weiB noch ganz genau, wie ich es nach der
Geburt so im Arm liegen hatte. Da habe ich dann

gedacht, so das ist jetzt dein Kind, das hast
du jetzt gekriegt. Jetzt bist du mal froh, daB

es gesund ist. Aber ich muBte mir das immer

so einreden. Denn gefuhlsmaBig war uberhaupt
nicht so viel da. Nur Erleichterung und Freude,
daB das Kind gesund ist.. Beim ersten war ich
so unsicher und habe hinter allem gleich Krank-
heiten oder sonst irgendetwas vermutet. Ich
weiB noch, wie wir unsere erste Spazierfahrt ge-
macht haben und er dann abends so etwas ahn-

' liches wie gelachelt hat. Er hat sein Gesicht
so verzogen, und da war ich ganz entsetzt und
habe zu meinem Mann gesagt, Mensch du, der hat
bestimmt was abbekommen durch das Geholper im

Wagen. Also so was war typisch. Man konnte das
Kind gar nicht genieBen. Alles hatte gleich einen

bedngstigenden Hintergrund. Das war beim zweiten
Kind gar nicht mehr der Fall.

(Mittelschicht; Kinder verhaltensunauff3llig;
GroBstadt)

Wir meinen, daB es eigentlich solche Ambivalenzen sind,

die verunsichern, ist es fur uns doch ungew6hnlich, zwei

Seiten eines Gefuhls zu erkennen und zu akzeptieren; es

wird eher gesagt, entweder man liebt sein Kind oder man

liebt es nicht: Beides zu tun, ist sehr verwirrend und

daB das nicht verurteilt wird noch mehr.

a) Nur sehr aufgekldrte und reflektierte Eltern der oberen

Mittelschicht haben Wissen und BewuBtsein von Ver-

haltensauffalligkeiten bei ihrem eigenen Kind im Al-

ter von o bis 3 Jahren, ohne da8 sie die Hilfe einer

Fachkraft brauchen.
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Diese Eltern - oftmals handelt es sich um Lehrer-

ehepaare oder Akademikerpaare sozialwissenschaft-

licher Provanienz - haben von ihrer universitaren

Ausbildung her fruhkindliche entwicklungspsycholo-

gische Ansatze kognitiv verarbeitet und warten (nahezu)

auf entsprechende Anzeichen bei ihrem Kind.

Aber auch sie sind in dieser Altersstufe, in der

Entwicklung sehr rasch stattfindet, und insbesondere

beim ersten Kind verunsichert und trauen sich nicht

unbedingt zu, Verhaltensauffdlligkeiten als solche

zu definieren. Wir bekamen den Eindruck, daB sie da-

zu kognitiv wohl in der Lage w8ren, daB sie aber an-

sonsten den gleichen Mechanismen verfallen, wie alle

Eltern, die es sich emotional nicht eingestehen wol-

len, wenn ihr Kind Auffilligkeiten zeigt.

Was sie bewuBt machen, ist ihr eigenes Verhalten in

seinen Auswirkungen auf das Kind zu reflektieren.

AuBerdem beziehen sie mit ein, daB das Kind Spannung

und Uneinigkeit zwischen den Eltern atmospharisch

mitbekommt und daB ihm von daher ubermittelt werden

muB, was zwischen den Eltern passiert. Sie sind fur

Transparenz und Offenheit dem Kind gegeniiber und

praktizieren sie. Bei unserer Untersuchung bekamen ·

wir den Eindruck, daB diese Familien recht gut mit

ihren Konflikten und Schwierigkeiten umgehen k6nnen.
'

b) Alle anderen Eltern haben kaum Wissen und Problembe-

wuBtsein fur psychische Stdrungen in dieser Alters-

stufe, besonders wenn es sich um eigene Kinder han-

delt. Zwar klagen sehr viele uber EB- und Schlaf-

* '
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st6rungen ihrer Kinder, uber langes Schreien nachts,

ohne daB sie sich dies erklaren k6nnen; uber verzd-

gerte Sprachentwicklung u.a. Insgesamt fuhren sie

die St6rungen aber - mehr als spater - auf konsti-

tutionelle Gegebenheiten zuruck, bzw. darauf, daB sie

selbst erst in der taglichen -Auseinandersetzung mi·t

Mindlichen Bedurfnissen lernen mussen, was das Kind

will und wie sie darauf reaqieren k6nnen.

Als Erklarung bietet sich an,- daB die. im·-Sauglings-

und Kleinkindalter auftretenden St6rungen in ihrem

Kommunikationsgehalt nicht. als psychische, viel-

mehr leichter als somatische begriffen werden kennen.

Handelt es sich doch in der Regel um ·St6rungen der

fundamentalen Kdrperfunktionen, wie essen und schlafen.

Die Probleme treten somatisch "verkleidet" auf, was

erschwert, sie zu erkennen.

Ein weiterer Punkt ware, daB Kinder sich in den er-

sten drei Lebensjahren in unserem Kulturkreis. selten

oder gar nicht fur langere Zeit von ihren Eltern

entfernen, wie dies spatestens-ab' dem Kindefgarten-

alter der Fall ist. In der Regel befinden sie sich

in der Obhut der Mutter, die selten durch standige

Konfrontation mit anderen Personen gezwungen ist,

ihr (Erziehungs-) Verhalten zu (iberprufen: ·So wer-

den an ein Kind unter drei Jahren noch nicht solche

Anspruche und Anforderungen gestellt, wie an ein

kindergartenkind; ihm wird noch einiges nachgesehen

und damit auch der Mutter.
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Es ist in diesem Alter ffir Eltern relativ einfach,

Auffalligkeiten, die sie eigentlich sehen muBten,

nicht zur Kenntnis zu nehmen und zu denken, daB sie

sich im Laufe der Zeit geben.-

Solange keine massive Kritik von auBen an die Eltern

herangetragen wird, solange kognitive und soziale

Anforderungen an das Kind noch gering sind, solange

kannen Eltern zdhause ein Gleichgewicht aufrechter-

halten, solange werden St6rungen familienintern ab-

gehandelt.

Gerade diese Zeit mag Eltern -dazu verfuhren, psychiiche

Entwicklung nicht so wichtig zu nehmen; so erschei-

nen kindliche Bedurfnisse zu sehr auf funktionale

Kdrperfunktionen zentriert, die befriedigt werden

mussen. Vielleicht verwischen auch die st ndigen

Lernfortschritte im senso-motorischen Bereich den

Blick fur emotionale Weiterentwicklung des Kindes.

Nun ist es fur ein Kind in den ersten drei Jahren be-

sonders wichtig, Gefuhle von Geborgenheit und Akzep-

tanz zu erleben und in einer fur seine kognitiven und,

sozialen Lernm8glichkeiten optimalen Umgebung zu er-

fahren, da8 es Beziehungen zu einer oder mehreren

festen Bezugspersonen aufbauen kann.

Wir wurden vorschlagen, daB die von urfs entwickelten

Vorstellungen fdr eine Aufkl rungskampagne sehr gut

schwerpunktmaBig an dieser wichtigen Altersstufe

Dsy
90 -

"rt

1\

'.



it'

festgemacht werden kdnnen. Zum einen k8nnte man hier

notwendige Informationen auf inhaltlicher Ebene

geben, die sich zum anderen sehr gut mit emotionalem

Erleben verbinden lassen.

Als Beispiele k6nnten drei Komplexe kindlicher Ent-

c wicklung dienen, die immer wieder Zundstoff fur Aus-

einandersetzungen liefern:

'' '-' 91
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5.6.2.1 Kindlicher Entwicklungsstand und Beziehungsproblematik

a) Stillen

Immer- mehr Mutter - gerade der-Mittelschicht - betonen,

wie wichtig das Stillen fur Mutter und Kind ist.

Hier scheint sich erstens durchzusetzen, daB die Erfah-

rungen mit dem Vier-Stunden-Rhythmus fur Mutter und

Kind belastend sein kannen. Offensichtlich ist es bei

sehr vielen Kinderq nicht m6glich, einen starren Zeit-

plan einzuhalten: wenn sie essen sollen, schlafen sie

und wenn sie schlafen sollen, schreien sie. Immer mehr

Mutter kommen deshalb in der .Praxis davon ab.und. rich-

ten sich eher nach den Bedurfnissen des Kindes. Zwei-

tens erscheint in Verdffentlichungen immer 8fters, daB

Stillen eigentlich besser fur das Kind ist als jede

kunstliche Ern hrung. Es sind Argumente bekannt, wie

speziel]e Krankheitsabwehrstoffe der Muttermilch und

kieferorthopadische Oberlegungen.

Wir wollen in..unseren Ausfuhrungen nicht die gesamte

Problematik "Stillen" ausdiskutieren. Uns ist bewuBt,

daB berufstatige Mutter unter den derzeitigen Gegeben-

heiten ihr Kind nicht stillen k6nnen und daB unsere

nachstehenden Ausfuhrungen deshalb nur fur einen privi-

ligierten Personenkreis zutreffen. Weiter wurden sub-

jektive Grunde, die Frauen gegen das Stillen anfuhren,

mit unserer Studie nicht ausdrucklich erfragt.

Am Stillen kann man aber sehr gut aufzeigen, wie inten-

siv die Beziehung zwischen Mutter und Kind sein kann

und daB Befriedigung von beiden daraus gezogen wird:

t
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Was bringt denn das St·illen fur Vorteile?

2

: Das ist einmal, weil die Muttermilch mehr Ab-
wehrstoffe hat, daB das Kind nicht so anfal-

lig ist fur Krankheiten, dann fallen die .ganzen
Probleme mit der Hygiene weg, · die Fbaschen
sterilisieren und so Sachen. Dann finde ich
enorm wichtig den Mutter-Kind-Kontakt , das
kann ich mir unheimlich gut vorstellen, daB.
der Kleine sich zufriedener fuhlt, wenn er

direkt an der Brust liegt und Hautkontakt
hat, als wenn er die Flasche gehalten be- - -

kommt. Und es ist auch irgendwie fur die Mut-

ter wichtig, ich weiB noch, mir hat das ziem-
lich gut getan, wie ich da gesessen hab.und
den Kleinen gehabt ... ich finde es irgend-
wie unpers6nlicher, wenn man ihm nur die Fla-
sche gibt.

Was ist das fur ein Gefuhl?

r: Wie kann man das beschreiben? Man fuhlt sich - -- - -

richtig mit dem Kind verbunden, als ich ihm
nebenher die Flasche gegeben habe, da war

das vielmehr So ein anderer Mensch, so das

Gefuhl, der braucht dich, das tat mir gut.
Mir hat das gefallen, wenn ich mich hinsetzen
konnte in aller Ruhe und er hat-getrunkari :. .

und ihn dann beobachten, das ist ein anderes
Gefuhl, als wenn man ihn im Arm hat und die
Flasche ... und jeder andere kann ihm auch
_die Flasche geben, das spielt auch eine Rolle
mit. Man machte das Kind schon ein biBchen fur
sich haben. Es ist einfach so, daB ich mir vor-

stellen kann, daB wenn das Kind die Haut -spurt,
daB es sich dann auch geborgener fuhlt, als
wenn es irgendwo.,so am Kleidungsstuck dran liegt.
Als ich spater, als er ein biSchen alter war,
nachgelassen habe ihn zu stillen, da war er

wie wild, wenn er was zum Saugen hatte, da hat
er uberall in Haut reingebissen und hat dran
gesaugt ... ob das die Nase war, irgendwas hat
er gekriegt und hat sich dran festgesaugt.
Und es hat auch noch andere Vorteile: die Kie-

ferbildung soll besser sein, bei Brustkindern.

. /
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Fur die Mutter ist es allerdings zeitauf-
wendiger als Flaschennahrung, · obwohl das -

viele Frauen nicht behaupten.
Aber es hat noch weitere Vorteile, wenn das
Kind mal unruhig ist und anfangt zu weinen -

und keinen Hunger hat - dann kann ich ihm
die Brust geben, er hat nie einen Schnuller

genommen, .und dann war er beruhigt.·· ,· ,.-

Binerseits hatte ich dadurch mehr Freiheit
aber auch.wieder nicht, weil ich immer selbst
da sein muBte. Ich konnte abends nicht weg-
gehen, sondern muBte eben da sein.
Aber es war mir wichtig fur das Kind, auch

fut seine Gesundheit, ihm das zu geben , das
'war fur mich auch wieder befriedigend und

wichtig: das Beste ihm in dieser Beziehung
zu geben.

(Mittelschicht, Kind verhaltensunauff llig,
Dorf)

Diese Mutter getraut sich - ein biBchen - zuzugeben, daB

nicht alleine Gesundheitsargumente fur das Stillen sprechen,

sondern daB es auch far sie ein sinnliches Erlebnis ist.

Dieser Aspekt wird oftmals - nahezu schamhaft - zuruckge-

halten, aber er ist es, durch den die Zweiseitigkeit in

dieser Interaktion aufgezeigt wird. Im Stillen liegt mit

Sicherheit nicht nur ein Nuteen fitr das Kind, vielmehr

Dimensionen, 'die sicher machen.. und Identitat und Selbst-

wertgefuhl verbessern kdnnen.

Was hier lediglich positiv ausgedruckt =wird, berucksichtigt.

naturlich nicht, daB andere Mutter solch eine intensive

und nahe Beziehung zum Kind gar nicht eingehen wollen und

k6nnen, weil dies ihnen z.B. Angst machen kann. Wir 5ollen
dem hier nicht weiter nach ehen,.weil.es, uns, u:a. zuerst

einmal darum geht, Sensibilit8t einer interaktiven Situation

gegenuber zu erzeugen.
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Wir hoffen, daB diese Beschreibung auch fur solche Mut-

ter nicht bedrohlich ist, die -aus. .unterschiedlichen Grun-

den nicht stillen wollen oder kannen, weil in ihr eher auf

Interaktionsprozesse abgehoben wird.

Ober die Sauberkeitserziehung wissen viele Mutter,

daS eine zu fruhe und rigide erzwungene Sauberkeit

der charakterlichen Entwicklung des Kindes schadet.

Aber, die Sauberkeitsfrage ist auch noch fur sehr viele

Eltern - besonders der unteren Mittelschicht und der

Unterschicht - problematisch. Auch hier k6nnte eine

Aktion aufklarende Informationen liefern. Wir haben

beobachtet, daB nur sehr wenig Mutter die Ruhe und
...

innere Sicherheit mitbringen, auf unzureichende Sauber-

keit gelassen zu reagieren. In der Regel machen sie das

Kind doch "rasch sauber", sobald sie merken, daB es

eingekotet hat. Schmutz in dieser (und anderer) Art

scheint - so .interpretieren wir emotional bedroh-

lich zu sein, er muB schnell beseitigt werden.

Dazu kurz eine.Mutter, die sich seit langer Zeit in

einer selbstorganisierten Elterngruppe aufhalt:
'

r: Also, die grdBe Selbsterziehung war fur mich,
schlampig zu werden. Ich war als Krankenschwe-
ster sehr steril und sehr ordentlich. Und in
der Gruppe habe ich dann so viel Selbstwert-

gefuhl bekommen, daB ich das also nicht mehr

gebraucht, habe. Und das sehe·.·ich heute noch
manchmal, wie sich die Muter kaputt machen.
Das ist aber etwas, was einem sehr schwer
fallt, weil es in einem steckt.

(Mittelschicht, Kind verhaltensunauffallig,
Kleinstadt)

/
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Ein wichtiges Element wahrend des Trotzalters ist,

daB voher Kinder eigentlich weitgehend elterlichen

Vorstellungen entsprechen und jetzt zunehmend und ver-

starkt beginnen, Autonomiebestrebungen ·zu -entfalten.

Obwohl alle Eltern als Erziehungsstil proklamieren, daB

ihre Kinder unabh ngig ubd selbstandig werden sollen,

reagieren sie oftmals unterschwell·ig- irritiert ·und     ·   -

aggressiv auf derartige Versuche. Wir hatten, wenn

auch im anderen Rahmen, das Beispiel einer Mutter be-

sprochen, die sich von ihrem Kind sehr ungern trennen

Will. Dies k6nnen wir indofern ·herantiehen, -als solch

eine Mutter es auch schwer akzeptieren kann, wenn ihr

Kinder altersgemaBe kognitive und soziale Fortschritte

macht. Am Beispiel "Trotz" k6nnte also aufgezeigt werden,

daB das Verhaltnis zwischen Erterd und Kindern eine neue

Qualitat.gewinnt, das sich durch Selbstandigerwerden und

durch.-Ablasungsprozesse der Kinder auszeichnet. Autonomie-

bestrebungen der Kinder sind..nicht nur fur sie selbst

wichtig, sondern bringen auch 'Letnproteate -Bet-den-Eltern

in Gang, die z.B. durch Erkundungsergebnisse der Kinder

mit neuen Freunden und neuen Situationen konfrontiert wer-

den und sich mit ihnen auseinandersetze'h mussen.

.A E e
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Es ware unseres Erachtens zu wenig „ wenn fur die Alters-

stufe der unter Dreij hrigen (wie jeder anderen Alters-

stufelauch) lediglich Sach-Informationen uber entwick-

,
lungsgemtiBe Fortschritte gegeben wiirden. Diese Sach-

informationen, die zwar inhaltliche Bedurfnisse der

Eltern abdecken, mussen vervollstandigt werden, indem

den Eltern klar wird, in welchem speziellen Beziehungs-
rahmen sie Informationen erfahren und wodurch sie situ-

ationsrelevant werden. Ansonst bleiben Informationen

- und das zeigen alle unsere Ergebnisse - zwar nicht

unnutz, aber doch unvermittelt in der Luft hangen. Kein

Wunder, daB Eltern und Kinder es dann schwer miteinander

haben.
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5.7 Interdependenz familialer Sozialisation und

sozialer Belastungssituationen

5.7.1 Situation Kindergarten

Das Kindergartenalter ist tatsachlich einer der

ersten gioBen Kristallisationspunkte, an dem bis

dahin " schlurnmernde" St6rungen offen durchbrechen

(kdnnen). Hier ging es in unserer Untersuchung oft

um Trennungsproblematiken, Fragen der verz6gerten

Sprachentwicklung, Einnassen u.a. Kinder kannen sich

nicht in die Kindergruppe einfugen, sind entweder

zu aggressiv, unsozial oder zu still, gehemmt, angst-

lich.

e

Je nach Starke der Auffalligkeit gehen Eltern auf diese

ein; eigentlich meint die Mehrzahl der Eltern, daB es -

sich hier um ein notwendigerweise auftretendes Ubergangs-

phanomen handelt, das mehr oder weniger zwangslaufig

auftreten muB, wenn das Kind aus dem Schutz der Familie

tritt und sich alleine behaupten lernen muB. DaB dazu

schon recht stabil ausgebildete Ich-Funktionen, eine

groBe Sicherheit und ein gesundes (Ur-). Vertrauen geh5-

ren, und daB sich dieses insbesondere in der ffuhen Be-

ziehung zur Mutter herstellen muBte, bleibt oft auBer

acht. Wir brachten weiter vorne das Beispiel einer

Trennungsproblematik zwischen Mutter und Kind und ver-

weisen hier noch einmal darauf. Dieses Beispiel konnte,

so glauben wir, Eltern zeigen, daB ·das Uberwechseln von

der Familie in den Kindergarten durchaus fur Mutter und

Kind ambivalent sein kann.
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Bei den von uns befragten aufgekl rten (oberen) Mittel-

schicht-Eltern, die schon in Sauglingsalter ihrer Kin-

der fur diese Krabbelstuben organisierten, geht der

Ubergang in den Kindergarten oftmals ·reibungsloser,

weil die Kinder den Umgang mit anderen gewohnt sind.

AuBerdem haben die Mutter diese Kinder recht bewuBt

erzdgen; aber auch hier k8nnen sith - je nach Beziehung -

zum Beispiel Trennungsangste zeigen; Vorteile sind, daB

in.der Krabbelstube die Abl6sung von der Mutter langsam

ausprobiert wurde.

Von den van uns interviewten Eltern sehen sehr viele

nun ruckblickend, daB sie erste Alarmzeichen von Stdrun-

gen im Kindergartenalter einfach ubersehen oder nicht

ernst genommen haben. Hierzu geh6rt auch, daB sehr wenig

Eltern in dieser Altersstufe mit ihrem Kind schon .eine

Beratungsstelle aufsuchen. Bevorzugte Anlaufstelle bleibt

der Kinderarzt, bei dem Mutter ihr Kind organisch unter-

suchen lassen und.von dem sie mdglichst eine Medizin oder

aber einen festen Erziehungsratschlag bekommen wollen.

In einer Aufkldrungsaktion war.e .zu unterstreichen, daB

bei St6rungen und Auffilligkeiten zwischen Eltern und

Kindern besonders auch in diesem Alter die entsprechenden

Stellen - wenigstens um Beratung - ange 3angen werden soll-

ten., .damit es nicht zu Verfestigungen kommt.
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5.7.2 Situation Schule

E
Mit der Einschulung und der Schulzeit beginnt wohl uberhaupt

fur die meisten Eltern und Kinder der gr8Bte StreB. Alle

Eltern unserer Untersuchung, die Schulkinder haben, leiden

unter der Schule mit ihren Leistungsanforderungen. Hier

machten nur die Eltern eine Ausnahme, die verhaltensunauf-

f llige Kinder habed, die auch in der Schule unproblematisch

sind. Aber auch diese druckten aus,· als .welche .Belastung ·-fur

die Kinder sie die Schule empfinden.
<

Von der Schulzeit an.wird es fur alle Beteiligen nahezu

unm6glich, subjektive oder objektive Ursachen von Verhaltens-

auffalligkeiten auszumachen.

Eine Mutter: Mit der Schule war das (positive Verhalten)
pldtzlich wie abgehackt, als hatten wir ein

anderes Kind, die Schule wirkte wie ein Schock
auf uns allet

(Unterschicht; Kind in Behandlung; Beratungs-
gesprMch mit der Mutter; Gro Bstadt)

Auch hier treffen wir wieder auf eine Palette von Verhaltens-

auffalligkeiten, die sich um Leistungsanforderungen rankt:

Konzentrationsstdrungen, motorische Unruhe, Aggressivitht,

rapiden Leistungsabfall, Legasthenie, Tagtr umerei, psycho-

somatische Reaktionen wie Erbrechen, Durchfall, Asthma-

Anfalle und/oder alle maglichen St6rungen im Sozialverhalten.

Unsere Aufz hlung deutet nur an, was an anderer Stelle

umfangreicher erfa8t wurde. Wir erfuhren aber in unseren

Gesprachen, welche Leidensgeschichten und welche Verzweif- -·

lung es durch Leistungsprobleme in den Familien gibt.

Hierzu soll nochmals ganz besonders darauf hingewiesen

werden, daB im heutigen Schulbetrieb Kinder auBer dem

Druck der schulischen Anforderungen, dem Druck fehlender

Ausbildungspl tze, dem numerus-clausus usw. ausgesetzt

sind. Alle Eltern thematisierten sorgenvoll, daB es nicht

mehr gewahrleistet ist, daB sich ihre Kinder im eigenen

Haushalt sp ter selbst versorgen kdnnen; bei schlechten

t



2
Schulnoten oder gar SonderschulabschluB gibt es kaum Chan-

cen fur sie; Eltern furchten, dan ihre Kinder auf Sozial-

hilfe von Anfang an angewiesen sind, oder ihnen weiter

auf der Tasche liegen.

DaB dies auch die Kinder wissen und daB sie darunter

leiden, auBert eine Mutner, die salbst 2 Kinder hat und

zufallig einem Gesprach von Schulern in der Schule folgte:

Mutter:

Vater:

Und dann die Angst schon, daB sie keine Arbeit
bekommen werden, wenn sie herauskommen. Die

Frage, wie wird das spater. Ich war mal eben

nach.mittags in der Schule und da habe ich mit-

gekriegt, wie sich zwei junge Leute unterhalten
haben. Sie wollten eine Party feiern, die aber

dann vom Rektor abgesagt wurde. Die Grunde da-

fur weiB ich nicht. Und die jungen Leute sagten
dann, so eine ScheiBe, jetzt durfen wir auch
nicht die Party feiern. Und es ist so oder so

fur uns das letzte Jahr, wo wir in der Schule sind.
Da hdtte der Rektor uns das doch erlauben k6nnen.

Und der andere sagte, Mensch, ich habe ja noch
nicht einmal eine Stelle. Und ob ich uberhaupt
eine bekomme, das weiB ich gar nicht. Es ist ja
alles ScheiBe. Was mache ich nur, wenn ich keine
Stelle bekomme. Wo soll ich denn hingehen. Ich
brauche doch auch ein biBchin Geld und kann doch

nicht meinen Eltern nur auf der Tasche liegen.
Die haben ja auch nichts. Wissen sie, obwohl das

junge Leute, die ins letzte Schuljahr gehen, waren,

glaube ich, daB das doch auch schon den Kindern
im Kopf herum ist.

Einerseits bekommen sie Bildung beigebracht.
Bekommen Wissen eingetrichtert. Aber anderer-
seits ist dann die Gesellschaft fur das, was sie
da produziert hat, dann nicht aufnahmefdhig. So
ist das doch teilweise.
DaB also dann hinterher die Jugendlichen in Grup-
pen kriminell beeinfluBt werden, wenn sie auf der
StraBe herumliegen, das ist an und fur sich der

Grund, weshalb wir jetzt versuchen, den Ralf mit

allen Mitteln in einer sensiblen Phase zu beeinflus-
sen und alles noch zum Guten zu wenden. Und des-
halb wollen wir doch jetzt alles m6gliche versuchen.
daB er doch den RealschulabschluB schafft, damit
er doch eine bessere Chance hat, in einen Beruf
hereinzukommen.

- 101



Mutter: Oder in eine Lehrstelle. Aber das ist trotz-
dem ein groBes Problem heutzutage.

Vater: Ja, schon fur die Kinder in der Schulzeit.

(Mittelschicht, Kind in Behandlung, Beratungs-
gesprache mit der Mutter; Dori im Einzugsbereich
einer GroBstadt)

Wir nehmen aus dem ganzen Komplex "Schule" hier bewuBt

nur einen Aspekt heraus. Von ihm nehmen wir an, daB man

ihn verandern kann, wdhrend sich an den schulischen An-

forderungen so schnell nichts andern lassen durfte. In-

sofern ist dieser Aspekt nicht allumfassend, aber wichtig.
An ihm lassen sich fur unsere Zwecke ganz gut das Zusammen-

gehen von subjektivem elterlichen Druck und schulischen

Zw ngen aufzeigen.

Es ist ohne Frage eine groBe Belastung fur Eltern, daB

sie die berufliche Zukunft ihrer Kinder nicht mehr ge-

sichert sehen und daB sie ihre Kinder deshalb ganz be-

sonders intensiv zum Lernen anhalten.

Deshalb ist es auch ungeheuer schwierig fur Eltern, Ver-

haltensauffalligkeiten.·in Form von Leistungsst6rungen,

die in dieser Zeit auftreten, nicht als bedrohlich fur

die kindliche Zukunft aufzufassen bzw. auch noch anders

als alleine durch Schule und Lehrer verursacht zu sehen:

Die Realitat bricht wirklich uber die Familien herein.

Man k6nnte aber vielleicht versuchen, Eltern zu zeigen,
daB sie selbst unter.solch einem extremen Druck, wie

sie ihn noch zusatzlich auf ihre Kinder ausuben, zu kei-

ner Leistung fahig waren. Vielmehr sollten sie sich uber-

legen, wie sie die Schule gemeinsam mit ihrem Kind uber-
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Ja, die Ranzen sehen immer aus. Die Schulsachen!
Die Schulbucher!

Bei der Tina waren kurzlich wieder aus dem
Rechenbuch vier Seiten verschwunden. Das sind
so oder so fast alles lose Blitter ... Aber
die Liederlichkeit, die Schlampigkeit und wie
auch schon die Hefte aussehen .. Die Tina ist

ja nun so oder so. schon.in der Schule, das ist

ja das Problem.... Die Leistungen sind schlecht,
sie ist unkonzentriert, sie ist schlampig,
sie ist liederlich. Obwohl sie sonst ein ho
liebes Kind sein kann. Sie ist hilfsbereit, sie

ist freundlich .. Wenn sie von der Oma eine Mark

bekommt, dann kauft sie vorne an der Ecke einen
BlumenstrauB .. Die bringen ihrer Mutter immer

was mit, sie ist unwahrscheinlich mitfuhlend.
Ich sehe durchaus die positiven Seiten. Aber
die negativen Seiten ... daB sie so wahnsinnig
schlampig und schusselig ist, alles so schleifen
laBt.

Sie ist glaube ich gar nicht so schlecht in der
Schule. Sie steht, glaube ich, zwischen drei
und. tvier im Durchschni t.

Die Leistung hat vom ersten Schuljahr an lang-
sam aber sicher nachgelassen.

. t .
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stehen. Dazu geh6rt auch, Begabungen und Bedurfnisse

der Kinder zu erkennen und zu akzept'leren.

Wie streng Eltern mit ihrem "Problemkind" umspringen

und was sie ihm ablzerlangen, zeigt folgendes Beispiel.

Wer wurde da noch gerne lernen?

Vater:

Mutter:

Vater:

Mutter: Sie ist nicht schlecht.
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: In Deutsch hat sich Ende des vierten Schuljah-
res - das ist ja auch so eine padagogische
Glanzleistung - was ich schon lange vermutet

hatte, da hat sich herausgestellt, daB sie eine
leichte bis mittlere Legasthenie hat. Eine

partielle jedenfalls ... pldtzlich hat sie
aber ein.Diktat gehabt, da waren es nur drei
Fehler. Meine erste Reaktion war, wo hast
Du das abgeschrieben. Da war sie ganz emp6rt ..

Offensichtlich hat·die Therapie schon ein biB-
chen genutzt.
Aber sie stellt sich manchmal ein biBchen dumm,
ich habe jedenfalls das Gefuhl, obwohl ich ihr
damit wahrscheinlich unrecht -tue. Wenn ich hier
bei den Schularbeiten sitze, dann ist das eine
Qual fur das Kind und fur mich. Ich rege mich
furchtbar auf und sage, Mensch, stell Dich doch
nicht so damlich an. Dann gibt es.Geheul und
Tranen und sie schreit, ich kann nicht, und dann

.ist es ganz aus.

Wir glauben, mit dieser Sequenz zeigen_zu k6nnen, wie-

viel der Vater von seiner Tochter verlangt: dieser Noten-

durchschnitt reicht ihm nicht 1 Da wir aus dem Interview

auch noch wissen, daB er selbst sein Studium aufgeben muBte,

weil ein Kind unterwegs war und seine Frau als ungelernte

Arbeiterin nicht genug fur den Familienunterhalt verdienen

konnte, erkennen wir, was er seiner Tochter stellvertretend-

abverlangt :
sie soll studieren, koste es was es wolle.

.

104 ,

Vater

Mutter: Ich muB dazu sagen, mein Mann hat Abitur. Und
ihm fliegt alles zu. Bei ihm geht das ruckzuck.
Nur ubertragt er das auf die Kinder, und bei
ihm kommt immer der Satz gegenuber der Tina:
Das habe ich schon mit sieben gekonnt.

( Mittelschicht, .
Kind in Behandlung, GroBstadt)
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Negativer EinfluB sozialer Isolation auf Konfliktverhalten '

Weiter vorne hatten wir ausgefuhrt, daB alle Eltern

besonders bei Auffalligkeiten ihrer eigenen Kindern erst

dann ihr Verhalten hinterfragen, wenn eine Katastrophe
da ist. Wir haben eine gewisse Tendenz ausgemacht,

Konflikten so lang als m6glich. aus dem Weg zu gehen.

Dies geht in der R6gel dann nicht mehr, wenn auBere

Personen oder Vertreter von Institutionen quasi offi-

ziell an die Eltern herantreten oder wenn die Verh lt-

nisse in der Familie so belastend werden, daB Eltern

und Kinder es wirklich nicht mehr aushalten und extrem

unter den Zust8nden leiden. Wichtig scheint uns dabei,

daB Eltern uber kein adaquates Konzept verfugen, wie sie

sich im Konfliktfall verhalten sollen. Sie bauen dies

erst langsam auf,. wenn sie mit anderen Nfr ihre Probleme

sprechen k6nnen, seien dies nun Freunde, Nachbarn, ande-

re Eltern oder sei es in der Beziehung zu Therapeuten.

Ohne Hilfe und fast immer allein auf sich gestellt, er-

scheinen Konflikte als fundamentale Bedrohung des Sub-

systems Familie und werden m6glichst lange totgeschwie-

gen; wir sprachen dies weiter vorne insbesondere bei

v terlichem Verhalten an.

Besonders nachteilig wirkt sich unseren Ergebnissen
nach subjektive wie objektive Isolierung innerhalb der

Lebenszusammenh nge aus. Insbesondere Mutter, die nicht

berufstatig sind, beklagen sich uber mangelnde Austausch-

muglichkeiten und Anregungen und zeigen auf, wie schwer

es ist, Nachbarschaftshilfen zu organisieren.

.
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Mutter: Jetzt geht sie sehr gerne, sie hat eine Freun-

din, die sie sonst besucht. Das find ich auch
z.B. ein Problem, daB sich viele Mutter furcht-
bar abkapseln und da muB man funfmal einen Ter-

min ausmachen, bis mal ein Kind ein anderes be-
suchen kann; das finde ich schlecht.

Frage: Sie als Mutter mussen ...7

Mutter: Ja, ich muB erst andere fragen, wann geht es

und k6nnten wir eventuell und wird es nicht zu

lang und so, da finde ich, jetzt kenne ich ei-

gentlich nur zwei, die da ein-biBchen -offener

sind, die eben mal vorbeikommen und sagen, die
m6chte gerne mit dir spielen., k6nnen wir vor-

beikommen, da finde ich unsere Gesellschaft

furchtbar steif.

Frage: HeiBt das, daB wenn die Kinder miteinander spie-
len, daB die Mutter ja auch miteinander umgehen
mussen, ja auch in der Zeit zurechtkommen mussen?

Mutter: Ja, letzt bei den Alteren da finde ich z.B., daB
man ruhig Kinder spielen lassen kann auch Kin-
der von Eltern, mit denen man pers6nlich nicht
so gut kann; da·finde ich, machen viele Eltern
fnrchtbare Schwierigkeiten, die sagen, wenn mir

der ihre Nase nicht paBt, darf auch das Kind
nicht mit dir spielen. Und uberhaupt, die Ten-

denz zum Kleinfamilienleben, und ja nicht langer
als eine Stunde dahin, also, ubernachten ist

schon nur bei ganz wenigen drin. Das finde ich
fur die Kinder auch belastend.

Ja, einfach die Mutter sind, ich weiB nicht recht

warum, die haben dann immer Angst wegen der Um-
stande, die rechnen jetzt, wieviel Kinder sind
in meinem Haus und wieviel Muhe macht mir das

jetzt. Ich wei B eigentlich selber nicht, warum

die sich so sehr abkapseln oder einfach eine
Angst vor fremden Welten, einem anderen Kind haben.
Also, ich glaube gar nicht, daB das mangelndes
Vertrauen ist, sondern irgendwie so eine Tendenz

ja nicht zu offen zu sein, die ja uberall ist,
auch bei Erwachsenen. Ja, nicht mal schnell bei

j emanderm reingucken.
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Frage: Also, daB Sie auch sonst spuren, im Umgang
mit den Erwachsenen, daB es schwer ist, zu

einem n heren Kontakt zu kommen.

1"T7
- /9

Mutter: Ja, mit manchen, also hier in dem Stadtteil
jetzt. Im anderen, im letzten Stadtteil war

es besser. Da ist man eben mit den Kindern,
wenn man schlechter Laune war oder die Kinder
schlechter Laune waren, rumgegangen und hat
reiham geklingelt, und wo jemand da war, da
hat man gesagt, mach' mal einen Kaffee und

spielt ein biBchen. Und das ist jetzt hier Z.B.
c in dem und in unserem ersten Wohngebiet, da war

das also praktisch nicht mdglich. Da ist wahr-
scheinlich auch ein prestigdenken von den Frauen,
jetzt ist es vielleicht nicht sauber genug.
Oder heute habe ich putztag, heute kann ich
kein Kind gebrauchen oder heute habe ich was

wei B ich fur einen Tag, heute kommt meine Freun-

din, da kann nicht noch ein Kind dabei sein.
Das ist also alles furchtbar festgelegt und da
muB man eine Woche vorher einen Termin verein-
baren und dann stellt man sich darauf ein, daB
noch ein Kind kommt.

Frage: DaB Sie das furchtbar finden, daB man so sche-
matisch umgeht, daB eigentlich die Spontanei--
tat da drauBen ist, fast so ein Verwaltungsakt.

Mutter: Ja, auch die Kinder verstehen das schwer, dann hab
ich ihnen mal gesagt, am Samstag k8nnt ihr nicht
zu der Freundin, weil der Papa da ist, und der

mag das nicht. Heute kannst Du nicht zu der

Freundin, weil... Und dann fragt die immer
ja, wieso denn, ich kann doch wenigstens mal

vorbeigucken. Und ihr das zu erklaren, daB die
*das also nicht wollen, ist schwierig.

(Mittelschicht, Kind verhaltensunauffillig,
kleiner Wohnort in der N&he eines industriellen

Ballungszentrums)

-
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Diese Mutter bringt offen zum Ausdruck, auf welche

Barrieten ihre Kontaktwansche immer wieder stoBen

und wie sehr angstvoll sich Familien gegeneinander

abschotten. Alle m6glichen auSeren Regeln, wie putzen,

werden aufgestellt, .um Distanz zu wahren. Sie spricht

aber auch an, daB es in der Or·ientierung zum ·*keinfa -'.=,

milienleben liegt, andere Leute drauBen zu lassen, um

<
mit seinen Schwierigkeiten alleine umzugehen.

Es ginge hier um eine prinzipielle Veranderung von nor-

mativem Denken, um den Abbau der Vorstellung, alles al-

leine regeln zu k6nnen und alleine zurecht kommen zu

mussen. Hier ware noch genauer auszuwerten, welche ide-

ologischen Hintergrunde solche Uberlegungen haben.

Auf jeden Fall ist es angstbesetzt, Schwachen vor ande-

ren zuzugeben - selbst wenn diese sich "nur" in der Orga-

nisation des Haushalts zeigen. Dies muB in einer Aufkla-

rungsaktion mit den noch nachfolgenden Punkten (Konflikte

und Miteinanderreden) zusammengebracht werden, weil sich

elne Einstellungsveranderung in dieser Beziehung auch auf

ubrige Verhaltensweisen auswirken durfte·

Wenn Konflikte auftreten und bearbeitet werden mussen,

wird dies nach allen unseren Erfahrungen erschwert,

wenn man alleine auf seine Probleme zuruckgeworfen wird.

Eine Mutter stellt dar, wie positiv sie Gesprache mit an-

deren Muttern erlebt:

r: Ich glaube aber, daB die gr6Bte Hilfe das Ge-

sprach der Mutter untereinander ist, weil man

da auch keine Scheu haben muB. Einem Arzt gegen-
uber oder anderen Institutionen gegenuber wit-
tert man ja immer, daB die aufgrund ihres fun-
dierten Wissens sich irgendwelche Gedanken ma-

chen und daraus irgendwelche Schlusse ziehen.

.'
'
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Wahrend Mutter untereinander eher in der Lage
sind mal zu sagen, ich k6nnte den mal an die
Wand kleben.

Ja, das geht den anderen auch so, hat man

dann das Gefuhl. Man versagt nicht, wenn man

mal Wut hat. Das hilft unheimlich. Das hebt
das Selbstwertgefuhl.

(Mittelschicht, Kind verhaltensunauffallig,
Groastadt)

Hat man keine oder wenig Mdglichkeiten fur gemeinsamen

kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern,

so, wird betont, glaubt man, daB

a) man mit seinen Problemen einmalig dasteht und daB

andere Eltern alles viel besser und unproblematischer

schaffen und

b) fehlt einem der Mut und Ruckhalt, eben weil man

alleine ist, Schwierigkeiten auch hoffnungsvoll

anzugehen.

Kommt dazu noch, wie oftmals ausgedruckt, Kommunikacions-

schwierigkeiten zwischen den (Ehe-) Partnern, so versuchen

Eltern.eher, das wackelige Familiengleichgewidht aufrecht-

zuerhalten, damit nicht noch schlimmeres passiert.

Wir haben vorher beschrieben, daB Eltern, wenn es zu

Verhaltensauff lligkeiten oder Problemen gekommen ist,

versuchen, die Vergangenheit und Gegenwart nach Situatio-

nen und Verhalten durchzuforsten, womit diese Schwierigkei-

ten erklart werden kannten. Dies geschieht in der Mittel-

und Oberschicht in der Regel uber Sprache, im Miteinander-

reden. Wir mussen hier vernachldssigen, welche Funktion

Sprache fur Unterschichten hat; wie alle unsere Interviews

zeigen, h6rt sich diese sprachliche Ausdrucksweise far Mit-

i-
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telschichts-Angeh8rige oft ungeubt und stockend an;

auffallend ist ferner das Fehlen von introverser Beschaf-

tigung mit sich selbst. Dies entspricht jedoch den v8llig
anderen Sozialisationsbedingungen und -normen.

Meist beginnen Eltern erst dann, uber Probleme zu reden,

wenn eventuell schon Konsequenzen ins Haus stehen und die

Situation sehr bedrohlich ist. Da Miteinander-Reden oft

vdllig asynchron und mit Vorwurfen und Schuldgefuhlen ge-

schieht, machen Eltern haufig die Erfahrung, daB sie sich

immer tiefer verstricken und bald nicht mehr ein noch aus

wissen. Sie messen deshalb der sprachlichen Verstandigung
nicht die aufklarerische Bedeutung bei, wie wir dies gerne

hatten: Reden erscheint als folgen- und wertloser Anteil

von Alltag. Allzuoft bleiben stundenlange Diskussionen und

Streitereien folgenlos und belasten zusdtzlich - manchmal

kommen sogar noch andere latente Probleme auf den Tisch,

die dann zusatzlich zu verarbeiten sind.

Dies sind schlechte Voraussetzungen, wenn· man Konflikte

16sen will. Reden wird oft als unverbindlich und struktur-

los erlebt, wodurch Situationen noch chaotischer werden

und dem man intensive Wunsche nach ganz festen Rezepten

und Ratschlagen gegenuberstellt - vergleichbar einem

Medikament. Reden ist nichts Materielles, es verfluchtigt

sich, ist schwer festzuhalten und oftmals weiB man auch

gar nicht, wie man im Gesprdch verlangte Verhaltensander-

ungen im Alltag verwirklichen soll.

Hier sind wir wieder auf der gleichen Ebene wie weiter

vorne beschrieben, als wir feststellten, daB Eltern eigent-

lich sehr viele Informationen zur Kindererziehung haben,

diese aber nicht in ihre Uberlegungen integrieren k6nnen.

l

,,
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Es erscheint uns, wenn wir Geschriebenes auch als ge-

ronnene Sprache betrachten, daB uber diese Art von Reden

nur ein Teil von Kommunikation abgedeckt wird, der Eltern

zu sehr als autonome Individuen sieht und alleine ihren

hognitiven Erfahrungshorizont anspricht.

Es bleibt mehr oder weniger unthematisiert, daB deshalb

uberhaupt so intensiv geredet wird, weil es sich um

Probleme zwischen Personen handelt, und daB deren mehr

oder weniger gelungene Beziehungen zueinander dazu AnlaB

bieten.

Kurzum, der in jeder Art von Kommunikation enthaltene

Beziehungsaspekt wird bei dieser Betrachtung vernachlassigt.

Uber diesen Aspekt kann namlich nicht so locker wie uber

sachliche Informationen geredet werden, bedeutet doch seine

Thematisierung auch immer gleichzeitig Veranderung von

Beziehung.

9 Lasungsvorschlag: Aktivierung des Selbsthilfepotentials

von Eltern

Ergebbis dieser Studie ist nun, daB sehr viele Eltern sich

trotz dieser Kommunikationsprobleme sehr viel von gemein-

samen Gesprachen erhoffen und diese Gemeinsamkeit auch

vermissen. Wir interpretieren dies so, daB sie unbewuBt

wissen und auch sicher schon erfahren haben, daB in einem

Gesprach noch anderes ablauft,-als daB sachliche Informationen

vermittelt werden, so daB sie aus der pers6nlichen Zusammen-

kunft befriedigende Beziehungen fur sich erhoffen.

Wir bringen beispielhaft eine Mutter, die seit Jahren in

einer selbstorganisierten Elterngruppe mitmacht:

e: Aber ich habe da die Frage, ob es nicht manchmal

so ist, daB man auch vor anderen Muttern nicht

zugeben will, wo man Schwierigkeiten hat, daB es

einem doch peinlich sein kann.
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Mutter:

Frage:

Mutter:

Trage:

Mutter:

:..e

Am Anfang vielleicht in einer neuen Gruppe. Oder
z.B. wenn ich in Elternkursen mitmache. Da ist

es am Anfang so, daB eigentlich keiner Probleme
hat. Und dann so am Ende, da merkt man, wo's

lang geht. Da sind dann alle doch eher bereit,
nun etwas einzugestehen. Das hangt davon ab,
wie lange sich die Leute kennen.

Es h ngt an der Gruppe.

Man muB sich geborgen fuhlen in der Gruppe.
Man muB das Gefuhl haben, die tun Dir ja nicht
weh, hdng€n Dir ja nichts an.

Weil ich.mir ja schon vorstellen k8nnte,- daB

sich da dann jemand geniert, wenn er Probleme
auBert.

Ich hatte dieses Gruppenerlebnis sehr stark
funf Jahre lang. Das war also eine ganz tolle
Sache. Das hat mir unwahrscheinlich geholfen
in. der Kindererziehung. Nur dieses Aussprechen
der Probleme. Das war unheimlich gut. Das war

eine echte Hilfe. Das war das Einschneidende
uberhaupt in meiner ganze Beziehung zu meinen
Kindern damals. Ich weiB och genau, damals als
ich so verzweifelt war, weil ich mit den zwei
kleinen Kr6ten da herum ging in dieser kleinen

Wohnung usw. Ich fand es einfach sehr wichtig,
daB die Kinder gepflegt sind, daB sie sauber sind,
daB die Wohnung sch6n ist. Ich hatte einfach kei-

nen anderen Ersatz. Ich muBte einfach den ganzen
Tag etwas sauber machen, etwas Stricken, Sticken
oder sonst. etwas tun. Und da hat es mir sehr ge-
holfen, daB tch dann gemerkt habe,. Du bis immer
noch genauso wertvoll, auch wenn Du nicht andau-
ernd die Hhnde ruhrst, und wenn Du auch mal genies-
sen darfst. Du kannst das auch mal genieBen. Du

darfst auch die Kinder genieBen, Du muBtsie nicht
nur pflegen.

1
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Mutter: Es ware eigentlich gut, wenn die Vater mehr
M6glichkeiten hdtten, sich an solchen Gruppen
und solchen Gesprachen etwas mehr zu beteili-

gen. Wir versuchen das hier so in der Spiel-
stube. DaB man sich gegenseitig am Wochendende
mal einlddt. Die Kinder spielen dann zusammen

und man kann sich doch etwas unterhalten.

E

Wir haben gerade oft am Wochendende die Erfah-

rung gemacht, daB vier Kinder weniger anstren-

gend sind als zwei Kinder... man hat dann
aber wirklich mal die Zeit, sich als Ehepaare
untereinander ein biBchen zu unterhalten. Und
das fande ich gut, wenn man so etwas auf die
Ehepartner ausdehen k8nnte.

Ich glaube also, daB man, wenn man als Mutter

fruhzeitig ein positives Gruppenerlebnis·hat,
daB dann eigentlich nichts mehr schief gehen
kann. Dann muaten schon ganz massive Einflusse

von auBen kommen. Die Gefahr ist aber sehr
groB, daB man mal in einen EngpaB kommt, wenn

man niemanden hat. Und da ist man danh so die-
den Angsten, daB man seine eigene Rolle als

Hausfrau, seine eigene Identitat nicht so fin-
det, viel mehr ausgelierfert.

(Mittelschicht, Kind verhaltensunauffallig,
GroBstadt)

Wir wollen dem oben Dargestellten noch einen anderen

Akzent verleihen: Im verstarkten Miteinander-kommuni-

zieren liegt - zwangslaufig eine Erweiterung des eigenen

Lebenszusammenhanges, liegen tendenziell Aufhebung von

Isolation und Alleinsein.

'

In allen unseren Explorationen zeigte sich, daB Mutter oder

beide Elternteile umso resignierter und mutloser sind,

was die Veranderung von schwierigen familiaren Situatio-

nen angeht, je isolierter und insbesondere fur die

Mutter abhangiger und unselbstandiger sie leben. Wir

kannten bald - naturlich nicht im statistischen Sinne

von einer Korrelation zwischen dem Grad an elterlicher Isolation
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Mutter: Das ist alles schon sehr schwierig.zu sagen,
wodurch sich das alles geandert hat ... ich

glaube, seit ich diesen Bekanntenkreis habe,
durch die Zeitungsannonce, daB die eine Spiel-
stube hier aufmachen wollen. Ich war damals
fix und fertig, mit 281 Ich hatte es am Her-

.zen mit furchtbaren Angstzustanden, ich habe
gedacht, ich habe irgendetwas ganz schlimmes,
das war furchtbar. Ich habe damals viel Valium
und Beruhigungstabletten geschluckt ... aber,
ich glaube, daB ich im groBen und ganzen jetzt
daruber weg bin, soweit man das beurteilen kann.
Aber ich denke schon, auch durch diesen Bekann-
tenkreis. Das ist schon eine Hilfe, wenn man

jemanden hat, mit dem man uber Probleme reden
kann. Man braucht gar keine Ratschlage, einfach
das Verstandnis, das hilft schon.
Ich habe dann nach und nach die Tranquillizer
abgesetzt, so langsam, habe nur immer dann,
wenn es wieder.mal ganz schlimm war, welche
genommen. Und pldtzlich habe ich dann gar keine
mehr gebraucht, und dann bin ich auch so gut
zurecht gekommen. Das war di, als Michael schon
eine ganze Zeit in-der Spielstube war .. und
ich habe einfach, obwohl mein Mann erst schwer
dagegen gemeckert hat, ihn abends alleine vor

dem Fernseher sitzen lassen und bin auch mal
zu den anderen Eltern gegangen. Jetzt hat
sich das eingespielt, schon eins, zwei Jahre.

. L E
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und' dem Grad der Verhaltensauffalligkeiten des Kindes

sprechen. Je mehr sich Mutter nach auBen wenden, initia-

tiv werden, Kontakte knupfen etc., desto grdBer sind ihre

Chancen, die Beziehungen innerhalb der Familie zu veran-

dern. Dies muB hier selbstverstandlich erst mal als These

stehen, es ware aber interessant, hieran weiter zu arbei-

ten.
C

(Unterschicht, Kind verhaltensunauffallig,
Kleinstadt)



Wenn wir die Eltern unserer Studie beim Wort nehmen,

sehen wir in ihrem Wunsch nach Erweiterung ihres Er-

fahrungsbereichs durch andere ein wesentliches Element

von Prophylaxe: Eltern trauen sich zu, sich gemeinsam

zu helfen - sie trauen sich nur nicht. Das ist nicht pa-

radox, es klingt nur so. Im Grund liegt darin das Kon-

zept, Selbsthilfepotentiale der Eltern verstdrkt anzu-

sprechen und alle Formen von Selbstorganisationen bis

hin zu Selbsthilfegruppen, wo diese Potentiale weiter

aktiviert werden k6nnen, inhaltlich wie finanziell zu

unterstutzen.

Wir halten dies fur eines der wichtigsten Ergebnisse,

weil damit von Eltern selbst formulierte Wunsche - und

Schwierigkeiten aufgegriffen werden und nehmen·an, daB

in selbst konstituierten und organisierten Elterngruppen

emanzipative Elemente vorhanden sind, die fur Lernprozesse

gebraucht werden, um Verhalten auf eine qualitativ andere

Ebene zu heben, als dies uber Sachinformationen oder iso-

lierte Uberlegungen in der Familie alleine geht. Hilfe

w[irde dann nicht als von Institutionen - von auBen - kommend

und aufgesetzt verstanden und evtl. abgelehnt werden;

wir sahen, daB Expertentum unnatige Barrieren aufbaut

und Angste hervorruft. Vielmehr witrde es als eigene

Entwicklung und als Ich-Leistung verstehbar.

Eben dies druckte die Mutter aus, die in der Gruppe lernte,

einiges aus ihrem Wertsystem abzubauen und sich fur neue

Gefuhlsdimensionen zu affnen, an die sie sich vorher nicht

- -- getraute: Sie kann nun ohne schlechtes Gewissen und voller

Selbstvertrauen ihre Kinder genieBen.

Dsy
/ E / 1
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Im Umgang mit anderen Gruppenmitgliedern und in der Aus-

einandersetzung mit ihnen, gelingt es nicht nur, Meinungen

auszutauschen und maglicherweise zu revidieren, sondern,

im Gefuhl, Konflikte gemeinsam anzugehen und auszutragen,

erlebt man, daB das, was man an Fremdwissen erfahren hat,

relevant ist und daB dieses Wissen nicht duBerlich bleiben

muB. Dann k6nnen - in der Gruppe oder auch zuhause mit dem

Partner - kognitive Erkenntnisse umgesetzt und probegehandelt
werden - sie werden langsam Teil von Verhalten.

Da es schwierig sein durfte, daB Eltern sich ganz ohne

Unterstutzung und Hilfe von auBen in Elterngruppen organi-

sieren, stellten wir uns vor, daB Selbsthilfegruppen von

Experten auf breiter Basis 6ffentlich angeregt werden, z.B.

durch Zeitung, Rundfunk und Plakate; so ware es fur Eltern

leichter, sich an einem bestimmten Ort mit anderen zu treffen

und den Schritt aus der Isolation der Familie zu wagen. Da-

mit wurde eine Teil an Initiative - nur fur den Anfang - von

Experten ubernommen, die ja auch im weiteren Verlauf der Eltern-

gruppe noch.bestimmte Funktionen wahrnehmen kdnnten. Solche

Anregungen zur selbstandigen Gruppenbildung kdnnen Initialfunken

sein, aus denen heraus sich langerfristige Organisationsformen

bilden k8nnen. Wir versprechen uns insbesondere von (Alltags-)

Selbsthilfegruppen in dem Sinn Vorteile, als - auch - Eltern,

die eigentlich therapeutische Hilfe benatigen, versorgt waren.

Da therapeutische Hilfe angesichts der langen Wartelisten

und uberfullten Praxen - aber auch angesichts der Unterver-

sorgung weiter 13ndlicher Gebiete der Bundesrepublik Deutsch-

land nur unzulanglich gesichert ist, kdnnten in Selbsthilfe-

gruppen Prozesse in Gang kommen, wahrend derer Probleme be-

sprochen und affektive Entlastungen erfahren werden kann - man

erfahrt, anderen geht es ahnlich (schlecht). Eltern warden damit

aus ihrer Isolation aktiv an die Bewaltigung von Schwierigkeiten

gehen - was ein wesentlicher Moment von Emanzipation ist.
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Lassen wir abschlieBend eine Mutter zu Wort kommen,

die selbst in einer selbstorgan·isierten Elterngruppe -

aktiv mitarbeitet und lassen wir sie entwickeln, was

ihrer Meinung nach zu tun ist:

Mutter:

Frage:

e

Ich kann nur sagen, Kindergruppen unterstutzen.
Da wird ja meistens noch dagegen gearbeitet.
Da sind ja oft noch Aversionen vorhanden, die

gar nicht fundiert sind.

Das heiBt, daB man es fardern sollte, wenn

Mutter sich zusammenschlieBen?

Mutter: Und die Rhume zur Verfugung stellen. Das gilt
genauso fur die Kommune  wie··fur die Kirchen
o.a. Da B da etwas gemacht wird. Und zwar nicht
erst fur die Kindergartenkinder, sondern fur
die Jungeren· Wobei es mir eine gute Moglich-
keit zu sein scheint, es in den Raumen der Kin-

dergarten zu machen. Denn die sind nachmittags
in der Regel unterbesetzt. Da sind also Raume -

frei, die fur diesen Zweck genutzt werden k6nn-
ten.

Und es ist die Frage, ob man nicht versuchen
kOnnte, den Muttern eine gewisse Hilfestellung
ZU geben, indem man eine Art begleitender Be-

treuung macht..DaB ein Sozialarbeiter-oder
Sozialp8dagoge eingestellt wird, so eine Art

Supervision, die fur die Mutter praktisch ne-

benher lduft. DaB man sich Hilfe holen kann,
das ware eine Sache.

Eine andere Mdglichkeit ware, daB man die Mut-

terberatung, die ja an den meisten Orten ganz
gut lauft und auch gut besucht wird, daB man

die also erg nzt. Und daB man es der Beratungs-
schwester liberlaet, inwieweit sie sich nun p da-
gogisch fortbildet.

Es ist ja nicht einzusehen, warum eine Stadt,
die eine Schwester bezahlen kann, nicht auch
einen Padagogen einstellen kann, der diese
Arbeit macht. Ich meine, fur Jugendliche hat
man ja auch Sozial- und Jugendpfleger.

(Mittelschicht, Kinder verhaltensunauffallig,
GroBstadt)

*
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5.10 Exkurs: Gordons Familienkonferenz

Es ergibt sich die Notwendigkeit zu Gordon-Kursen

Stellung zu beziehen; wenngleich wir betonen, daB

wir nur einen Aspekt besprechen k6nnen und wollen,

der uns bei den Interviews und deren Auswertungen

ins Auge fiel.

-3 1

r.

Unsere Gedanken, daB Eltern auf andere treffen sollen,
'

um Erfahrungen auszutauschen und gleichzeitig Verhal-

ten zu verhndern, fanden wir in den von den Erziehungs-

beratungsstellen angebotenen Gordon-Kursen wieder.

Subjektiv schildern alle Elternpaare (nur Mittelschicht-

eltern), die einen solchen Kurs mitgemacht haben, den

groBen pers6nlichen Nutzen, den sie aus dem Kurs gezogen

haben. Besonders der Punkt, auf den es uns auch ankommt,

der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern, bedeutet ih-

nen viel. Andererseits wird in diesen Kursen dem Wunsch

der Eltern, bestimmte Situationen und Verhaltensweisen ein-

zuuben, weitaus mehr entsprochen, als wir dies in diesem

Bericht vorschlagen. Die Eltern lernen aktives zuh6ren, sie

lernen Ich-Botschaften zu versenden, sie lernen bestimmte

typische Konfliktkonstellationen und wie man sie. verandern

kann. Alle Eltern sagen, daB ihnen dieses neu erfahrene

Wissen sehr vieles aus ihrem Erziehungsalltag erkldrt
/

habe und daB sie es aktiv in ihren Familien umsetzen.

und dies auch - nach einigen Bemuhungen - k6nnen. Sie

haben eine Menge uber das "Wie" von Kommunikation er-

fahren.

Da aber in den Gordon-Kursen nicht unbedingt das "warum"

von Beziehungen thematisiert wird, erschienen uns elter-

liche Strategien oft recht technisch.
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Gerade fur Mittelschichteltern, die in der Regel

Schwierigkeiten haben, Konflikte auch emotional aus-

zutragen, schien uns die von Gordon angebotene Form

des Miteinanderumgehens und Aufeinandereingehens zu

provozieren, direkte Emotionalitat in zu rationales

Verhalten umzumunzen. Es sah fur .uns so ·aus, daB · -

schon sehr 'kleinen Kindern sehr viel an rationalen

verbalen Erkldrungen zugemutet wird, wo z.B. in den

Arm nehmen und richtig drucken, der direktere und pas-

sendere Weg gewesen'ware. Naivitat und Spontaneitat -
:

als zwei Qualitaten in der Kindererziehung, dia wir

nicht ungebrochen bejahen wollen, von denen wir aber

sehen, daB. Eltern ausgesprochene Schwierigkeiten mit

ihnen haben, verschwinden noch weiter. Sicherlich sind

die Uberlegungen, die diesen Kursen zugrunde liegen,

richtig: Gefuhle mussen klar und unmiBverstandlich ge-

8uBert werden. Oft fanden wir aber, das diese Art des

Umgehens miteinander Eltern in eine zus tzliche Distanz

zu ihren Kindern bringt: rationale Emotionalitat, wobei

der Akzent auf rational liegt.

Wir k6nnen im Rahmen dieser Studie nicht einschatzen,
inwieweit in der Hauptsache solche Informationen zur

Kommunikation gegeben werden sollen, die sich mit dem

"wie" von Kommunikation befassen, und das "warum" aus

den Augen lassen. Wir haben darzustellen versucht, wie

wichtig auch das Verstehen der zugrunde liegenden Ur-

sachen (von Schwierigkeiten) in Beziehungen ist.

DaB wir diesen Exkurs bringen, liegt daran, daB wir von

verschiedenen Experten h6rten, daB Eltern, die einen

-L ...... Gordon-Kurs gemacht haben, sehr schwer einsch tzen k6nnen,

weshalb ihre Kinder immer noch Verhaltensauff lligkeiten

zeigen. Sie machen doch nun - technisch - alles richtig;

was kann dann noch sein, dann muB es doch (endlich nur)

am Kind liegen.
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Wir konnten dies u.a. auch wahrend eines Interviews

erfahren, als wir mit einem Ehepaar sprachen, das zwei

Gordon-Kurse und mehrere Kommunikationstrainings hin-

ter sich hat,also ein groBes Bedurfnis zeigt, seine

Interaktion in den Griff zu bekommen. Dieses Paar

kann sich nicht erklaren, wieso ihr dreijahriger Sohn.

auBerst aggressiv ist. Der Kleine schubst und stumpt

andere Kinder, reiBt sie schmerzhaft an den Haaren,

zeigt ein duBerst unsoziales Spielverhalten etc. Hier

griff - insbesondere die Mutter - ganz stark auf den

Erklarungsansatz zuruck, daB eben die gesamte Umwelt

anormal
. sei. Obwohl sie kurz vorher ausgedruckt hat,

wie betroffen es sie macht, daB ihr Kind anderen Kin-

dern weh tut, kann sie sich keine andere Erkl rung mehr

denken und laBt die Sache auf sich beruhen: Sie und ihr

Mann haben doch alles an Ubungen absolviert, was man

von ihnen erwarten kann.

So konnten auch wir eigentlich erst im Laufe dieses

Interviews herauskristallisieren, welche Probleme es

zwischen der Mutter, dem Vater und dem Kind gibt. Trotz

der ganzen Kurse war dies aber eine Ebene, die die El-

tern nicht thematisieren wollten (oder konnten).

Uns :scheint ein Problem darin zu liegen, daS auf den
.

ersten Blick praktikabel erscheinende Trainings sich

leicht als Technik gegenuber dem Inhalt verselbstandigen;

m5glichen bedrohlichen Situationen kann so - antizipierend -

die Spitze abgebrochen werden, indem man sich ihnen gar

nicht mehr voll aussetzt, sondern gleich eine Verbalisie-

rungstechnik uber sie stulpt.

t
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Unsere erste Erfahrung war, daB alle Experten (auBer Teilen

der Kinderarzteschaft) unserer Befragung ausgesprochen auf-

geschlossen gegenuberstanden und diese, trotz erheblichem

Zeitaufwand (2 1/2 bis 3 Stunden oftmals!) engagiert mit uns
C

durchfuhrten.

Weiter zeigte sich, daB in nahezu allen Beratungsstellen,
in denen mehrere Experten zusammenarbeiten, das Verstandnis

dahin geht, auch eine solche Befragung als Teil der Team-

arbeit aufzufassen und sich deshalb gemeinsam dem Gesprach

zu stellen. Es bestand Konsens daruber,daB uns in einem

solchen gemeinsamen Gesprach substantiellere Erfahrungen

und Informationen vermittelt werden k6nnen.

Andererseits war interessant, wie die Experten auf unseren

Wunsch reagierten, uns einen "typischen" Einzelfall ihrer

Praxis darzustellen. An ihm wollten wir Erscheinungsform
und Ursachen von Verhaltensauffalligkeiten neben Interven-

tionstechniken kennenlernen. Wir hatten uns davon verspro-

chen, daB damit das Interview nicht auf einem abstrakten

Level bleiben wurde, und daB wir im zweiten Schritt ein

Gesprdch mit den Eltern des vorgesteliten Kindes fuhren

wurden. Wir hatten damit eine Chance gehabt, von elterfi-
cher Seite aus ein Feed-back daruber zu bekommen, ob

Experten elterliche Angste und Erwartungen richtig ein-

sch tzen, und wie die Eltern mit der Beratung/Behandlung

umgehen k6nnen.
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6.0 Ergebnlsse der Expertenbefragungen

6.0.1 Vorbemerkungen zu den Experten=Gesprdchen
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Wie schon erwdhnt, bekamen wir von Expertenseite nur

neue Elternanschriften. AuBerdem weigerten sich einige

Experten uberhaupt, einen Einzelfall vorzustellen. Sie

lehnten es ab, weil sie:

a) keinen Einzelfall fur das Gesprach vorbereitet hatten.

Entweder hatten sie es vergessen oder .sie,-hatten, keine,·

Zeit gefunden, einen solchen Fall vorzubereiten;
/

-

b) weil es ihrer Meinung nach keine "typischen" Fdlle

gibt und es daher unsinnig ware, einen -sotchen Fall

zu konstruieren.

Besonders letzteres wurde haufig angefuhrt. In der Regel

kam dieses Argument zusammen mit der Feststellung, daB,

wenn man "typisch" sage, man Kindern ein Etikett umhange,

was uberhaupt nicht angebracht sei.

In fast allen Fallen wurden wir mit diesen Experten-Uber-

legungen erst unmittelbar vor dem Interview oder in der

Interview-Situation selbst konfrontiert, weswegen wir

- nach Anreise an den entsprechenden Ort - das Gesprach

ohne diesen Teil durcnfuhrten.

Damit ist aber dieser Untersuchungsteil zu unvollstandig

erhoben, als daB Ergebnisse darzustellen sinnvoll ware.

Wir wollen deshalb davon absehen, die Einzelfalle an sich

ZU besprechen.
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Bei den Experten-Interviews wurde nicht so stark wie bei

den Eltern-Gesprdchen auf die Interaktions-Strukturen

innerhalb des Experten-Teams, bzw. auf die Interaktion

zwischen Experten und Interviewer abgehoben. Wir werden

unsere Erfahrungen dazu nur kurz einbringen, insbesondere

aber dann, wenn zu  rsehen ist, daB diesa Strukturen einer

Kooperation von verschiedenen Stellen im Wege stehen.

Bevor wir nun zur Ergebnis-Darstellung kommen, wollen wir

noch einen weiteren Punkt ansprechen, der mit der ursprung-

lichen Fragestellung zusammenhangt.

Dabei soll zuerst noch einmal kurz auf das Untersuchungsziel

eingegangen werden:

Die Aufklarungskampagne soll Eltern und anderen, die mit

Erziehungsfragen zu tun haben, Hilfen an die Hand geben,

ohne erneut Verunsicherung hervorzurufen bzw. zu verstdrken.

Nach Meinung der Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

klarung sollten Informationen dazu u.a. durch Gesprache mit

Experten eingeholt werden und zwar uber eine Bestandsauf-

nahme von Symptomen bzw. Syndromen und deren ausfuhrlicher

Beschreibung; iiber MaBnahmen, die Experten den Eltern von

Kindern eines jeweiligen Syndrom-Bereiches vorschlagen und

tiber Kenntnisse und Kompetenzen, die Eltern nach Ansicht der

Experten etc. lernen sollen, um adaquater mit Problemkindern

umgehen zu k6nnen.

/ '
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Dieser Fragenkbmplex provoziert Antworten, die u.a. auf

eine objektive VollstEndigkeit in Symptom- bzw. Syndrom-

bereiche von Verhaltensauff lligkeiten abzielen und die da-

mit nahezu lexikalischen Charakter haben.

Mit qualitativen Interviews sollte dagegen die subjektive

Problemsicht von Experten in den Untersuchungsbereich ge-

wonnen werden. Experten sollten uns ihre subjektiven Inter-

pretationen und Bewertungen, was Verhaltensauff lligket ten

angeht, nennen. Es ging uns nicht darum, von ihnen dasselbe

zu erfahren, was in der Fachliteratur bereits ausfuhrlich

dargestellt ist.

Durch die Anforderungen des Ansatzes der Bundeszentrale und

durch die spezielle Vorgehensweise kam es w hrend der

Interviews zu widerspruchlichen Anforderungen an'die Experten.

Einerseits bietet das Instrumentarium eines "qualitativen

Intensivinterviews" insbesondere M6glichkeiten, assoziative

Gedankeng3nge und -verknupfungen zu provozieren und zu ent-

wickeln, Fantasien aufkommen zu lassen; andererseits l uft

das Ansinnen, mdglichst vollstdndig Symptome und Syndrom-
bereiche mit den dazugeh8rigen MaBnahmen abzudecken, auf einen

Nachweis der Vollst ndigkeit von Kenntnissen durch Repro-

duzieren von Bucherwissen hinaus, das dem verwendeten

Instrumentarium entgegensteht.
/

Die subjektive Aufz hlung relavanter Verhaltensauffallig-

keiten in Praxis und Beratungsstelle hat eine andere Form

von Vollstandigkeit als lexikalische Kategorien es haben

k8nnen.
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In der Interviewsituation stellte sich dies fur unsere

Interviewer so dar, daB sich die befragten Experten bei

solch eng gefa8 ten Fragen, wie die Einordnung der von ihnen

genannten Symptome in Kategorien etc., offensichtlich un-

wohl fuhlten, die Gesprache verflachten und vieles von einer

Prpfungssituation bekamen.

Da die Experten nicht darauf vorbereitet und auch nicht

darauf gefaBt waren, daB ihre Erfahrungen eigentlich mit

nahezu statistischen Daten von ihnen untermauert werden

sollten, hielten nur einige besonders "Beherzte" diesem

Druck stand. Andere verweigerten einfach differenziertere

Antworten, bzw. gaben solche, wie wir sie in Buchern finden

k6nnen. Wieder andere antworteten mit entsprechenden Fach-

termini auf wissenschaftlich-abstrakter Ebene.

Dies wiederum widersprach der von uns gewlinschten Plasti-

zitat und Buntheit von Experten-Erfahrungen; die Schilderun-

gen von Verhaltensauffalligkeiten yaren wohl alle richtig
- wirkten aber blutleer. Inscfern h tten Aussagen zu

Symptom-/Syndrombereichen besser und vollstdndiger quanti-
tativ erfaBt werden kdnnen (wenn dies uberhaupt im Rahmen

dieser Studie sinnvoll ware).

/
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Experten mussen, wenn sie in diese widerspruchliche

Befragungssituation geraten, vermuten, daB der von ihnen

vorgestellten, subjektiven Problemsicht nicht getraut wird

sondern durch "objektive Kriterien" kontrolliert werden

soll, die sie gleichzeitig selbst zu produzieren haben.
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AuBerdem weigerte sich eine Vielzahl der in Beratungs-

stellen arbeitenden Fachkrafte, aus inhaltlichen Erwagungen,

Symptome bzw. Syndrombereiche in den Vordergrund des Ge-

spr8chs zu stellen, weil dadurch kommunikative und inter-

aktive Zusammenhdnge zwischen dem Symptom des Kindes und

alterlichem Verhalten verloren gehen. Gerade auf diese

Zusammenhange legen aber fast alle Experten groBen Wert.

Insbesondere versprechen sie sich durch eine Aufhellung

Ansatzpunkte fur die praktische Arbeit. So schien es uns

bei fast allen Beratungsstellen einen alltagspraktisch ge-

wonnenen Erkl8rungsansatz fur Verhaltensauffalligkeiten

und den Umgang mit Eltern und Kindern zu geben, der nicht

unbedingt durch eine bestimmte psychologische Theorie-

richtung eingeengt ist.

So betrachtet stellten uns Experten die fur sie relevanten

Verhaltensauff lligkeiten vor, mit denen sie sich tagt g-

lich auseinanderzusetzen haben, die aber nicht an lexika- ·

.

lischen Anspruchen von Vollstgndigkeit gemessen werden

sollten; weiter weist das Verhalten der Experten diesem

Problembereich gegenuber darauf hin, daB mehr und mehr

Experten nicht an einzelnen Zuordnungen Interesse zeigen,
sondern an Zusammenh ngen arbeiten.

Wir meinen , daB unsere Ergebnisse einen seh.r wichtigen

Aspekt abdecken, der uber das wichtige Aufweisen und Kata-

logisieren von Verhaltensauffalligkeiten hinausqeht:

/
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Die Aufklarungs-Aktion muB sich unserer Meinung nach

auch an Experten der unterschiedlichen Bereiche richten.

Dies ist besonders dann notwendig, wenn Unterschicht

und untere Mittelschicht erreicht werden sollen. Bestimmte

·Expertengruppen k6nnen wesentliche Multiplikatoren und/oder

uberhaupt erst die Stelle sein, die die Mdglichkeiten fur

ein Weitertragen der zu vermittelnden Inhalte schafft.

In diesem Zusammenhang denken wir an Kinderarzte, Kinder-

g rtnerinnen, Erzieher(innen), (Sonderschul-)Lehrer, Sozial-

arbeiter. D#B es die Aufgabe gerade dieser Experten sein

sollte, erklart sich daraus, daB Eltern mit ihnen praktisch
in jedem Fall konfrontiert werden. Dies wird weiter unten

aus den Ergebnissen der Studie entwickelt und gibt die Eigen-

und Fremd-Einschatzung fast aller Experten wider. Dizu ist

auBerdem wichtig, Kenntnisse uber BewuBtsein und Arbeitsweise

dieser Experten zu haben, weil diese einer Aktion entgegen-

kommen, bzw. ihr widersprechen k8nnten.

Wir meinen, daB wir mit unseren Ergebnissen dazu beitragen

k6nnen, vor allen Dingen klar zu machen, welche unterschied-

lichen M6glichkeiten Experten haben, Eltern anzusprechen und

mit welchen Defiziten oder Barrieren bei den Experten selbst

gerechnet werden muB.

Auswertungs-Kriterium ist bei den Experten-Gesprdchen u.a.,

aus welcher Nahe oder aus welcher (sicheren?) Distanz sie

mit Verhaltensauffalligkeiten konfrontiert werden und wie

sich dies in der Schilderung uber Verhaltensauffalligkeiten

zeigen kann.

i-I
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Wir wollen dazu zuerst zwei Exoertengruppen besprechen,
die durch ihre Funktion normalerweise sehr nahe an kind-

- lichen -St6rungen und/oder an Kenntnissen iiber die Familie

sind: Kinderirzte und Kindergartnerinnen und Erzieherinnen.

Danach wollen wir Experten aus freier Praxis und aus Beratungs-

stellen setzen, die erst aufgesucht werden, wenn das "Kidd

bereits in den Brunnen" gefallen ist.

C

(Wir wollen auf eine gesonderte Darstellung von Schul-

psychologen hier verzichten, weil nach unseren Ergebnissen

diese unter die Ergebnisse der Beratungsstellen subsumiert

werden k6nnen, ohne daB fur den Studienzweck wertvolle

Informationen verloren gehen.)

1
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6.1

6.2.1

6.2.1.1

Zielgruppennahe und zielgruppenferne Experten

Zielgruppennahe Experten

Kinderarzte und Kinder- und Jugendpsychiater

e

Bei den interviewten KinderErzten,-handelt es sich ·um einen  ·

besonders interessierten (und wohl auch einem Austausch auf-

geschlossenen)Personenkreis, der wahrscheinlich nicht

der Mehrzahl der praktizierenden Kinder3rzte entsprechen

durfte:

Bei der Kontaktierung der Kinderarzte erlebten wir in weit-

aus gr8Berem Umfang als bei allen ubrigen Experten ablehnendes

Verhalten und eine geringe Bereitschaft, ein Interview uber

das Problem "verhaltensauffallige Kinder" zu geben. Sehr

viele Kinderarzte sahen nich£ ein, welche Funktion sie inner-

halb der Gesamtstudie haben k6nnten und beriefen sich darauf,

da B sie
.

a) fur kdrperliche Symptomatiken zust ndig seien,

b) wenig verhaltensauffallige Kinder in ihrer Praxis erleben;

falls aber solche Kinder kdmen, w·(irden sie sie zum Kinder-

und Jugendpsychiater bzw. zu Beratungsstellen uberweisen;

c) keine Zeit fur (solch ein langes) Interview h tten und

d) keinen Sinn in einer erneuten Aufklarungskampagne fur

Eltern sahen; diese seien ohnehin verunsichert genug.

.

Den Zeitfaktor wollen wir insofern ernst nehmen, als die

Arzte in der Mehrzahl fruhmorgens mit der Sprechstunde be-

ginnen und meist erst in den Abendstunden fertig sind; dies

ist aber auch - nach unserem Eindruck - bei den Kinder3rzten

der Fall, die ein Gesprach mit uns fuhrten.

:

*

1
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Auch das Argument, daB die Eltern schon genug uber

Erziehungsfragen aufgeklart seien oder daB diese Auf-

kl rung nur weiter verunsichere, wollen wir nicht unter

den Tisch fallen lassen. Wir meinen jedoch, daB es u.a.

auch an der Form der bisherigen Aufklarung liegt, Und

daB heutzutage durch vielfaltige gesellsohaftliche Ver 

anderungen alle Normen und Werte ins Wanken geraten sind.

. Bevor wir unsere Ergebnisse darstellen, sollte noch erwahnt

werden:

Es gibt offensichtlich eine Menge Kinderdrzte, die sich

bei Verhaltensauffalligkeiten fur nicht kompetent er-

kl3ren(das ist "Sache der Psychologen") oder aus standes-

bezogenem Denken in ihrem Beruf fast ausschlieBlich mit

organischen Starungen rechnen ("Wir sehen hier fast nur

k8rperliche Beschwerden und die behandeln wir!").

Insgesamt deutete dies auf ein geringes ProblembewuBtsein

gegenuber psychischen Stdrungen im Kindesalter hin und auch

auf ein geringes Interesse, zu diesem Problem Stellung zu

nehmen bzw. eine diesbezugliche Kampagne mit einer eigenen

Meinung zu beeinflussen. Dies deckt sich-auch mit der_Er-

fahrung einiger der befragten Kinderarzte, die mangelndes

Interesse an diesem Problemkreis bei vielen ihrer Kollegen

erlebt haben wollen.

Insofern sind die von uns befragten Kinderdrzte besonders

aufgeschlossen und aufgeklart. Es sei auch in diesem Zusam-

menhang darauf hingewiesen, daB sich sechs von ihnen einer

zusatzlichen psychotherapeutischen Ausbildung nach AbschluB

ihrer medizinischen Ausbildung unterzogen haben.

l
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(Ahnlich aufgeschlossen wie die von uns befragten Kinder-

arzte, zeigten sich auch die Kinder- und Jugendpsychiater,

mit denen wir sprachen. von ihnen arbeitete nur einer aus-

schlieBlich "naturwissenschaftlich" orientiert.)

Die Klientel, mit der es die befragten Kinder8rzte (und die

Kinder- und Jugendpsychiater)zu tun haben, geh6rt allen

Schichten und gesellschaftlichen Gruppierungen an. In der

Regel sind' in ihren Praxen (Klinik) Patienten quer durch alle

Berufs- und Verdienstgruppen vertreten.

Nun zur Darstellung unserer Ergebnisse. Wir werden Kinder-

 rzte und Kinder- und Jugendpsychiater dabei nicht getrennt

vorstellen, weil im groBen und ganzen Wissen und Einschatzung-
en beider Berufsgruppen in bezug auf Verhaltensauffalligkeiten

von Kindern sehr ahnlich sind.

Die Kinderdrzte waren unter den Experten diejenigen, die

sprachlich am konkretesten Verhaltensauffalligkeiten und

Erziehungsprobleme an besonders belastenden Alltagssituationen
abhandeln. Es schien, als wurden sie diese belastenden

Situationen in der Praxis am direktesten erfahren.

Dies liegt u.E. daran, daB Kinderhrzte in der Regel uber

mehrere Jahre hinweg immer wieder mit demselben Kind zu

tun haben. Sie machen die Vorsorgeuntersuchungen; die Mut-

ter kommen, wenn das Kind erk ltet ist; Bauchweh hat usw.

Manchmal, wenn mehrere Kinder in einer Familie sind, erf8hrt

der Kinderarzt die Unterschiedlichkeit dieser Kinder; sieht

wie die Eltern mit ihnen zurecht kommen; und ob ein Kind an-

falliger fur Krankheiten ist als das andere. Kurzum, er kann

.
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sich - u. a. auch dadurch, daB er immer wieder einige Worte

mit der Mutter wechselt - bald ein ganz gutes Bild auch uber

die hauslichen Verhaltnisse machen, und er gewinnt einen

guten Einblick in Veranderungen und Entwicklungen. Hierdurch

ist er in einer vollkommen anderen Situation als beispiels-

weise ein Psychologe einer Erziehungsberatungsstelle, der

das Kind ja erst dann sieht, wenn bereits irgend ein konkretes

Problem vorliegt.Er muB dann erst uber 13ngere Gesprache zu

entschlusseln versuchen, was denn in dieser bestimmten Familie

eigentlich alles "los 'ist. Die Kinderarzte nehmen dagegen

ein Stuck weit am Alltag und an der Lebensgeschichte der

Familie teil.

Zusdtzlich stellten wir fest, daB Kinderdrzte sehr konkret

zu Problemen und Schwierigkeiten Stellung beziehen und oft-

mals im Gesprdch mit der Mutter direkte Ratschl8ge geben.

Da sie nur in Ausnahmefallen uber ein umfassendes psycholo-

gisthes Instrumentarium verfugen, vielmehr eher all-

tagspragmatisches und popular gewonnenes Wissen uber psychi-
sche Zusammenhange haben, k8nnen sie dieses viel unmittel-

barer in ein Gesprich einbringen und schieben es nicht, wie

wir dies bei den Psychologen etc. oft zu sehen meinten,

distanzierend zwischen sich und die ratsuchende Mutter.

Dies mag aber auch daran liegen, daB die Arzte viel direkter

mit Fragen von Geburt, Stillen, Schlafen, Schreien etc. zu

tun haben, weil die Mutter sie damit ungleich haufiger konfron

tieren, bevor sie eine Beratungsstelle aufsuchen wurden.

M/T
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Solche Fragen wurden von den befragten Kinderarzten sehr

pragmatisch und konkret mit institutionellen Fehlhaltungen

verbunden, die sich von Geburt an zwischen Mutter und Kind

legen und eine positive Beziehung ihrer Meinung nach von

Anfang an erschweren. DaB· sie sich so ausdrucklich -

auch bewertend - auf die institutionellen Bedingungen be-

ziehen, druckt zum einen genaue Insider-Kenntnisse aus,

zum anderen aber auch eine Einschatzung, welche katastro-

phalen Auswirkungen diese Bedingungen auf die Beziehungen

zwischen Eltern und Kinder haben.

Als institutionell schlechte Bedingungen wurde meist ge-

nannt, daB schon bei Schwangerschaftskursen und Schwanger-

schaftsgymnastik k3rperliche Komponenten zu sehr im Vor-

dergund der Vermittlung stehen, und daB psychische Prozesse

und typische Belastungen v611 ig ungenugend behandelt wiirden.

Ferner kritisierten Kinderdrzte hdufig die sterile und

unterkuhlte Atmosphare in Kliniken, bei denen Vater vom

Geburtsvorgang fast immer ausgeschlossen seien und damit

ein wichtiges persenliches Erlebnis verwehrt und einen

ersten Zugang zum Kind erschwert bekamen. Hinzu kame, da B

das Neugeborene in den meisten Krankenhausern gleich von

des Mutter getrennt wird, und daB diese nur wahrend der

fest geregelten Mahlzeiten zum Kind Kontakt aufnehmen kanne.

AuBerdem wurde auch die Unwilligkeit des Klinikpersonals

beklagt, Mutter aktiv zum Stillen zu ermuntern und zu unter-

stutzen.

1



.- 1

fr
2

j

Deshalb sprachen auch nahezu alle Kinderarzte an, daB

- auBer elterlichen Kompetenzerweiterungen - grundlegende
Reformen des Gesundheitswescns, insbesondere im Kranken-

hausbereich, eingeleitet werden mussen, damit sich dann

die dortigen positiven Veranderungen mit dem Wissen und

der Kompetenz der Eltern verzahnen kdnnen. Aufkl rung

sollte sich u.a. besonders intensiv an Arzte, Hebammen

und Kinder-Krankenschwestern richten. Diesem Personen-

kreis wird von den Eltern besonderes Vertrauen entgegen

gebracht, Anweisungen und Ratschldge werden ernst genom-

men. Inhaltlich gesehen, muBte die Aufklarung psychologi-
sches Wissen vermitteln, durch das darauf hingewiesen wird,

wie wtchtig ein Kontakt zwischen Mutter, Vater und Kind

von den ersten Stunden an ist, und das'.Sinnlich-K6rperliche

am Kontakt betont, das gerade auch in der M6glichkeit zur

zeitlich unbegrenzten Nahe und im Stillvorgang liegt.
Es sollte selbstverstandlich sein, daB die Mutter das Kind

- wann immer sie will - bei sich haben kann; und vor allem,

daB sie nicht wahrend der ersten 24 Stunden uberhaupt keinen

Kontakt zum Kind hat.

AuBer institutionellen Bedingungen, die sich negativ auf

das Eltern-Kind-Verhaltnis legen, wurde immer wiederrgenannt,
daB sich die Elteyn sehr unsicher in der Erziehung verhalten

und eigentlich von Anfang an nicht wissen, ob sie mit dem

Kind richtig oder falsch umgehen. Einige KinderRrzte bedau-

erten die Flut an Informationen, die auf die Eltern ein-

sturzt, welche aber die Eltern nicht in ihre Lebenszusammen-

hange und ihr Verhalten integrieren k6nnen. Von daher sehen

sie es als eine ihrer Aufgaben an, Eltern das Gefuhl von

Sicherheit und Vertrauen in deren eigene Mdglichkeiten zu

vermitteln, und so etwas wie einen "naturlichen Instinkt"

verstarkt anzusprechen, nach dem sich Mutter intensiver

richten sollten.
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Insofern sehen sie elterliche Kompetenzerweiterung eher

als Ruckbezug auf in jeder Mutter und jedem Vater vor-

handene F higkeiten, mit Kindern umzugehen und sie "richtig"

zu erziehen. Es k6nne daher nicht darum gehen, weitere

.Informationen zu geben. Vielmehr musse es die Aufgabe sein,

Mut und Vertrauen in die eigene Identitat der Mutter und

Vater zu ermdglichen und zu entwickeln helfen.

Ihrer Meinung nach lieBen sich Eltern durch Zeitschriften,

Bucher etc. zu sehr in ihrem Verhalten gegenuber Kindern

irritieren. Dies sei aber auch nur deshalb Bdglich,weil es

keine Tradition beim Vermitteln von Erfahrungen mehr gibt:

...Aber das war - so stelle ich mir's vor - wohl
offenbar so, daB es keine Uneinigkeit daruber gab.
Kinder hatten zu gehorchen und hatten ihre Eltern
zu verehren und wurden geschlagen, wenn sie unartig
waren. Das war etwas, Qas niemand in Zweifel gezogen
hat und niemand falsch fand.

Eine weitere Schwierigkeit sehen die Kinder8rzte darin, daB

die heutigen Mutter keine feste Identitat mehr aus ihrem

Mutter- und Hausfrauen-Dasein ziehen k6nnen. Ihre Arbeit

wird vom Sozialprestige her nicht sehr hoch eingeschatzt

und heute auch - anders als fruher - nicht mehr als Fulltime-

Job akzeptiert. (Gibt es doch vielfaltige technische Hilfs-

mittel, um die Arbeit zu erleichtern und dem notwendigen

Zeitaufwand zu verkurzen.) AuBerdem verdienen die Hausfrauen

auch kein Geld und sind somit von ihrem Mann finanziell ab-

hdngig. Sie stellen oftmals eigene Berufswunsche zuruck, um

fur das Kind zumindest wahrend der ersten Jahre ganz da zu

sein. Nach Meinung der befragten Arzte ktjnnen schon daraus

Spannungen entstehen. Besonders wenn es der Mutter nicht klar

ist, daB allein aus diesem Widerspruch heraus unterschwelliger

Konfliktstoff entsteht.
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Ein anderer Punkt, der von den Kinderarzten und Kinder-

und Jugendpsychiaternaufgegriffen wurde,. betrifft das

EBverhalten der Kinder und die angstliche Reaktion der

Mutter hierauf. Ein Arzt betonte, daB er noch nie in

seiner jahrzehntelangen Praxis einer GroBstadt ein unter-

ern hrtes Kind gesehen habe; _dafur jedoch sehr haufig zu
, „

gut genahrte Kinder und besorgte Mutter, die standig meinen,

ihre Kinder 8Ben zu wenig. Eltdrn scheinen nicht zu begrei-
fen, daB Kinder essen durfen und nicht essen mussen. Zu

uberlegen w re allerdings, wieso."Essen ,ein.sQ:belasteter

angstbesetzter Bereich ist, um den so viele mutterliche Ge-

danken kreisen. AuBerdem scheinen Sauglingssch6nheits- und

Gesuhdheitsideale immer noch die zu sein, daB ein gesundes

Kind auch ein rundes Kind ist..Dies sei jedoch grundfalsch.

Es war nicht m6glich, von den Kinderarzten (bzw. bei Kinder-

und Jugendpsychiatern) eindeutige Kriterien zur Zuordnung
von Verhaltensauff lligkeiten zur Schichtzugeh6rigkeit zu

erhalten. Oftmals wurde als Tendenz ge uBert, daB aggressive

Problematiken h8ufiger in Unterschichten anzutreffen sind.

Die Arzte wollten diese Frage nicht so leicht ubers Knie

brechen und eigentlich nur dann eine Antwort geben, wenn

sie ihre Kartei genauer durchgesehen hatten. Dies war

naturlich wegen des damit verbundenen Arbeitsaufwandes nicht

maglich.

Andererseits gingen sie sehr stark von sozialen Belastungs-

situationen aus, die schon bei der Geburt beginnen und einen

m8glichen Krankenhausaufenthalt, die Geburt eines Geschwisters,

(Wieder-)Berufstatigkeit der Mutter, Ehescheidung, Eintritt
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in Kindergarten und Schule einschlieBen. Ein Vorschlag zur

Pravention von Verhaltensauffalligkeiten ware daher, Eltern,

und Kinder besser als bisher auf belastende Situationen

vorzubereiten.

Dem Kind durfte keine der vorgenannten Stationen in sei-

nem Leben negativ nahegebracht,bzw. als Strafe fur uner-

wunschtes Verhalten vermittelt werden. Vielmehr muBten immer

die positiven Seiten von Veranderungen und Fortentwicklungen

vom Elternhaus herausgestrichen werden. So z..9., daB es beim

Eintritt in den Kindergarten viele neue Freunde hinzugewinnen

kanne, mit denen viele Spiele m6glich werden, die man mit

der Mutter alleine nicht spielen kann. Ungunstig ware es

von Eltern in diesem Fall hingegen, die Trennung von der

Mutter herauszustreichen, und sei es auch nur durch gutge-

meinte Redewendungen wie: "Wir sehen uns jetzt ein paar

Stunden nicht, aber dann k6nnen wir wieder sch8n zusammen

spielenl"

Eltern sollte vermittelt werden, welche Situationen sie im

Laufe der Entwicklungsjahre ihres Kindes erwarten, und wie

sie sie mit ihrem Kind besser durchleben bzw. die Probleme

in den Griff bekommen kannen - ohne daB alle m6glichen

Symptome aufgezeigt werden, die in dieser Ziet bei ungunsti-

gem Verlauf auftreten kannen. Solch< ein Vorgehen ware m6glich,

wenn man sich den Lebensweg eines Kindes mtjglichst genau

uberlegt und die einzelnen Stationen so vorbereiten wurde,

daB von elterlicher und kindlicher Seite aus keine Angste

entwickelt werden.



Dieser Aspekt wird noch erweitert durch die Erklarungen,
die Kinderarzte und Kinder- und Jugendpsychiater fur

Verhaltensauffalligkeiten geben. Bevor wir zu ihnen kommen,

mussen wir bei der Besprechung differenzieren, welche Ver-

haltensauffalligkeiten in der kinderarztlichen bzw. in der

kinderpsychiatrischen Praxis vorkommen.

Was als verhaltensauffallig bezeichnet wird, h ngt in

hohem MaBe davon ab, was uberhaupt gesehen und was dement-

sprechend als Behandlungsvorschlag gemacht wird. Dies hangt

jedoch in groBem Umfang vom Verstandnis ab, was denn uber-

haupt(psychische) Krankheiten sind.

Einige der befragten Kinderarzte, die ihren Beruf eher

naturwissenschaftlich-medizinisch auffassen, berichten uber

einen wesentlich geringeren Anteil von verhaltensauff lligen

Kindern in ihrer Praxis als ihre psychologisch geschulten

Kollegen. Andererseits ist aber ihre Erklarung der Ursache

von Verhaltensauffalligkeiten in groBen Zugen die gleiche,
wie bei den ubrigen befragten Kinderarzten (bzw. Kinder-

und Jugendpsychiatern).

Alle Kinder3rzte (und Kinder- und Jugendpsychiater) sprechen,
nach Verhaltensauffalligkeiten befragt, sofort und spontan

solche bei Schulkindern an, namlich Stdrungen im Lern-- und

Leistungsbereich. Die Schule scheint ohne Zweifel die Haupt-

belastung fur Eltern und Kinder zu seint
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Somatische Beschwerden wie Erbrechen, Bauchweh, Durchfall,

Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Asthma; dann auch Symptome

wie Nervositdt, psychomotorische Unruhe; Aggressivitdt,

Wutreaktionen; im Mittelpunkt stehen mussen, autoaggressives

Verhalten, wie mit dem Kopf gegen die Wand schlagen;

Depressivitat, Schulphobien und andere Phobien; Schule-

schwinzen; Konzentrationsst6rungen und Konzentrationsschwache;

Bettn ssen und Einkoten.

(Von psychiatrischer Seite sieht das Bild eigentlich ahnlich

aus. Hier sind zu finden:

Hirnorganische Schadigungen, die nahezu immer mit sekundar

neurotischen St6rungen auftreten; psychosomatische Erkrankun-

gen, wie Annorexia, Colitis, Asthma etc.; psychoneurotische

Stdrungen wie Angst-Symptomatiken, Bettnassen, Einkoten.

Insbesondere werden von psychiatrischer Seite aus auch die

Schulschwierigkeiten hervorgehoben, die oftmals mit einer

Leistungsuberforderung von seiten der Eltern einhergehen, die

zu hohe Erwartungen an das Kind stellen.)

Im fruhen Kindesalter werden besonders haufig Schlafst6run-

gen, EBst6rungen, Einn ssen, Einkoten, ubermaBiger Trotz und

motorische Unruhe beobachtet und von den Experten genannt.

Relativ selten wurden von Kinder-Arzten hirnorganische Sch -

digungen genannt, die allein fur Verhaltensauffalligkeiten

die Ursache sind. grundsatzlich immer werden Sekundarisierungen

angetroffen.
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Hier stellte sich den Interviewern ein bedruckendes Bild

dar; es werden von arztlicher Seite genannt:
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Wenn es um die Frage nach der Ursache von Verhaltens-

auffalligkeiten geht, so sehen diese alle Arzte (und

Psychiater) zuerst einmal in gest6rten familiaren Struk-

turen und spezifischen Beziehungskonstellationen, wie

z.B. der Geburt eines Geschwisters, Ehestreitigkeiten
oder Scheidung etc. Aber auch die Anforderungen von In-

stitutionen wie gerade der Schule, durch die eine familiar-

belastete Situation noch verstarkt werden kann, wird mit

in Betracht gezogen.

Damit zeigt sich bei den von uns interviewten Arzten eine

hohe Sensibilitat gegenuber Beziehungsproblemen innerhalb

der Familie an, die sich im Laufe der Jahre und im Umgang

mit sich wiederholenden St6rungen herausgebildet haben

durfte.

DaB dies mdglich ist, fuhren wir insbesondere auf die Nahe

zuruck,.mit der Arzte von den Problemen erfahren. Ein Besuch

beim Kinderarzt ist fur eine Mutter offenbar selbstver-

standlich und lange nicht so angstbesetzt und von Schuldge-

fill,len unterlegt wie der Besuch in einer Erziehungsberatungs
stelle. AuBerdem ist der Arzt in der Regel auch raumlich in

der N he der Wohnung,und man muB nicht lange Wege auf sich

nehmen, um dorthin zu kommen. (Oft im Gegensatz zur Erziehungs

beratungsstelle, bei der-ein Besuch schon allein durch die

 uBeren Umstdnde zu etwas "besonderem" wird·)

Dies alles kommt dem Modell einer. gemeindenahen Gesundheits-

versorgung - auch wenn dies nicht explizit so angelegt wurde -

in seinen Auswirkungen auf das BewuBtsein der Eltern doch

nahe und f8rdert eine positive Einstellung und Vertrauen

gegenuber dem Arzt.
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Trotzdem ist es meist so, daB Mutter die Kinder rzte zuerst

einmal haupts chlich als Organ-Mediziner betrachten, denen

sie auch ein orgAnisches Leiden prasentieren. (Es sind fast

immer Mutter und GroBmutter, die in die Sprechstunde mit

dem Kind kommen; auch dann, wenn die Mutter voll berufstatig

sind).

Insbesondere, wenn die Kinder noch sehr klein sind und z.B.

unter Schlafst6rungen leiden, vermuten die Mutter organische

Hintergrunde; wobei es noch so ist, daB Unterschichts-Mutter

eher als Mittelschichts-Mutter hirnorganische Ursachen ver-

muten und zur Interpretation kindlichen (Fehl-)Verhaltens

heranziehen.

Kommen Mutter direkt wegen Verhaltensauffalligkeiten,

sind sie in der Regel von jemandem darauf aufmerksam gemacht

worden; wie z.8. von der Kindergartnerin oder der Lehrerin.

Sie kommen aber selbst dann oftmals noch mit der Vorstellung,
daB der Arzt organisch etwas finden und entsprechend behandeln

wird. Deshalb versprechen sie sick vom Arzt direkte Hilfe in

Form von Medikamenten und - zusatzlich - in Form von Ratschla-

gen.

In der Mehrzahl der Falle beschreiben die Arzte ihr Vorgehen

als doppelgleisig. Besonders die psychotherapeutisch ausge-

bildeten Kinderarzte (aber auch Teile der Kinder- und Jugend-

psychiater) versuchen, die kdrperliche Symptomatik besonders

dann nicht zu sehr in den Vordergrund rucken zu lassen, wenn

sie von Anfang an das Gefuhl haben, daB es sich mehr um eine

psychische St6rung handelt. Die Mutter soll erst einmal los-

werden, was sie bedruckt, und wie sie sich die St6rung ihres

Kindes erkl8rt. In der Regel schlieBen sich daran die
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notwendigen k6rperlichen Untersuchen und Tests etc. an.

Einige Arzte sagten uns, daB sie diese auch dann durchfuhren,

wenn es fur sie offensichtlich ist, daB das Kind k6rperlich

gesund sei. Die Mutter erwarteten aber eine medizinische

Untersuchung (m6glichst mit allen Apparaten) und hatten kein

Vertrauen mehr in den Arzt, wenn die diese unterlieBen.

Danach versuchten alle Arzte quasi-therapeutisch in einem

(meist Kurz-) Gesprach mit der Mutter und dem Kind aufzudecken,

was die Ursache der Symptome sein kannte. Dies machen alle

Arzte aufgrurd ihrer jahrelangen Erfahrungen mit psychischen

uns somatischen Erkrankungen und aufgrund eines selbstver-

sthndlichen Gebrauchs ihres "gesunden Menschenverstandes".

Nach unseren Erfahrungen geben hesonders die Kinderarzte

- in weitaus gr6Berem Umfang als alle anderen Experten -

ganz konkrete Ratschlage, was Eltern bei bestimmten Schwie-

rigkeiten machen k6nnen.

Dazu ein Beispiel:

Wenn ich von einem Fall von vorhin ausgehen darf:
Ein 14 Tage altes Kind, das sehr viel schreit, was

die Mutter sich nicht erklaren kann. Sie beliest sich,
sie 18Bt sich uberall beraten, sie wird immer unsicherer,
hat aber dabei - wie sich in dem Gesprach herausstellt -

ein sehr gesundes Gefuhl, wie sie meint, wie sie mit dem
Kind umgehen muB. Das sie es: z.B. anlegt, wann immer das
Kind machte, und daB sie's z.B. auch gerne nachts ins
Bett nehmen wurde, wenn es eben schreit.
Aber die Umgebung sagt eben, das ist vdllig falsch. Wir

haben ihr nun heute sagen kdnnen, kaufen Sie sich so ein

Umhangetuch oder machen Sie sich selbst eines; hangen
Sie sich das Kind um, stundenweise. Legen Sie das Kind
an, wenn das Kind das Bedurfnis hat, und wenn Sie der

Meinung sind, daB das richtig ist. Verlassen Sie sich

1
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vielmehr auf Ihr Gefuhl als auf Bucher und die Umgebung.
Die Mutter war sehr zufrieden und sagte zum SchluB,
'das Gespr ch hat mir sehr geholfen und ich werde das

jetzt so machen'.

Merken Kinderarzte, daB von den Muttern Ratschlage alleine

nicht akzeptiert werden k6nnen und liegt nichts Organisches

vor, so verschreiben sle ein mdglichst unschadliches

(Vitamin-)Pr parat oder leichte Beruhigungstropfen fur ein,

zwei N chte und bestellen die Mutter in kurzen Abstanden

wieder, um durch weitere, klarende Gesprache und Hinweise

darauf hin zu arbeiten, daB die Mutter Einsicht in die psy-

chologische Dimension des Problems erhalt.

Diese M8glichkeit deb Beruhigung mutterlicher Angste durch

Tropfen und Tablatten haben Mediziner. Sie.sehen dieses

Vorgehen aber durchaus kritisch, weil es eine Erziehung zum

Pillenschlucken sein kann, anstatt aktive Initiativen zur

Veranderung von Ansichten und Lebensweisen zu f6rdern.

Je einfacher die Mutter ist, desto wichtiger ist das

Rezept - auch wenn es ein Vitaminpraparat ist.

Arzte sind auch von ihrer ganzen Ausbildung her eher darauf

ausgerichtet, Krankheiten nach Diagnose mit einer festen Be-

zeichnung zu versehen. Ihnen ist ein solches Vorgehen auch

bei psychischen Phanomenen naher als Psychologen etc., von

denen doch viele mittlerweile gemerkt haben, wie diskrimi-

nierend eine solche Bezeichnung werden kann, und daB der

Betreffende damit sein Etikett weghat.
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Das heiBt aber auch, daB Arzte die Behandlung psychischer

St6rungen oftmals anders anfassen, als dies Psychologen tun.

Vom Verstandnis her scheinen kdrperliche Krankheiten ganz be-

stimmte materielle Teile der Person zu betreffen. Psychische

Erkrankungen werden dagegen nicht so leicht in einen inter-

aktiven lusammenhang gestellt, der auBer der Familie zum Teil

auch das weitere psycho-soziale Umfeld betrifft.

Ziehen wir aus den Ergebnissen SchluBfolgerungen, so k6nnen

diese eigentlich nur darauf hinaus laufen, Kinderarzte eben-

so wie Klinikpersonal (vom Geburtshelfer uber die Hebamme,

zur Krankenschwester) mit in den Kreis der durch die Aufkla-

rungskampagne besonders anzusprechen Personengruppen mitein-

zubeziehen. Durch ihre -.oftmals - sehr weitreichenden

Kenntnisse Uber die besondere Problemlage der Familie und/oder

weitreichende Kenntnisse iiber Familiensituation sind sie den

Familien und deren Vertrauen wesentlich ndher, als z.B. die

Vertreter von Beratungsstellen.

Hinzu kommt, da B Arzten und den in ihrem Umkreis befindlichen

Beschaftigten Autoritat in hohem MaBe und weiten Bereichen zu-

gestanden wird.

Insbesondere sollte der Blick der Kinderarzte fur Auffdllig-

keiten von Kindern bis zu 3 Jahren gescharft werden, weil

hier die Arzte im Grunde genommen die einzige Personengruppe

sind, zu der Mutter haufig bei Schwierigkeiten ihres Kindes

gehen. Die Kinderarzte sollten verst3rkt erfahren, daB dieses

C .
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BekanntermaBen sind ja psychische "Fehlverhaltensweisen" /

wie z.B. die Bezeichnung "Schizophrenie" gesellschaftlich

weitaus belasteter als z.B. ein Herzinfarkt.
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Alter fur die gesamte psychische und sonstige Entwicklung

des Kindes auBerordentlich wichtig ist. Nach unseren Erfah-

-rungen durfte dies zu vermitteln,jedoch nicht leicht sein,

weil ein stark naturwissenschaftlich gepragtes Krankheits-

bild Einblicke in psychische Phanomene versperren kann und

weil sich Kinderarzte oftmals nicht genagend Zeit nehmen

(kannen?), wenigstens so viel von psychischen St6rungen ·wahr-

zunehmen, daB sie die Eltern und Kinder an psychologische

Dienste weiteriiberweisen oder gemeinsam mit ihnen uberlegen,

wie sich die Familie selbst helfen kann. Dazu waren Informa-

. tionen fiir: Arzte wichtig, die u.a. den Sinn von Elterngruppen

und -initiativen betonen und eventuell entsprechende Erfahrun-

gen daruber enthalten.
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6.2.1.2 Kinderglirtnerinnen und Erzieherinnen

2

Kindergartnerinnen und Erzieher C innen) haben einen· noch

intensiveren Einblick in die Schwierigkeiten des Kindes

- und eventuell auch in die der Familie - als die Kinder-

arzte; ihre Schilderungen bewegen sich deshalb auf einer

vergleichbaren Ebene.

I .

Sie sehen Tag f r Tag, wie Kinder gebracht werden, sehen, ob

sie z. B. mit einer total abgehetzten Mutter ankommen oder,

- wie es manchmal auch der Fall ist,- daB Vater' -und Mutter ge-

meinsam das Kind bringen und sich dann noch in Ruhe verab-

schieden k6nnen. die sehen, daB bestimmte Mutter jeden Nach-

mittag zu spat zum Abholen kommen und mussen deshalb eventuell

verzweifelte Kleine tr6sten, sie erleben Trennungen hautnah.

Wenn z. B. ein Kind morgen fur morgen in Tranen ausbricht,

sobald die Mutter geht, und sich dann gar nicht mehr beruhi-

gen kann. Und sie mussen sich mit den jeweiligen Erziehungs-

ergebnissen der Eltern, mit dem kindlichen Verhalten, standig

und jeden Tag auseinandersetzen und beschaftigen.

Dadurch, daB wir keine besonderen Kindergarten ausgewahlt

hatten und zum Teil auch heilpddagogische Kindergarten auf--

suchten, haben wir es auch hier wieder mit Erfahrungen von

Kindern aus allen gesellschaftlichen Schichten zu· tun.

Durch die weiter oben geschilderten Situationen - zu denen

sich naturlich auch eine Vielzahl positiver gesellen - und

durch die spezifische Altersgruppe werden die Kindergartner-

innen/Erzieher(innen) insbesondere auf Prozesse von Trennung,

Selbstandigwerden, erste Leistungsanspruche und direktes Ver-

halten von Eltern gestoBen, sei es - wie vorne beschrieben,

durch kindliches Verhalten, sei es durch t gliches Worte-

wechseln, durch Elternabende bzw. durch Elternarbeit insgesamt
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AuBerdem'Werden sie hautig von Mattern gefragt, wie sich

das Kind denn mache, wie es sich tagsuber varhalte, wie es

sich fuhle und wie es mit anderen zurechtkomme. Sie trete.2

also in einen recht kontinuierlichen Dialog dber kindliche

Entwicklung und Erziehung, der allerdings zeitlich meist

nicht in dem Umfang und in der Intensitat gefuhrt werden

kann, wie dies eigentlich angebracht ware, vielmehr haufig

zwischen Tur und Angel scattfindet.

Wollen wir Verhaltensauffalligkeiten aufzeigen, die uns

von Kindergartenkindern genannt warden, so stehen hier

Aggressivitat und Kontaktsturungen ganz oben; reiter: Sauber-

keitsprobleme, verzdgerte Sprachentwicklung, Geschwister-

rivalitaten.

Aggressive Kinder kannen Kontakte zu anderen nur aufnehmen,

indem sie diese angreifen und ihnen Sachen wegnehmen, standig
Aufmerksamkeit von Erwachsenen suchen und wenig Einfuhlungs-

verm8gen in andere Kinder zeigen. In der Regel steckt hincer

diesem Verhalten aber eine auBerst leichte Verletzbarkeit.

Sehr stille Kinder k5nnen von sich aus gar nicht auf andere

Kinder zugehen; sie sind schuchtern und abweisend. Wenn bei-

spielsweise ein Erzieher auf sie zugeht, kBnnen sie schwer

auf dieses Angebot eingehen, mit der Zeit aind sie aber froh,

da-B jemand mit ihnen spricht. Sind sie dazu noch angstlich,

klammern sie sich an dem Erzieher fest und machen genau das,

was ihnen gesagt wird; eigene Initiativen erqreifen sie fast

Regressive Symptomatiken, wie Ruckfall in die Baby-Sprache,
erneutes Einn3ssen usw. wurden erwahnt. Dabei wurde gesagt,

daB solche Symptome Eltern viel weniger auffallen als "lautere"

- 147

nie.

C
-I----*.I---lill--.-Il-.



--ri

%

Es war auch hier nicht maglich, altersspezifische Symptome

trennscharf genannt zu bekommen. Vielmehr meinten die Kinder-

gartnerinnen und Erzieherinnen, daB die genannten Verhaltens-

weisen durch alle Altersstufen laufen und in allen Abstufun-

gen und Uberg3ngen vorkommen.

Besonders engagierte Kindergartnerinnen wandten sich in unserem

Interview prinzipiell dagegen, Kinder als verhaltensauf-

fallig zu bezeichnen und warnten vor einer Stigmatisierung.

Ausl6send fur Verhaltensauffalligkeiten k6nne sein, wenn

Mutter ganztags berufstatig sind und wenn deren Kinder 8/9

Stunden hintereinander von der Mutter getrennt werden.

Diese Trennung, die wegen der Berufstatigkeit unumgangliches

"MuB" ist und die auch nicht e·inmal umgangen werden kann,

belaste Kinder extrem.

Bei den im Kindergarten Beschdftigten fiel auf, daB sie sehr

groBen Wert darauf legen, daB das Personal nicht standig

wechselt und daB es eine kontinuierliche Elternarbeit gibt.

Dies aus dem Erkl rungsansatz heraus, daB Kindergartenkinder

verlaBliche Bezugspersonen brauchen, durch die ein Gefuhl

von Geborgensein und Sicherheit vermittelt werden kann,

und daB nur in der gemeinsamen Arbeit mit Eltern auftretende

Probleme geklart werden k6nnen.

Dabei sollen Eltern nicht via Anweisung in den Kindergarten

geordert werden, vielmehr, so praktizieren es einige der

Befragten, sollen Kindergartnerinnen und Erzieherinnen die

Eltern kontinuierlich zuhause aufsuchen und dabei versuchen,

148

beispielsweise werden uberbrave und stille Kinder eigent-

lich von den meisten Eltern und Kindergartnerinnen nicht

als verhaltensauffallig bezeichnet.
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Elterngruppen zu initiieren. Bei einigen Kindergarten bestehen

solche Elterngruppen bereits langere Zeit, in denen gut ge-

arbeitet wird und durch die sich Eltern auch privat kennen-

gelernt haben.

Wir meinen, daB von dieser Erkenntnis aus, Kinderg3rtnerinnen

und Erzieherinnen sehr qut dazu geeignet sind, Eltern·in:

Gesprachen uber Erziehungsfragen anzusprechen und ihnen z.B.

dann eine Broschure zu zeigen und deren Inhalt mit ihnen durch-

zusprechen oder sie aufzufordern, dies in der Elterngruppe

gemeinsam zu tun.

Kindergartnerinnen hatten auch die Maglichkeit, Raume des

Kindergartens fur Elterngeprachsrunden zur Verfugung zu

stellen und damit zuerst einmal einen neutralen, unbelasteten

Ort zu schaffen, an dem Eltern sich treffen k6nnen, ohne daB

sie das Gefuhl haben, daB ihre Privatsphare verletzt wird.

Wir sahen bei den von uns interviewten Kindergarterinnen
und Erzieherinnen eigentlich groBes Engagement, Eltern zu

motivieren, den Schutz der Familie aufzugeben und gemeinsam
etwas zu unternehmen. Insgesamt sollte aber die Einsicht

der Eltern noch gr6Ber werden, daB gemeinsame Treffen sinn-

voll sind - wobei viele Kindergartnerinnen meinen, daB gerade

Mittelschich eltern genug Wissen uber Erziehung mitbringen,

um es fruchtbar in ihren Beziehungen zu anderen einzubringen.

Wird nach unterschiedlichen Sozialisationsvorstellungen

in Unterschicht und Mittelschicht gefragt, so werden sofort

die hohen Erwartungen von Mittelschichts-Eltern ihren Kindern

gegenuber angefuhrt. Diese Eltern messen jeden Entwicklungs-

schritt ihres Kindes an irgendwelchen auBeren Kriterien, wie

der·Entwicklung anderer Kinder, die vielleicht in bestimmten

Teilen weiter sind oder an Normen, die ihnen Bucher vermitteln.
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Die Kinder haben oft kaum M8glichkeiten, selbst etwas

herauszufinden oder sich selbst etwas auszudenken, weil

ihre Eltern ihnen zu viele Dinge vorgeben. Damit verbauen

sich die Eltern letztlich die Mealichkeit, hinter die Be-

durfnisse ihrer Kinder zu kommen und halten alle Reife- und

Entwicklungsschritte fur selbstverst ndlich.

In dem Zusammenhang wurden die hohen Leistungsanforderungen

genannt, wobei das Kind fast nur noch daraufhin beobachtet

wird, ob es erwarteten oder vorgeschriebenen Leistungen

auch gerecht wird.

Als Uberforderung des Kindes insgesamt wurde erwahnt, da B

mit Kindern ab dem fruhesten Alter an versucht wird , uber

rationale Gespr che alles zu klaren. Dabei wird von Kindern

eine Einsicht erwartet, die weit uber das tolerierbare MaB

hinausgeht.

Unterschichtseltern dagegen zeigen grdBeres Interesse an

auBeren Dingen. Ihrem Kind soll man ansehen, daB es genuq

zu essen hat, warm und trocken anqezogen ist. Diese Eltern

zeigen weniger Interesse an Reflektionen uber Erziehung.
Sie sind oftmals selbst unentschlossen und ohne feste Ziel-

vorstellungen. Nach Meinung der Kindergartnerinnen fehlt

ihnen oft der Sinn fur innere Vorgange des Kindes; es herrscht

die Vorstellung, daB das Kind eigentlich,,wenn es auBerlich

gut versorgt ist, von alleine heranw chst. Meist gehen solche

Eltern in der Erziehung so vor, wie sie selbst erzogen wurden;

Entwicklungsschritte des Kindes werden nicht - wie in der

Mittelschicht - genau beobachtet und registriert.

Dazu kommt noch, daB nahezu nie Unterschichts-Vater Interesse

an Erziehung zeigen oder gar einmal zu einem Elternabend

in den Kindergarten kommen. Alle Kinderg3rtnerinnen beklagen,

--
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daB es ihnen auch in Gesprachen nicht gelingt, diese Vater

zu mobilisieren: Erziehung geh6rt ihrer Meinung nach zu den

fest definierten Aufgaben der Fraut

Eine Leiterin schildert ihre Schwierigkeiten mit Unterschichts-

eltern- folgendermaBen: Die Eltern h6ren ihr zwar zu, sagen

dann aber: "Ich war so, mein Mann ist so, der GroBe war sol"
- und meinen damit, daB sich das Problem irgendwann einmal

von selber gibt.

Unter- und Mittelschichtseltern haben aber gemeinsam, daB

Kindergartnerinnen tiefer liegende Probleme, solche, die unter

die Haut gehen, nur sehr schwierig ansprechen kdnnen. Des-

halb versuchen Kindergartnerinnen alles, was nach Vorwurf

oder Schuld-Zuschieben aussieht, zu vermeiden und geben eher

praktische Ratschlage, um die Eltern nicht zu verschrecken.

Ein praktischer Ratschlag wdre in dem Fall, daB Eltern ihren

Kindern nicht zu viel unnutzes und teures Spielzeug kaufen

sollen, sondern eher einfache Dinge, die die Fantasie an-

regen, Kreativitat f6rdern und den Tuftel-Bedurfnissen der

Kinder entgegenkommen. Oder aber, daB sie statt ihre Kinder

nachmittage lang vor dem Fernseher sitzen zu lassen, sich

Spiele ausdenken oder gemeinsame Spaziergange machen k6nnten.

Wenn eine Mutter im Haushalt unzufrieden ist, empfehlen sie

ihr durchaus, sich eine Halbtagstatigkeit zu suchen, weil da-

mit ihr und ihrer ganzen Familie gedient sei.

Mit diesen konkreten Hilfen kommen Kindergartnerinnen Eltern

entgegen, die etwas Greifbares zur Konfliktbewaltigung wollen.

Besonders aufgeklarte Kindergartnerinnen geben solche Rat-

schlage nicht, sondern verweisen die betreffende Mutter an

andere, die ahnliche Probleme haben oder hatten.

YI
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Nach eigenen Schilderungen vermissen die meisten Kinder-

gartnerinnen und Erzieherinnen eine regelmaBige Supervision
und Schulung far Elternarbeit. 'Wir hatten den Eindruck,

daB selbst Kindergarten-Leiterinnen, die Zusammenhange

zwischen den Problemen des Kindes und Schwierigkeiten der

Mutter sehen, zwar hin und wieder versuchen, diese den Eltern

zu vermitteln. Sie sehen jedoch meist davon ab, denn:

"Dazu sind wir nicht ausgebildet!" Sie fuhlen sich insofern

uberfordert, wenn sie auch von der Wichtigkeit einer Ver-

mittlung uberzeugt sind.

Nach mangelnden elterlichen Kompetenzen befragt, wurde

immer wieder erwahnt, da B Eltern einerseits zu groBe (Leistunas-)

Anforderungen an die Kinder stellen, andererseits aber uber

keine ausreichenden Beobachtungskompetenzen verfugen, um

adaquat kindliche Bedurfnisse wahrzunehmen.
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6.2.2 Zielgruppenferne Experten

6.2.2.1 Beratungsstellen und freie Praxen

6.2.2.1.1 Vorbemerkung

In die Beratungsstellen und freien Praxen unserer Stichprobe +)

kommen wie vielfach aus der Literatur bekannt - in hohem
9

Prozentsatz Angeh8rige der Mittelschicht; in geringerem MaBe

.*
nehmen Unterschichtsangeh8rige die Hilfe dieser Stellen in

Anspruch (dazu: s. unten); Angeh6rige von Randgruppen sind noch

seltener in "normalen" Beratungsstellen vertretenb wir fiihrten

in zwei Beratungsstellen in Obdachlosengebieten Gespr8che mit

dortigen Beratern.

Die befragten Stellen waren konfessionell, st8dtisch oder

vom Landkreis eingerichtet bzw. unterstutzt. Sie sind alle

sehr stark fre_quentiert und bemuhen sich darum, daB es nicht

zu zu langen Wartezeiten kommt; je nach Konzept sind keine

Wartezeiten vorhanden oder sie betragen bis zu dreiviertel

Jahren.

Die Zahlen, wie die Eltern in die Beratungsstellen kommen,

schwanken erheblich; es handelt sich um Schatzwerte der

Experten; Eltern, die aus eigenem Antrieb die Beratungsstelle

+) Wir w hlen hier die Kurzbezeichung "Beratungsstelle",
'

worunter wir Stellen mit folgenden Bezeichnungen zusam-

menfassen, die allesamt Beratung/ Behandlung/ Therapie/
Diagnostik etc. fur Eltern und Kinder anbieten:

1. Erziehungsberatungsstelle (fur die Stadt/ den Landkreis)
2. Evang. Familienberatung/

Evang. Beratungsstelle fur Erziehung und Ehefragen
3. Kath. Erziehungsberatungsstelle
4. Erziehungsberatungsstelle der judischen Gemeinde
5. Beratungsstelle fur Eltern, Kinder und Jugendliche
6. Psychologische Therapie und Beratung

\ /
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(z.T. auf Rit von Freunden, Nachbarn etc.) aufsuchen,

schwanken zwischen 25% und 60%. Die ubrigen werden von

Kinderdrzten, Kinder- und Jugendpsychiatern, Lehrern,

Kindergartnerinnen/ Erzieherinnen und dem Jugendamt ge-

schickt.

In der Regel kommen die Miitter zuerst alleine in .die · :

Beratungsstelle. Sie werden dann fast immer aufgefor-

dert, zu zukunftigen Beratungsgesprdchen auch ihren

Partner mitzubringen.

Es ist leider immer noch so, daB V ter in ungleich ge-

ringerem Umfang einsehen, daB ihre Mitarbeit in der

Beratungsstelle notwendig ist; sie schieben diesen

"Erziehungskram" zu gerne den Muttern zu. Kaum eine Be-

ratungsstelle besteht darauf, daB der Vater mit dabei

ist, aber alle legen mehr oder weniger ausdrucklichen

Wert darauf. Nach den Erfahrungen einiger Beratungsstellen

+
) Fortsetzung FuBnote

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Psychologische Beratungsstelle
Psychologisch-arztliche Beratungsstelle
Elternberatung - Jugendberatung
Schulpsychologische Beratungsstelle
Psycho-therapeutischer Beratungsdienst
Beratungsstelle fur Obdachlose
Freie psychologische Praxen

Psychagogische Praxis

Institutfur Psychagogik
Institut fur Sozialarbeit
Institut fur arztlich-padagogische Jugendhilfe
Psych. Dienst in der Kinderklinik
Psychosomatische Klinik; Familienambulanz/Obdachlosenar-
Gesundheitszentrum beit

1
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kommen Vater eigentlicn nur, wenn man sie regelmaBig dazu

auffordert. Einige Psychologen etc. meinten, daB die Vdter

fraher auch deshalb nicht kamen, weil Aufforderungen zu

vorsichtig formuliert waren; offensichtlich getrauten sich

die Psychologen nicht so recht - oder glaubten selbst

nicht an einen Erfolg.

Der Altersschwerpunkt bei Kindern scheint in sehr vielen

Stellen zwischen 8 und 12 Jahren zu liegen und betrifft

damit in grosem Umfang Schulkinder, insbesondere vor

und nach dem Schulwechsel in weiterfuhrende Schulen.

Bei den Interviews mit Experten in Beratungsstellen fiel

uns auf, daB diese bei der Wiedergabe von Verhaltensauf-

fdlligkeiten weitaus distanzierter erschienen als die

Kinderarzte und Kindergartnerinnen/ Erzieherinnen.

Dies heiSt nun nicht, daB diese Experten "gefuhlloser"

kindlichem und elterlichem Leid gegenuber sind, das sie

in der Beratungsarbeit sehen. Das heiBt nur, daB die di-

rekte Betroffenheit nicht so unvermittelt zu Tage tritt,

sondern sprachlich vermittelter ist als in den Inter-

views mit den beiden vorgenannten Gruppen. Dies mag daran

liegen, daB die Experten in Beratungsstellen, sofern sie

nicht regelm Bige Hausbesuche machen, mit Eltern und

Kindern nur ein- bis zweimal w8chentlich konfrontiert

werden (evtl. noch durch Telefonanrufe).

AuBerdem scheint uns Grund fur diese relative Distanz zum

Untersuchungsgegenstand = Familie zu sein, daB Experten

eftmals ihr psychologisches Wissen als Schutzschild

zwischen sich und ihr Klientel schieben.

..'
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Im Expos& hatten wir formuliert, daB Experten freier

Praxen und Beratungsstellen bestimmter psychologischer

Richtungen, z.B. analytischer, Verhaltens-, gesprachs-

und gestalttherapeutischer Orientierungen reprasentativ
bei der Befragung berucksichtigt werden sollten. Wir

wollten damit sicherstellen, daB nicht die Meinung oder

Auffassung einer psychologischen Richtung die Ergebnisse
der Untersuchung dominieren.

Dies ist uns gelungen. Wir haben Experten der unter-

schiedlichsten psychologischen Schulen befragt.

Dieser Punkt war deshalb relativ leicht zu erfullen,.

weil in nahezu allen Beratungsstellen, in denen mehr als

ein Diplom-Psychologe, Diplom-Padagoge, Psychagoge, Sonder-

und Heilpadagoge, Diplom-Soziologe, Sozialarbeiter etc.

beschaftigt sind, diese in den seltensten Fallen ein und

dieselbe. (Ausbildungs-)Herkunft haben. In der Regel

arbeiten in solchen Fallen zusammen: ein tiefenpsychologisch

orientierter Experte, einer mit GT-Ausbildung, ein VT-

Spezialist und - m8glicherweise - einer, der in Gestalt-

Ausbildung steckt oder sie hinter sich hat.

Nach allen unseren Erhebungen entspricht die Integration

aller Ansatze alltagspraktisch erfahrenen Uberlegungen, wie

Verhaltensauffalligkeiten entstehen und wie sie mit Eltern

und Kind angegangen werden kennen. Wir legen Wert darauf

festzuhalten, daB mehr und mehr Beratungsstellen weg von
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individuumzentrierter Arbeit zu mehr familientherapeuti-

schen Ansdtzen kommen, und daB dies nicht als Modeerschei-

nung bezeichnet werden kann, vielmehr, nach Auskunft

der Experten, Ergebnis jahrclanger Auseinandersetzungen

mit diesem Problemkreis und nach ausgiebigem Abarbeiten an

ihm.ist. Selbst wenn nicht ausdrucklich formuliert,

rucken Verhaltensauffalligkeiten als Beziehungst6rungen

(der Eltern oder eines Partners) in den Vordergrund; dies

ist abzulesen an der Art der Behandlung dieser St6rungen.

Dadurch, daB das Symptom in der Behandlung nicht mehr

ganz vorne steht, sondern die ganzheitliche Bearbeitung
der Konflikte, geben Experten auch keine festen Ratschl3ge

an Eltern, die diese dann in ihren Alltag umsetzen

k6nnten. Es scheinen sich mehr und mehr behutsam auf-

deckende, nach familiaren Strukturen suchende Vorgehens-

weisen durchzusetzen, die Eltern ein Gefuhl von Verstanden-

sein und Akzeptanz vermitteln und uber das Herstellen von

Vertrauen Angst vor Vorwiirfen nehmen und versuchen,

Schuldgefuhle abzubauen.
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Hier sei kurz angemerkt, daB z.B. Kategorien von Symp-

tomen deshalb auch den Experten oft als wenig brauch-

bar erscheinen, weil sie eher noch aus der fruher ub-

lichen individuumszentrierten Arbeit stammen; notwendig

seien Begriffe, die Schwierigkeiten in Interaktionszu-

sammenh ngen (wie z.B. der Familie) ausdrucken.

Alle Eltern, die hierher kommen, kommen ja, weil sie

versagt haben, sie haben ein Kind, das nicht nor-

mal reagiert, und denen dann noch mit Ratschlagen
oder mit besser-wisserischen Empfehlunqen zu kommen,
wo sie ohnehin darunter leiden, dad sie nicht so

gute Eltern sind wie andere... das 1St ja eigentlich
schlimm!

(Kinder und Jugendpsychiater, Familienberatung,
Universitatsstadt)
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Eine Mutter kommt.wegen des Einnassens ihres 7 jahrigen

Sohnes und berichtet von vielen, meist eher technischen

Versuchen zur Behebung dieses Symptoms (u.a. Klingelma-

tratze). Sie kommt, weil sie der Kinderarzt in die Be-

ratungsstelle schickte. Ein erster Anknupfungspunkt liegt

bei der Beschreibung aller vergeblichen Sisherigen Versuche;

die erlebte Hilflosigkeit und Ohnmacht der Mutter klingt

daraus an. Nun versucht der Berater deutlich zu machen,

daB diese erlebte Ohnmacht ein Merkmal ihrer eigenen

Person ist. Danach versuchen Berater und Mutter gemeinsam

herauszufinden, welche Resourcen fur ein neues Verhalten ·

beim Partner bestehen, kdnnen sie sich gegenseitig stutzen

und das Kind entlasten?

Wie eigentlich allgemein, so spielt auch bei diesem Bei-

spiel die Selbstwertproblematik der Eltern eine groBe

Rolle. Der Berater versucht dem gerecht zu werden, indem

er Verstandnis fur die groBe Belastung aufbringt und den

Eltern vermittelt, daB jedes Kind Krisen und Konflikte

durchmachen muB, und daB alle Eltern damit konfrontiert
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6.2.2.1.2 Beispiele familienzentrierter Beratung

Beispielhaft das Vorgehen in einer (evangelischen) Be-

ratungsstelle:
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werden. Damit fallt ein Teil des elterlichen "Panzers"

weg: sie durfen Konflikte haben und k6nnen falsche Har-

monievorstellungen "vergessen". Wichtig ist, daB, wenn

der Experte die Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefuhle der

Eltern a.nspricht, er ihnen gleichzeitig ein Beziehungs-

angebot macht; dies ist fur die Eltern eine neue Er-

fahrung: die Beziehung bleibt bestehen, trotz der

Schwierigkeiten, es erfolgt keine Abbruch durch ge-

8uSerte Vorwurfe.

Im Verlauf dieser BeratungsmaBnahmen wird das Symptom
des Kindes immer wieder Anknupfungspunkt fur die Be-

ratung der Eltern, damit der Beziehungsaspekt und die Dynamik

gesehen werden kdnnen, In diesem Fall zeigte der Berater

den Eltern zusatzlich zu den pers6nlichen Problemen auch

noch institutionelle Anteile (Schule) an dem Problem.

Die Eltern eines 7 jahrigen Jungen sind geschiedenr ihre

Beziehung ist aber so ambivalent, daB sie doch immer

wieder zusammen waren. Die Mutter hatte das Sorgerecht.

Das Kind war unkonzentriert, st6rte den Unterricht, ge-

horchte der Mutter nicht, war unzuverlassig und hielt

Absprachen nicht ein.

Beide Eltern hatten selbst eine Therapie und die Ein-

sichtsf3higkeit der Mutter war gut. Sie behandelte den

Sohn wie einen Erwachsenen. Das Therapieziel sollte

sein: L6sung der beiden voneinander. Dies war nicht mag-
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lich. Der Mutter sollte vermittelt werden, daB sie sich

stRrker auf sich selbst konzentrieren solle, trotzdem

War keine wirkliche L6sung zu erreichen. Aber die

Mutter war schlieBlich so einsichtig, daB sie einwillig-

ter daB der Sohn in ein Heim kam.

Fur die Therapeuten hieS dies hier auch, daB nicht in

jedem Fall das Ziel einer Therapie sein kann, v6llig

kaputte F, unilien zusammenzuhalten.

Wir wollen diese Betrachtungs- und Vorgehenswdise durch

einen Auszug illustrieren, in dem deutlich wird, wie

sich kindliches und elterliches Verhalten, Symptombildung

und Umweltanforderungen zu einem Gesamt verzahnen.

Wir'lassen dazu eine Psychologin einer Erziehungsberatungs-

stelle einer Kleinstadt zu Wort kommen, die anhand von

sozialen Kristallisationspunkten versucht, Symptome und

Familiengeschichte zu verbinden. Sie tut das ziemlich

ausfuhrlich, ist unserer Meinung nach aber eine der we-

nigen, denen dies plastisch und eindringlich gelingt.

Die jungsten Kinder, mit denen wir es zu tun haben, sind

drei Jahre alt: sie k6nnen laufen, sprechen und k8nnen
die ersten Bezuge auBerhalb des Rahmens der Familie
herstellen.

In dieser Altersgruppe taucht haufig auf, daB etwas
aufgeklartere Eltern sagen: Mein Kind ist sehr angst-
lich, Es schldft nur bei uns und weint in jeder Situa-
tion, in der es alleine ist oder etwas alleine be-
w ltigen muB.. Es traut sich nichts zu, es entfernt
sich nicht von der Mutter, es unternimmt keine eigenen
Schritte. Es kann kein Spiel allein organisieren, es

geht nur in Beziehung zu einem von uns Eltern.
Es fordert so viel Aufmerksamkeit, daB es uns belastet.
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In det Regel spielt die Angst in der elterlichen Bio-

graphie dann auch eine Rolle. Zur Vorgeschichte der

Erziehung des Kindes gehdrt, daB eine sehr enge Bindung
an das Kind geschaffen wurde: Das Kind als Trdster fur
alle schwierigen Situationen.Und alle Entfernungen des
Kindes von den Eltern wurden von diesen als sehr er-

schreckend erlebt und kommentiert.
Symbolisch kann man sagen, daB in der Zeit, in der
Kinder krabbeln lernen und sich vom SchoB der Mutter

fortbewegen, der Entsetzensruf der Mutter kommt, wenn das
Kind einen Meter weiter weg ist als die Mutter vermutet
hat.

Immer wenn das Kind auf spannende Entdeckungsreise geht
und eigentlich erlebt, daB.Selbstandigkeit etwas sehr
Lustvolles ist, wird das mit Erschrecken und Angst
seitens der Mutter kommentiert, was bei dem Kind das
Gefuhl hinterlaBt,"so etwas zu tun, muB etwas sehr Ge-

fahrliches sein. Die Welt um mich herum ist so,

schlimm, daB mir, wenn ich alleine bin, etwas Schlimmes
passiert."In diesem Zusammenhang spielt eine Rolle, daB
die Eltern sich von dem Kind uberfordert fuhlen und
nicht wissen, was sie sich und was sie dem Kind zutrau-
en k6nnen...

Zwischen 4 und 5 tauchen dann die Schwierigkeiten mit dem
Kindergarten auf; Das Kind hat Schwierigkeiten mit
einer sozialen Gruppe, findet keine Kontakte, zieht sich
zuruck und wird "schwierig". Solche Kinder kommen zu uns,
weil die Kindergdrtnerin den Eltern auf dem Elternabend

vorgeschlagen hat, daB sie das Kind in der Erziehungs-
beratungsstelle vorstellen sollten...

Die Schwierigkeit der Kinder, sich in einer Gruppe von

Gleichaltrigen zurechtzufinden, drucken sich dann ent-

weder so aus, daB die Kinder angstlich und still
sind oder aggressiv und dreinschlagend sich gebdrden.
Die Aggressionen, die da auftauchen, sind denn auch
keine frei sich auslebenden, sondern resultieren daraus,
daB die Kinder den Eindruck haben, sich ihrer Haut

wehren zu mussen oder die Aufmerksamkeit auf sich lenken zu

mussen.

Was in den letzten zwei Jahren immer haufiger auftaucht
sind Kinder, die jede M6glichkeit nutzen, um zu ent-

 -- -Ii---illill- -
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fliehen und in einer Ecke zu onanieren, das als Ausdruck
davon: Befriedigung kann ich eigentlich nur mir selbst
verschaffen. Was auch so aussehen kann, daB die Kinder
die ganze soziale'Umwelt ausklammern, nicht sprechen,
auf Spiele nicht eingehen und starr daneben sitzen.

... Der Ubergang vom Elternhaus in den Kindergarten ist
fur hiesige Erziehungsformen etwas sehr Schwieriges:

Entweder die Kinder rennen mit fliegenden Fahnen in den

Kindergarten und wollen nie wieder etwas von der Famil'ie..

sehen, was die Eltern sehr erschreckt, weil die Kinder
beginnen, ein Eigenleben zu fuhren, nicht mehr erzahlen,
was sie erleben und das als ihre eigene Welt fiir sich
behalten und beanspruchen. Das ist dann ein Problem,
mit dem sich die Eltern qualen. Die andere Seite sieht
so aus, .daB die Mutter die Kinder morgens an den Haaren

schreiend und strampelnd in den Kindergarten ziehen und

Kindergartnerinnen und Mutter beschlieBen, "dieses Pro-

blem wird mit roher Gewalt gel6st: Irgendwann wird sich
das Kind schon drein fugen, daB es keinen Ausweg aus

dem Kindergarten gibt".

Die besondere Schwierigkeit im Kindergarten ist, daB die

Bezugsperson mit Gleichaltrigen zu teilen ist. Die Be-

ziehung zu Hause: Kind-Mutter und Geschwister - Mutter

ist eine sehr viel sichere als die von 25, 30 gleichaltri-
gen Kindern zur Tante, die sich naturlich auch vdllig uber-
fordert fuhlt, mit so einer groBen Kindergruppe . . Es

gelingt meist nicht, eine Situation zu schaffen, wo man

sagen k6nnte, ihr hier, an diesem Dreier-Vierer-Tisch,
k6nnt miteinander leben und nur wenn es ganz schlimm
wird, greift die Tante ein. Die Tante agiert wie die
Mutter zu Hause und sagt: Eigentlich bin ich die ein-

zige - und das kann bei 30 nicht klappen.

Die erste Schwierigkeit, die in der Schulzeit auftaucht,
ist die Einschulung, und unser Schularzt geht da so

mit um:

Scheidungskind, keinen Vater mehr, da verschreiben wir
mal ein paar Schuheinlagen, damit das Kind besser
stehen kann.
Er ist n mlich Orthopade...
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Es l Bt sich statistisch belegen, daB die Zahl der Eltern
die in Erziehungsberatungsstellen kommen, drastisch
beim Einschultermin hochschnellt. Dort kommt man nicht aus

einem ProblembewuBtsein heraus, sondern durch einen in-

stitutionellen Einschnitt... -

Die  ngstlichen Kinder, von denen wir vorhin schon ge-
sprochen haben, sind uberfordert, hier ihren Lebens-

kampf allein zu bewaltigen. Solche Kinder fluchten
dann aus der realen Situation in Tagtraume oder hauen
wirklich ab oder antworten mit somatischen Beschwerden.
Das erste und zweite Schuljahr ist die Zeit des Brech-
durchfalls und des Asthmas...

Korrekturen werden am Kind vorgenommen, damit Schule
und Lehrer nicht in Konflikte geraten, weil sie ja die

Machtigeren sind. Falls die Eltern nicht bestimmte
Schwierigkeiten des Kindes aus seiner Geschichte, als es

3, 4 war, kennen, gibt es in diesem Alter wenig Be-

reitschaft von seiten der Eltern, sich auf Konflikte,
eigene oder die mit der Schule, einzulassen. Selbst
die Kinder, die mit Asthma, Fettsucht oder mangelndem
Durchsetzungsverm6gen kommen, haben in der Regel mit

diesen Problemen dann auch ganz vehemente Schwierig-
keiten in der Schule...
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In der Schule ist dann das problem, wie l Bt sich das
Kind auf Verhaltensnormen, Gehorsam gegenuber fremden

anonymen Autoritaten ein? Das Stuck heimlicher Lehr-

plan ist das Gehorsamstraining.

Eine weitere Veranderung, die im Schlepptau familienzen-

trierter Arbeit vonstatten ging, ist die stirkere Ein-

beziehung von anderen Personen, die im psycho-sozialen

Umfeld des Kindes arbeiten.

Werden einerseits Eltern mehr und mehr einbezogen, so ist

die andere StoBrichtung die st rkere Orientierung und

Zusammenarbeit mit Kindergartnerinnen, Erzieherinnen,

Lehrern, Arzten, Sozialarbeitern etc. Dabei sind die An-



strengungen der Beratungsstellen durchaus noch unter-

schiedlich. Sie reichen von unregelmaBigen Gesprachen

uber regelmaBigen Erfahrungs- und Informationsaustausch

bis hin zu eigens eingerichteten Supervisionsgruppen

fur Personen der vorgenannten Bereiche.

vt

In der Verbindung und Kooperation von allen m8glichen

Stellen der psycho-sozialen Versorgung deutet sich eine

Ausweitung von M6glichkeiten in diesem Bereich an , der

fur Betroffene (hier: Eltern und Kinder) sich positiv

auswirkt. AuBerdem zeigt sich darin der Versuch, wie

auch wir uns dies fur eine Aufklarungsaktion vorstellen:

Im Verbreitern und Verallgemeinern von Erfahrungen und Problemen

auf allen Ebenen liegt, daB Experten nicht mehr alleine die

passende Vorgehensweise zu wissen glauben. Dieser

bornierte Ansatz lie8 Beratungsstellen-Experten wenig an

der Arbeit anderer Institutionen partizipieren. Nach unseren

Erfahrungen dieser Studie ist eine deutliche - erfreuliche -

Tendenz der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen

Stellen zu sehen, wenngleich wir nicht verschweigen wollen,

daB diese Tendenz noch nicht uberall und gleichmaBig Ver-

breitung gefunden hat. Wir meinen aber, daB auch diese

Tendenz sich aus den alltagspraktischen Erfahrungen mehr

oder weniger notwepdig ergeben muBte, weil Beratungs-

stellen-Experten einfach merkten, daB ein isoliertes

Behandeln von Verhaltensauffalligkeiten - und sei es

auch im Familienbereich - nicht fruchtet.

Wenn vorher festgestellt wurde, daB die Experten einer

Beratungsstelle quasi einen allgemeinverbindlichen Konsens

fur ihre Arbeit haben, so heiBt dies nicht, daB in allen

.
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F llen ein eindeutiges theoretisches Konzept in der

Stelle vorliegt. Auch ist die jeweilige Vorgehensweise

naturlich nicht exakt die gleiche: Ih der Tat arbeiten die

Psychologen etc. an der Beseitigung yon Symptomen unter-

schiedlich, z.B. an Phobien, Stottern mit verhaltensthe-

rapeutischen Desensibilisierungsprogrammen; was die Ver-

bindung zu anderen Therapieansatzen aber wieder schafft,

ist dann mdglicherweise das aufdeckend, non-directiv gefuhr-
te Gesprach mit der Mutter (und dem Vater) auf dem Hinter-

grund tiefenpsychologischer Erkenntnisse.

Insgesamt scheint uns, daB es mehr und mehr zum Ver-

st ndnis unbewuBter Austauschprozesse in der Familie

kommt, uber deren Aufdeckung man sich Aufklarung pathogener

Konfliktkonstellationen verspricht.

Die meisten Beratungsstellen bieten denn auch vielf8ltige

Beratungs-/Behandlungsmodelle an, die Elemente aller

Therapierichtungen einbeziehen: Spieltherapier Kinder-

therapie (einzeln oder in Gruppen), Elterntherapie, Fa-

milientherapie, Elterngruppen (lern- und kommunikations-

theoretisch) bis hin zu speziellen Hausaufgabenbetreu-

ungen und Legastheniekursen::In Teamgesprachen aller in

einer Stelle Beschaftigten wird dann ein gemeinsamer

Konsens u.ber die Vorgehensweise in dem je spe'zifischen
Fall entwickelt, der sich nach der Symptomatik des

Kindes und der Eltern richtet.

Nach dem Vorgeschilderten scheint es klar, daB Experten

uns keine direkten MABnAhmen schilderten, die sie bet

<.
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bestimmten Symptom-/Syndrombereichen ergreifen, und die

wir als Empfehlung an Eltern verdffentlichen kdnnen. Im

Interview muBte dieser Punkt ·immer ·so unbestimmt bleibeh,

weil das Vorgehen sich in den wenigsten Fallen noch nach

festen< vermittelbaren Regeln vollzieht.

Wenn wir kurz zusammenfassen:

c· Die Experten in Beratungsstellen versuchen mit den El-

tern gemeinsam Zusammenhange zu erklaren, die sich aus

dem Gespr8ch heraus,entwickeln. Dies kdnnen Dinge sein,

die mit der Biogtaphie des Kindes und der der Eltern

zusammenhangen, .aber auch solche, die gesellschaftliche

Bedingungen, wie z.B. die Schule, mit einbeziehen. Aus

diesen Erklarungen kommt es zum AngstdbbAu. Wenn den

Eltern gleichzettig vermittelt wird, daB man glaubt

und akzeptiert, daB sie das Oeste fur ihr Kind wollen,

und ni.cht aus bdser Absicht oder gar aus Schuld Verhal-

tensauffalligkeiten hervorgerufen haben, dann merken sie,

daB es sich nicht um richtiges oder falsches Verhalten

handelt; es wird ddrchsichtig, daB es Absolut "richtiges"

Verhalten gar nicht gibt.

Weiter ware anzugeben, daB das Erziehungsideal , dem

viele Eltern anhdngen, und das von einer konfliktfreien

Interaktion zwischen ihnen und dem Kind ausgeh , nur

deshalb besteht, weil Eltern nicht wissen, wie sie Kon-

flikte handhaben k6nnen. Man kann Eltern gerade am Bei-

spiel von Ablasungsprozessen verdeutlichen, daB Kon-

flikte nicht negativ sind oder gar vermieden werden mus-

sen, vi.elmehr eine groBe Bedeutung fur die Entwicklung -·-

:=.--
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von Kindern haben, die dabei auch lernen mussen, mit

ihnen urnzugehen. Den Umgang mit Konflikten kann man aber

erst dann lernen, wenn man ef-ngesehen hat, daB sie aus

berechtigten Forderungen entstehen, die nicht einfach

abgestellt werden k8nnen.

Wir wollen vor der Besprechung von elterlichen Efwaitunged

an die Beratunsstellen-Experten kurz unsere Ausfuhrungen

unterbrechen und einige Schwierigkeiten aufzeigen, die

in diesen Stellen mit Klientel aus Unterschichten auf-

treten.
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Wir wollen an der altbekannten Tatsache anknupfen - die

wir ja auch in dieser Untersuchung bestatigt fanden -,

daB sich wenig Unterschichtsfamilien an Beratungsstellen
wenden..

Es soll kurz erw hnt werden, daB die wenigen, die kommen,

sehr h ufig von Sozialarbeitern versorgt werden:

Diese Falle nimmt meistens die Sozialarbeiterin, die
sich eine nicht ndher zu beschreibende Erfahrung dafur

an eeignet hat.

Es scheint in Beratungsstellen so eine Art ungeschriebenes

Gesetz zu sein, daB Sozialarbeiter dank ihrer Ausbildung
besser dafur geeignet sind, Unterschichtsangeh6rige zu

betreuen, um dann - auch - solche· (unangeriehmen) Dinge wie

z<B. Beh8rdenschriftwechsel zu fuhren oder Wohnungsange-

legenheiten zu kl ren und praktische Rechtsauskunfte zu

geben. Oftmals wird das so begrundet, daB Sozialarbeiter
*

den Ton besser· treffen bzw, die Sprache insgesamt besser

Verstehen. Uns schien es,. daB sich hierin doch inner-·

strukturelle Hierarchien der jeweiligen Stellen ausdrucken,

wo sich Diplom-Psychologen etc. oftmals zu gut dafur sind,

sich mit solch profanen Dingen abzugeben,

C I
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Auch in den Experten-Gespr chen bestRtigte sich, daB

Unterschichts-Eltern mit anderen Vorstellungen Beratungs-

stellen aufsuchen, als dies Mittelschichts-Eltern tun.

Da sie in einer Vielzahl von F llen, wenn nicht gar in'

der uberwiegenden Zahl, ohnehin von anderen Institutionen

geschickt werden, fassen sie den Gang zur Berat..ngsstelle

sehr stark als Diskriminierung auf und vermitteln den

.Experten dieses Gefuhl als Widerstand gegen eine Behandlung.

Von den Erwartungen her, schildern Experten, wollen Unter-

schichts-Eltern fur ihre konkreten Probleme ganz konkrete

Anweisungen und Ratschlage, eigentlich Rezepte. Vor allem

setzen sie ein groBes Vertrauen in diagnostische Tests

als "objektive" Mittel, Verhaltensauffalligkeiten zu

erkennen und auf ihren Ursprung zuruckzufuhren. Es ginge

ihnen um die Befreiung von Symptomen und nicht um ein

langwieriges Aufdecken von zugrundeliegenden Ursachen.

AuBerdem vermissen Experten bei Unterschichten so et*as

wie Einsicht in psychische Prozesse bei sich und ihren

Kindern. Sie haben kaum einen Begriff von "psychischer

Realitat" und meinen eigentlich, daB Kinder unproblematisch

wie Unkraut heranwachsen. Ist dies nicht so, geraten sie

leicht in Angst und Panik.

Die Beschreibung von Unterschichtverhalten umfaBt ein

breites Spektrum, wobei einige Experten positive An-

:

*



11

M--

2

Andere Experten sagen genau das Gegenteil, namlich,:daB

Unterschichts-Eltern nicht in der Lage sind, Probleme und

Gefuhle auszudrucken,und daB sie ihr. emotionales Defizit

durch strenge und rigide Normen auszugleichen versuchen.
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satzpunkte sehen und sagen, daB Unterschichts-Arbeit

leichter sei, weil dort nicht so viel rationalisiert

und intellektualisiert wird wie bei Mittelschichtsange-

h6rigen, daB Unterschichts-Eltern spontaner, direkter,

emotionaler seien. Sie verfugen nicht uber so ein umfas-

sendes 7 theoretisches Vorgebaudd" wie Mittelschichten,

das oftmals die gesamte Arbeit blockiert und behindert:

Unterschichts-Eltern k6nnen oft viel deutlicher

sagen, wenn das Kind sie drgert, wenn es sie st8rt,
wenn es aus der Rolle fallt, wenn sie das Gefuhl
haben, sie werden deshalb beurteilt.

Die zeichnen sich durch besonders direkte und emo-

tional gut ansprechbare Redeweise aus! =

Die Leute sind gutwillig, aber aufgrund mangelnder
eigener Differenzierung nicht fahig, Zusammenh nge
zu sehen; statt dessen sagen sie dann, das und das
ist richtig... und nichts anderes.

P

Die Beispiele zeigen die unterschiedliche Wahrnehmungs-
weise ein und desselben Formkreises, wobei wir annehmen,

daB dem auch eine je spezifische Umgangsweise mit der-
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artigen Problemen zugrunde liegen durfte. Angelpunkt dieser

Beispiele war die Ausdrucksweise, die Sprache.

Nach unseren Ergebnissen bringt der Satz eines Psychologen

die Problematik auf den Begriff:

Wenn wir den Eltern etwas anbieten k6nnen, von dem
wir glauben, daB es ihnen weiterhelfen k6nnte,
dann ist das Sprachproblem ein sekundares.

Dann gibt es aber noch Experten, die Sprachschwierig-
keiten um eine Dimension erweitern, und denen es ange-

sichts der sozialen Lage und sozialen Belastungssituation

am Arbeitsplatz (mit all seinen familiaren Auswirkungen)

nahezu l cherlich erscheint, daB Unterschichten die MuBe

haben sollten, sich mit intrapsychischen Phanomenen zu

beschaftigen und auseinanderiusetzen:

Man fragt sich, was soll das eigentlich, "Hausauf-
gabenbetreuung", angesichts anderer schwerwiegender
materieller Belastungen in diesen Familien?

Die UnverhdltnismaBigkeit liegt darin, daB die Pro-
bleme mit Geld, Wohnung, Krankheit, das Problem mit
dem Kind fast zu einem Randproblem machen.

Insbesondere werden Dinge wie drohende Arbeitslosigkeit,

schlechte Wohnverhaltnisse, Alkoholismus etc. erwahnt, die

Unterschichten in gr6Berem Umfang bedrohen als Mittel-

schichtangeharige.

. - 171
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Im ubrigen betonen Experten, daB Unterschichtsangehdrige

aus der Art der taglichen Konfrontation mit auBeren

Gegebenheiten stringent ableiten, daB auBere Vorkommnisse

auch fur Verhaltensauffalligkeiten der Kinder verant-

wortlich sind, und sich selbst damit entlasten.

Ans nsten beklagen Experten, daB eine kontinuierliche

Arbeit in den Beratungsstellen schwer geleistet werden

kann, weil die Familien Wartezeiten nicht uberbrucken

kdnnen, sondern die Behandlung dann einfach abbrechen;

daB sie keine Termine dinhalten (weil sie oftmals noch

nicht einmal einen Kalender haben) usw.

Ein weiterer Punkt, der die Arbeit erschwert, ist nach

Expertenmeinung, daB Unterschichts-Eltern sehr miB-

·trauisch im Umgang mit Beh6rden sind und daB sie

die Beratungsstelle auch als solch eine Institution be-

greifen, zum Teil sicher auch deshalb, weil sie von an-

deren Instiutionen dahingeschickt werden wenn Probleme

auftauchen. Unterschichts-Eltern hdtten eigentlich gr5Be-

res Vertrauen in die Hilfe ihrer eigenen Familie oder

Nachbarn, die ahnliche Probleme haben.

Dieser Punkt ist deshalb wichtig, weil damit eine Sperre

bezeichnet ist, auf die auch eine Aufklarungsaktion
treffen wird, wenn sie sich von oben an die(Zielgruppe)

Unterschicht richtet. "Von denen da oben" wird nach Ex-

pertenmeinung von vornherein nichts "Gutes" erwartet

(s.unten). "Gutes" kdnne sich allerh6chstens uber per-

sdnliche Gesprache herstellen.

i
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6.2.2.1.3.1 Notwendige Konzeption alternativer Unterschichtsberatuna

Damit sind wir bei einem Punkt, den eigentlich alle

Experten mehr oder weniger deutlich formuliert haben

und wichtig nehmen: Ihnen ist klar, daB sie mit ihren

mittelstandischen Beratungskonzepten bestimmte Bevdlke-

rungsgruppen ausschlieBen: Es musse von einer "Komm-"

zu einer "Geh-Beratung" kommen, in der die Berater nicht

langer erwarten, daB die Leute zu ihnen in die Stelle

kommen, sondern daB sie sie in ihren Lebensbereichen

aufsuchen. Eine Tendenz in diese Richtung - auch in der

Mittelschichtsberatung - wurde festgestellt. Wir k6nnen

aber nicht sagen, daB sich dieser Gedanke insgesamt
schon durchgesetzt hat. Ein positives Beispiel sei ange-

fuhrt:

Wir haben in einem sozialen Brennpunkt einen Spiel-
platz und ein Spielhaus, mit Sperrmull eingerichtet;
Hausaufgabenhilfe, Platzchen backen zu Weihnachten,
Fastnacht... Und nach dem ersten Jahr gibt es jezt
eine Muttergruppe, die relativ konstant und regel-
mdBig sich trifft. Aber es war auBerst muhsam, ein
Vertrauen herzustellen zu diesen Leuten.

AuBer dem erkldrbaren Verhalten, das Unterschichtsange-

h6rige mitbringen, wie Termine nicht einhalten k6nnen,

Nicht-Ertragen k6nnen von Wartezeiten, Sprachproblemen
etc., die auf spezifische andere Sozialisationsergeb-

nisse und -notwendigkeiten hinweisen, schien es eher so

zu sein, als k8nnten Experten diesen Eltern auch nicht

solche Angebote machen, die deren konkreten Bedurf-

nissen entgegenkommen und ihren spezifischen Strukturen-

entsprechen. Das mag einerseits daran liegen, daB es
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offensichtlich kaum Beratungskonzepte fur diese Klientel

gibt.

Andererseits schien auch der Wunsch nach solch einem Kon-

zept nicht ganz ungebrochen in den Beratungsstellen vor-

handen zu sein. Unserer M€inung nach schienen Sprach-

probleme und -barrieren oftmals zu sehr in den Vorder-

grund geschoben zu werden, da nach unseren Interviews

von Unterschicht- und sozialen Randgruppen-Angeh6rigen
- - -Enttduschungen und unbetriesigne Erwartungen.eher des-

halb angenommen werden, weil die Experten einen fur sie

ungewohnten und atypischen Umgang mit Problemen zeigen.

Eigentlich scheinen dies wohl auch die Beratungs-Experten

zu spuren; wir bemerkten bei ihnen ein latentes "schlech-

tes Gewissen", wenn es um diesen Fragenbereich ging.

Die wirklichen Lebenszusammenhange und Erfahrungen von

Unterschichts-Eltern scheinen ihnen relativ unbekannt

und fernab liegend zu sein.

DaB das Interesse an Unterschichts-Arbein aber auch von

pers6nlicher (Bequemlichkeit und) Belastbarkeit bestimmt

ist, zeigt die Aussage eines Sozialarbeiters, der vor

seiner jetzigen Erziehungsberatungstatigkeit bei einem

Jugendamt beschaftigt war:

\' I
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Ich muB sagen, ich bin frch, hier zu sein - fruher,
bin ich standig auf Achse gewesen, habe den Leuten

die Bude eingerannt, es war unglaublich viel urnsonst,
was ich da gemacht habe ... Man will ja auch mal ein
Erfolgserlebnis. Und die Eltern hier, mit denen kann
man ganz anders reden, die hdren auf Argumente. Jetzt

hab' ich auch meinen geregelten Feierabend, alles
lauft in einem ganz anderen Ratmen, hier die Stelle,
ist ganz anders ausgestattet, und die Leute hier ...

wie Tag und Nacht.

(Sozialarbeiter, Erziehungsberatungsstelle, Kleinstadt)

Die Problematik von Unterschichts-Familien zeigte sich

verstarkt in den von uns aufgesuchten Heimen. In der

Regel sind die Kinder dort eher aus Unterschichten und

Randgruppen bzw. aus geschiedenen oder gestdrten Ehen.

Fast alle diese Familien zeigen Verwahrlosungstendenzen,

wobei diese von materieller Unterversorgung bis zur uber-

reichlichen Versorgung mit materiellen Gutern geht, wo-

bei durch letzteres versucht wird, mangelnde Zuwendung

zu kompensieren.

In der Regel sind die Eltern mit der gesamten Erziehungs-

situation uberfordert, die schlechte Erziehungssituation

entsteht aber fast immer aufgrund auBerer sozialer Be-

dingungen, wie ungunstige Wohnverhaltnisse, schlechte

finanzielle Situation durch nicht sehr gute Qualifikation

bzw. Arbeitslosigkeit, die Ehe ist unharmonisch oder nie

zustande gekommen; meist ist das Kind noch ungewollt.

Diese elende Ausgangslage zeigt sich, auf eine Formel

gebracht:

\
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Disharmonie - Aggressivitdt -

Unwissenheit.

'W[. 1

Armseligkeit - Unfahigkeit -

Wir wollen hier nicht die sozialarbeiter·ischen, sozial-

pKdagogischen und therapeutischen MaBnahmen langer aus-

fuhren, die im Heim ergriffen werdin. Wir sahen nur, daB

in fast allen Heimen versucht wird, sofern man uber-

haupt davon reden kann, Elternarbeit zu leisten.

Meist scheint aber die Bezeichnung "Sozialwaisen" auf

die dort lebenden Kinder zuzutreffen.

Die therapeutische Arbeit mit Kindern ist auch weniger

familienzentriert, vielmehr  her lerntheoretisch be-

grundet.

Wenn Eltern zur Mitarbeit bereit sind, wird ihnen gegen-

uber versucht, Verstandnis fur ihre besonders schlechte

Situation zu vermitteln, sie von Schuldgefuhlen zu ent-

lasten, die ihnen teilweise vom sozialen Umfeld aufoktro-

iert werden, weil sie ihr Kind freiwillig oder unfrei-

willig ins Heim gaben. Zusatzlich werden, wenn es geht,
Eltern in Gesprdchen mit eigenen Schwierigkeiten und

mit denen ihrer Kinder im Sinne einer gr6Beren Transpa-

renz vertraut gemacht.

E-//
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6.2.2.1.4 Repertoire kindlicher Verhaltensauffalligkeiten

Kommen wir nun - abgetrennt von der therapeutischen Be-

handlung-zu den Symptomen, die uns BeratungssteJlen-Ex-

perten nannten.

Zu Beginn sei gleich festgehalten, daB Experten meinen,

daB man bestimmte Symptomatiken schlecht an bestimmten

Altersstufen festmachen k6nne, sondern daB das Symptom

immer innerer Ausdruck eines bestimmten Konflikts,
1 einer bestimmten Beziehungsstruktur ist. Damit ge-

winnt lediglich die Bedeutung des Symptoms Wichtigkeit.

Andererseits gibt es schon einen Zusammenhang zwischen

Belastungssituation und Symptom, wobei es durch die

Art der Belastungssituation so erscheint, als ob auch

ein Zusammenhang zwischen Alter und Symptom bestehe.

Belastungssituationen werden hier begriffen im Kinder-

garten-, Schulbeginn, -wechsel, Pubertatsanfang etc.

Ferner sei nochmals darauf hingewiesen, daB viele Ex-
7

perten ein "Abklappern" von Symptomen als uneffektiv

ansehen, weil Verhalten situations- und personengebunden

ist, und dieser interaktive Anteil bei Klassifizierungen
aus dem Auge verloren werden kann.

\ '
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Interessant ist, daB die sogenannten "lauten" Symptome

nach Expertenaussage viel mehr als Verhaltensauffallig-

keiten begriffen werden, als die "leisen" Symptome sehr

braver Kinder, die eher im Sinne einer angeborenen Charak-

terstruktur aufgefaBt werden.

Wenn nach Symptomen gefragt wurde, wurden stets spontan

Schul- und Leistungsprobleme angesprochen. Dies scheint

der Arbeitsschwerpunkt mit Kindern zu sein, der sich auch

im Alter ablesen laBt (8 - 12 Jahrige). Hierunter fallen

sobche Erscheinungsformen wie Konzentrationsst6rungen und

-schwachen, Schulphobien, Schuleschwanzen, Arbeitsun-

lust, Legasthenie usw.

An zweiter Stelle wurden Probleme des Sozialverhalten ge-

nannt, wobei Aggressivitht gegen andere und sich selbst

obenan steht. In diesem Zusammenhang werden weiter genannt,

Trotz, Streitsucht, Ungehorsam, Protesthaltung.

Weiter zeigen Kinder groBe Kontaktschwierigkeiten, Angste,

z.B. Dunkelangst, beginnende Zwangsneurosen.

Zu finden sind auch psychosomatische Erkrankungen, wie

Erbrechen, Durchfall, Asthma, etc.

Bei jungeren Kindern wurde verz6gerte Sprachentwicklung

genannt und Symptome wie: Einnassen und Einkoten, motorische



Unruhe, Schlafst6rungen.

E
Einige Beratungsstellen fugen den oben aufgefuhrten nahezu

"klassischen" Symptomen eine besondere Form von Verhaltens-

auffalligkeit hinzu, die als "Luxusverwahrlosung" gekenn-
zeichnet ist, und bei Kindern solcher Eltern auftritt,

die extremen Wert auf Sachwerte legen und die versuchen,

kindliche Bedurfnisse einzig durch Gegenstande zu befrie-

digen; emotionale Zuwendung k6nnen sie sehr schwer auf-

bringen. Diese Kinder zeichneten sich durch ausgesprochene

Verw5hnungshaltungen bei gleichzeitigem groBen emotionalen

Hunger aus.

Ein Psychagoge sieht allerdings die Entstehung dieses Pro-

blems durch eine Fetischisierung des Konsums, durch die

unerfullbare psychische Wunsche provoziert werden.

Ich glaube auch, daB der Konsum dazu fuhrt, daB die

Anspruche in Bezug auf pers6nliches 'Wohlergehen'
und Liebe, die man empfangt, daB die ganzen oralen
Anspruche immer mehr wachsen. Die Eltern kommen in
eine Situation, wo die Kinder Dinge von ihnen fordern,
die sie gar nicht mehr geben k6nnen... Die Eltern
werden in eine Ecke gefrangt, wo andere ihnen sagen,
na, du hast deinem Kind wohl nicht genug Liebe gegeben.

(Psychagoge, Ausbildungsinstitut und Beratungsstelle,
Universitdtsstadt)

Ein analytischer Kinder- und Jugendpsychotherapeut aus einer

Erziehungsberatungsstelle fuhrt aus:
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...Ich sprach vorhin von den Elterngruppen, das

ist eigentlich ein Stuck Gruppentherapie far die
Eltern. Aber was meines Erachtens ndtig ware, den

Eltern durch zentrale Stellen, die sich damit

befassen, in geeigneter Form zu vermitteln, daB
eben Gefuhle und Zeit wichtiger sind, als materielle

Dinge, daB die Form, in der Kindern heute begegnet
wird, im Grunde eine neue Form von Ausbeutung ist.
DaB Eltern, die d:zu durchaus in der Lage waren,
Kindern geistige, musische oder politische Dinge
zu vermitteln, dies ganz einfach nicht tun und
Sich dann wundern, daB die Kinder nur FuBball
und Motorrad oder Beatmusik im Kopf haben.

Es ist klar, daB diese Forderungen nicht als einklagbarer

Katalog gemeint sind. Wir haben bei den Elterninterviews

aufzuzeigen versucht, daB Gefuhle und Zuneigung zu

geben, nicht alleine eine Sache ist, die vom guten Wil-

len abhangt; den kOnnen wir wohl Eltern unterstellen.

Gefuhle sind eben keine Ware, die beliebig und immer

gleichbleibend vorhanden sind, egal, wie man sich sonst

fuhlt; man soll sie bringen, wie ein Cola-Automat eine

Flasche ausspuckt. Wir wollten mit dem letzten Beispiel

nur zeigen, daB gesellschaftlich vermittelte Werte sich

zus tzlich zu allen abrigen psychischen Schwierigkeiten

zwischen Eltern und Kinder schieben und Beziehungen noch

weiter vernebeln k6nnen.

L )



6.2.2.1.5 Elterliche Defizite beim Umgang mit modernen

Erziehungskonzepten

-le

Ich habe also das Gefuhl, daB es in den seltensten
F3llen so ist, daB Eltern Fehler machen, weil sie

nicht genug uber Erziehungsverhalten wissen, sondern
weil sie selber emotionale Probleme und Schwierig-
keiten haben, die unbewaltigt sind - deswegen also

die Kinder brauchen, um diese Spannungen loszuwerden.

Beispiele gibt es sicherlich auch dafur, daB einfach
Unwissen mit im Spiel ist, z.B. gibt es Eltern,
die sehr beunruhigt werden, wenn sie merken, daB
das kleine Kind onaniert, wo sie denken, daB das
irgendwas Krankhaftes ist, wenn das Kind sexuelle
Impulse hat. Solche Eltern kann man dann meistens
sehr schnell beruhigen, wenn man sagt, das ist
etwas ganz Naturliches...

Aber das sind eigentlich mehr Ausnahmen, daB Eltern
mit solchen Fragen kommen, meistens kommen sie, weil
ihr Kind Angste oder Schulleistungsstdrungen haben,
oder Aggressivit8t, Trotzigkeit... und dann kann man
die Eltern glaube ich, nicht aufklaren, ohne gleich-
zeitig mit ihnen auf den Grund ihrer Fehlhaltungen
zu sprechen zu kommen. Man kann also nicht den El-
tern sagen, hdren sie, sie machen das jetzt so und
so... wenn sie das ein biBchen mehr so und so

machen wurden, warde sicherlich das Kind das ab-

stellen, wenn Eltern es nicht verstehen, warum sie
es so machen mussen, hilft so eine padagogische Auf-
klarung sehr wenig, das ist mein Eindruck.

(Kinder-und Jugend-Psychiater, Familienberatung,
Universitatsstadt)
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Dieses Statement gibt im Grunde wieder, was nahezu

alle Experten (bis auf wenige) anfuhren.

 5

Im Zusammenhang mit Informationsstand und Wissen wurde

von Experten immer wieder bedauert, daB dieses sehr oft

in falsches p8dagogisches Handeln umgesetzt wird, woruber

eigene Gefuhle verdrangt und vergessen werden. Bei solchen

Eltern deute sich immer an, daB psychologisierende Er-

2iehungshaltungen eng mit eigener elterlicher Proble-

matik korrespondieren.

Oft wird noch hinzu gefugt, daB das gute Wissen uber Er-

ziehungsfragen insbesondere in der Mittelschicht oft

ZU falschen Psychologisierungen miBbraucht wird, wo-

durch es nicht zu einer amotionalen Verknupfung von

Kenntnissen kommt. So wissen Eltern z.B. gut uber die

Trotzphase Bescheid, bringen dieses Wissen aber nicht

mit kindlichen Autonomiebestrebungen zusammen und vor

allem nicht damit, was sie selbst bei solchen Bestrebungen

empfinden und was sie fur sie bedeuten; d.h. ihnen fehlt

die Einsicht in dynamische Zusammenhange.

Gerade am Beispiel Trotz wird oftmals klar, daB Eltern
,.

diese Phase eben nur uberstehen Wollen, sie aber nicht

als Recht des Kindes auf Individuation, Differenzierung,

eigene Wunsche und Selbstandigkeit begreifen und fdrdern.



Da Mittelschichts-Eltern ihr Wissen oft nur aus Buchern

gewonnen haben, bedeutet dies nicht, daB sie besser mit

Konflikten umgehen k8nnen. Es kann sich - im Gegen-

teil - eine neue Form von Abwehr herausbilden, die sich

so auswirkt, daB man Konflikte gar nicht aufkommen laBt,

sondern sie von vornherein durch Diskussion unterdruckt.

Man trdgt sie nicht mehr mit allen dazugeh6renden Emo-

tionen aus, sondern versucht, alles in Kategorien zu

packen, die durch Bucher vorgegeben sind.

So wird auf den wenig gelungenen Umgang mit Aggressionen

in den meisten Familien hingewiesen. Die Wahrnehmung,

was unter Aggressivitat zu verstehen ist, ist oftmals

unzureichend gegen Phdnomene wie motorische Aktivit ten

abgegrenzt und den Eltern fallt eine diesbezugliche

Differenzierung schwer.

AuBerdem scheinen starke Emotionen, die sich auch mal

in Aggressivitat ausdrucken, dem Harmoniebestreben von

Mittelschichts-Eltern entgegenzulaufen und sehr schwer

akzeptiert werden zu k6nnen. Mittelschichts-Eltern er-

scheinen oft aggressionsgehemmt und versuchen, dies

auch ihren Kindern zu vermitteln. Sie reagieren deshalb

stark auf kindliche Aggressivitat und versuchen, sie

m6glichst zu unterdrucken. Allerh6chstens als Selbst-

behauptung in einer Kindergruppe wird Aggressivitat

nicht negativ besetzt erlebt. Hier muBte es zu einem

anderen Verst ndnis kommen, damit nicht Aggressionen so

angstvoll erlebt werden.

..#.J
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In sehr vielen Beratungsstellen wird dem zu begegenen

versucht, indem man regelmaBig Elterngruppen.einrichtet,

in denen Eltern im Gruppenzusammenhang erleben k6nnen,

daB es maglich ist, auch aggressive Gefuhle anderen

gegenuber. auszudrucken, ohne deshalb von diesen bestraft

zu werden. Experten sehen hierin ein Stuck Lernen in

konkreten Situationen, das Verhaltensanderungen erm6glicht.

In den Beratungsstellen wurdp auch beklagt, daB Verhaltens-

auffalligkeiten erst dann von Eltern ausreichend gewur-

digt werden, wenn sie teilweise schon sehr verfestigt

sind, und, was bezeichnend ware, wenn sie in irgendeiner

Art und Weise die Leistungsfahigkeit des Kindes im schu-

lischen Bereich beeintrachtigen.

Ist das Kind schlecht in der Schule, bringt.es
schlechte Noten nach Hause, ist es faul, k6nnte
es besser sein, wenn es wollte, hat es versagt,
dann erscheinen die Eltern hier.

Jetzt erst kdrnen Eltern in die Stelle, obwohl das Kind

m6glicherweise noch eine ganze Anzahl anderer Auffallig-
keiten auch vorher schon gezeigt habe. Eltern stellen

sich beispiesweise zu wenig vor, daB Kindergarten, Ein-

schulung, Umzug, Ehekrach, Scheidungsabsichten, Geburt

eines Geschwisters auf jeden Fall eine psychische

Anforderung und Anstrengung fur das Kind bedeuten. Hier

verhalten sich Eltern unverhaltnismaBig wenig einfuhlsam

r
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und muBten lernen, was es fur das Kind bedeutet, solche

neuen Situationen - ziemlich alleine - zu bewaltigen.

Der Leistungsanspruch an Kinder ist ein wuhder Punkt

mittelstdndischer Erziehungspraktik. Kinder werden von

klein an auf Leistung getrimmt. Einschrankungen im

Sozialverhalten, so bei einem stillen, kontaktscheuen,

uberbraven Kind, werden weitaus eher toleriert.

IE

Insbesondere kindliches Verhalten, das vor der Einschu-

lung liegt, wird - weil es dort noch keine Auswirkung auf

das Leistungsverhalten gibt - zu wenig ernst genommen.

Ein zweiter Punkt betrifft die Harmonisierungsbestre-

bungen von Eltern - und damit einhergehend - das Nicht-

umgehen-K6nnen mit Konflikten. Diese Experten-Meinung

deckt unsere Einschdtzungen aus den Eltern-Ergebnissen

ab. Wenn es nun aber nicht gelingt,Harmonie in der

Familie dauerhaft herzustellen, und das gelingt in der

Regel nicht, resultieren daraus Schuldgefuhle und bei

den Eltern Gefuhle, versagt zu haben. Der Anspruch

an die Experten lautet dann etwa so, von ihnen zu er-

fahren, wie diese Harmonie wieder uber richtiges Ver-

halten hergestellt werden k6nne, was die Eltern denn

falsch gemacht hatten - bis hin zu dem unausgesprochenen

Gefuhl, eigentlich selbst Patient zu sein.

Viele Experten sagen, dpB aus der Vorstellung, etwas



..... --

r

- 186 - 3/

falsch gemacht zu haben, leider nicht resultiere, daB

Eltern die Wechselwirkung zwischen ihnen und dem Kind

im Sinne einer Beziehungssturung sehen, vielmehr mecha-

nistische Vorstellungen haben.

Weil das nicht gesehen wird, sind die Erwartungen an

die Experten, "richtiges" Verhalten zu vermitteln - oft-

mals, ohne die Qualitat der Beziehungen verandern zu

wollen. Hierin sehen Experten aus Beratungsstellen ein

Hauptproblem, das gleichzeitig das Spannungsverhaltnis

aufzeigt, in dem sich Verhaltensveranderungen abspielen:
Einsicht in die Notwendigkeit von Veranderungen - gleich-

zeitig bestehen aber unbewuBt erhebliche Widerst nde. So

betreffen Widerstande haufig tabuisierte Partner-Beziehungen

und daraus resultierende Konflikte oder St6rungen,

die abet nicht angetastet warden sollen, weil dies zu

angstmachend ist.
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6.2.2.1.6 Probleme elterlicher Kompetenzerweiterung

E

Wenn wir weiter bei zu erwerbenden elterlichen Kompe-

tenzen bleiben, so mussen wir hier wieder Unterschei-

dungen treffen, die sich auf Schichtzugeh6rigkeit be-

ziehen. Hatten wir weiter vorne ausgefuhrt, daB Schicht-

kriterien nicht die einzigen Unterscheidungsmerkmale

sind, sondern so etwas wie Einsicht in "innere Realitat",

so sollte das ja nicht heiBen, daB Schichtzuordnungen

g8nzlich irrelevant sind - sie mussen nur noch erwei-

tert werden.

Unseres Erachtens abstrahierten die Experten stark von

der Schichtzugehdrigkeit, wenn sie von Kenntnissen und

Kompetenzen sprachen, die Eltern erlernen mussen, um

ad uat mit Problemkindern umzugehen. Sie entwickelten

ihre Vorstellungen sehr stark am Normen- und Wertsystem

der Mittelschichten. Dies zeigt uns nochmals klar,

daB Experten sich auch gedanklich am meisten mit Mittel-

schicht-Eltern befassen. Wir wollen offen lassen, in-

wieweit die folgenden Uberlegungen uberhaupt auf Unter-

schichten zu ubertragen sind, beziehen uns daher aber

auf die Aussagen der Experten selbst, die angeben, daB

Vorgehensweise und methodisches Konzept bei Unterschichten

neu uberdacht werden muBten.

Ein wichtiger Punkt elterlicher Kenntnisse und Kompe-

tenzen, der verandert werden muBte, ist die Haltung von

V3tern Erziehungs- und Beziehungsfragen gegenuber. Obwohl

aus den Beratungsstellen zu hdren ist, daB sich (Mittel-)
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Schichtsv ter mehr als fruher aktiv am Erziehungsalltag

beteiligen, ist das Wahrnehmungsverm6gen und die Ein-

satzbereitschaft der Vater immer noch sehr eingeschrankt.

Das zeigt sich daran, daB alle V8ter nur auf mehr oder

weniger starken Druck sich an therapeutischen Prozessen

beteiligen und eine gr6Bere Beteiligung ihrerseits dann

noch damit legitimieren, daB sie auch wissen muBten,

was denn da mit ihrer Frau und ihrem Kind geschieht.

Auch da versuchen sie eher die Experten zu kontrollieren,

als mit ihnen und ihrer (Rest-)Familie zusammenzuarbeiten.

Oftmals ist es sogar so, daB V ter, besonders wenn die

Situation in der Familie sehr verfahren·ist, die Mutter

dafur alleine zur Verantwortung ziehen und es ablehnen,

einen eigenen Anteil anzuerkennen, aus dem eine Be-

teiligung an innerfamilialen Prozessen zu ersehen ist.

Dieses Vorgehen ubt naturlich auf Mutter (und Kinder)

einen zus tzlichen Druck aus, verk6rpert der Vater doch

dann extrem das Gewissen der Familie, das unbarmherzig
urteilt.

Die Experten sagen, daB durch das teilweise unsensible

und harte Vorgehen des Vaters dieser sich selbst aus

dem Familienzusammenhang herauskatapultiert, was dann

in Beratungsgespr chen ruckgangig zu machen versucht

wird; der Vater soll wieder AnschluB an seine Familie

finden und seine Strafrolle aufgeben k6nnen.

- 188 -
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Bei dem Vorgesagten zeigen sich einige Momente, die

in einer Aufklarungskampagne angesprochen werden k8nnen,

und die erstens das m nnliche Rollenverst ndnis angehen,

weiter aber auch Partnerkonflikte in ihren Auswirkungen
in der Familie zeigen.

Nachstehend soll die Aussage eines Psychologen wiederge-

geben werden, durch den wir auf andere gewlinschte Kom-

petenzen kommen und der eine Vermittlung zwischen dem

Vorgesagten und weiterfuhrenden Experten-Wunschen herstellt:

Eltern wissen sehr viel, das hilft ihnen aber nicht,
sie brauchen eigene Erfahrungen von anderen Um-

gangsformen und die Erfahrung, daB sie ihr eigenes
Verhalten dndern k6nnen.

Als relativ " uBere" Dinge, die solchen Ver nderungen im

Wege stehen, werden normative Vorstellungen genannt,

die insbesondere in der Mittelschicht sehr stark sind.

Eltern stehen unter dem Leistungsanspruch, perfekte

Eltern sein zu mussen. Dieser Druck legt sich belastend

auf alle allt3glich ungel6sten Situationen, schwebt wie

ein Damoklesschwert uber der Erziehung und zieht Angst

und Schuldgefuhle hinter sich her. Durch diesen Perfek-

tionsanspruch kann die Beziehung zwischen Eltern und

Kind zu einem fast technischen Verhaltnis werden,

weil Eltern immer wieder hin und her uberlegen, ob sie

auch alles richtig gemacht haben.

In der Aufldsung dieser Anspruche sehen Experten einen

notwendigen Schritt.
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Danach wdre Eltern zu vermitteln, daB man Zutrauen in

die Fahigkeiten hat, daB sie bei ihrem Kind etwas er-

reichen k8nnen, wenn sie sich grundsatzlich auf eine partner-

schaftliche Beziehung zu ihrem Kind einlassen und daB

es nicht mehr auf einzelne "Fehler" ankommt, die sonst

st-3ndig angstvoll erwartet werden. Dann kame es auch

nicht mehr dazu, vor lauter Unsicherheitsgefuhlen ein

Erziehungsrezept nath dem anderen auszuprobieren und

zu verwerfen.

Informationen muBten dahingehen, daB Eltern ruhiger
werden, daB sie Einzelsymptome nicht total uber-
bewerten, sondern langfristige Entwicklungen beob-
achten und Vertrauen in ihr Kind setzen.

Eine Erweiterung elterlicher Kompetenzen sehen Experten

deshalb auch mehr darin, daB Eltern akzeptieren lernen,

daB es psychische Phanomene gibt und daB die Angst vor

psychischen Problemen abgebaut werden sollte; noch

schamen sich Eltern, wenn sie sich an Beratungsstellen

wenden. (mussen) .

.

Dazu geh8rt z.B. auch, daB Eltern sich selbst auch ei-

gene Bedurfnisse und deren Befriedigung eingestehen ler-

nen.

AuBerdem sollte Eltern Mut dazu zugesprochen werden,

psychisches Erleben auch bei sich selbst zuzulassen und
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wahrzunehmen, um damit zu erfahren, in welchen inter-

aktiven zusammenhdngen und Wechselwirkungen ihr eigenes

Verhalten sich bewegt.

Man muB zusammen mit den Eltern erarbeiten, wie die
Kommunikation zwischen ihnen und dem Kind ablduft. Es

haben sich oftmals Mechanismen eingeschlichen, die
echte Kommunikation verhindern. Zum Beispiel kommt
das Kind von der Schule nach Hause, die Mutter fragt:
Wie war's und das Kind antwortet mit "sch6n", worauf
nichts mehr erfolgt.
Die Eltern sollten versuchen festzustellen, welche
Probleme das Kind hat. Das Kind auch sagen lassen,
was es hat und empfindet; und es dann auch zu ak-

zeptieren und nicht nur wieder abzutun. Dieser
kommunikative Aspekt ist auBerordentlich wichtig.
Denn nur so k6nnen Eltern uberhaupt begreifen, welche
Probleme das Kind uberhaupt hat. Wenn auf das Kind nicht

eingegangen wird, kann dies fur das Kind sogar
die Auswirkung haben, daB es seine eigenen Wunsche
und Bedurfnisse gar nicht mehr wahrnehmen kann.

(Psychologe, Familienberatung, GroBstadt)

Auf Fragen, bei welchen Problemen Eltern sich denn selbst

helfen k6nnen, und ab wann die Hilfe von Experten not-

wendig ist, antworteten die meisten Experten ausweichend.

Hier wollten sie sich nicht festlegen; es erschien uns

aber, als wurden sie Formen von Nachbarschaftshilfen und

anderen Selbsthilfeorganisationen eher skeptisch gegen-

uberstehen und nicht genau einschatzen k6nnen, inwieweit

diese Gruppen ohne Experten arbeiten und Konflikte 16sen

kdnnen. Im Grunde trauen Experten offensichtlich elter-

lichen Selbsthilfepotentialen weitaus weniger als dies
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Den Rahmen, in dem Kompetenzerweiterung und Veranderung

vonstatten gehen soll, sehen Beratungs-Experten, sicherlich

begrundet durch ihr Eingebundensein in eine Institution,

-deshalb zuerst einmal unter ihrer Mithilfe.

Es wurde haufig geauBert, daB es zu verandertem Erleben

mit qualitativ anderen Beziehungen zum Therapeuten kommen

k8nne oder aber in den von den jeweiligen Stellen ange-

botenen Elterngruppen. Experten k6nnen sich - naturlich -

schwer vorstellen, daB Eltern-"Arbeit" so ganz ohne

sie klappen k6nnte.

Andererselts .erweitern sie .ja selbst, wie schon gesehen,

mehr und mehr ihre Arbeitszusammenhange hin zu anderen

Institutionen, wie Kindergarten und Schulen, damit diese

starker als bisher und maglicherweise von Beratern unter-

stutzt, Eltern in Gruppen organisieren helfen.

192 -

Eltern selbst tun. Wir wollen hier nicht diskutieren,

inwieweit dies v611ig berechtigt ist, uns fiel aber

auf, daB Experten sich wohl durch ihre jahrelange Aus-

bildung und'durch jahrelange Diskussion offenbar

schwerlich vorstellen k8nnen, daB es auch ohne diesen

ganzdn"Uberbau" geht.
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6.3 Konzeptionelle Uberlegungen zur Prophylaxe und Selbsthilfe

Eine Strukturierung der Ergebnisse zu diesem Punkt kann

nicht durch Differenzierung der theoretischen Richtungen
der von uns befragten Experten erfolgen:

- Ein Zusammenhang zwischen vorliegenden·Aussagen

(Vorschldgen) und theoretischer Orientierung laBt sich

nur schwerlich finden.

- Beispiel dafur, daB eine solche Zuordnung nur theo-

retisches Konstrukt sein kann, gibt uns die Einsicht

in die praktische (alltagliche) Arbeit in den Beratungs-

stellen,freien Praxen etc. (eines groBen Anteils an

der Gesamtheit der Experten).

Nach unseren Ergebnissen durfte es ferner schwierig sein,

ein Konzept fur eine Aufklarungskampagne zu entwickeln,

das allen Eltern aus allen Bev61kerungsgruppen gerecht wird.

Insbesondere muB offen bleiben, inwieweit Unterschichts-

eltern und Eltern aus sozialen Randgruppen in diese Aktion

einbezogen werden k8nnen, wenn nicht in groBem Umfang perso-

nelle und finanzielle Mittel eingesetzt werden.

So standen die von uns befragten Eltern aus diesen Schichten

einer solchen Aktion auBerst skeptisch gegenuber. Sie ver-

mittelten uns, daB es bei ihnen nicht ohne sehr konkrete

Hilfestellungen abgeht, die sich z.B. auch auf Informationen

zu Lebensfragen und Rechtsberatung, sowie auf direkte Unter-

stutzung im padagogischen Bereich beziehen sollten.

1



-. ./1.1 
Eltern aus Unterschichten und sozialen Randgruppen

konnten sich auch kaum vorstellen, daB sie uber eine

Broschure Hilfe fur die Bewaltigung ihres Alltages be-

kommen kannten. Abgesehen davon, daB bekannt ist (s.

Experten), daB Eltern dieser Schichten nicht eine so

selbstverstandliche Aufgeschlossenheit dem geschriebenen

Wort gegenuber in ihrer Sozialisation vermittelt bekommen

haben, wie dies in der Mittelschicht der Fall ist - eine

Broschure kann direkte personelle Unterstutzung nicht

ersetzen.

AuBerdem· muBte eine Broschure an diesen Personenkreis

Fragen aus konkreten Lebenssituationen ansprechen und zu -

satzlich Reflektionen des eigenen Verhaltens provozieren

kannen. Ob dies ohne massive Veranderungen der Lebens-

situation und ohne massive Hilfe von Sozialarbeitern,

Kindergartnerinnen, Lehrern etc.  ehen wird, muB bezweifelt

werden. Trotzdem sollte nicht unversucht bleiben, diese

Experten verstarkt als Multiplikatoren des psycho-sozialen

Bereichs zu aktivieren und dieses Potential starker aus-

zusch6pfen.

Als in einer Aufklarungsaktion zu vermittelnde wich-

tige Inhalte sehen die Experten an:

Die Mehrheit der Experten fordert Aufklarung uber

die Arbeit aller Institutionen/ Personen, die im

weitesten Sinne "psychosozialen Dienst" versehen

oder mitversehen, was einbezieht:

Arzte

Lehrer (Schulen)

Kindergarten

Beratungsstellen

Psychologen

Sozialarbeiter

Sonderschulen

Kindertagesstatten

etc.
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Hier sei sowohl Aufkldrung im Sinne von Wissensvermitt-

lung rein technischer Art (z.B., was die Kostenlosigkeit
der Inanspruchnnahme bestimmter Institutionen anbelangt),

als auch Abbau von Vorurteilen bzw. Angsten gegenuber

Personen/ Institutionen, die sogenannte ·psychische

Probleme bearbeiten, gemeint.

Wir fuhrten bereits aus, daB viele Eltern gegenuber

psychotherapeutischen Tatigkeiten von tiefstem MiBtrauen

erfullt sind.

Es musse vermittelt werden, "daB psychische Beschwerden

so selbstverstandlich und haufig wie Bauchweh seien",

und daher das Aufsuchen z.B. einer Beratungsstelle

dem des Hausarztes gleichzusetzen ist.

Einige Vorschlage fur die methodische Aufbereitung

des Themas, gehen dahin, in diese Aufklarung auch Infor-

mationen uber alle gesellschaftlichen Institutionen ein-

zubeziehen (Schulen, Kirche, Ministerien, etc.), um

nicht gesellschaftlich ohnehin bestehende Zusammenhange

kunstlich zu trennen.

----

- 195

1

Daraus ergibt sich, auf welch berechtigter Grundlage

sich die Forderungen der Mehrheit der befragten Exper-

ten nach einer weiten Aufkldrung dber. Arbeit und Funk-

tionsweise aller im "psychosozialen" Dienst stehenden

Institutionen/ Personen bewegen.
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Hinzuweisen ist hier noch darauf, daB sich eine

solche Aufklarung nicht auf Eltern beschranken sollte:

Vorurteile und Unwissen gegenuber "Kollegen im weitesten

Sinne", sind auch bei den sog. Experten anzutreffen

(siehe besonders Kinderarzte!).

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

Die Expertenbefragung ergab einen weitgehenden Konsensus

daruber, daB oftmals - insbesondere bei Unterschicht

und Randgruppen - Defizite an Wissen uber schon be-

stehende Hilfsinstanzen bestehen. Wir verweisen inso-

fern auf unsere Ausfuhrungen uber Schwierigkeiten,

ein adaquates Unterschichtkberatungskonzept zu entwickeln.

Es wurde festgestellt, daB auch bei Mittelschichts-Eltern

Defizite eher im emotinalen als im kognitiven Bereich elter-

licher Kompetenzen angetroffen werden.

Im folgenden sollen einige wesentliche kritische

Aspekte, die immer wieder problematisch erscheinen,

vermittelt werden.

Konfliktverst3ndais

Eine wichtige Voraussetzung fur den Abbau von Unsicher-

heit und Schuldgefuhl bei den Eltern sei es, sie von

der Angst vor Konflikten und daraus resultierendem

Konfliktvermeidungsverhalten zu befreien und konflikt-

bejahendes Verhalten bet ihnen zu motivieren.

Konflikte sollten nicht nur als selbstverstandlich

akzeptiert, sondern als- gesundes, dynamisches Element

von zwischenmenschlichen Beziehungen gesehen werden.

A

196 -

l

\



--#..1.-

 --

Das heiBt nicht zuletzt, dag, wenn Konfliktangst als

solche erst einmal uberwunden ist, und sich der Akzent

auf die Bewaltigung von Konflikten verlagert hat,

dieselben auch eher erkannt werden, einfach,weil

"psychische Scheuklappen" gefallen sind.

Im Zusammenhang damit steht der von vielen Experten

angestrebte

Abbau von Harmonievorstellungen in der Familie

Darunter ware zu veritehen, dan Eltern sigh z.B. nicht

weiterhin dem Zwang ausgesetzt fiihlen, "alles perfekt
machen zu wollen" .

Was hier angesprochen wird, zielt eher auf einen

Normen -Abbau, als auf ein Ersetzen durch neue Normen
.

Nicht die Suche nach "richtlgem" oder"falschem"Erzie-

hungsverhalten steht zur Diskussion, sondern der Ver-

such, sich sein eigenes Verhalten bewuBt zu machen,

nach Ursache, Konsequenzen und Sinn zu fragen.

Beispielhaft k6nnte dies am Thema "Schlagen des Kindes"

abgehahdelt werden:

Die Experten sehen das Tabu karperlicher Zuchtigung

des Kindes als weitgehend verinnerlichte Norm an

(von Randgruppen spezifischer Problematik abgesehen).

Wenn also in der Praxis immer noch geschlagen werde,

so nur mit der Konsequenz erheblicher Schuldgefuhle.

Da dieses Schuldgefuhl aber ganz offensichtlich nicht

am Weiterschlagen hindere, daher nicht den Versuch

£drdere, alternative Interaktionsformen zu finden,

k8nne der zu vermittelnde Lernprozess nur folgender-

maBen vonstatten gehen:

(
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Nicht: "Du darfst nicht schlagen"

sondern: "Warum schlage ich"?

("weil mich das Kind an den Rand meiner M6glichkeiten

gebracht hat"

"weil ich heute sowieso schon mit den Nerven runter

bin und das FaB zum Uberlaufen kam"

"weil sich das Kind so benimmt, wie ich es absolut

ablehne" etc.)

"Wie.habe ich mich selbst gefuhlt, wenn ich als

Kind geschlagen wurde"?

oder "wie fuhle ich mich, wenn mein Mann mich schlagt"?

oder "was fuhle ich, wenn meine Frau in 'der Offentlich-

keit demutigend behandelt wird, und ich nicht einschrei-

ten kann, weil ich k8rperlich unterlegen bin"? etc.

"Was will ich bezwecken, wenn ich mein Kind schlage"?

("ich will fur eine Stunde meine Ruhe haben"

"zeigen, daB ich uberlegen bin"

"meine Autoritdt in der Familie beweisen" etc.)

"Wie hat sich mein Kind bisher verhalten, nachdem es

geschlagen wurde"?

("es hat Ruhe gegeben: sich ins eigene Zimmer verzogen

und geheult"

"mir am nachsten Tag Geschirr zerschlagen"

"sein kleines Geschwisterchen verprugelt" etc.)

V

- 198 - vt.

\



E
Fazit:

Nach Eipertenaussagen ist, um sich "kindgem B" zu

verhalten, es fur Eltern erst einmal wichtig, die

eigenen Verhaltensweisen im Gesamt der damit verbundenen

Gefuhle zu durchschauen.

Aus dem bisher Er6rterten wird ersichtlich, was gemeint

ist, wenn ein groBer Teil der Experten

kindliche Problematik als (aktuelle wie auch historisch

entwickelte) Beziehungsproblematik vermittelt sehen will.

Ein weiterer Vorschlag der Experten hat zum Ziel, Eltern

zu einer

wie kommt das Kind mit Sexualitdt zurecht (Beobachtung

der Eltern/ Onanie) etc.?
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Sensibilisierung des Wahrnehmungsverm6gens, oder auch

Erweiterung der Beobachtungskompetenz zu verhelfen.

Es werden hier Bereiche angeboten, die sich besonders

dazu eignen:

wie reagiert das Kind, wann es von Erwachsenen ange-

schrien wird, ohne zu wissen, warum?

wie reagiert es, wenn es weiB, warum (z.B. Arger im

Betrieb, Eheprobleme)?

'

wie wird das Kind damit fertig, wenn die Eltern (oder

ein Elternteil) angetrunken sind?

in welchen Situationen zeigt das Kind Angst?

wie reagiert das Kind, wenn es Schuldgefuhle bei

den Eltern bemerkt?



2

Dies.k6nnte in Form von Rollenspielen geschehen, in

denen Mutter und Vater ihre Rollen vertauschen, bzw.

auch mal das Kind sind.

a) Wie fuhlen sich Eltern, wenn sie Schulaufgaben

machen sollen - oder abtrocknen; wenn sie Erlebnisse

vom Tag "an den Mann bringen" wollen? Wenn sie spielen

und toben wollen und zur Ruhe gerdfen werden?

Diese Spiele k6nnten auch gut in einer Elterngruppe

stattfinden.

Hinterher k6nnte man in beiden Fallen daruber reden,

was fur Gefuhle man hatte und wie man einander er-

lebte.

b) Oder ein Mann gibt seiner Frau funf Mark zur Beloh-

nung, wenn sie sch6n gekocht und aufgeraumt hat -

und zieht sie ihr wieder ab, wenn es ihm nicht

schmeckte, auBerdem darf sie dann nicht fernsehen.
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Das Ganze ware fur die Eltern spiegelbildlich umkehr-

bar:

"wie reagiere ich, wenn ich mein Kind beim Onanieren

erwische ..." etc.

Unter "Sensibilisierung",bzw. "Erweiterung des Wahrneh-

mungsverm6gens" sollte verstanden werden, daB sich

Erwachsene einmal in die "Welt des Kindes" begeben,

in dem sie mit kindlichen "Augen" betrathten, nicht

nur um das Kind, sondern auch sich selbst besser zu

verstehen.

*
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c) Oder Eltern versetzen sich mal in eine heutige

Schulsituation, drucken selbst die Schulbank, mit

dem StreB und dem hauslichen Druck, dem ihre Kinder

ausgesetzt sind. Wobei gute Leistungen stets mit

Geld belohnt werden - ohne Rucksicht, ob sie sich

gerade nicht so wohl fuhlen, dann gibt es namlich

nichts, und nur lange Gesichter....

Auch Lehrer, Kindergdrtnerinnen, Arzte sollten verstarkt

in Aufkldrungsaktionen einbezogen werden, um eine noch

weitreichendere Kooperation zwischen den einzelnen Hilfs-

instanzen zu erm6glichen (siehe vorne).

- 201 -

1

Zusammenfassend zu den bisher er6rterten Punkten,

muB gesagt werden  daB sie alle eine enorme Erwartung

an die anzusprechenden Eltern stellen.

Sie fordern einen weitgehenden BewuBtseins- und Ver-

haltensanderungsprozess, der zunachst erst einmal

eher als belastend, denn als entlastend aufgefaBt

werden mag.

Eine Entlastung k6nnten die Eltern erfahren, wenn sie

auch uber den institutionellen Anteil an der Entwick-

lung ihres Kindes aufgeklart wiirden.

Daruberhinaus fordern die Experten eine m6glichst

fruhzeitige Aufklarung der Eltern uber entwicklungs-

psychologische Tatsachen, die teilweise schon in den

oberen Klassen der Schulen vermittelt werden sollten

(Fach Erziehungslehre), bzw. ein Experte verlangt gar

die Einfuhrung einer Eignungsprufung, deren Ablegen

Bedingung fur den Trauschein sein solle.

1



Vorgehensweise

Wie diese Inhalte vermittelt werden k8nnen, wird

in vielfaltiger Form angeboten: Es reicht von vor-

geschlagenen "Nah- und Bastelkursen fur Mutter

und Kinder der gehobenen Mittelschicht", bis hin zu der

Forderung nach tiefgreifenden sozialpolitischen Ver-

anderungen wie z.B. "Abbau des Leistungssystems".

Um hier ein m6glichst plastisches Bild zu zeichnen,

das auch einen Eindruck von der Mannigfaltigkeit

der Vorschlhge der Experten vermitteln kann, werden

wir im folgenden einige Beispiele aus den Gesprachen

vorstellen.

.1. Beispiel: (Gesundheitszentrum)

Gespr ch mit einer Psychologin und einem

Padagogen.

Als Thema wird von den beiden Experten die Suche nach

Wegen, die aus der Isolation herausfuhren k6nnen,

als besonders wichtig angesehen . Dazu muBten einmal

mehr konkrete Informationen gageben werden; 1.B.:

Wo standen andere? Was haben sie versucht? Wie ist

es gelaufen? Was war maglich?

Als geeignetes Medium wird eine Tv-Serie vorgeschlagen.

Diese k6nne aber nur dann Breitenwirkung erzielen,

wenn das Fernsehen eng mit den Leuten kooperiere,
"die vor Ort arbeiten", und Probleme bzw. konkrete

L8sungsm6glichkeiten kennen.

Eben diese Personen (Institutionen) sollten direkt

in die Sendung einbezogen werden und dort von ihrer

Arbeit berichten: z.B. Projekte vorstellen mit Anfangs-
situation, spateren Schwierigkeiten und verschiedenen

Formen der Losung.

DSy
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Da Selbsthilfe meist doch nur uber pers8nliche Kon-

takte m6glich sei,. sollten auf diesem Weg wenigstens

"ziemlich direkte Kontakte" erm glicht werden, indem

, namlich Leute mitwirken, "die Iihnlich leben, den gleichen

Erfahrungshintergrund haben, die gleichen Probleme".

Damit k6nne Identifikation erzielt werden.

Inhaltlich sollten nicht isolierte Probleme (z.B.

Schule) gebracht werden, sondern der ganze Lebenshin-

tergrund als Ausl6ser fur Probleme: die Arbeitssituation

des Vaters, die hausliche Situation der Mutter, die

schulische oder Spielsituation des Kindes etc.

Zusdtzlich zu dieser TV-Serie schlagen die Experten

die Einrichtung einer offiziellen Video-Ausleihe vor,

mit Film uber z.B. Tatigkeitsberichte der Institutionen,

Familiensituationen und Rollenspielen. Diese Ausleihe

musse allen Institutionen zuganglich sein, damit alle

am gleichen Material Eltern informieren k5nnten.

Erganzend dazu sollten die Institutionen die angebo-

tenen Filminhalte in ihrer konkreton Arbeit aufgreifen;

es lieBen sich denken:

- Diskussionen zwischen Lehrern und Schulern, Rollen-

spiele in Schule, Kindergarten, Beratungsstellen

und Volkshochschulen.

203

Die Darstellung solle in ganz konkreter Form ablaufen

und m8glichst auf die jeweilige regionale Situation

(d.h., auch die Einrichtungen dort) bezogen sein.

Daruberhinaus sei sehr wichtig, auf die direkte Mit-

wirkung der Betroffenen selbst an den Sendungen hinzu-

arbeiten. Nur so k6nne man wegkommen, vom abstrakten ·

"Experten informieren".

1

Immer wieder musse auSerdem das Thema "Isolation"

problematisiert werden.

)



Vorangegangenes Beispiel macht einige u.E. sehr wich-

tige - und ubrigens von Experten h ufig erwahnte -

Aspekte deutlich:

die Notwendigkeit, die Isolation des engen

Familienrahmens zu sprengen, um Probleme an-

gehen zu kdnnen

die Wichtigkeit pers6nlicher Kontakte uber-

haupt und auch besonders zu den Reprdsentan-

ten der gesellschaftlichen Institutionen

die Bedeutung aktiver Teilnahme am Informations-

geschehen, anstatt nur passiver Rezeption

den Vorteil einer breitgefacherten Vorgehens-

weise sich gegenseitig zuarbeitender und mit-

einander kooperierender Medien

Nachfolgendes Beispiel, das Gesprdch mit dem Team einer

Kindertagesstdtte, die in hohem MaBe mit Randgruppen

arbeitet, akzentuiert ebenfalls sehr stark die Notwen-

digkeit der pers6nlichen "Kontaktierung der Eltern

durch Leute, die ohnehin mit ihnen zu tun haben, sich

auskennen, wie Sozialarbeiter, Arzte, Lehrer", beinhal-

tet z.B. auch den Vorschlag, Kcmmunikationszentren ein-

zurichten, deren Personal nicht standig fluktuiert,

und die nicht auf Zwang,sondern Freiwilligkeit aufge-

baut sind. Wo z.B. menschliche Kontakte hergestellt

werden kdnnen, nicht "diskutiert werden muB", sondern

die Mdglichkeit besteht, "einfach mal zu erzahlen",

"weil jemand da ist, der einem zuh6rt und nichts von

einem will", oder "auch mal gemeinsam was zu tun"

(z.B. Basteln).

JSy
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Gedacht ist hier an "Broschuren als feste Einrichtung",

die also nicht einmal erscheinen, sondern m6glichst

regelmaBig.

Inhaltlith sollten z.B. Erziehungsfragen, oder Auf-

klarung uber die Arbeit in Beratungsstellen bunt ge-

mischt sein mit "ganz anderen alltagsbezogenen Dingen",

wie "Witze, Rezepte, einfache Strickanleitungen, Preis-

ratsel mit Gewinnen".

Die Gestaltung solle mdglichst realistisch und einfach

sein, im librigen dem Bildungsstand der Eltern angepaBt.
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Obwohl der pers6nliche Kontakt als sehr wichtig

angesehen wird, versuchen diese Experten auch alter-

native bzw. innerhalb eines Projekts der Bundeszen-

trale als realistisch angesehenen M8glichkeiten zu

diskutieren:

2. Beispiel: Kindergdrten

Auch fur die "Kinder sollte was drin sein, z.B. Bilder

zum Ausmalen".

Auf diese Weise k8nne bowirkt werden, daB Eltern die

Hefte "nicht gleich in den Papierkorb" werfen, weil

sie sich mal wieder nur belehrt fuhlen.

Wenn auBerdem jeder in der Familie angesprochen wird,

kdnnten schon eher Gesprache daruber angeregt werden.



D.h., wenn besonders die Unterschicht angesprochen

werden soll, dann nicht Fotos "von junger Mutter mit

Kind, wie.. in vielen. Elternzeitschriften, sondern

solche, in denen sich auch hart arbeitende, verbrauchte

Mutter mit vielen Kindern wiedererkennen k6nnen".

Es sollten auah keine "dicken Hefte seinn", "nicht

viel..auf einmal", sondern "wenig, aber Einpragsames"
mit vielen, nicht zu bunten Fotos, die den Eindruck

von Alltaglichkeit herstellen k6nnen.

Die Verteilung dieser Broschuren solle uber m6glichst

viele Wege und Stellen laufen, "uberall da, wo sich

fltern aufhalten und ihr Leben am meisten gepragt
wird"·..

Die Hefte sollten also nicht nur von Schulen, Arzten,

Kindergirten verteilt werden, sondern z.B. auch in

Geschaften und hier besonders in GroBmarkten ausliegen

unter dem Prinzip "was kostenlos ist und einem nicht

aufgezwungen wird, nimmt man schon mal mit und guckt
auch mal rein". (Die Experton erwahnen hier, Edeka-

oder Apothekenzeitung als gutes Beispiel.)

Als zusdtzliche M5glichkeit der Verteilung dieser

Broschuren sehen die Experten zu organisierende "Kaffee-

Kuchenfahrten" oder auch "Tage der offenen Tur in den

Beratungsstellen", wo auch gemeinsam (und kostenlos)

Kaffee getrunken werden kann.

Als konstruktiv an diesem Beispiel sehen wir an, daB

es von einem sehr groBen praktischen Verstandnis

der Bedurfnisse und Probleme der Unterschicht zeugt

und den Versuch macht, Aufklarungsarbeit gezielt, d.h.

den tatsachlichen schichtspezifischen Lebensverhaltnis-

- 206

1 1

1



1 7
IliTT[  
klal /

3. Beispiel

Das n chste Beispiel, ein Gesprach mit dem Team einer

Erziehungsberatungsstelle, geht von anderen Voraussetzun-

gen aus.

Man musse weg von der "Komm-Struktur" hin zur "Geh-Struk-

tur" im Sinne von "offener Sozialarbeit", "aus den Insti-

tutionen raus ins Leben".
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sen adaquat anzugehen.

U.E. berechtigte Kritik bringt dieses Beispiel auch

an schon existenten Broschuren, die zu sehr den Ein-

druck vermitteln, von Werbeagenturen erstellt zu sein:

1 Beispiel: "Junge, hupfende, gluckliche Familie", die

in ihrer ganzen offensichtlichen Gesundheit fur Pflan-

zenmargarine Reklame zu machen scheint.

Jeder Versuch, in verstarktem MaBe Unterschichtseltern

in Beratung und Aufklarung einzubeziehen, z.B. sie zu

haufigerem Besuch der Beratungsstellen zu bewegen,

ginge vom falschen Ansatz aus:

Leidensdruck sei uberall vorhanden und uberall gleich

wichtig.

Es ginge uberhaupt nicht darum, "daB mehr Leute kommen",

sondern, um eine anzustrebende "Flexibiligierung der

vorhandenen Institutionen".

Da aber ein "Nachtragen" von Hilfe sehr problematisch

sei, da es verstarkte Abwehr und Mi8tra en erzeuge,

denken diese Experten an die Einrichtung sogenannter

"offener Kontaktzentren".

Diese Einrichtungen sollten unter allen Umst nden ohne

jegliche beh6rdliche Funktion sein.



Der AnstoB zu-solchen Zentren kanne ruhig von auBen

kommen, solange nach Erdffnung jede Art von elterlicher

Eigeninitiative gefordert, weitgehende Selbstorganisa-
tion gewahrleistet wird.

Gedacht sind diese Zentren als Anlaufstelle ohne jede

Verpflichtung, wobei ihre Form sich am direkten regio-

nalen Bedarf orientiert (Kinderkrippe, Krabbelstube,

Caf&, Lokal, Nachbarschaftshauser).

C Als gutes nachzuahmendes Beispiel wird eine Kneipe

erwahnt, die ein Sozialarbeiter in einem Frankfurter

Stadtteil er6ffnet hat.)

Besondere Unterstutzing sollten Initiativen dieser

Art in Wohnungsvierteln erfahren, "wo bisher auBer

einem Supermarkt noch gar nichts ist" .

Unterstutzung von staatlicher/kommunaler Seite ware

wohl erstmal hauptsachlich materieller Art; die Exper-

ten gehen aber davon aus, daB solche Projekte langfri-

stig eher zu Einsparungen fuhren, als z.B. die Einrich-

tung von mehr Beratungsstellen.

Da die Ursache vieler Probleme in den Familien auf

Kontaktarmut, Mangel an gegenseitiger Hilfe und Kommu-

nikationsaustausch beruhe, kdnne auf beschriebenem Wege

am besten prophylaktisch gearbeitet werden.

Ein wesentliches gemeinsames Merkmal aller drei Bei-

spiele liegt in der Betonung der Notwendigkeit pers6n-

licher Kontakte auf allen Ebenen.

In diesem Punkt sind sie als reprasentativ fur die Mehr-

heit der Expertengesprache zu werten, da dieser Aspekt
- wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen - immer

wieder hervorgehoben wird.

--Il
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Es erscheint uns sinnvoll, die vorstehenden Aussagen

zu erganzen:

2

Wenn eine Aufkl rungsaktion fur Eltern an die

herk6mmlichen Medien gebunden bleiben muB

(TV, Rundfunk, Zeitungen, Broschuren etc.), soll-

ten gleichzeitig M8glichkeiten geschaffen wer-

den, die angebotenen Inhalte im Gesprach zu ver-

arbeiten (z.B. uber Lehrer, Sozialarbeiter,

innerhalb gemeinsam organisierter Ausfluge, Treffs,

Feste etc.).

Nur auf diese Weise k6nne die Gefahr von noch

weiterer Verunsicherung und Fehlinterpretation

vermieden werden. So sollten beispielsweise Bro-

schuren nicht anonym verschickt, sondern von Kon-

taktpersonen verteilt werden, die Gesprache damit

verbinden.

Gef6rdert.werden sollten ahnliche TV-Serien wie

".Rappelkiste": dieses sei ein gutes Beispiel fur

die Darstellung sozialer Probleme; etwas Analoges
muBte sich auch fur psych.ische Probleme finden

lassen.

Bei der Darstellung muBte beachtet werden, daB

keine Extremfalle/ Extremsituation.aufgezeigt

werden sollten, da sonst die Gefahr der Nicht-

Identifikation bestehe: "fremde Probleme - haben

genug eigene" oder "so schlimm ist es bei uns

ja nicht".

Genauso solle einer Falldarstellung niemals nur

eine Ldsungsmdglichkeit angeschlossen sein, um

nicht auch noch die weitverbreitete "Rezepterwar-

tung" zu f8rdern.
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Es lassen sich allerdings auch einige naive, weil

u.E. unrealistische, bzw. wenig sinnvolle Ratschlage

anfugen; 2.B.:

rjt

die Journalisten der weitverbreitesten Presseorgane

schreiben lassen: z.B. Bildzeitung, "Regenbogenpresse".

Im Sinne von "Oswald Kolle schreibt zusammen mit

Wolf Biermann in der Bildzeitung".

Funf-Minuten-Tips wdhrend der"Werbung im Rundfunk";

zur Zeit, wo Hausfrauen zuh6ren; Thema z.B.: "was

machen, wenn Kind stiehlt". etc.

AbschlieBend sollen hier die wesentlichen Kritikpunkte

zusammengestellt werden, die die Experten den herk6mm-

lichen Massenmedien gegenuber auBerten:

"geschriebenes Wort" spricht fast ausschlieBlich

die Mittelschicht an oder

spricht die an, die sowieso informiert/aufgeklart

sind

wandert in den Papierkorb

'

dient eher dazu, neue Abwehr zu erzeugen: Konflikt-

bewaltigung auf nur rationaler Ebene durch Abschie-

ben auf vorgegebene Kategorien

tragt bei zu weiterer "Uberflutung mit Informatio-

nen, die nichts nutzen, weil sie nicht verarbeitet

werden kdnnen"



Rundfunk/Fernsehen sind zwar st8rkster Konkurrent

(z.T. auch Feind) herkdmmlibher Bildungsarbeit auf-

grund ihrer Massenwirkung, haben aber fur Aufkldrungs-

arbeit den Nachteil, mehrere Programme gleichzeitig

anzubieten ("Umschalten auf Krimi im anderen Kanal")

da sie sich an hohen Einschaltungsquoten orientieren,

werden Sendungen, die der Aufklarung dienen, zu Tages-

zeiten / Nachtzeiten gebracht, bei denen mit Sigher-

heit davon ausgegangen werden kann,daB sie sowieso nur

sehr wenige h6ren und/oder sehen.

haben sie (bisher) im allgemeinen den Nachteil nur

passiver Rezeptionsmdglichkeit

tragen eher dazu bei, die Familie auf ihre "vier

Wande"zu beschranken, als sie zu motivieren "nach

auBen zu gehen"

unterminieren sie Kommunikation innerhalb der Fami-

lie eher als sie zu f6rdern.

0Sy 1 1
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Als thematischer Ansatzpunkt aus den oben dargestellten

Ergebnissen und als ein "Baustein" im Gesamt massenkommu-

nikativer MaBnahmen, die von der Bundeszentrale fur ge-

sundheitliche Aufklarung durchgefuhrt werden (Familien-

bilder, Anzeigenkampagnen etc.), boten sich Unterstutzung

und Initiierungshilfen fur die Bildung unterschiedlichster

Eltern(selbsthilfe-)gruppen in Form der Entwicklung einer

Broschure an.

Bei der Einschatzung eines solchen Mediums war von vornhe-

rein klar, daB eine Broschure nicht allumfassende Aufkla-

rung fur potentielle Eltern, fur Eltern, die recht gut mit

ihren Schwierigkeiten zurechtkommen und fur Eltern ver-

haltensauff lliger Kinder liefern kann. Weiterhin kann sie

auch nicht umfassend leisten, Experten der psychosozialen

Versorgung,·aber auch Kinderarzte, im Handstreich fur die

Idee von Eltern(selbsthilfe-)gruppen zu gdwinnen. Es ist

deshalb nach wie vor relevant, sich Strategien fiir die Ex-

pertenansprache in diesem Bereich zu uberlegen.

Des weiteren besteht auch immer noch unser Einwand - und

dies hat sich bei der Untersuchung fur diese Broschure er-

neut bestatigt -, daB wir an bestimmte Teile der unter-

schicht (aber auch soziale Randgruppen) mit dieser Bro-

schure kaum herankommen werden, weil bei diesen Schichten

existentielle N6te alles andere uberlagern und konkrete

finanzielle wie personelle Hilfe vonn6ten ist. Das heiBt

nicht, daB diese Bev61kerungsgruppen prinzipiell weder in

der Lage sind noch kein Bedurfnis haben, sich uber psychi-

sche Vorgange zu verstandigen. Im Gegenteil: das Bedur£nis

ist da und groB, jedoch vermittelt und zugeschuttet von

materiellen Angsten.
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7.0 Aktivierung von Selbsthilfegruppen bei Eltern

Entwicklung der Broschure: Eltern helfen Eltern
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Trotz dieser Einschrankungen soll mit einer solchen

Broschurenentwicklung fur Eltern einsehbar werden, wie

wichtig es ist, kontinuierlich wieder bzw. uberhaupt mit

dem Partner, den Kindern und anderen Familien intensiv

ZU kommunizieren. Dabei wollen wir nicht von auBen Werte

und Normen an die Eltern herantragen, sondern ihnen einen

Rahmen zeigen, quasi eine Technik anbieten, in dem alle

Normen enthalten sind, die wir fur wichtig erachten; wir

meinen gleiqhberechtigte Auseinandersetzung iiber Konflikte

und Probleme in Elterngruppen.

Unsere inhaltlichen Vorstellungen bei der, Broschurenent-

wicklung beziehen sich auf die unter 5.0 - 6.3 ausfuhrlich

dargelegten Ergebnisse und sollen hier nur noch auf die

Problemstellung hin akzentuiert 'werden:

1. Beide Elternteile sollen sich gleichermaBen mit Erzie-

hungsfragen und -problemen innerhalb der Familie be-

schaftigen. Insbesondere die Vater mussen noch starker

als bisher in den Erziehungsalltag einbezogen werden.

2. Es gibt fur Erziehungsschwierigkeiten keine festen Re-

zepte, es gibt aber eine Chance durch. gegenseitiges

Kennenlernen der Gefuhle des anderen - im gemeinsamen

Gesprach oder der gemeinsamen Aktion - zu entdecken und

zu erfahren, daB es unterschiedliche Wunsche und Bedurf-

nisse gibt und daB Familienmitglieder gemeinsam Konflik-

te besprechen und miteinander 16sen k6nnen.

3. Gerade die Abkapselung von anderen Eltern, die mit ahn-

'

lichen Problemen konfrontiert sind, Konfliktvermeidungs-

verhalten und Harmonisierungsbestreben erschweren es zu-

satzlich, adaquate Handlungs- und Ldsungsstrategien fur

den Alltag zu finden.

In einer Broschure sollte deshalb stark betont werden,

daB uber das Gesprach in der Familie verst3rkt Initia-

tiven von Eltern ergriffen werden k6nnen, die sie mit

anderen Betroffenen zu gemeinsamen Aktionen (z.B: Aus-

fluge, Organisieren von Krabbelstuben fur Kleinkinder

1
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Ingesamt geht es uns also weniger um die Vermittlung

fertiger Konzepte: Wir versuchen vielmehr, an konkreten

Alltagsbedurfnissen von Muttern anzusetzen und bei Eltern

Dimensionen des Aufmerksamwerdens, der Sensibilisierung

in Bezug auf andersartiges emotionales Erleben jedes Indi-

viduums und dessen Berechtigung- aufzuzeigen.

Weiter soll in die Broschure der Gedanke der wechselsei-

tigen Gruppensupervision eingehen, bei dem es zum Verbund

zwischen Experten der psychosozialen Versorgung und ver-

schiedenen Elterngruppen kommen k6nnte.

SchlieBlich sollen Eltern praktische Hilfestellungen er-

fahren, die die Kontaktierung bzw. Bildung von Eltern(ini-

tiativ-)gruppen angeht.

Nach diesen Vorbemerkungen nun zu methodischen u.a. Uber-

legungen und schlieBlich zur Darstellung der Ergebnisse

unserer Studie einer Broschurenentwicklung.

Einige grundsatzliche Bemerkungen zum methodischen Vorgehen

erscheinen angebracht:

Wir wollen mit dieser Studie nicht den Beweis fuhren, daB

Elterngruppen aller Art effektiv und sinnvoll sind, also

nicht Kleingruppenforschung der Art betreiben, daB wir die

Bedingungen und Ph nomene beschreiben, die im GruppenprozeB

therapeutisch wirksam werden. Hierzu k6nnen wir auf umfang-
r

reiche Literatur verweisen.

Deshalb beobachteten wir z.B. auch nicht systematisch inter-

personale Strukturen und Abh ngigkeiten. Trotzdem k6nnen

wir einige Eindrucke wiedergeben, die sich auf der Erschei-

nungsebene zeigten: namlich der umgang der Gruppenmitglieder

miteinander. Wir fanden demokratisches, gleichberechtigtes

Verhalten in den von uns untersuchten Gruppen, mit einfuhl-

samem Zuh6ren und differenziertem Aufeinandereingehen.
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etc.) bzw. Gesprachen uber Erziehungs- und

Partnerfragen zusammenfuhrt.

7.1 Zur Methode



%
Wir bemerken dies hier, weil jeder der von uns besuchten

Gruppen offenbar - ohne KuBere Hilfe - Gesprachs-Regula-

tionsmechanismen gefunden hat, ohne daB jemand fur diese

Gruppen Interaktions- und Kommunikationsregeln aufgestellt

hat; wir haben deshalb auf das Aufstellen solcher Regeln

im Broschurenentwurf verzichtet.

a) wir nahmen an einer von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft

Selbsthilfegruppen GieBen (DAG SHG) organisierten Presse-

konferenz teil, an der es um die Initiierung von verschie-

denen Selbsthilfegruppen ging:

- Herzinfarkt-Patienten

- Eltern mit behinderten Kindern

- Eltern verhaltensauffalliger Kinder

- Gruppen fur Ubergewichtige

Bei dieser Pressekonferenz waren auBer Vertretern der

DAG SHG acht Journalisten regionaler GieBener/Wetzlarer

Tageszeitungen, von dap und von der Frankfurter Rund-

schau anwesend.

Bei diesem Termin sind Zeiten fur neue Gruppenbildungen

angegeben worden, die in GieBen gunstigerweise in fest

gemieteten R umlichkeiten vonstatten gehen k6nnen.

Die Resonanz auf dieser Pressekonferenz war nicht allzu

groB; dies lag unseres Erachtens und nach Uberlegungen

der DAG daran, daB bei der Pressekonferenz die Bildung

zu heterogener Selbsthilfegruppen angeboten worden war.

Wat,s von der DAG SHG als Entlastung gedacht war, namlich,

daB die Leute sehen, wie die unterschiedlichsten Probleme

in solch einer Gruppe besprochen werden k6nnen, brachte

wohl hauptsachlich (bei Journalisten) wie bei den ange-

sprochenen Bev81kerungsgruppen ein Durcheinander und Ori-

entierungslosigkeit hervor.
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Bei der durch die Pressekonferenz initiierten ersten

Gruppenbildung waren wir ebenfalls anwesend. Hier be-

treute j A ein Mitarbeiter der DAG SHG die erschienenen

Personen fur einen Problembereich. Leider konnten wir

diese Aktivitaten nicht weiter beobachtend verfolgen;
die Termine lagen nach AbschluB unserer Feldarbeit.

Uns war aber wichtig zu sehen, daB die von Moeller be-

schriebene Funktion von Journalisten fur die Verbrei-

tung von Selbsthilfegruppen wesentlich ist:

"Journalisten befinden sich also ohne eigenes Zutun

alleine durch die Existenz und Wirksamkeit der Selbst-

hilfegruppen, in der Position sozialtherapeutischer

Organisatoren." (MOELLER, Selbsthilfegruppen, Reinbeck

bei Hamburg, 1978, S. 199)

b) AuBerdem versuchten wir, im Bereich Frankfurt am Main

die Bildung einer Eltern-Selbsthil£e-Gruppe von den

 uBeren Bedingungen her zu simulieren.

Eine unserer Mitarbeiterinnen wandte sich an die Stadt-

verwaltung, wurde von dort an das Liegenschaftamt wei-

terverwiesen, von dort an die Saalbau GmbH, eine "Toch-

ter" der Stadt, die Raume fur die Stadt vermietet; z.B.

auch fur Burgerinitiativen, Versammlungen usw. Ein ge-

eigneter Raum fur Elterngesprache ware fur 15,-- DM pro

Abend zu mieten gewesen.
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Da die DAG solche Pressekonferenzen aber erstmals

uberregional und mit mehreren Journalisten durch-

fuhrte, ist dies eine wichtige Erfahrung. Man muB

akzeptieren, daB sie sich in vielen Fallen im Expe-

rimentierstadium befindet und erst nach und nach
.

j Erfahrungen verarbeitet. Dazu geh6rt nun auch, fur

jeden Problembereich getrennte Presseinformationen

zu veranstalten.
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Weiter sprach sie mit mehreren evangelischen und

ka€holischen Gemeinden, wobei bei ungefahr der Halfte

der Falle eine Mdglichkeit bestanden hatte, einen

Raum zu bekommen. Unsere Mitarbeiterin sah sich dort

einmal einen Raum an, der kostenlos zu vergeben war.

Ferner sprach sie mit der SPD, der CDU und der FDP
„

in allen Fallen zeigten sich die Parteien sehr hilfs-

bereit und standen der Angelegenheit positiv gegenuber.

Alle Parteien machten konkrete Vorschl ge fur einen

Raum und boten teilweise Alternativen an.

Nach diesen positiven Eindrucken verzichteten wir im

Rahmen dieser Stunde darauf, noch weitere Institutionen

wie Arbeit und Leben, Haus der Volksarbeit und andere

gewerkschaftliche Einrichtungen anzusprechen.

c) Fur eine m6glichst optimale Informationsgewinnung

mu8ten wir uns bei der Datenerhebung sehr flexibel ver-

halten. Dies auch deshalb, weil wir Informationen auf

verschiedenen Ebenen zu erhalten trachteten.

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach den Krite-

rien der qualitativen Inhaltsanalyse und diente als

Erkenntnis-Matrix oder -folie bei der inhaltlichen Kon-

zeption des Broschurenentwurfs.

Tonbandmitschnitte der Gruppenabende wurden in die Bro-

schure direkt aufgenommen; wir haben die Texte ledig-

lich von sprachlichen Wiederholungen bereinigt und inso-

weit verdichtet, als sie in der Realitat in gr8Berem

zeitlichen Verlauf auftraten. Diese Verdichtungen sind

durch den Informationstrager "Broschure" erforderlich;

hier spielt der Raum und Umfang, schlicht die Seiten-

zahl eine wesentlich gr6Bere Rolle als zum Beispiel

bei einem Buch.
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Bei der Datenerhebung in Gruppen muBten unsere Inter-

viewer· in der Regel situativ entscheiden, ob sie es

bel teilnehmender Becbachtung belassen, ob sie aktiv

in eine Gruppensitzung eingreifen sollen und wenn ja,
an welchem Punkt, oder ob sie noch Einzelinterviews

anschlieBen und anderes mehr. Wir suchten die Gruppen

ein-bis dreimal zu Tonbandaufnahmen auf. ··

Diese Entscheidungen waren naturlich extrem abhangig

von den Angeboten, die die Gruppen selbst uns machten:

0 Einige Gruppen waren damit einverstanden, daB wir

an einem ganz normalen Gruppentermin als teilnehmende

Beobachter dabei sind und ein Tonband laufen lassen.

Auffallend war, daB viele Gruppenmitglieder Angste

hatten - mehr als vergleichbare Einzelpersonen - vor

einer m5glichen Ver5ffentlichung des Materials. Ob-

wohl wir naturlich zugesichert hatten, daB das ge-

wonnene Material nicht zu identifizieren sei, bestand

ein so erhebliches Mi Btrauen, daB langere Gesprache

unsererseits n6tig waren und authentisches Material

dieser Art schwer zu gewinnen war.

Da es uns mit der Broschure insbesondere darum geht,

solche Sequenzen zu vermitteln, die mit dem Erleben

im GruppenprozeB zu tun haben, nicht um theoretische

Einsichten uber die Vor- und Nachteile von' Gesprachs-

gruppen und -strukturen, wareh wir ganz besonders

auf solche Tonbandmitschnitte angewiesen.

Ein Teil des verarbeiteten Dialog-Materials in der

Broschure konnte jedoch aus solchen Mitschnitten ge-

wonnen werden.

1
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0 Andere Gruppen beraumten einen besonderen Termin

mit uns an, an dem wir gemeinsam uber die Gruppe

sprachen. Hier kamen insbesondere AnlaB und Moti-

vation der Gruppenbildung zur Sprache, aber auch

konkretes Material uber verhandelte Themen, die

Wichtigkeit der Gruppe fur den Einzelnen, pers5n-

liche Veranderungen, Veranderungen in den Bezie-

hungen zwischen den Partnern und zwischen den Grup-

penmitgliedern und deren Kindern.

Dieses Material ist naturlich ebenso authentisch,

aber auf einer anderen (Meta)Ebene.

Hier berucksichtigen wir nicht vordringlich die Art

des Umgangs der Gruppenmitglieder untereinander, son-

dern wir orientieren uns vielmehr an den vermittelten

Informationen.

o Es wurden ausfuhrliche Einzel-Tiefenexplorationen

mit Gruppenmitgliedern gefuhrt (1 1/2 - 3 Stunden),

deren inhaltliche Thematik sich eng an die vorstehende

anlehnte.

. 0 Weitere Einzel-Tiefenexplorationen wurden mit ehe-

maligen Gruppenmitgliedern gefuhrt, die vorzeitig

aus Gruppen ausgeschieden sind.

'.

o Teilnehmende Beobachtung (uber mehrere Stunden) bezog

sich auch auf reine Spielvor- bzw. -nachmittage; er-

ganzend wurden Kurzinterviews mit einzelnen Muttern

oder mit Muttergruppen solcher Initiativen durchge-

fuhrt.

4
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7.2 Zur Stichprobe

2
Auswahlkriterium fur unsere Stichprobe war, daB

die untersuchten Initiativen, Aktions- und/oder

Gesprachsgruppen bei der Grundung und standigen

Unterhaltung allein auf Privatinitiative beruhen.

Dies schlieBt ein, daB sie nicht kontinuierlich

von einem Experten des psycho-sozialen Bereichs

geleistet werden, sondern daB did Gruppenarbeit

allein in den Handen ihrer Mitglieder liegt: diese

1sind die Experten.

Die Kontaktierung der Gruppen bzw. Einzelpersonen

gestaltete sich diesmal relativ einfach aufgrund

unserer geknupften Beziehungen aus der "Grundlagen-

studie"; nach dem Schneeballprinzip stieBen wir

schnell auf immer neue Eltern-Initiativen und -Grup-

pen.

Bei einigen Gruppen fanden wir das, was wir prinzi-

piell als wunschenswert erachten, namlich die Betreu-

ung der Gruppe in sehr groBen und von der Gruppe

selbst bestimmten Abstanden durch einen Psychothera-

peuten. Die Gruppenmitglieder hatten durch Eigenini-

tiative auch dieses Problem der Supervision ihrer

Arbeit geleistet; die psychotherapeutische Beratung

war in den von uns untersuchten Gruppen unentgeltlich,

was ein besonderes Entgegenkommen und Engagement der

Therapeuten zeigt.

Bei der Rekrutierung der untersuchten Gruppen war es

unerheblich, ob die Gruppen Weiterentwicklungen aus

Elternkursen der Volkshochschulen, Erziehungsberatungs

stellen etc. waren, oder ob es sich um v8llig origi-
nare Gruppen handelte, die zum Beispiel durch Anst6Be

von Freunden, Bekannten, Zeitungsartikeln oder Fern-

sehsendungen zustande kamen.

1
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Manche Gruppen bekommen (zum Teil als eingetragener

Verein) Zuschusse fur Raume, Heizkosten, Spielzeug

etc. Die meisten der von uns besuchten Initiativen/

Gruppen laufen schon 1Mngere Zeit. Eine Gruppe mit

standig wechselnden Mitgliedern, nach den nachwach-

senden Kindern, nunmehr seit 10 Jahren.

Eine Aufgliederung zeigt Genaueres uber die von uns

untersuchten Einzelpersonen und Gruppen:

1. - Mutter (und V ter), die birher weder Gruppen-
erfahrungen gemacht haben noch in Beratung/
Behandlung wegen sich oder eines ihrer Kinder
waren. (6)

- Mutter (und Vater), die in Einzelberatung/
Behandlung in einer Erziehungsberatungsstelle.
waren; teilweise haben sie Elternkurse besucht,
diese aber nicht alleine weitergefuhrt. (4)

- Mutter, die fruhzeitig aus einer Elterninitia-
tive/Gruppe ausgeschieden sind, weil sie von

dieser enttauscht worden sind. (4)

2. Mutter aus

- reinen Initiativgruppen ohne vertiefende Ge-

sprache (z.B. Baby-Sitter-Dienste, Hausauf-

gabenbetreuung) (2)

- Spielstuben/Krabbelstuben mit Gesprachstermin
(vierw8chentlich), bei dem fast ausschlieBlich
Organisatorisches besprochen wird. (2)

- Spielstuben/Krabbelstuben mit regelm Biger Ge-

spr chsrunde (3)

- Privater Kindergarten mit regelmaBiger Gesprachs-
gruppe (2)

- Privater Kinderladen mit regelmdBiger Gesprachs-
runde (mit V tern) (2)

- Privater Schulerladen mit regelmaBiger Gesprachs-
gruppe (mit Vatern) (2)

- 221 -
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3. Teilnehmende Beobachtung von regularen Gruppen-

Treffen der "Anonymen Alkoholiker" und der

"emotions anonymous".

4. AuBerdem wurden von uns mehrere "Gesamttreffen"

im Zentrum fur Psychosomatische Medizin der Uni-

versitat GieBen beobachtet, um einen Eindruck der

Gruppensupervision und der Rolle des Gruppenselbst-

hilfe-Beraters zu erlangen.

7.3 Ergebnisse aus der Feldarbeit

Die Auswertung der Daten erfolgte mit einem anderen

Schwergewicht als in der "Grundlagenstudie". Wie an

anderer Stelle gesagt, ging es uns bei der jetzigen

Studie nicht um psychologische Kleingruppenforschung
- vielmehr war unser Ziel, eine Broschure fur Eltern

ZU entwickeln, in der die Bildung, der Zweck und der

Ablauf von Elterngruppen thematisiert werden.

Alle erhobenen Daten gingen durch diesen "Filter"

und stehen jetzt in einem Begrundungszusammenhang,

der durch unsere endgultige inhaltliche Konzeption

der Broschure festgelegt ist.

7.3.1 Zur Situation der Hausfrau und Mutter in

unserer Gesellschaft
--

Ober- und Unterforderung im (Erziehungs-)Alltag

Wie auch schon in der "Grundlagenstudie" ausgef(thrt,

liegt die Haupt-Erziehungsarbeit trotz Veranderungen

im Rollenverstandnis und langsamer Rollenaufweichung

nach wie vor in den H8nden der Mutter.

Es knmmt damit ganz enticheidend auf die Gestaltung

der [ruhen Mutter-Kind-Beziehung an, auf das emotionale

)
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Dieses emotionale Klima ist nun aber in hohem

MaBe abhangig von dem Stand der Beziehung der

Ehepartner zueinander, aber auch von der Iden-

tit8t, die die Mutter aus ihrem Mutter- und Haus-

frauendasein beziehen kann. Liegen in diesem Status

M8glichkeiten eigener Weiterentwicklung, oder empfin-

det die Frau ihn als einengend, bedruckend?

Wir stellten in der Grundlagenstudie auch die uber-

ragende Bedeutung der ersten Lebensjahre des Kindes

dar und vermi Bten das BewuBtsein uber psychische Phano-

mene und damit auch von Verhaltensauffalligkeiten ge-

rade im diesem Alter. Viele psychische St6rungen tre-

ten allerdings so auf, da8 ihr psychischer Anteil schwer

zu erkennen ist.

Die von uns untersuchten Mutter, und zwar sowohl die,

die bereits in Initiativen/Gruppen mitarbeiten, als

auch die, die dies bislang noch nicht tun, geben uns

ein eindringliches Bild des vielerorts beschriebenen

Hausfrauen-Syndroms. Der einzige Unterschied ist, daB

die "organisierten" Mutter dabei von vergangenen, die

"unorganisierten" von gegenwartigen Zustanden sprechen.

Aus dieser Problematik heraus erklart sich meist, warum

Mutter sich einer Gruppe angeschlossen bzw. eine Gruppe

gegrundet haben:

- Wa en es Frauen, die bis zur Geburt ihres ersten Kin-

des im Beruf waren und sind sie nun "nur noch" Haus-

frau und Mutter, so beklagen sie in der Regel die Ein-

buBe an finanzieller Selbstandigkeit und die feh-

lenden Kontakte zu Kollegen.

- Waren oder sind sie von Beginn der Ehe an "Nur-Haus-

frau", so merken sie nach und nach, daB dieses Dasein

sie unter den derzeitigen Lebens- und Wohnbedingungen

- 223
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nicht ausfullen kann. Sie fuhlen sich viel ach

durch Partner und Gesellschaft nicht ausreichend

akzeptiert.

Allgemein ist es bei den meisten Frauen so, daB sie

sich durch den Haushalt und die Kindererziehung gleich-

zeitig uber- wie unterfordert fuhlen. Insbesondere

Unterforderungssymptome,die manchmal an Deprivations-
zustande erinnern, wurden immer wieder genannt:

Man kann sie als Isolationsphanomene im weitesten be-

schreiben.

Viele Frauen klagen daruber, daB sie in der Wohnung

zuruckgezogen, neben vielen anderen isoliert leben-

den Familien sind, und oft nur fluchtige und zufdllige

Kontakte zu anderen Muttern haben.

Isolation wirkt oftmals als alles uberschattendes

Trauma und lahmt Beteiligte auch da, wo eigentlich

Kompetenzen und Fahigkeiten vorhanden sind.

Wahrend sich die Kinder eines Wohnblocks oder eines

Wohnbereichs im Spiel n&herkommen, scheint die Ab-

kapselung in Kleinfamilien Muttern (und Vdtern) es

sehr zu erschweren, Kontakt zu anderen uberhaupt noch

aufzunehmen, der uber oberflachliche Gesprache hinaus-

geht.

8

Viele der befragten Mutter stellen fest, daB sie, an-

statt wahrzunehmen, da B viele Mutter ihrer Umgebung
ahnlich dran sind, diese Gemeinsamkeit nicht nutzen

und alleine bleiben. Oftmals reagieren sie sogar noch

angstvoll und abgrenzend auf die Annaherungsversuche

anderer.

Damit ist fur viele dieser Mutter aber ein Strang,
der in die Realitat fuhrt, der wichtig und anregend

ist, abgeschnitten.

-
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Hinzu kommt, 223 viele Vater nach Feierabend

sich auch nicht mehr in der Lage fuhlen, sich

mit dem ihnen unwichtig erscheinenden "Alltags-

kleinkram" zu besch:if tigen. Sie fuhlen sich durch

Ehefrauen, denen den ganzen Tag ad8quate erwachsene

Gesprachspartner fehlen, bedrangt und reagieren mit

Abwehr. Die Frauen wiederum werden damit auf das Kind

(die Kinder) als Gesprachspartner zuruckgeworfen, was

eben nur deshalb unbefriedigend ist, weil andere M6g-

lichkeiten so rar sind.

Fehlen erwachsene Gesprachspartner, so fehlen erwach-

sene Anregungen und Auseinandersetzungen; Interessen,

Wunsche und Bedurfnisse werden immer unklarer und dif-

fuser.

Eben daruber klagten sehr viele Frauen: Eingespannt

in die Pflichten des Haushalts, der eigentlich routi-

niert bearbeitet, schnell erledigt ware, ist dieser

haufig alleiniger Lebensinhalt und wird mit unglaub-

licher Perfektion angegangen.

Viele Mutter sagen, daB sie, seit sie in einer Gruppe

sind, lassiger und selbstverstandlicher im Haushalt

fertig werden, daE sie nun keine "Putzteufel" mehr

seien. Das sei aber nur ein Punkt; fast wichtiger ware

es, daB auch die Gedanken keine 100%ige Hausfrau zu

sein, nicht mehr belastend uber allen Haushaltspflich-

ten lagen.

Unterfordert fuhlen sich viele Frauen auch durch die

Art der Hausarbeit, durch ihre Monotonie und durch

ihren Dienstleistungscharakter: Als Mutter raumt man

standig hinter den Kindern und meist auch noch hinter

dem Ehemann her.
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Die Frauen schilderten aber noch eine andere Tucke,

die in der Hausarbeit liegt: Trotz st3ndiger Ver-

Suche der 6ffentlichen Aufwertung ist die "Nur-

Hausfrau" gesellschaftlich nicht wirklich akzep-
tiert. Schlimmer noch: Sie akzeptiert sich selbst

oft nicht wirklich und reibt sich in ihren Aufgaben

auf. Wir h6rten einige Mutter mit schlechtem Gewissen,

weil ja nun die Kinder alle morgens in der Schule sind

und die Mutter in der Zeit nicht mehr brauchen. Einige

Frauen meinten, sich in der Zeit nicht genug zu be-

schaftigen.

Andere Mutter, mit zum Teil bis zu 10 Kindern (!), die

von fruhmorgens bis spdt in die Nacht beschaftigt sind,

fanden zwar, daB sie vielbeschdftigt sind, stellten

aber recht geringe Anforderungen an die Mithilfe der

Ehemanner: diese mussen ihren verdienten Feierabend

haben.

Es ist klar, daB solche Einstellungen in Schuldgefuh-
len der Familie gegenuber enden, wenn dann einmal auf

dem traditionellen Feld der Mutter, im Bereich der Er-

ziehung, Schwierigkeiten auftreten; dies sahen wir ver-

starkt bei den Frauen, die sich bislang keiner Gruppe

zugewandt haben, aber tendenziell auch noch bei einigen

anderen Muttern.

Wir meinen, daB sich diese Faktoren in der Befindlich-

keit der Frauen niederschlagen: so klagten auch hier

insbesondere die Frauen uber Kontaktunfahigkeit, Ener-

gielosigkeit und daruber, daB sie sich zu nichts auf-

raffen k8nnen, die bislang keinen AnschluB an Initi-

ativen oder Gruppen gefunden haben und auch nicht in

ein soziales nachbarschaftliches Netzwerk eingeflochten
sind. Wir fanden, daB das SelbstbewuBtsein der Frauen

mehr und mehr untergraben ist. Kommen dazu noch die
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ganzen Unsicherheiten mit der Erziehung, die ja

heutzutage nicht mehr selbstverstandlich ist, kommen

Probleme und Schwierigkeiten mit den Kindern, viel-

.leicht noch mit dem Partner dazu, so werden auch diese

von den Frauen noch schuldhaft auf sich geladen.

Leider wird dies noch von auBeren Instanzen verstarkt:

Viele Mutter auBerten wieder, wir hdrten dies schon in

der Grundlagenstudie, daB sie durch Zeitschriftsartikel,

Bucher und Fernsehsendungen, was ihre Kompetenzen als

"Erzieherinnen" angeht, stark verunsichert sind.

Im Bestreben, die Wichtigkeit der Mutter-Kind-Beziehung

fur die Entwicklung des Kindes aufzuzeigen, wird her-

ausgestrichen, daB mutterliche "Erziehungsfehler"

schuld an Verhaltensauff lligkeiten der Kinder seien:

Mutter sollen alles anders - aber richtig - machen!

Den Zusammenhang zwischen mutterlichem Verhalten einer-

seits und kindlichen Verhaltensauffalligkeiten ande-

rerseits aufzuzeigen ist sicher eminent wichtig. Uns

scheint auch einsichtig zu sein, warum dies sc partei-

isch fur das Kind geschieht:

So haben die Kinder hierzulande keine Lobby. Die Kin-

derfeindlichkeit gerade in der Bundesrepublik Deutsch-

land wird immer wieder von Medien aufgegriffen. Es

fehlt in der Tat auch an allen Ecken und Enden: ange-
*

fangen beim Kinderkrippenplatz, uber Spielplatze bis

hin zu Jugendh8usern. Es gibt immer wieder Klagen, daB

sich Burger mehr uber Kinderl rm als uber Autolarm be-

schweren und belastigt fuhlen.

Trotzdem ist diese Sichtweise fur Mutter, die sich in

der Regel bemuhen, das Beste fur ihr Kind zu tun,

Schuldgefuhle f5rdernd.



--/4 V

So fiel uns auch bei der Durchsicht mehrerer (bun-

desdeutscher) Broscharen auf, daB Eltern ziemlich

massiv aufgefordert werden: nun tut doch mal ...,

nun habt doch mal ..., nun gebt doch mal
...,

Ubersehen wird dabei, da8 auch Eltern und insbe-

sondere die Mutter selbst massive Probleme und Schwie-

rigkeiten mit ihrer Rolle haben. Kurz, bei den mei-

sten Broschuren, die Erziehung thematisieren, fehlt

nicht der Hinweis, wie man Konfliktsituationen mei-

stern kann, und es gibt viele Informationen zu dem

Recht spezifischer kindlicher Bedurfnisse und AuBe-

rungsformen - etwas zu kurz kommt unseres Erachtens

aber das Verstandnis fur die Situation der Eltern.

(Dies zeigt sich teilweise schon an dem Namen, den

sich Organisationen geben, wie: "Anwalt des Kindes".)

Um es noch einmal eindringlich zu sagen, es kann uns

hier nicht darum gehen, auch nur den kleinsten Ver-

such, die Kinderfeindlichkeit in unserem Lande abzu-

bauen, abzuqualifizieren. Im Gegenteil, wir sehen hier

noch mehr als genug an Aufgaben.

Wir wollen aber in unserem Broschurenentwurf zeigen,

daB wir Verstandnis fur die Situation der Mutter auf:

bringen, die, meist psychisch ganzlich uberfordert,

allein eine sehr schwierige gesellschaftliche Aufgabe

ubernehmen. (Broschurenteil  )

Wir versprechen uns davon einerseits eine Entlastung

fur die Mutter - aber auch eine Reduktion von Schuld-

gefuhlen und dem Gefuhl, doch immer nur zu versagen.

Daruberhinaus stehen wir auf dem Standpunkt, und sind

auch deshalb fur die Initiierung von Mutter (und vater)

-Selbsthilfegruppen, daB es nicht darum gehen kann, den

Erziehungsalltag weiter zu padagogisieren und den Mut-

tern vorzuhalten, was sie nun alles falsch machen, um

ihnen dann neue Verhaltensregeln "zu verpassen".

j
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Vielmehr sollan vorhandene Kompetenzen, Erfahrun-

gen und Einsichten, soll die Intuition der Mutter

genutzt werden, dia sich in einem Rahmen entwickeln

und entfalten lassen, der dazu f6rderlich ist. Dies

geht offenbar nicht sehr erfclgversprechend in der

Isolation der Kleinfamilie, sondarn geschieht bes-

ser in einer Gesprdchsgruppe.

7.3.2 Unterschiede in der Gruppen-Form nach der Intensitat

des emotionalen Einlassens von Einzelnen in den

Gruppenprozess

Die befragten Elterngruppen lassen sich am besten

in einem hierarchischen Modeil darstellen:

0 Die Initiativ-Gruppe kn·apft ai.if unterst.er Ebane

an ganz konkreten Alitaqsproblemen an:

Oftmals verunsichert und uber fordert durch die

Geburt ihres ersten Kindes, versuchen Mutter mit

anderen Miittern ins Gesprkich z·i kcmmen, um ge-

meinsame Erfahrungen und Erlebnisse in bezug auf

das Kind auszutauschen, eventuell praktische Rat-

schlage zu erhalten, d.h. ihrer Unsicherhei,_
_-

-". ,- "c r 1.

zu werden. Dies geht meist einher mit dem Wunsch,

die durch das Kind veranderce zeitliche Struktu-

rierung des Tages insoweit wieder zuruckzugewir.nen,

als Baby-Sitter-Dienste oder gemeinsame Krebbe--

oder Spielstuben organisiert warden, wcdurch die

Mutter die wichtige Erfahrurg machen kannen, daJ

sie auch etwas fur sich hinzugewinnen. In der Zeit,

in der sich ein Kind unter anderer Kindern befin-

det, k8nnes Miitter selbst slch miteinander unter-

halten und ihren Erfahrungshorizont erweitern.

-I
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Dies sind die Aktivitaten, die auch vom (Ehe-)

Partner meist ohne groBe Schwierigkeiten akzep-

tiert werden: sie nehmen ihren Anfang beim Kind

(kindzentriert) und geben nicht zu erkennen, daB

der Partner selbst sich in irgendeiner Weise

gleichfalls engagieren muB.

AuBerdem liegen diese Initiativen in der Regel

zu Tageszeiten, in denen die Partner ohnehin

durch ihren Beruf auBer Haus sind und ihre In-

teressen damit nicht tangiert werden.

Bei diesen, von uns untersuchten Muttergruppen,

standen dann auch auBer einer zeitlichen Ent-

lastung fur die Mutter das Erlernen unterschied-

licher Beschaftigungsm6glichkeiten fur das Kind

im Vordergrund, 2.B. basteln, malen, singen, neue

Spiele usw.

Eventuell zwischen den Muttern ablaufende Gesprache

bleiben dem Zufall uberlassen; sie laufen zwar ab,

sind aber nicht gleichberechtigt intendiert. Es

kommt dann vor, daB sich einzelne Frauen fester an-

freunden, was unbedingt als bereichernd eriebt wird,

oder daB auch die Ehemanner bei einer privaten Ein-

ladung selbstverstandlich einbezogen werden.

Meist handelt es sich jedoch um eine VergreLerung

des Erfahrungsfeldes der Mutter im Bereich prakti-

scher Anforderungen aus dem Erziehungsalltag.

0 Auch aus einem konkreten alltagspraktischen AnlaB

heraus gebildet, aber mit einer Erweiterung, die

wesentlich ist, sehen wir die nachste Stufe in

unserem Modell.

Auch hier einerseits direkte Hilfe fur den All-

tag durch Baby-Sitter-Dienste oder Krabbel/Spiel-

- 230 -
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stube, Kindergarteninitiative oder Hausauf-

gabenbetreuung.

Andererseits war diesen Muttern nach kurzerem

oder langerem Zusammensein in der oben geschil-

.derten (zufalligen) Form diese Ebene des Erfah-

rungsaustausches zu wenig; sie finden, daB inten-

sivere Gesprache zwischen den Muttern nicht m6g-

lich sind, wenn sie sthndig ihre Kinder im Auge

behalten und 6fters mal "rettend" eingreifen

mussen.

Wir sahen dies baispielsweise bei einer zweimal

wdchentlich stattfindenden Spielstube, in den

R umen und im Garten eines konfessionellen Kinder-

gartens einer Kleinstadt. Hier treffen sich regel-

m Big 12 - 15 Mutter mit bis zu 20 Kindern von

knapp einem Jahr bis fast vier Jahren.

Uns wurde bei teilnehmender Beobachtung im Garten

des Kindergartens klar, daB die Mutter wirklich

nur relativ oberflachliche Gespr8che fuhren kdn-

nen; immer wieder sprang eine Frau auf und holte

ihr Kind (oder ein anderes) zuruck, wenn es ein

waghalsiges Unternehmen starten wollte. Dies liegt

naturlich auch daran, da B Garten und Kindergarten-

r ume fur  ltere Kinder angelegt sind, daB die

Spielgerate im Garten eher Alteren Entfaltungs-

m5glichkeiten bieten. So waren auch die Gerat-

schaften des Turnraumes besser fur altere Kinder

geeignet. Wenn man aber davon ausgeht, daB kaum

ideale Raume fur Kleinstkinder vorhanden sind,

weil deren Erziehung bislang vornehmlich Aufgabe

der Familie ist, so durfte die Vielzahl solcher

Gruppen diese Problem haben.

--
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Die entsprechenden Dienste werden von den

Muttern selbst getragen; nur auBerst selten

wird eine Kindergartnerin oder Sozialpadagogin

fur einige Stunden wdchentlich eingestellt.

Die Mutter solcher Gruppen veranstalten w8chent-

lich bzw. vierzehntagig sogenannte Elternabende,

zu denen jedoch meist keine Vdter kommen.

Hier haben wir einen ambivalenten Sachverhalt:

Einerseits mussen wir es bedauern, daB vater

sich immer noch viel zu wenig aktiv mit den

alltaglichen Problemen und Erziehungsfragen be-

schaftigen, dies ihrer Frau uberlassen und mei-

stens diese, wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt,

zur Verantwortung ziehen. Es ware zu wunschen,

daB sich dies im Sinne partnerschaftlichen Um-

gehens miteinander verandert.

Andererseits ist das Reden fur Frauen, die in der

gleichen Situation sind, in der geschutzten Grup-

penathmosphare erst mal sehr wichtig. Oftmals

stellen sich namlich, wenn Vgter. dabei..sind, be-

stimmte Strukturen wieder her, gegen die Frauen

sich aus rollenspezifischen Grunden sehr schwer

zur Wehr setzen k6nnen. Dadurch fallen (einmal

mehr) die berechtigten Interessen der Mutter unter

den Tisch. Im Binnenraum der Muttergruppen machen

viele Frauen die ersten emanzipatorischen AnsEtze

und Schritte, erleben Aspekte ihrer Kompetenz,

ohne daB sie st ndig mannlicher Kritik und Bewer-

tung ausgesetzt sind.

Wir sehen daher diese Muttergruppen als wesent-

lich fur weibliche Emanzipationsbestrebungen an

und schranken unser Bedauern uber die fehlenden

Y j
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V ter von daher ein. M6glicherweise kdnnen

auch innerhalb einer Partnerschaft individuelle

Entwicklungsschritte zeitweise ungleichzeitig

sein.

Bei dieser intensiveren Form der Auseinander-

setzung in der Gruppe haben denn auch EhemEnner

hhufiger Vorbehalte und greifen oft stark "ver-

bietend" ein, indem sie die Gruppe als "Frauen-

Quatsch-Verein" und anderes abqualifizieren.

Haufig sagten uns Matter, daB es zaher Klein-

krieg war, gegen die Angste und/oder Vorbehalte

der Manner anzugehen und daB sie es haupts chlich

deshalb schaffen, weil sie Starke und Unterstutzung

aus der Gruppe erhielten, die ihnen mittlerweile

wichtig, war. Auch hier sahen wir einige Male ent-

wurdigende Schwindeleien, um den Ehemann zufrie-

denzustellen.

DaB die verdnderungen der Mutter nicht ohne Aus-

wirkungen in der Familie bleiben, sehen wir nach

unseren Befragungen als gesichert an. Die meisten

Frauen fuhlen sich selbstsicherer und selbstbe-

wuBter und auch konsequenter im Alltagsverhalten,
seit sie in der Gruppe sind: im groBen und ganzen

kdnnen sie eigene Interessen und Bedurfnisse mehr

und mehr einbringen. Es ist klar, daB das Aus-

wirkungen auf den Partner hat, der vielfach um-

denken und -lernen muB.

Wenn wir hier ausdrucklich betonen, daB wir wich-

tige Entwicklungsm5glichkeiten fur Mutter in

Muttergruppen sehen, so weist dies auf unseren

"mutterzentrierten Ansatz" bei der Konzeption

der Broschure hin.

0 Als letzce Stufe unseres hierarchischen Modells

sehen wir solche Elterngruppen, die in ihrer

Konzeption von Anfang an intensive Elternarbeit

-7
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eingeplant haben mit dem expliziten Ziel, sich

als Eltern in der Gruppe und in der Auseinander-

setzung mit eigenen-, Partner-, Kinder und Grup-

penproblemen weiterzuentwickeln.

Diese letzte Stufe wird meist von sehr aufge-

klarten Akademikern bzw. von gehobenem Mittel-

stand gebildet, die aus zum Teil jahrelanger Be-

sch ftigung mit p dagogischen und psychologischen

Fragestellungen mittlerweile den Schlu8 gezogen

haben, daB sich nur in aktiver Auseinandersetzung

gemeinsam mit anderen Teilen diese Vorstellungen

in die Realitdt umsetzen lassen.

In diesen Gruppen, die meist alternative Erzie-

hungskonzepte bevorzugen (Kinderladen, Schuler-

laden) mussen dann auch Manner nicht extra auf-

gefordert werden. Fur sie ist es selbstverstand-

lich, an so einem ProzeB teilzunehmen. Hier ist

auch das "Machtgefalle" zwischen den Geschlechtern

nicht mehr so gravierend; die Arbeitsteilung, was

die Erziehung des Kindes angeht, ist eher aufge-
hoben.

In den von uns beobachteten Gruppen haben Frauen

weitaus gr6Bere Chancen, sich auch bei Anwesen-

heit von M8nnern einzubringen; es ist nicht mehr

unbedingt notwendig, daB sie aus solch struktu-

rellen Grunden in reinen Muttergruppen sind;

sind sie uber diese Elterngruppen hinaus noch

zusatzlich in Frauengruppen, so aus anderen Inte-

ressen und Bedurfnissen und mit anderen Begrun-

dungen.

Wir sehen jedoch aus unserer Untersuchung, daB

solch weitentwickelte Gruppen bislang noch in der

Minderheit sind.



Fassen wir zusammen: Die Broschure sollte diese

empirisch vorgefundenen Gruppen-Arten ansprechen.
·· In ihr sollten:

a) lebenspraktisch sich stellende Bedurfnisse auf-

genommen und Wege aus der Isolation aufgezeigt

werden, die Angste der Mutter (und Vater) ernst

nehmen.

Dies sind Wege, die Frauen organisatorisch unter-

stutzen und ihnen sowohl Zeit fur sich selbst,

als auch fur dan Erfahrungsaustausch mit anderen

Muttern geben. Wenn Mutter sich zusammentun, k6n-

nen sie gemeinsam planen, Handlungsspielrdume

fur sich und fur ihr(e) Kind(er) erlangen und

ausbauen.

Wir denken hier an Initiativen und Aktivit ten,

Wie Krabbel- und Spielstuben, privat organisier-

te Kindergarten, aber auch gemeinsame Freizeitge-

staltung.

b) Zusatzlich, und nicht nur im Sinne einer quanti-

tativen Erganzung, sollte in der Broschure ange-

regt werden, daB Mutter (und vater) sich in re-

gelmaBigen Eltern-Gesprachsgruppen treffen.

Selbst wenn wir wissen, da8 dieser Schritt schwie

riger durchzusetzen sein wird, erkennen wir nur

in seiner gleichberechtigten Prdsens Chancen fur

wirklich therapeutische Gruppenselbsthilfe.

Wir regen dies auch deshalb an, weil hin und

wieder reine Initiativgruppen auch deshalb ihre

Potenzen nicht ganz aussch6pfen, weil sie sich

solche Gesprachsgruppen aus unterschiedlichen

Grunden nicht zutrauen.
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Dabei haben sie mit der konkreten Hilfe eine

sehr gute Ausgangsbasis, auf die sie sich be-

ziehen k6nnen: es handelt sich ja nicht um

"Psycho-Gesprache" im luftleeren Raum.

7.4 Bedenken und Angste, die der Bildung von Gruppen

entgegenstehen

0 Wir beginnen mit der Angst, die, so glauben wir,

am existentiellsten ist, und die oft hinter einer

Vielzahl von Ratiobalisierungen und Intellektu-

alisierungen bei den von uns befragten Muttern

durchschimmert.

Wir hatten diese Angst schon in der "Grundlagen-

studie" als solche bezeichnet, die einer Verande-

rung und Offnung nach auBen haufig endgultig im

Wege steht. Es handelt sich um die Vermutung

nicht weniger Frauen (und Mutter), da B durch den

GruppenprozeB, besser noch durch jegliche Veran-

derung des status quo, etwas in Gang kommt, was

innerfamiliare Konsequenzen mit sich bringen

kannte.

Oftmals wird die Auf16sung der Partnerschaft in

diesem Zusammenang fantasiert - und da halten

viele Frauen doch lieber still. Merkwurdiger-
weise wird nicht so oft angenommen, daB sich

ein Paar auch gemeinsam verandern kann. Solche

existentiellen Angste wiegen selbstverstandlich

schwer; wir konnten sie weder direkt noch indi-

rekt in der Broschure ansprechen, wir nehmen an,

•laB dies zu belastend ware. -

Wir hoffen aber, da B insbesondere durch die

Gruppengesprache modellhaft wird, daB Frauen

und Manner gemeinsam an Problemen arbeiten k6n-

nen, ohne daB dies zu Aufldsungen der Beziehun-

gen fuhren mu B.

Osy I.
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o Es gibt jedoch andere Angste, die in der Bro-

schure angesprochen werden k8nnen und sollen:

Eine spezifische Form fanden wir sowohl bei

Muttern (und V tern), die bislang keine Gruppen-

erfahrungen haben, aber auch bei einigen Muttern

aus reinen Initiativgruppen. Diese Angst bezieht

sich auf das Konzept "Selbsthilfe" als solches:

Viele Mutter k8nnen sich nicht vorstellen, daB

Sie mit pers6nlic hen Prob·' emen, mit Schwierig-

keiten mit dem Partner oder dem Kind - insbe-

sondere, wenn sich unangenehme Situationen uber

langere Zeitraume hin verfestigt haben - ohne

die Hilfe eines therapeutisch geschulten Experten

fertig werden. Dies steht ungebrochen neben einer

zweiten Annahme, namlich, daB sie in der Mehrzahl

so schnell keinen Experten aufsuchen wurden und

eine Vielzahl an Bedenken gegen diese haben.

( Siehe dazu unsere Ausfuhrungen in der Grundla-

genstudie unter 5.5, Rezeption von Beratungs-

stellen und Erleben therapeutischer Arbeit ...,

S. 60 ff.)

o Insbesondere bei der Mittelschicht fanden wir

haufig eine gewisse Autoritatsglaubigkeit, wo-

durch eigene Kompetenzenund Fahigkeiten auto-

matisch verkleinert werden. Wir mussen dies aber

auch als fortschrittliche Einstellung insofern

begreifen, weil sie mit dem BewuBtsein einher-

l uft, bei psychischen Schwierigkeiten einen

Psychologen oder Psychotherapeuten aufzusuchen.

Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, wird der

Psychologe damit doch als der zustandige Fach-

mann fur psychische Erkrankungen begriffen -

ein Versthndnis, das noch nicht umfassend in der

Bev8lkerung vorhanden ist.

7
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Und nun soll erneut umgedacht werden?! Jetzt

soll nicht mehr der Fachmann bemuht werden -

sondern man ist selbst Fachmann? Es ist klar,

daB auch solche Umdenk- und Umlernprozesse

nicht von heute auf morgen gelingen. Hier kdnnte

aber das Ver6ffentlichen von funktionierenden

Gruppen Modellcharakter haben.

0 Bei mehreren Muttern der unteren Unterschicht

(keine sozialp Randgruppe) fiel uns auf, da B

sehr wohl groBes Bedurfnis besteht, uber psychi-

sche Prozesse zu sprechen, daB dieser Wunsch

aber durch ganz konkrete Alltagssorgen und Ver-

suche der Existenzsicherung zurucktritt. Ge-

sprache uber psychische Phanomene mussen sicher-

lich auch anders laufen als in der Mittelschicht.

Andererseits wurde von diesen Muttern oft der

Gedanke, mit anderen Muttern zusammen zu reden,

als v6llig sinn- und nutzlos angesehen.

Diese Familien mussen hart um ihre Existenz

kampfen, in vielen Fallen ist der Vater arbeits-

los, sie haben viele Kinder.

Wir erfuhren, daB es z.B. in der Siedlung, in

der einige der Interviewten leben, vor wenigen

Jahren eine Elterninitiative gab, die beim Ma-

gistrat der Stadt um die Einrichtung eines Spiel-

platzes auf einem geeigneten leerstehenden Ge-

lande und um den Bau eines Jugendhauses nachge-

kommen war. Zu dieser Initiative fanden sich El-

tern zusammen, die sonst nicht miteinander zu

tun haben und sich teilweise heftig gegenseitig

ablehnen. Die Ablehnungs- oder besser Abgren-

zungsgrunde alleine waren schon eine eigene so-

zialpsychologische Studie wert; als subjektive

Begrundungen wurden nahezu immer Streitereien

wegen der Kinder genannt.

D
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Immerhin schafften es diese Eltern trotz ihrer

6konomisch schwierigen Lage langere Zeit, mit

einem Ziel zusammenzuarbeiten.

Die Initiative scheiterte u. a. an der unnach-

giebigen administrativen Haltung: auf dem leer-

stehenden Grundstuck ist jetzt ein Parkhaus, ein

Jugendzentrum gibt es immer noch nicht.

Die Eltern, fur die Aktion einig, sind wieder

zerstritten.

Warum wir dieses Beispiel anfuhren?

Nun, es gehdrt oftmals ein sehr langer Atem da-

Zu, gesellschaftspolitische Forderungen durch-

zusetzen. Versuchen dies Leute, wie die von uns

Befragten, die am unteren Ende der sozialen Lei-

ter stehen und keine Lobby haben, so kommt es zu

realen Ohnmachtsgefuhlen; diese sind nun - mit

der Hypothek einer gescheiterten Aktion - um so

schwerer zu ver ndern.

Es war uns einsichtig, daB solche Mutter kaum

noch an Veranderungen durch regelmaBige Gesprache

untereinander glauben. Ihrer 'Meinung nach schei-

terten sie gerade daran, daB kein versierter Ver-

treter des Systems sie unterstutzte. Ihnen fehlte

konkret der Fachmann, der weiB, wie man welche

Schritte und wo einleitet. Unerheblich ist, ob

diese subjektive Annahme in der Realit t erfolg-

versprechender wdre.

Im ubrigen muB hier wiederholt werden, was schon

an anderer Stelle ausfuhrlich besprochen wurde:

Gesellschaftliche Schichten, die so hart um die

Sicherung ihrer Fxistenz k3mpfen. mussen, sind

nur ijber konkrete personclle und finanzielle Un-

- 239 -
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terstutzung zu erreichen und wohl nicht uber

eine Broschure - es sei denn, diese sei eigens

fur sie gemacht und auf ihre Probleme abgestellt;
ein Beispiel dafur sehen wir in der Broschure

"Sozialhilfebroschure", Hrsg.: Treffpunkt Bera-

tung, Berlin.

Nun aber zu den Mutter, die in Initiativgruppen

arbeiten, diese alleine organisieren und am Le-

ben erhalten:

Dadurch, daB diese Gruppen von Anfang an so kon-

zipiert sind, daB es sich "nur" um gelungene Or-

ganisation von Alltag handelt, fallen gemeinsame

Gesprache uber Probleme oder Schwierigkeiten als

etwas'Ungew8hnliches aus dem Rahmen und bekommen

ein groBes Gewicht:

Sie verlieren an Normalitat. So h6rten wir immer

wieder von solchen Muttern, daB diese Art Ge-

sprache nur bei ganz ganz schweren (psychischen)

St8rungen und bei ganz erheblichen Verhaltens-

auffalligkeiten angebracht seien. Und dazu ge-

h6rt fur sie dann auch zwangslaufig die Hilfe

durch einen therapeutisch ausgebildeten Fachmann.

Hier k6nnte es unter Umst nden gunstig sein, Ge-

sprache als Teil des Initiativen-Gesamtkonzeptes

zu propagieren.

0 Andere geauBerte Angste von Eltern, die bislang

nicht in Gruppen sind, verbinden sich mit der

Vorstellung, sich gegenuber Wildfremden bloB-

stellen zu mussen, ohne sicher zu sein, was die-

se mit den Informationen machen. Diese Angst ist

eng verknupt mit dem Gedanken, daB in Gruppen

ohnehin nur getratscht und geklatscht wird, · wobei

nichts herauskommen kann.

<
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Tratschen und Klatschen heiBt ja, sich iiber

ernsthafte Schwierigkeiten hinwegzusetzen, sie

gar zu belachen. Selbstverst3ndlich ware das sehr

schmerzhaft, wenn man z.B. liber Dinge berichtet,

deren man sich schamt oder uber Schuldgefuhle,

unter denen man leidet. Aus den Angsten Gruppen

gegenuber, sprechen sicher auch entsprechende re-

ale schlechte Erfahrungen im Freundes- und Ver-

wandtenkreis.

Wir wollen an dieser Stelle nun nicht dazu ansetzen,

'diese Angste insgesamt zu entkraften. Wir haben in

der Broschure versucht, die Entwicklung von guten

Erfahrungen, die von Eltern in einem GruppenprozeB

gewonnen wurden, aufzuzeigen, mehr ist unseres Er-

achtens uber dieses Medium nicht mdglich.

7.5 Vorzeitiger Ruckzug aus einer (Initiativ-)Gruppe

Es war naturlich nicht leicht, Personen zu kontak-

tieren, die sich aus einer Gruppe vorzeitig zuruck-

gezogen haben. Dies u.a. deshalb, weil die anderen

Gruppenmitglieder die Adresse nicht mehr hatten und

weil uns oftmals von vorzeitig Ausgeschiedenen er-

klart wurde, die Kinder seien zu alt geworden, man

sei umgezogen, der Ehemann habe etwas gegen die

Gruppenmitgliedschaft usw.

Auf der anderen Seite fanden wir auch Mutter, die

sich aus Gruppen zuruckgezogen haben, weil ihre

eigenen Erwartungen zu hoch waren und mit den Er-

wartungen der Mehrzahl der ubrigen Gruppenteilneh-

mer kollidierten.

Wir wollen dies an einem Beispiel etwas ausfuhr-

licher veranschaulichen:
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Mehrere Mutter organisieren fur ihre Kleinst-
kinder eine Krabbel- bzw. Spielstube; es ge-

lingt ihnen, von der Kirchengemeinde einen
Raum zu bekommen; von der Stadt bekommen sie
Zuschusse fur Miet- und Heizungskosten und
auch fur Bastel- und Spielmaterial fur die
Kinder.

In den R umen dieses Treffpunktes haben die
Mutter wahrend der Spielzeit ihrer Kinder die

M6glichkeit des gemeinsamen Erfahrungsaustau-
sches. Dies war von Anfang an ebenso intendiert
wie die Chance, aus der Isolation herauszukommen
und Kontakte zu anderen Frauen zu bekommen.

Wahrend der Spielnichmittage kdnnen die Mutter

aber auch im Umgang mit dem eigenen Kind und
fremden Kindern entdecken, daB jede Mutter eine

Begabung hat: die eine malt oder spielt mit den

Kindern; die andere kann vielleicht fantasie-
volle Geschichten erzdhlen, so daB die Kinder
staunend zuh8ren; eine andere kocht gerne mit
den Kindern. Aus diesen vielerlei Begabungen
resultiert erstens fur die Kinder eine Viel-
faltigkeit und Intensitat an Erfahrungsmdglich-
keiten. Fur die Mutter aber auch eine sehr gro Be

Bestatigung, was ihre Kompetenzen angeht: sie
k6nnen etwas und sie k6nnen es einsetzen. Es

wird im Umgang und im Vergleich mit anderen er-

sichtlich, daB eine Mutter nicht alles zu kdnnen

braucht, da B aber ihre Fahigkeiten, die sie ohne
weiteres in einem solchen Rahmen auch erst ent-

decken und entwickeln kann, von Kindern und an-

deren Muttern gesch tzt werden.

Andererseits k6nnen die Kinder langsam und unter

dem Schutz ihrer Mutter Kontakte zu anderen
Kindern aufnehmen und sich behutsam und mehr
und mehr von der Mutter 16sen, so daB der Ein-

tritt in den Kindergarten kaum noch so trauma-

tisch ist.

Diese Initiative unterstutzt sich auch in prak-
tischer Hinsicht: wenn Mutter zum Beispiel einen

Arzttermin wahrnehmen mussen, ubernehmen andere
Mutter das Kind. AuBerdem haben sich die Kontak-
te bis weit in den Privatbereich gezogen, was

sich an gemeinsamen Wochenendausflugen, Rad-

touren etc. zeigt, an denen ganze Familien teil-
nehmen.

Einmal monatlich gibt es Diskussionsabende, die

aber eher Organisatorischem vorbehalten sind
oder z.B. gemeinsame Bastelaktionen der Mutter,
um einen Basar zu gestalten.

1

-..

- 242

,



- 243 -

Zu dieser Initiativgruppe war eine Mutter, Frau

L., gestoBen, die, neu hinzugezogen,hoffte, fur
sich und ihr Kind Kontakte zu kriegen, aber auch,
weil sie selbst groBe persdnliche Probleme hatte,
diese in regelmaBigen Gesprachen mit anderen

Muttern aufzuarbeiten. Sie hatte an ihrem frune-

ren Wohnort diesbezuglich gute Erfahrungen ge-
macht.

AuBere Hindernisse wurden von ihr schnell be-

waltigt, ein geeigneter neutraler Raum auSer-
halb der Spielinitiative war rasch gefunden.

Schwieriger war es, die Mutter der Initiative

fur solch einen Gesprachskreis zu gewinnen.
Einige kamen ein paarmal aus Neugierde, andere,
um ihr einen Gefallen zu tun. Die Diskussionen,
die sich um Probleme mit den Kindern, aber auch

um Probleme mit den Ehemgnnern drehten, waren

rege und interessant. Frau L. empfand sie fur

sich als Hilfe.

Aber: Nach mehrmaligem Treffen fiel die Ge-

sprachsgruppe auseinander, und die Frauen inte-

grierten sich wieder alleine in die Spielstube
und die monatlichen Diskussionsabende.

In dem Interview mit Frau L. wurde klar, daB
die Motivation und die Erwartungen und der Lei-
densdruck der anderen Frauen zu unterschiedlich
waren:

Teilweise hatten die Frauen nur aus Neugierde
mal vorbeigeschaut, ohne sich etwas van dem ge-
meinsamen Reden zu erhoffen. Die Gruppe hatte
keinen ungefahr gleichgelagerten Leidensdruck
und kein gemeinsames Gruppenziel formuliert.

Durch die lassige Art vieler Frauen mal zu er-

scheinen, mal nicht, war es sehr schwer, zu einem

Gruppengefuhl mit dem notwendigen Vertrauen zu

kommen. Fur die Frauen war es nicht ausreichend
klar, daB in dieser Gruppe Probleme ernsthaft
bearbeitet werden sollten, daB diese Gesprachs-
thema sind. Das Treffen wurde als erweitertes
Plauderstundchen verkannt.

Aber, ein noch gewichtigeres Argument ist unse-

res Erachtens, daB es fur die Mutter der Spiel-
stube schon ein sehr groBer Schritt ist, uber-

haupt in so einer Initiative mitzumachen. Viele
Mutter haben das Gefuhl, damit genug getan zu

haben, aus der sonst gegebenen Normalitat des

Nur-Hausfrau und Mutter-Daseins ausgebrochen zu

sein/ sie finden sich progressiv genug.
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Weitergehende Aktivitaten wurden ein Mehr an

ProblembewuBtsein voraussetzen oder eine Ein-

stellungsveranderung, namlich, da B in solche

Gesprachsgruppen auch Leute mit ihrer Art von

Problemen geh8ren.

Wir brachten dieses Beispiel deshalb so ausfuhr-

lich, weil wir mit unserem Broschurenentwurf, wie an

anderer Stelle auch schon erwahnt, solch unter-

schiedliche Motivationen und Erwartungen zu in-

tegrieren versuchen:

Einerseits sollte fur Mutter klar sein, daB kon-

krete Anl sse des Alltags optimale Grundlagen fur

Aktivitaten sind.

Andererseits sollte der Weg nicht versperrt wer-

den, regelmaaige Gruppengesprache als dazugehe-

rig zu verstehen und nicht nur fur schwere bzw.

schwerste "Falle" vorzubehalten.

Wir sprechen von Gruppenselbstbehandlung und sehen

eigentlich dann erst alle Potenzen, die in einer

Gruppe liegen, ausgesch6pft: dies ist ihr psycho-

logisch-therapeutisches Potential.

Insofern bestimmen wir unsere Funktion als Gruppen-

selbsthilfe-Berater: mit einer alleine aktionszen-

trierten Anregung unsererseits wurden wichtige Wege

der Gruppenselbstbehandlung abgeschnitten.

Wir verkennen also selbstverstandlich nicht, da B

das Beteiligtsein an einer Initiativgruppe bereits

therapeutischen Wert hat. Aus der Literatur ist be-

kannt, daB z.B. Arbeitsgruppen und themenzentrierte

Interaktionsgruppen auch therapeutisch wirksam sind.

Reflektierendes Verhalten in Gruppenzusammenhangen,

selbst bei nur sporadischen Treffs, hat therapeu-

tische Effekte.

-illl
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7.6 Uberlegungen zur Gestaltung der Broschure

e
Bei den Uberlegungen der inhaltlichen Gestaltung

der Broschure wurde uns sehr rasch deutlich, daB

diese Uberlegungen sich nicht alleine auf Textele-

mente beziehen k8nnen, daB vielmehr von einer Ein-

heit von Text und Bild ausgegangen werden muB.

Wie zu ersehen, legen wir sehr groBen Wert auf den

Bildteil der Broschure:

Bei Bildern handelt es sich um sehr fruhe (vorsprach

liche) Wahrnehmungserfahrungen, die als modif izierte

Kompetenzen dicht an alltagliches - nonverbales -

Verhalten anschlieBen.

Bilder bieten einen leichteren Zugang zu Reaktions-

und Verhaltensweisen, die man in groaem Umfang im

Alltag benutzt, als Sprache. Ungezahlte Reaktionen

in Situationen sind rein szenisch, nichtsprachlich,
sind Verhalten. Nur das macht Verhalten in der all-

taglichen Komplexitat und unter den vielfaltigen

Anforderungen m6glich, daB nicht immer eine Uber-

setzung von Verhalten in Sprache geleistet wird und

geleistet werden muB. Wir alle wissen, daB wir non-

verbales Verhalten sehr gut verstehen.

T

Und deshalb, weil diese Ubersetzung in der Realitat

weder immer n6tig ist noch immer geschieht, ist es

auch so schwierig, jedes Verhalten in Sprache aus-

zudrucken und zu vermitteln:

Manche Verhaltensweisen - oder anders ausgedruckt:

manche Handlungen - werden, wenn sie verbalisiert

werden sollen, oft sprachlich extrem sperrig und

schwer faBbar.

1
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Deshalb stellen Bilder, wie wir sie wunschen , das

"missing link" zwischen begrifflichem Verstehen

und der Umsetzung in Verhalten dar. Pointiert: Wir

gehen im Alltag mit Verhalten und nicht mit Sprache

um.

So zeigt ein Bild z.B. Szenen von Handelnden; es

macht klar, hier werden· Handlungen in Verhalten umge

setzt. Dies ist etwas anderes, insbesondere vom Ver-

sthndnis und von der Wirkung, als wenn dies durch

Sprache geschahe.

Diese grundsatzliche Dimension der Arbeit mit Bil-

dern wird noch durch folgende Uberlegungen erweitert:

Wir meinen, daB eine Mischung von schriftlicher und

bildlicher Information auch deshalb gunstig ist, um

solche Eltern anzuregen, die sonst alleine mit

schriftlichen Mitteilungen schwer anzusprechen sind.

Um diese Schwelle weiter abzubauen, haben wir in

gro Bem Umfang Texte in die dem Reden ahnlichste

Form gebracht die es schriftlich gibt-, namlich

in w8rtliche, monologische oder dialogische Rede.

Wir nehmen an, daB die Leser sich dadurch direkter

und pers6nlicher angesprochen fuhlen, als von einer

Sachinformation, in der dasselbe steht. Auch durften

die Identifikationsprozesse damit leichter m6glich

sein.

Wir stehen mit dieser direkten Verbindung von Wort

und Bild in einer anderen Tradition als viele Bro-

schuren, in denen in der Hauptsache erklart und in-

terpretiert wird, Tips und Ratschlage gegeben wer-

den.

Wir hatten in der "Grundlagenstudie" bemerkt, daB



solche Aufklarung Eltern als nur rational und

autonom handelnde Personen begreif t, die alle ver-

anderungen im familialen Zusammenleben "uber den

Kopf" managen.

DaB dies nicht so ist, ist mittlerweile kaum noch

umstritten: Konfrontiert mit Anspruchen und Anfor-

derungen und ohne Kenntnis, in welchem sozialen

Raum Erfahrungen probehandelnd verwirklicht werden

k5nnen, wo therapeutische Potenzen liegen, ist sol-

che Aufklhrung meist nur noch verunsichernder.

Bei anderen Broschuren, die Erziehung thematisieren,

stehen Bilder, in ihrem  sthetischen Arrangement

eher als Erganzung des Textes. Dies soll nicht etwa

heiBen, daB sie unwichtig und nur "Beiwerk" sind -

sie haben allerdings nicht die tragende Funktion

wie bei uns, wo sie gleichberechtigte Informations-

trager sind, ohne die der Text m8glicherweise nicht

umfassend verstandlich wird.

AuBerdem haben wir uns bei der Konzeption und den

Uberlegungen, viel mit Bildern zu arbeiten, auch

noch von sogenannten "Fotoromanen" inspirieren las-

sen, die mehr und mehr Eingang in vielgelesene Illu-

strierte finden: von "Bravo" bis zur Regenbogen-

presse. Wir meinen, daB es unerheblich ist, daB dort :

meist etwas ruhrselige, schicksalhafte Liebesgeschich

ten verarbeitet werden. Wir sind sicher, daB sie ein

Rezeptionsverhalten voraussetzen, wie wir auch er-

warten durfen.

Nach diesen Aussagen durfte klar sein, daB wir bei

der Verwirklichung der Fotoreportagen, des "Weges

in die Gruppe" und bei den Gruppenaufnahmen, "spre-

chende Bilder" insoweit bendtigen, die Verhalten

ohne Worte klar werden lassen.
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Eigentlich ware es optimal, wenn selbst solche

Eltern, die kein Wort der Broschure lesen bzw.

Schriftliches nur uberfliegen, die message mit-

bekommen, sich aus Isolation und Schwierigkeiten

mit anderen Eltern gemeinsam zu befreien, indem

sie (therapeutisch wirkende) Gruppengesprache

fuhren.

/
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Anhang:

<

Gesprachsleitfaden fur

Eltern und Experten

/
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C. Einstellung der Eltern zu ihrem Kind/ihren Kindern

Der Entwurf eines Gesprachsleitfadens. versteht sich als Ge-

dichtnisstutze und Leitlinie fUr die Interviewer; die darin

angebotenen Beispiele sollten nur als Stutzen und Hilfen

aufgefaBt werden; die Reihenfolge ist inhaltlich, nicht

zeitlich-logisch bestimmt. Generell gilt, daB der Gespr chs-

leitfaden nach den situativen Bedingungen flexibel verlaufs-

gemAB variiert und gehandhabt werden muG.

AuBerdem soll der Hinweis nicht fehlen, daB der Gesprachs-

leitfaden quasi ein "Optimum" an Fragen enthalt, die variabel

dem jeweiligen Gespr3chsgegenuber nach Bildungsstand und

Schichtzugeh6rigkeit angepaBt werden mussen.

Gesprdchsleitfaden

fur die Elternexplorationen (3)

(Eltern von 'Kindern bis 10 Jahre)

0. Vorbemerkung

A. "AuBere" Daten der Familie

B. Vorstellung von der Ehe

D. Bereich Kindererziehung: Anspruche und Praxis

E. Schwierigkeiten/Verhaltensauff lligkeiten

--.
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0. Vorbemerkung

-,1

Mit non-direktiven Explorationen soll die motivationale

und kommunikative Ausgangssituation von Eltern herausgefunden

werden, die

- ein BewuBtsein von Verhaltensauffalligkeiten ihrer

Kinder haben

(die z. B. um Eeratung bzw. Behandlung in einer EB usw.

nachgekommen ·sind),

- deren Kinder von anderen (Erziehungs-)Personen als ver-

haltensauffillig bezeictinet werden, die aber bislang
keine entsprechende institutionelle Stelle aufsuchten,

- deren Kinder nach ihrer eigenen bzw. nach Meinung anderer

Personen, wie Erzieher, Lehrer etc. verhaltensunauffallig

sind.

1. Dies soll uber spezifische sprachliche Strukturen, denen

diese Elterngruppen insgesamt sich bedienen, wenn sie

uber Schwierigkeiten und Auffalligkeiten ihrer/anderer

Kinder sprechen, geschehen; wie definieren sie diese Auf-

f lligkeiten; ab welchem zeitpunkt wirken Schwierigkeiten

im Verhalten der Kinder bei den Eltern angstauslasend oder

gar bedrohlich? Das hei Bt: von welchem Zeitpunkt an fuhlen

sich die Eltern durch kindliche Verhaltensweisen und

kindliches Benehmen uberfordert? Dabei sollten einschneidende

- auBere - soziale Situationen, den Altersstufen gemJB,

Ausgangspunkt fur uberlegungen sein.

2. Die in den Explorationen mit den Experten herausgefundenen
- und in der Beratungs-/Behandlungssituation gegebenen -

Informationen/Ratschlage/Verhaltensanweisungen/Trainings-

programme etc. sollen auf ihre Verstandlichkeit und ihre

Umsetzungsm6glichkeiten in das konkrete alltagliche elter-

liche Erziehungsverhalten "durchleuchtet" werden, um damit

--i
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deren m6gliche Relevanz fur praventive Vorhaben im Bereich

"psychischet Gefahrdungen/Verhaltensauffalligkeiten" fur

die Zielgruppe der Eltern und Erzieher von Kindern zwischen

0 - 10 Jahren herauszufinden.

Durch den strukturellen Aufbau der Eltern-Exploracionen

sollen die Interviewer sich mit dam je spezifischen Sprach-

verhalten ("Sprachspiel") der Eltern vertraut machen, um

daruber eine Vertrauensbasis zu den Eltern herzustellen,

damit das Thema "Verhaltensauffalligkeiten" angs tfrei thema-

tisiert werden kann. Das eigentliche Interview beginnt somit

sozusagen unauffallig.

(-
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Interv.: Die Daten unter A·, B., C. und D. sollen dazu

dienen, kurz aber inhaltsreich, Hintergrundmaterial uber

die Familiensituation zu erhalten, wodurch es erstens einfacher

wird, Reden der Eltern uber Verhalten und Verhaltensauffallig-

keiten ihrer Kinder einzuordnen.

Zweitens sollen die je spezifischen sprachlichen Strukturen,

die motivationale und kommunikative Ausgangslage der Familien

damit unterscheidbar herausgearbeitet werden.

SO dienen die Daten der Ergdnzung bzw. Objektivierung der

- falls bekannt - Fallgeschichte des jeweiligen verhaltensauf-

f lligen Kindes und geben die M6glichkeit, die Familie konkrat

kennenzulernen und sich in die jeweilige Problematik einzufuhlen.

Ziel sollte sein, uber diese Daten "Verhaltensauffalligkeiten"

definitorisch genau von den Eltern erfassen zu lassen.

Dies nicht nur auf einer beschreibenden Ebene, sondern auch auf

der gefuhlsmaBigen Erlebnis-Ebene, wo sich Angst/Sorgen/Hilfs-

bedurftigkeit der Eltern usw. zeigen.

A. "AuBere" Daten der Familie

Wie ist der sozio-8konomische Hintergrund der betreffenden

Familie? (Berufstatigkeit, Einkommens--und Wohnverhdltnisse usw.)

Wer geh6rt alles zur Familie? (Alter, Geschlecht etc.)

Ist die (Ehe-)Frau berufstdtig? Seit wann (wieder)?

B. Vorstellungen von der Ehe

Interv.: Hier sollte sehr vorsichtig vorgegangen und nicht

unnatig nachgebohrt werden; evtl. ganz auf die Fragen verzichten,

wenn Eltern abblocken o.  .

Wunsche, Erwartungen, "Trdume" von der Ehe: wie wurden sie

verifiziert, verandert usw.? An welchen Punkten wurden Abstriche

gemacht?

-I
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C. Einstellung der Eltern zu ihrem Kind/ihren Kindern

-%*i1:1

triffit.Trii';.415"..11'

Welche Einstellung haben die Eltern generell Kindern

gegenuber? Haben beide Enepartner die gleichen Vorstellungen?
Wo gibt es Unterschiede? Wie macht sich dies in der taglichen

Erziehungspraxis bemerknar?

Finden Eltern, daB Kinder zu einer "richtigen" Ehe geh5ren?
Was bedeutet dies subjektiv fur die Befragten? Wie kommen

sie zu dieser Auffassung? Hat diese sich im Laufe der Jahre

verdndert? (Themenkomplex: Wunschkind, MuB-Ehe etc.)

Haben sie BewuBtsein uber Schwierigkeiten, die in einer

Familie auftreten kdnnen? Unter den Ehepartnern und zwischen

Eltern und Kindern? Woran macht sich dieses fest? Hat es

sich im Laufe der Jahre verandert? (Z. B. durch Konflikte,

· Interessengegensatze, Hinweise anderer Personen usw.)

Welche Symptome/Syndrome bezieht es ein?

(Frage z. B. nach unterschiedlichen Toleranzen usw.)

Mit welchem Elternteil versteht sich welches Kind am

besten? Gibt es dies uberhaupt bzw. wird dies zugegeben?
Woran mag dies liegen? Sind alters- oder geschlechtsspezifische
Erklarungen maglich?

Gibt es unter den Kindern Eifersucht, Neid, standig wieder-

kehrende Streitereien? Wie stehen die Eltern zu diesem Problem?

Was ist der magliche"Au318ser" dafur?

Wie erklaren sie sich diese Konflikte? Gibt es "offiziell"

akzeptierte Erklarungen in der Familie? Wie warden die Eltern

mit diesen Konflikten fertig? Welche Formen nehmen diese

Schwierigkeiten an (Beispiele aus der Praxis).

Wie reagieren Eltern darauf, wenn sich ihre Kinder unab-

h8ngig machen wollen? Wie sehen konkrete Bestrebungen des

Kindes aus? Woran merken die Eltern, daB ihr Kind langsam

groB wird? Welche Rolle spielt dabei die peer-group?

Reagieren Vater und Mutter unterschiedlich?



D. Bereich Kindererziehung: Anspruche und Praxis

'Ti *

Interv.: Hier·sollte versucht werden, Normen und (Wert-)

Vorstellungen, nach denen sich das konkrete - unterschiedliche -

Erziehungsverhalten richtet, herauszuarbeiten, um zu klaren,

wo es Sperren/Barrieren/Informationslucken etc. gibt, die

bei einer evtl. Aufklarungsaktion Uberwunden werden massen.

Hierunter fallen Fragen uber moralische Vorstellungen, Pflichten

und Rechte, Leistungen, kurz: wie das Kind einmal sein soli,

was aus ihm werden soll etc.

Haben Eltern theoretische Vorstellungen daruber, wie richtige  

Kindererziehung aussehen sollte? Woher kommen diese Vorstellungen? i

Durch wen/was wurden sie maBgeblich gepragt? Haben sich diese Ver-

stellungen im Laufe der Zeit verandert? An welchen Punkten und i

konkreten Erziehungssituationen bei welcher Kindes-Pers8nlich- i
keit? Gibt es akzeptierte Unterschiede zwischen den Kindern einer

Fainilie bzw. (iberhaupt, auf die von Elternseite unterschiedlich

eingegangen wird? Welche Rolle spielen Vater und Mutter dabei? i

Gibt es zwischen beiden Differenzen uber Grundsatzliches in der  

Kindererziehung? An welchen Punkten, wie wird das begrundet? 3

(Beispiele fiir konkretes - mdglicherweise unterschiedliches - 1

Erziehungsverhalten geben lassen) 1

Wo haben die theoretischen Erkenntnisse im Alltag geholfen?

Sind theoretische Erkenntnisse einfach nur st6rend, weil sie

nicht umzusetzen sind? Wo nutzt Eltern ihr ganzes theoretisches £

Wissen nichts? Woran liegt dies? An welchen typischen Konflikten

mit Kindern hat sich dies gezeigt? Hat dies in der Praxis dazu '

gefuhrt, vorhandene theoretische Einsichten praxisrelevant zu

revidieren? Wie ist dies geschehen?

Einigen sich die Eltern untereinander bzw. mit den Kindern

uber ihr Vorgehen in der Erziehung? Wie geschieht dies?

Wer tragt die Hauptlast/Verantwortung im direkten Erziehungs-

alltag?

-5-
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Welches kindliche Verhalten provoziert bei den Eltern Angste,

Versagensgefuhle etc. und warum? Wo wird es problematisch?

Welche Vorstellungen haben Eltcrn von normalem kindlichen

Verhalten? Wasrechnen sie dazu? Woher beziehen sie diese Vor-

stellungen (z. B. aus Medien, Elternzeitschriften, Buchern,

Gesprachen mit anderen usw.)

Auf welche kindlichen Auffalligkeiten rcagieren sie (uberhaupt)?

Was sind normale Schwierigkeiten mit Kindern, die in jeder

Familie vorkommen, was uberschreitet dieses MaB? Ab wann wurde

kindliches Verhalten als so auffalliq bezeichnet, daB man sich

an Hilfe nach auBen wenden werde?

Wer ist am meisten mit kindlichen Schwierigkeiten konfroniert?

Die Eltern selbst/Freunde/Lehrer/andere?

(Wissen und ProblembewuBtsein fur Symptome/Syndrome)

Wie erklaren sich Eltern Verhaitensauffilligkeiten bei (inren)

Kindern? Wie wird das Auftreten dieser Stdrungen erklart:

an auferen Ereignissen, wie der (Wieder-)Berufstdtiqkeit der

Mutter, Eintritt in Kindergarten/Schule. Schulwechsel

oder an psychischen Phanomenen bei Eltern oder dem Kind?

Gibt es bei den unterschiedlichen Elterngruppen (nach Quotierung)

verschiedene Wahrnehmungs- und Verstandnisebenen von Verhaltens-

auffalligkeiten?
Wie wurden Eltern Verhaltensauffalligkeiten eines Kindes fur

ihren Erlebnisbereich beschrciben?

Wie ordnen sie Verhaltensauffdlligkeiten gogen Schwierigkeiton

mit ihrem Kind/anderen Kindern in ihr Alltagsleben ein?

Was bedeutet es fur sie, solch ein problematisches Kind zu haten?

Gibt es soziale Instanzen, wie Verwandte, Freunde, Nachbarn usw.

bei denen man evtl. schlechtes Ansehen furchtet? Werden spezifi-

sche Angste durch diese Schwierigkeiten hervorgerufen? Wie ver-

suchen sie, mit dem Kind umzugehen? Wie wird die Verhaltensauf-

falligkeit im Erleben des Kindes beurteilt? Leidet das Kind

"unter sich selbst" oder unter was sonst...?

-6-



Welche spezifischen Krankheitsformen umfaBt die Beschreibung

"Verhaltensauffalligkeiten": Gibt es Unterschiede, die sich z. B.

durch Schichtzugeh6rigkeit, Aufgeklartheit etc. erklaren lieden?

(Interv.: Falls sich dieser Punkt hier nicht voll abklaren laat,

auf ihn im Fortgang der Exploration, bei der konkreten Be-

sprechung der Konfliktpunkte wieder zuruckkommen.)

E. Schwierigkeiren/Verhaltensauffalligkeiten

Die folgenden Fragen nuE an die Eltern, die sich bisher nicht

um Hilfe an Institutionen, frei graktizierende Psychologen etc.

wandten:

Hatten Sie schon mal solche Schwierigkeiten oder Probleme

mit Ihrem Kind/Ihren Kindern, daB Sie sich gar nicht mehr

zu helfen wuBten und eigentlich alleine kaum noch zurecht kamen?

Welche Art Probleme waren dies? Was meinen Sie, wie kam es zu :

diesen Problemen? Gab es auBere Anldsse oder andere Grunde?

Woran mag es liegen, daB Ihr Kind/Ihre Kinder so reagierten?

Kdnnen Sie vielleicht eine typische Situation als Beispiel

schildern, so eine, in der Sie sich immer wieder argern oder

aufregen?

Haben sich diese Schwierigkeiten geleqt/verandert/aufgelust?  

Wodurch kam dies wohi? wie wurden diese Probleme gel6st?

Wie haben Sie die ganzen Schwierigkeiten so alleine bewalaigt?

1Iatten Sie vielleicht eine Stutze-/Hilfe bei Ihrem Partner, bei I

Verwandten/Nachbarn/Lehrern usw.?

Wie haben Sie diese Hilfe erlebt/erfahten, wie sah sie konkret

aus? War sie theoretischer und praktischer Art? Wie konnten Sie

damit umgehen? Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung in prakti- ;

sches Erziehungsverhalten/Handeln? :

Welche Art von Hilfe/Unterstutzung hatten Sie sich gewiinscht?
Von wem? Warum kam von dort keine Hilfe?

venn Sie keine Hilfe hatten, dachten Sie manches Mal daran,

Hilfe oder Ratschl3ge von einer anderen Person (z. B. Freunden/

Nachbarn/Lehrer usw.) oder einer Institution zu bekommen?

7
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Kennen Sie uberhaupt eine solche Institution bzw. Erzie-

hungsfachleute? Wollten Sie sich vielleicht an diese wenden?

Hatten Sie vor, dort einmal anzurufen oder vorbeizugehen?
warum geschah dies dann doch nicht?

(Interv.: Bei den Fragen gilt es herauszufinden, ob sich

Eltern evtl. aus sozialen Angsten etc. bisher nicht an Fachleute

wandten: Liegt die mangelnde Hinwendung an den Angsten oder an

einer generellen Unaufgekldrtheit bzw. am MiBtrauen dfientlichen

Stellen gegenuber? Bestehen vielleicht Autoritatsangste?)

Interv.: Evtl. Ratschlage/Informationen usw. unterschiedlicher

psychologischer Schulen einspielen; mdglichst an im Gespr&ch

genannten konkreten Konfliktpunkten und mit Eltern auf ihre

Effektivitat/ihr Funktionieren hin durchsprechen.

Wie werden die unterschiedlichen Konzepte beurteilt?

Was halten Eltern aberhaupt davon, wenn sich AuBehstehende

in der Art mit ihren privaten Problemen beschaftigen?
Mit welcher Art Ratschlage/Anweisungen/Informationen/Beratung/

Therapie k6nnten Eltern fur ihren Bereich am meisten anfangen?

Wie sieht die Umsetzbarkeit fiir den konkreten Erziehungsalltag

aus? Wie wird die Praktikabilitat beurteilt?

K6nnen die Eltern sich vorstellen daB sie sich so verhalten

k6nnen, wie es von ihnen verlangt wird? Woran k6nnten diese

Konzepte m6glicherweise scheitern? Wo k6nnen sie in die Tat

umgesetzt werden?

En erv.: Hier sollte darauf geachtet werden, daB die Eltern

nicht bei allgemeinen "Ist-schon-mBglich-Aussagen" stehen

bleiben, bzw. damit eigentlich alles akzeptieren, sondern

die Konzepte wirklich auf sich und ihren Alltag beziehen.)

--.
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Wurden Eltern gerne Unterstutzung der vorgenannten Art be-

kommen? Wo und von wem? (Beispiel: Erzieher, Kindergartnerin/

Lehrer/Medien/Kinderarzt, anderen Eltern etc.)

In welcher ·Form bek8men sie gerne diese Informationen etc. ?

Wie sieht es mit entstehenden Kosten aus? Wissen Eltern,

welche Sachen die Krankenkasse bezahlen und fur welche sie

selbst aufkommen mussen? Wie wird dies beurteilt?

Kennen Eltern Personen (z.B. Verwandte/Bekannte/Freunde/

Nachbarn etc.), die schon einmal mit ihrem Kind/ihren Kindern

zu einem "Fachmann" gegangen sind?

Wie wird die Tatsache als solche beurteilt? Was meinen Eltern,

was die wohl fur Schwierigkeiten mit ihrem Kind hatten?

Finden Sie es in dem Fall richtig, sich an den Fachmann zu wenden?

Haben sie genauere Information, was der Experte mit dem

Kind und evtl. mit den Eltern gemacht hat? Wie wird das be-

urteilt? Warum sind die mit ihrem Kind zum Experten gegangen?

Hat sich das Kind, haben sich die Eltern durch die Beratung/

Behandlung vielleicht ver3ndert? In welcher Weise? Haben sich

die Schwierigkeiten gelegt? Wie kommen diese Eltern nun mit

ihrem Kind aus?

Finden befragte Eltern, daB sich diese Beratung/Behandlung

"gelohnt" hat? Wurde dem Kind und den Eltern wirklich geholfen?

Wurden Eltern, nach diesen Erfahrungen, bei  hnlichen Schwierig-

keiten mit ihrem Kind/ihren Kindern nun einen Fachmann aufsuchen?

Oder meinen sie, daB solche Schwierigkeiten in ihrer Familie

nicht vorkommen k6nnen? Woran liegt dies? Was ist bei ihnen

anders?

Was meinen Sie, brauchen Eltern, um mit Schwierigkeiten

in der Kindererziehung (besser als bisher) ohne Fachmann,
also alleine oder mit anderen Eltern, fertig zu werden?

Was vermissen Sie, was dazu notwendig ware? Wer konnte Sie

dabei unterstutzen, dies zu erwerben/erlernen? Wie k6nnten

Sie sich vorstellen, daB dies geschieht? Anhand welcher

Problemkreise? Wann? (Beispiel: Vor dem ersten Kind, erst wenn

die Konflikte aktuell auftreten etc.)

(Beispiel: Von Aufklarungsarbeit in den verschiedenen Medien

uber Sensibilisierung der Eltern fur selbst- und fremdpsychische

Prozesse bis hin zu Eltern-Selbsthilfeaktionen)

9
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Die folgenden Fragen an die Eltern, die sich schon einmal
mit einem Kind in Beratung/Behandlung/Therapie begeben haben

Warum,haben diese Eltern sich schon einmal an "auBere"

Stellen um Hilfe gewandt? Was lag aktuell an, welcher

Punkt war erreicht? Wie wurden sie die Schwierigkeiten
und Probleme/Konflikte mit ihrem Kind beschreiben?

Ab wann war es "nicht mehr zum aushalten"?

Kamen Eltern selbst auf die Idee, sich an Fachkrafte zu

wenden, als sie nicht weiter wuBten? Oder hat ihnen jemand

entsprechende Tips gegeben? Wer? (Evtl. "Irrwege" beschreiben

lassen!) Wer brachte sie schlieBlich auf die Stelle, an die

sie sich (zuerst) wandten?

Wie ist die "Karriere" des verhaltensauffdlligen Kindes in

der Familie? Ab wann hat sich sein Verhalten ver ndert? Wie

war es vorher? War es immer anders als seine Geschwister/als

andere Kinder vergleichbaren Alters? Woran mag dies wohl liegen?

Gab es irgendwelche "auBeren" Anlasse, nach denen sich das

Verhalten des Kindes verandert hat?

(Beispiel: erster Kindergartenbesuch, Einschulung/Umschulung,

Umzug mit Schulwechsel, Erkrankung der Mutter/des Vaters,

Geburt eines Geschwisters, veriust/Wechsel einer Bezugsperson,

(Wieder-) Erwerbstatigkeit der Mutter usw.)

Gab es vielleicht Schwierigkeiten zwischen den Ehepartnern?
Zwischen den Geschwistern?

Sehen die Eltern einen Zusammenhang zwischen ihren eigenem Ver-

halten und dem ihrer Kinder ? An welchen Punkten geschieht dies

und wie lauten evtl. Begrundungen?

Welche subjektiven Gefuhle wurden provoziert, als Eltern

feststellten, daB sie mit dem Kind a leine nicht "mehr klar

kommen"? Kamen Angste auf und wie wurden sie bewaltigt?

Welche Diskus*ionen liefen zu dieser Zeit in der Familie?

Mit dem entsprechenden Kind und unter den Ehepartnern?
"K6nnen Sie bitte einmal schildern, wie Sie damals daruber

sprachen?"

1\ J
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Was waren das fur Sachen, die die Eltern immer wieder argerten?
Ging es nur einem Elternteil so? Wie ging es anderen Personen,
wie anderen Kindern, anderen Erwachsenen, Verwandten usw.7

Welche inneren Barrieren, Sperren und Angste muBten uberwunden

werden, sich nach auBen um Hilfe zu wenden? Wurde dies innerhalb

der Familie thematisiert? Wie stellt sich der jeweilige Ehepartner
dazu? Verteilen die Eltern die "Schuld" untereinander?

Wie war das, als sich Eltern entschlossen, Fachkrifte um

Hilfe zu bitten? Wer hat die Entscheidung in der Familie

durchgesprochen, wer sie schlieBlich gef llt?

WuBten Eltern gleich, an wen sie sich wenden k6nnen?

Bei wem haben sie um entsprechende Auskunfte nachgefragt?

Was haben sie dann genau unternommen?

(Interv.: Weg vom EntschluB bis zur Anmeldung bei EB/freier

Praxis etc. genau beschreiben lassen.)

Welche Angste kamen dabei auf und wie wurde mit ihnen umge-

gangen? An wen wandten sich Eltern zur aktuellen Angstbe-

waltigung?

Warum gingen Eltern dann an diese bestimmte Stelle? Was

versprechen sie sich fur ihr Kind (und fur sich selbst) davon?

Was laste es bei den Eltern evtl. fur Angste aus, ein Kind

zu haben, das "zum Psychologen" muB? Haben sie uberhaupt mit

jemanden daruber gesprochen? Wie geschah dies? Hatte das

Gegenuber fur die Entscheidung Verstandnis?
.

Hatten Eltern Angst vor dem Gerede der Leute, vor der Ein-

stufung ihres Kindes als "ein bi Bchen dumm" - Sonderschulgefahr?

Welche Auswirkungen hatten diese Angste familienintern, besonders

gegenuber dem verhaltensauffdlligen Kind?

Was hatte Mutter/Vater fur ein Gefuhl beim ersten Besuch beim

Psychologen, z. B. in einer EB? Wie reagierte nach Meinung der

t
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Eltern das Kind?

Wie ist die subjektive Einstellung der Eltern Psychologen

gegenuber?

Wie wurde die Institution/der Psychologe wahrgenommmen?

Erstgesprach mit Gefuhlen wiedergeben lassen.

vt

(Interv.: Diese Gesprachssequenz auf dem Hintergrund der

Experten-Informationen uber den "Fall" fuhren; danach evtl.

andere "Techniken" einspielen und Diskussion uber diese mit

Eltern fuhren.)

Welche konkreten Vorschlage machte der Psychologe beim ersten

Mal und im weiteren Verlauf der Beratung/Behandlung/Therapie?

Inwieweit bezog er·-die Eltern mit ein, was sollten Eltern zuhause

"anders" machen, wie sollten sie sich ihrem Kind (und ihrem

Partner) gegenuber verhalten?

Hat er ein Konzept/Programm fur die Eltern speziell aufge-

stellt? Wie sieht es aus?

Was meinen Eltern, warum er dies gemacht hat, wie wurde es

ihnen erkl rt? Erscheint ihnen das plausibel? Hat die Erkldrung

Sie in irgendeiner Art getroffen, betroffen gemacht?

Welche Punkte - auch des elterlichen Verhaltens - wurden

von dem Experten zusammen mit den Eltern angesprochen und

angegangen?

Wie verhalten sich Eltern nun, wenn es zu einem Konflikt-

fall mit verhaltensauffalligem Kind kommt?

Beschreiben einer konkreten Situation mit allen Reaktions-

m6glichkeiten - wie sahen vergldichbare Situationen fruher aus?

Haben die Ratschlage/Informationen usw. des Experten Eltern

weitergebracht? Wie wurden sie das sehen? An welchen Punkten?

Hat sich das Verhalten des verhaltensauffalligen Kindes

(schon) verandert? Wodurch kam dies wohl zustande? Wie lange

hat es gedauert? Was war letztlich ausschlaggebend fur einen

Erfolg?

Warum hat sich das Kind (bisher) noch nicht verandert?

l
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Finden Eltern, daB sich Beratung/Behandlung fur sich selbst

und fur ihr Kind "gelohnt" hat? An was wurden sie dies fest-

machen?

Was wurden sie, nach ihren eigenen Erfahrungen, anderen

Eltern raten/empfehlen, die Schwierigkeiten mit (sich selbst und)

ihrem Kind haben? Was sollten sie wissen?

Wie k8nnten diesen Eltern im Vorfeld von Beratung und Therapie

"qeholfen" werden? Wodurch?

Was meinen sie, brauchen Eltern, um mit Schwieriqkeiten in

der Kindererziehung (besser als bisher) ohne Fachmann, also

alleine oder mit anderen Eltern, fertiq zu werden?

Was vermissen sie dabei, was notwendiq w re? Wer k6nnte sie

dabei unterstutzen, dies zu erwerben/zu erlernen? Wie k8nnten

sie sich vorstellen, daB dies qeschieht? Anhand welcher

Problemkreise? Wann?

(Bsp.: Vor dem ersten Kind, erst wenn die Konflikte aktuell

auftreten etc.7)

Wie k6nnte dies qeschehen? (Bspl.: von Aufkl8rungsarbeit

in den verschiedenen Medien uber Sensibilisieren der Eltern

fur selbst- und fremdpsychische Prozesse bis hin zu Eltern-

Selbsthilfeaktionen)

-7
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Gesprachsleitfaden fur

Experten (3)

0. Vorbemerkung

A. "AuBere" Daten

B. Allgemeine Einschatzung von Verhaltensauffallig-
keiten unter entwicklungspsychologischen Bedin-

- gungen und Milieufaktoren

C. Einzelfall-Explorationen

D. Kenntnisse und Kompetenzen ( - ihre Erweiterung und

Verdnderung - ) von Eltern und anderen im Erziehungs-
bereich T tigen

Der Entwurf eines Gesprachsleitfadens versteht sich als

Gedachnisstutze und Leitlinie fur die Interviewer; die da-

rin angebotenen Beispiele sollten nur als Stutzen und Hil-

Een aufgefaBt werden; die Reihenfolge ist inhaltlich, nicht

zeitlich-logisch bestimmt.

Generell gilt, daB der Gesprachsleitfaden nach den situativen

Bedingungen flexibel verlaufsgemaB varfiert und gehandhabt

werden muB.

AuBerdem soll der Hinweis nicht fehlen, daB der Gesprachs-

leitfaden quasi ein "Optimum" an Fragen enth lt, die vari-

abel dem jeweiligen Gesprachsgegenuber angepaBt werden mussen.

I
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2.
In den Explorationen mit den Experten (Kinderarzten, Kinder-

und Jugendpsychiatern, klinischen Psychologen, Psychagogen,

Diplom-Padagogen, Schulpsychologen, Sozialarbeitern, Erziehern u.a.)

geht es darum,

a) die in der taglichen Arbeit haufigsten kindlichen Verhaltens-

auffalligkeiten nach entwicklungspsychologischen Bedingungen

und unterschiedlichen Milieufaktoren mdglichst konkret und

plastisch beschrieben zu bekommen; dabei sollen bestimmte

"soziale Belastungssituationen", wie Eintritt in den Kinder-

garten, Einschulung, Oberwechseln auf eine weiterfuhrende

Schule etc. Berucksichtigung finden.

b) Anhand von ausgesuchten Einzelfallen sollen mit den Experten

die Beratungs- bzw. BehandlungsmaBnahmen besprochen werden,

die diese den Eltern vorschlagen; dabei sollen die MaBnahmen

die zu bearbeitenden Symptom-/Syndrom-Bereiche abdecken.

c) Die aktuellen Kenntnisse und Kompetenzen der Eltern und

anderer im Erziehungssektor T tiger sollen im Meinungsbild
der Experten dargestellt werden.

d) SchlieBlich sollte klar werden, mit welchen Schwierigkeiten

die Experten aus ihrer Erfahrung heraus rechnen, wenn sie

davon sprechen, Kenntnisse und Kompetenzen der Eltern etc.
I

zu erweitern.

Welche Vorstellungen haben Experten davon, wie Erziehungs-

probleme speziell im Vorfeld von Beratung und Therapie von

Eltern u. a. angegangen werden k8nnen?

Welche Wege sehen sie, Eltern zur Selbsthilfe zu befdhigen?

2-
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A. "AuBere" Daten

e
Interv.: Vor Beginn der eigentlichen Thematik soll deren

Vorfeld an einigen Punkten abgekl rt werden:

Es geht um ein allgemeines "Abchecken" all der Bedingungen,
die Praktiker aus Erziehung/Beratung/Therapie bei ihrer

taglichen Arbeit immer wieder antreffen.

Dazu' geh8ren Arbeitsbedingungen (z . B. Personalfrage,

Arbeitsbelastung, Wartelisten; aber auch, wer die Kosten

< von Beratung/Therapie tragt usw.), Arbeitsbereich

(Beratung/Therapie; EB, Freie Praxis, Klinik, Schule, Heim,

Kindergarten, -tagessthtte etc.) mit entsprechenden

Funktionen .

Weiter, mit welcher Klientel dieser Praktiker es vorwiegend

zu tun hat (soziale Daten, wie Schichtzugeh8rigkeit mit je

besonderer Problematik; individuelle Besonderheiten usw.)

und wie gerade diese Klientel zu der Stelle kommt?

Werden Eltern von jemandem geschickt? (Z. B. Schulpsychologen,

Arzt, Sozialarbeiter usw.) Wenn sie von niemanden geschickt

wurden, wie kamen sie gerade auf diese Stelle? Wen haben sie art-

gesprochen?

M6glicherweise k6nnte sich hieran eine kurze Diskussion

uber die Genese von Verhaltensauffalligkeiten - aus der

Sicht der Praktiker - anschlieBen.

- Aufgrund welcher Kriterien gewann Befragter s6inen Begriff

von Verhaltensauffalligkeiten?
- Wie ordnet er Verhaltensauff lligkeiten im Insgesamt der

Krankheiten ein? Nach Grad der Sterung/Auspragung/Schwere

etc.?

B
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E
B. Allgemeine Einschatzung von Verhaltensauffallig-

keiten unter entwicklungspsychologischen Be-

dingungen und Milieufaktoren

Interv.: Die einzelnen Verhaltensauffalligkeiten
in ihren Auspr gungen nach Alter bzw. Symptomen/

Syndromen m6glichst konkret und plastisch beschreiben

lassen; dies sollte auf dem Hintergrund abgebildet

,

werden, welche Auswirkungen diese Auffalligkeiten
bei dem Kind selbst, seinen Eltern, seinem weiteren

sozialen Umfeld (wie z. B. Kindergarten, Schule,

peer-group usw.)haben.

1. Mit welchen Symptomen/Krankheitsbildern aus dem

Bereich der Verhaltensauffalligkeiten hat es

Befragter in der taglichen Praxis uberhaupt zu

tun?

Wie werden ihm diese Auffalligkeiten und von wem

"prasentiert"?

(Interv.: Hier auf die Unterschiede bei den Experten
mit jeweils spezifischer Klientel-Rekrutierung ein-

gehen, so uben z. B. Kinderarzte und Diplom-Padagoge
andere "Anlaufstellen-Funktionen" aus.)

Wer kommt mit dem Kind? Die Mutter alleine? Inwie-

weit ist der Vater daran beteiligt, daB Fachkr fte

aufgesucht werden?

Gibt es spezifische elterliche Angste bzw. Reaktionen

der Betroffenheit etc. wegen der Schwierigkeiten
mit dem Kind? Wie sehen diese aus?

Woruber "regen sich die Eltern am meisten auf"?

Was argert sie immer wieder?

Wie geht Befragter mit elterlichen Angsten/Hoffnunger.,

Vorstellungen usw. um? (Je nach Mutter/Vater unter-

scheiden.)

Kann man - ganz allgemein - Verhaltensauffallig-
keiten nach geschlechtsspezifischen bzw. nach

Milieu-Kriterien unterscheiden? Welche eigenen

Erfahrungen hat Befragter?

-4-
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(Interv.: Hier k8nnten evtl. verschiede Normen- und

Wertsysteme, unterschiedliche Moralvorstellungen etc.

angesprochen werden.)

E

2. Gibt es typische Erscheinungsbilder und Schwierigkeiten,
die sich aus entwicklungspsychologischen Gegebenheiten
erkldren lieBen?

(Interv.: Hier nicht jeden Experten jede Alterstufe ab-

fragen, vielmehr sollten die Experten zu den Alterstufen

Stellung nehmen, mit denen sie am meisten zu tun haben.

Falls die Experten von sich aus keine Syndrom-/Symptom-

bereiche fur die fruhen Altersstufen (0 - 5 Jahren) angeben,
die von VERVILLE einspielen:

Schlafst6rungen, Probleme aus der Sauberkeitserziehung,
beim Spiel, der Sprache, im motorischen Verhalten; Zuruck-

ziehen von anderen, aggressive Reaktionen.)

a) Welche Symptome zeigen Kinder zwischen 0-3

Jahren bevorzugt? Wie k8nnte man diese beschreiben?

Gibt es bei ihnen ganz spezielle Auffalligkeits-

auspragungen, die symptomatisch fur diese Alters-

stufe sind? Welche sind dies? Woran kdnnte dies

liegen?

Gibt es spezifische Belastungssituationen fur

Kinder dieser Altersstufe, die evtl. zu Verhaltens-

auffalligkeiten fuhren k8nnen? Welche k8nnten dies

sein?

(Interv.: Beispiele aus der Praxis, die diese

Zusammenhange verdeutlichen kennten, darstellen

lassen; der Punkt wird bei der Einzelfallbesprechung

noch genauer zu explorieren sein.)

b) Welches sind die haufigsten Symptome in der

Altersgruppe der 4- und 5 jahrigen? Unterscheiden

sich diese von den kleineren Kindern?

Wenn nein, wie sieht die Ubereinstimmung aus, an

welchen Punkten ist sie augenscheinlich und wie

wird dies erklart?

-I
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E
Wenn ja, in welcher Beziehung unterscheiden sich

die Symptome? Woran liegt dies nach Meinung des

Befragten? Wie erkart er es sich?

(Interv.: Bspl.: K5nnte sich Problematik aus der

st rker werdenden Abl6sung von der Mutter erklaren

lassen...?)
Was bedeutet es fur Mutter und Kind, wenn das Kind

nun in den Kindergarten geht?

Wie wirkt sich das Zusammentreffen des Kindes

mit anderen Kindern in der.Kindergartengruppe aus?

Hat dies uberhaupt eine Bedeutung? Hat dieses Zu-

sammentreffen m6glitherweise Ausl6serfunktionen?

Hat Befragter Beispiele aus seiner tiglichen Arbeit?

c) Gibt es spezifische Symptomatiken fur die 5

bis 7 jahrigen?

Wie sehen diese aus? Unterscheiden sie sich von den

zwei vorgenannten Altersstufen?

Wenn nein, wie sehen Ubereinstimmungen aus? An

welchen Punkten werden sie aufgefunden und wie wer-

den sie erklart?

Wenn ja, in welcher Beziehung, wo liegen die Unter

schiede? Wie machen sie sich bemerkbar?

Welche Rolle spielen Schuleintritt bzw. Schulbe-

such als solcher?

Welche Rolle spielen Leistungsanforderungen?
Haben diese EinfluB auf die Ausl6sung/Entstehung/

Auspragung der Verhaltensauffalligkeit?

Welche Rolle spielen Orientierungen des Kindes

an peer-group Standards (fur das Kind und fur die

Eltern)?

d) Gibt es bei den 8 - 10 jahrigen eine spezifische

immer wieder auftauchende Problematik? Wie sieht

diese aus? Unterscheidet sie sich wiederum von der

der jungeren Kinder? Was ist anders, was ist ahn-

lich7 Hangen Verhaltensauffalligkeiten auch mit

Eintritt in die Vorpubertat zusammen?

Welche "Richtungen" nehmen Verhaltensauffalligkeiten.

gerade in diesem Alter?

-6-
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C. Einzelfall-Explorationen

My it
(Interv.: Jetzt sollten die vorher gemachten Aus-

sagen an konkreten Einzelfallen verifiziert werden:

Oberleiten auf die ausgesuchten Einzelf lle; mdglichst

Falle aus unterschiedlichen Symptom-/Syndrom-Bereichen

besprechen!

Dabei sollten die MaBnahmen, die die Experten

bei verschiedenen Symptomatiken den Eltern jeweils

vorschlagen, auf dem Hintergrund der Cluster-Bildung

von LANGENMAYR/SPATH diskutiert werden; die Cluster

sind ggf. in das Interview einzuspielen:

Verwahrlosung, SymEtome: zeitweiliges Einnassen,
AusreiBen, Lugen, Stehlen, Zundeln;
Orale Aggression oder Tendenz zur Autoaggression,
Symptome: Einndssen von Anfang an, Ndgelkauen,
Schaukelbewegungen, Anfallsleiden, Tics;
Infantilismus, Symptome: Verlangsamung, Stottern,
kindliche Sprache, Entwicklungsruckstande, mangelnde
Realit3tsbeziehungen, Distanzlosigkeit;
Intentionale Gehemmtheit, Aggressivitat, Symptome:
Kontaktschwierigkeiten, Nervositat, Aggressivitat,
Schulschwierigkeiten, Trotz, Geschwisterrivalitat

Depressiv- ngstiiche Verstimmung, Symptome:
Schlafst8rungen, depressive Verstimmungen, Kopf-
schmerzen, andere organische Symptome, Essensschwierig-
keiten, Trennungsangste, phobische Angste.

bzw. der raktoren von SCHMIDTCHEN/ONDARZA/DAHME

Vegetative Dystonie, Symptome: Krinklichkeit,

Phobien, Kopfschmerzen, Schiafstdrungen, allgemeine
Herabgestizatheit, allgemeine Angs:lichkeit;
Aggressivitat, Symptome: Wutanfdlle, Rauf- und Streit-

lust, Stimmungssihwankungen;
Motorische und intentionale Gehemmtheit, Symptome:
Sprechst6rungen, St6rungen der Feinmotorik, situatives

Schweigen, allgemeine Angstlichkeit, Kontaktscheu;

Soziales schulversagen, Symptome: Schuleschwanzen,

Schulschwierigkeiten, N gelkaven, Legastenie, Dieberein;

Neurotisches Schulversagen, Symptome: Rechenschwache,
Ermutbarkeit, Konzentrationsstdrungen, Passivit t;

Motorische Unruhe, Symptome: Motorische Unruhe, Schlaf-

st6rungen, Schulschwierigkeiten, Konzentrations-

starungen;

Evtl. sollte kurz auf diese Klassifizierungen

und ihre Bedeutung £Qr Theorie und Praxis der

Befragten eingegangen werden.)
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- Gibt es bei den vorgestellten Einzelfallen Eltern, bei

denen ganz besonders viele  Schwierigkeiten etc. aus dem

Weg gerdumt werden mussen? Welche Eltern sind dies? Gibt es

eine Verbindung zwischen den Eltern und den Symptomen der

Kinder? Wie k6nnte man diese beschreiben?

Welche Erklarung hat der Befragte dafur?

(Interv.: Hier m6glicherweise normative und moralische

Vorstellungen ansprechen.)

- Ist den Eltern von Anfang an klar, daB es sirh um eine

.Verhaltensauffalligkeit ihres Kindes handelt, wenn sie

sich an die Fachkraft wenden?

Was bedeutet dies subjektiv fur die Eltern?

- Wie stellt sich Befragter auf die entsprechenden Eltern-

anschauungen ein?

- Ergreift er MaBnahmen, um Eltern klarzumachen, daB

ihr Kind verhaltensauffallig ist? Wie geschieht dies?

Wie wird den Eltern erklart, warum ihr Kind dieses Ver-

halten zeigt?

Mit welchen elterlichen Gefuhlen/Angsten/Erwartungen muB

Befragter dann rechnen? Wie sehen seine entsprechenden Er-

fahrungen aus? Was meint er, Eltern zumuten zu k8nnen,

was k6nnen Eltern "verkraften"?

- Gibt es immer wiederkehrende Widerstande/Barrieren der

Eltern? Wie geht Befragter damit um, wie geht er gegen

Sie an?

- Wie ist das Vorgehen, in dem zu besprechenden besonderen

Fall? Warum werden gerade diese Schritte ergriffen?

Was ist an ihnen wichtig fur den Fortgang der Beratung/

Behandlung und fur wen?

- Wie wird Beratung/Behandlung fortgesetzt?
- Gibt es Schwierigkeiten, die ganze Familie in die Beratung/

Behandlung einzubeziehen? (Familientherapie)
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Welcher Art sind diese Schwierigkeiten? Gibt es

Personengruppen bzw. Gruppen bestimmter gesellschaftlicher

Schichten, die den Sinn/Erfolg einer Familientherapie nicht

einsehen? Wie wird dies begrundet; welches sind die bewuBten

und unbewuBten Grunde?

- Welche MaBnahmen werden in dem Einzelfall in bezug auf

Kind und Eltern getroffen?
- Welche Gefuhlsveranderungen treten beim Kind bzw. bei

den Eltern auf?

Wie wird damit umgegangen?

- Welche Auswirkungen haben diese MaBnahmen fur die konkrete

Erziehungspraxis der Eltern?

- Bekommt Befragter feed-back von den Eltern? Welcher Art?

Systematisch oder eher zufallig?

Wie geht er damit um? Evtl. Ver nderung der einmal er-

griffenen MaBnahmen usw.

- Welchen Eindruck bekommt er von den Gefuhlen und Angsten

des Kindes und der Eltern in der Beratungs-/Behandlungs-

situation? Wie verhalt er sich diesen gegenuber?

)46
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D. Kenntnisse und Kompetenzen ( - ihre Erweiterung
und Veranderung - ) von Eltern und anderen im

Erziehungsbereich Tdtigen

Interv.: Zu Beginn evtl. kurz ansprechen, falls

noch nicht im Verlauf des Gesprachs geschehen,
wie sich Befragter Genese der Verhaltensauffallig-

keiten vorstellt; dies kdnnte eventuelle Ideen (iber

praventive MaBnehmen bzw. Elternarbeit etc. mit

bestimmen.

- Auf welchen kognitiven Kenntnisstand uber Er-

ziehungsfragen bei Eltern und anderen im Er-

ziehungsbereich Tatigen st6Bt Befragter immer

wieder?

(Interv.: An vorher besprochenen EinzelfEllen

abklaren!)

Wie erklart sich Befragter kognitive Kenntnisse

dieses Personenkreises? Sind sie eher theoretisch

oder eher praktisch gewonnen? Wo und durch was

wurden sie erworben?

Wie beurteilt er deren Prdsens im t glichen Er-

ziehungsverhalten?

- Gibt es Unterschiede zwischen theoretischen

Einsichten und praktischem Verhalten in Konflikt-

situationen? In welchen Fallen? Woraus lassen sich

diese evtl. erklaren?

- Haben die ElteEn etc. Kenntnisse uber ihre eigene

emotionale Situation und die von Kindern (ihrer

Kinder)?

Wie schatzen sie sie - nach Meinung des Befragten -

ein? Wie steht Befragter zu diesem Punkt?

- Hat Befragter vielleicht schon einmal Widerspruche

zwischen kognitiven und emotialen Bereichen bei

Eltern, Erziehern etc. festgestellt, wodurch es

ZU schwierigen Situationen usw. kommt?

C
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An welchen - pragnanten - Konfliktpunkten geschieht

dies immer wieder? Wie verhalten sich dann die

Eltern etc.?

- Von den unterschiedlichen Spezifika der Eltern

und anderer im Erziehungsbereich Tatiger ausgehend:

welche Kenntnisse/Kompetenzen sollten diese haben/

erwerben, um Kindererziehung auch im Hinblick auf

"Problemkinder" im Vorfeld von Beratung/Therapie

zu bewaltigen?
- An welchen der bei diesen Personengruppen vorhandenen

Voraussetzungen k6nnte allgemein angeknupft werden7

- Wie kennte dies geschehen? Geschieht dies schon

in der Praxis des Befragten, in anderen Institutionen?

Welche Erfahrungen hat Befragter damit?

- Welche Aspekte z. B. elterlichen Verhaltens sollten

verstarkt/erweitert/verandert werden?

(Interv.: Diese Punkte auf dem Raster der Einzel-

fdlle diskutierent)

- Hat Befragter aus seiner Anschauung/Praxis

Erkennisse daruber, welche Eltern welcher sozialer

Schichten einen Erfahrungszuwachs "am ndtigsten"

brauchen? Welche sind dies? Woran liegt das?

MuB hier mit speziellen Problemen gerechnet werden?

Wie kdnnten diese uberwunden werden ?

(Interv. : Hier genau explorieren, wif- Schwierig-

keiten uberwunden werden k8nnten: an konkreten

Beispielen aus der Praxis und an konkreten gesell-

schaftlichen M6glichkeiten, so z. B. Aufkldrungs-

arbeit, Elternschulung etc.)
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- Welches Medium .funktioniert nach Ansicht des Befragten

fur welche Elterngruppen als Trager von Aufklarung/Information:

Gibt es ein Medium, das fur alle gleichermaBen ver-

standlich und einpragsam ist?

Warum wird dies angenommen?

(Interv.: Hier ausfuhrlich explorieren; hier geht es

um ein wesentliches Studienziel, bei dem die Befragten
kreativ mithelfen sollent)

- Kennt Befragter die Peter Pelikan-Briefe? Wie schatzt

er deren Wirkung ein? Wire so etwas auch fur den Bereich

"Verhaltensauffalligkeiten" ad quat? In allen gesell-

schaftlichen Schichten?

- Hat Befragter feed-back von seiner Klientel uber Rundfunk-

bzw. Fernsehsendungen erhalten, die sich mit Erziehungs-

fragen besch ftigen? Welcher Art?

- Was sollte das Ziel evtl. Elternarbeit sein?

Vorstellungen und Wege zu deren Verwirklichung.
- Kennt Befragter vielleicht im Vorfeld von Beratung

und Therapie Selbsthilfemdglichkeiten fur Eltern/

Lehrer/Erzieher usw.?

Welche und woher? Wie arbeiten diese Personen?

(Interv.: Evtl. kurz beschreiben lassen und die

Punkte ausfuhrlicher besprechen, die dem Befragten

am meisten "imponieren".)
- Wie ordnet Befragter diese Arbeit fur das Erleben

und die Fahigkeiten der Eltern allgemeit ein?

- Wie k6nnten weitere Eltern dazu befahigt werden,

solche Wege zu beschreiten?

- Wer k6nnte sie dabei unterstutzen?

C Beispiele von Medien, uber Elternschulungen

bis hin zu Selbstorganisationsformen; Psychologen,
Sozialarbeiter usw.).
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