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Betr.: Gutachtliche Stellungnahme zu dem Arbeitspapier
"Die Aufgabe der Frau fur die Cesundheit in pamilie

und Gesellschaft Uberlegungen zu einer Kampagne

der gesundheitlichen Aufkldrung -"

ubersandt von der Bundeszentrale fur Gesundheitliche
Aufklarung mit Schreiben vom 16. August 1971

I. Vorbemerkung

Zunachst einmal ist prinzioiell zu dem Arbeitspapier festzustellen,
daB unter psychologischen Gesichtspunkten die Bezeichnung "Kampagne"
fur den Versuch einer Beeinflussung der gesellschaftlichen Stellung

der Frau au.8erst bedenklich erscheint. Gerade wenn in Bezug auf die

Stellung der Frau in unserer' Gesellschaft noch Korrekturen notwen-

dig sind und nicht schon durch bestimmte Entwicklungen bereits an-

gebahnt sind, durfte eine "Kampagne" eher Widerstande wecken und die

bereits nachweisbaren Ansatze zu einer positiven Entwicklung im Sinne

der Verselbstandigung der Frau eher aufhalten und hemmen als sie

f6rdern.

II. Generelle MaBnahmen

1. Eine kritische Analyse der derzeitigen Situation der Frau in
 

f

unserer Gesellschaft erscheint grundsatzlich notwendig; sie
'

RY.

mu£te jedoch von differenzierende  Feststellungen ausgehen und

sollte sich nicht nur auf die grobe Statistik der Bundesanstalt  
stutzen, deren Aussagewert fur die spezielle Problematik ver-

schiedener Gruppen von Fraued in verschiedenen Lebenssituationen  
auaerst gering ist. Gerade im Hinblick auf die nachgewiesene  
Unm6glichkeit, generalisierende Aussa en Mber die Situation

der Frau zu treffen (vel. LEHR, 1969), scheinen hier in-

tensive Untersuchungen zur Situation der Frau verschiedener Al-

tersgruppen in unterschiedlichen Betrieben und verschied€nen

Wohngebieten als Ausgangsbasis fur jede weitere Planung zur Ver-

besserung der Stellung der Frau in unserer Gesellschaft notwendig.
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2. Eihe andere ilaBnahme, die bereits vor einer solchen Bnallse in

An3riff genommen verden kann, ist die sinnvolle verbreitung von

wissenschaftlich fundierten Informationen aber die soziale Fe-

dinltheit psychischer Geschlechtsunterschiede. Es gilt, Sesen das

Stereotyp von "weiblichen Vesenseigenschaften", die anlanebedinst

gesehen werden und damit unabanderlich erscheinen, anzusehen.

Eine Reihe von Untersuchungen (vil. LEHn, 1959; LEHR, 1971) weist

nach, daB Geschlechtsunterschiede im seelisch-geistisen Dercich

sofern sie uberhaupt evident werden und nicht nur auf Vorannahmen

und Vorurteilen beruhen - ausschlieAlich als Folge bestimmter Um-

welteinwirkungen, bestimmtet Erzlehungshaltungen und bestimmter

gesellschaftlicher Rollenerwartungen zu sehen sind.

Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse hinsichtlich des Intelli-

genz- und Leistungsverhaltens wie auch hinsichtlich verschiedener·

Pers6nlichkeitsmerkmale selen hier kurz referiert:

Vergleiche der "Gesamtintelligenz", der H6he der Intelligenz-

Quotlenten von Jungen und Zedchen, von Mannern und Frauen, lassen

geschlechtsspezifische Unterschiede nicht eindeutig hervortreten

(vgl. hierzu LEHR 1969). Hinsichtlich der verbalen Pahirkeiten

· werden den meisten Untersuchungen zufolge die Jungen von den Mad-

chen ubertroffen. Auch jene Studien, die Erwachsene mit einbezo-

gen (BIELE 1958; RAAHEIM 1963; ROSENBERG und SUTTON-SMITH 1964

und WECHSLER 1958.) stellten bei Frauen bessert Leistungen im

verbalen Bereich fest; Untersuchungen von BIERI· et al. (1958)

und WRIGHTSMAN (1962) lieSen allerdings bei einer Gruppe von

College-Studenten - keinerlei Unterschiede erkennen.

Hinsichtlich mathematischer F higkeiten erwiesen sich mannliche

Personen weitgehend als uberlegen, wobei diese Uberlegqnheit

jedoch erst im 2. Lebensjahrzehnt deutlich wird und dann im Er-

wachsenenalter besonders stark hervortritt (BIERI et al. 1958;
McNEMAR 1942; MIELE 1958; NORMAN 1953; Osborne und SANDERS 1954;

 
ROSENBERG und SUTTON-SMITH 1964; WECHSLER 1958), so daB man mit

Recht zusammen mit MACCOBY (1963) die Frage nach Sozialisations-

wirkungen, nach den Auswirkungen gesellschaftlicher Rollenvor-

stellungen, stellen kann.

Wahrend sich bezuglich der Gedachtnisleistyngen keine eindeutigen

Unterschiede zeigten, lediglich die Bedeutung der Gedachtnisin-
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halte zutage trat, indem weibliche .Personen ein besseres Hamens-

und Wortgedachtnis, mannliche Personen ein besseres Zahlenge-

dachtnis erkennen lieBen, erwies sich in allen Studien und bei

allen Altersgruppen die Auffassunrsgeschwindigkeit bei welblichen

Personen als hdher. Allerdings zeigt sich im Wahrnehmungsverhal-

ten hinsichtlich. der Bevorzugung bestimmter cognitiver Stile eine

eindeutige Geschlechtsspezifitat. Es wurden hierzu eine Reihe

von Studien an Erwachsenen durchlefuhrt, wobei meist Verfahren in

der Art der "embedded figures" im AnschluB an GOTTSCHALDT oder

auch der Stab-Rahmen-Test nach WITKIN (1949, 1950, 1952) zur An-

wendung gelangten. Hierbei zeigte sich durchgehend ein besseres

Abschneiden der mannlichep Gruppe, die sich als "feldunabhangiger"
erwies .(ANDRIEUX 1955; BENNET 1956; BIERI et al. 1959; BAUERMEISTER

et.al. 1963 u.a.), wahrend Frauen eine gr68ere "Feldabhangigkeit"

zeigten.

Eine eingehende Analyse der Vielzahl empirischer Untersuchungen

zum Intelligenz- und Leistungsverhalten macht auf die Bedeutung

des sozio5konomischen Status aufmerksam. Es zeigte sich dabei,

daB in niederen sozialen Schichten die Geschlechtsspezifitat

deutlicher zutage tritt als in der sozialen Mittelschicht (DAVIS

1937; KAGAN und FREEVAN 1963; vgl. LEHR 1969). Ebenso zeigt

sich ein Zusammenhang zwischen Erziehungsstilen und derartigen

geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen (KAGAN und FREEMAN'1963;
BAYLE  und SCHAEFER 1964; MACCOBY 1963).

Durch empirische Untersuchungen konnten bisher nur bestimmte Per-

s8nlichkeitsbereiche eingehender erhellt werden, was zum Teil

methodische Grunde haben durfte. So stehen hachstwahrscheinlich

Adssagen uber geschlechtsspezifische Auspragungsgrade von Aggression

Angstlichkeit, Abhangigkeit deswegen im Vordergrund, weil hierfur

Me£instrumente in Form von Fragebugen, Tests und Registriertech-

niken bereits entwihkelt vorlagen.

Am eindeutigsten tritt in den einschlagigen Studien die starkere

soziale Orientierung der Frau in den Vordergrund (BENNET und

COHEN 1959; EXLINE 1962; 1963; EXLINE. et al. 1965; McDONALD und

GYNTHER 1965; CLIFTON und SMITH 1963 u.a.). Diese soziale

Orientierung ist arlerdings - den Untersuchungen zufolge haufig

mit einer starkeren Umweltabhangigkeit und einem keniger stabilen

Selbstgefuhl verbunden (CLIFTON und SMITH 1963; BENNET und COHEN
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1959)· Weibliche Personen erwiesen sich - allerdings erst in der

Adoleszenz und im Erwachsenenalter und nicht etwa schon in der

Kindheit als abhangiger als mannliche Personen. Hier muB immer

wieder auf die Bedeutung von·Erziehungseinfl ssen und allgemeinen

Rollenerwartungen seitens der Gesellschaft hingewiesen werden

(LYNN und SAWREY 1959; ·MACCOBY 1963; KAGAN und MOSS 1962 u.a.),
die abhangiges Verhalten weiblicher Personen billigt, gleiches

Verhalten mannlicher Personen jedoch eher verurteilt. - Die Uber-

deckung geschlechtsspezifischer Unterschiede durdh die Zugeharig-

keit zu einer bestimmten sozialen Schicht versuchten BRIM et al

(1962) nachzuweisen: Danach scheinen im Hinblick auf die Abhangig-

keit in der niederen sozialen·Schicht Geschlechtsunterschiede

nahezu vdllig zuruckzutreten, in der Mittelschicht dagegen deut-

lich evident zu werden.

In gleicher Weise wie die Abhangigkeit ist - den verschiedenen

Untersuchungen zufolge - die "Angstlichkeit" nur bedingt als ge-

schlechtsspezifische Verhaltensweise der Frau zu sehen. Sozialer
,

Status und H8he des Intelligenz-Quotienten werden hier zu inter-

venierenden Variablen; au£erdem sinken dit "Angstlichkeitswerte"
der Frauen mit zunehmendem Lebensalter (vgl. Aderzu LEHR 1969) 0

Hingegen weisen die meisten Studien eine starkere Aggressivitat

als geschlechtsspezifisches Verhaltensmerkmal der Mannergruppe

nach. KAGAN und MOSS (1962) versuchten diese Feststellung mit der

Tolerierung aggressiver Verhaltensweisen oder sogar mit der Er-

mutigung zu aggressivem Verhalten se'itens der Umwelt zu erkl8ren,

die andererseits Aggressionen bel weiblichen Personen nicht

duldet.

3. Neben ddr Aufklarung und Information uber die soziale Bedingt-

heit geschlechtsspezifischer Unterschiede erscheinen bildungs-

politische ImBnahmen und insbesondere auch Hilfen zur Erm6gli-

chung der beruflichen Weiterbildung deb verheirateten Frau und

Mutter auf sinnvollem Wege notwendig. -

Diese bildungspolitischen MaBnahmen muLten einmal darauf ange-

.legt sein, dem Madchen die gleichen Bildungschancen einzuraumen

wie den Jungen, ihnen aber auch die gleichen ·Bildungsinhalte zu

vermitteln, was aufgrund der unter Punkt 2 aufgefuhrten·Forschungs-
'
ergebnisse durchaus sinnvoll erscheint und letzten Endes Voraus-

setzung fur echtes partnerschaftliches Rollenverstandnis ist.
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Man sollte endlich von den traditionellen Leitbild der sozial-

pflegerisch-padagogisch orientierten speziellen Fahigkeiten der

Frau und den mehr sachorientierten und technisch 'ausgerichteten

Fahigkeiten des Mannes Abstand nehmen und dies bei den zu ver-

mittelnden Bildungsinhalten berucksichtiien.

Bildungspolitische rhEnahmen mgf3ten die berufliche Orientierung
der Yddchen genauso furdern wie die fariliare Orientierung bel

der Heranbildung der Jungen.

III 'Zu Ihren Schrelben von 17. 9. 1971 und den dort formulierten

Fragen ist im einzelnen wie folft Stelluni zu nehmen:

ad 1: Es ist durch die Expertise zu prafen, inwieweit die
skizzierten Modelle um die Emanzipation der Frau dem

gegenwartigen Stand der wissenschaftlichen theoreti-
schen und emvirischen Kenntnis entsprechen.

Die verschiedenen Modelle, mit denen man eine Emanzipation be-·

gunstigen will (Unterscheidung einer "Mininalkampagne"; Arbeits-·

papier S. 10; einer "Progressiven Kampagne" - Arbeitspapier S. 11

und einer "Reformkampagne" - S. 13) scheinen mir nicht an. die be-

reits nachweisbare Entwicklung der Veranderung der Rolle der

 Frau wahrend der letzten Jahrzehnte organisch anzuknupfen. So-

weit hier Verallgemeinerungen uberhaupt m6glich sind, wurde so-

wohl die Minimalkampagne wie auch die Reformkampagne mehr eine

Retardierung bzw. elne Stagnation der in Gang befindlichen gesell-
  schaftlichen Entwicklung herbeifuhren, wahrend das, was in dem

Arbeitspapier als "progressive Kampagne" bezeichnet wird, im

Grunde .die kontinuiefliche Fortsetzung von vielen Tendenzen dar-

stellt, die bereits in den letzten Jahrzehntan deutlich wurden.

Wlr haben geschlechtsspezifisches Verhalten als durch das Zu-

sammenwirken verschiedener Sozialisationsfaktoren erworbenes und

nicht etwa als "angeborenes" Verhalten nachweisen k6nnen. Er-

worbene Verhaltensweisen aber unterliegen in starkerem MaBe ent-

sprechenden au.Beren Einflussen, wie man durch v61ker- und kultur-

vergleichende Untersuchungen (M. MEAD), durch Vergleichsunter-

suchungen unterschiedlicher sozialer Schichten und unterschied-

licher familiarer Einflusse nachweisen konnte.
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Untersuchungen konnten zeigen, da£ das Rollenbild der Frau be-

reits Wandlungen erfahren hat, wenntleich sich bezuslich der

Intensitat der Wandlungen auch gruppenspezifische Unterschiede

ergeben. So findet man bei der Landbev6lkerung stanker. tradi-

tionell orientierte Rollenvorstellungen, die die Frau inmitten

der 3 "K"s (Kinder, Kuche, Kirche) sehen mdchte; weiterhin zeigte

sich - besonders im Hinblick auf Schulbildung und Berufswahl

die Konfessionszugeh8rigkeit von Einflu.8, indem katholische Be-

v6lkerungsgruppen hierin MRdchen starker benachteiligen; aueer-

dem ist in den niederen sozialen Schichten das traditionelle

Rollenbild starker verankert. Dennoch laBt sich zweifellos ein

allgemeiner Trend aufzeigen, der mit dem Stichwort "zunehmende
,

Verselbst'indigung der Frau" (Emanzipation) zu umschreiben ware.

Dieser ProzeB der Verselbstandigung der Frau, der sowohl in den

Erziehungsstilen der Eltern ihren Tdchtern gegenuber nachweisbar

wird, wie auch bei Schul- und Ausbildungsfragen und bei der Be-

rufssituation, erfaBt allerdings die vorgenannten Gruppen (Stadt-

Land, Soziale Schicht, Konfession) in unterschiedlichem' MaBe. Es

ist jedoch vorauszusagen, da£ auf die Dauer weder die Landbev61-

kerung noch die sog. sozial niederen Schichten, noch bestimmte

konfessionell gebundene Gruppen diesen epochalen Anderungen

widerstehen werden.

Dieser epochale Wandel greift auch in die Privatsphare uber und

zeigt sich zunachst einmal im Interaktionsstil der Ehepartner.

Das traditionelle, patriarchallsche Rollenbild, das den Mann als'

Haupt der Familie anerkennt und von der Frau ein Sich-Fugen, Ge-

horchen und Anpassung verlangt (sie dafur aber auch mit dem Ge-

fuhl der Geborgenheit 'belohnt'), weicht mehr und mehr einem

partnerschaftlichen Interaktionsgefuge, bei dem Mann und Frau in

gleicher Weise Verantwortung ubernehmen .und sich Aufgaben, Pflich-

ten und Rechte teilen. Dieses partnerschaftliche Interaktionsge-

fage verlangt geradezu auch van der Frau eine gewisse Selbstan-

digkeit und Entscheidungsfahigkeit. Man findet es bei uns id

Deutschland bisher nur vorwiegend in jungeren Ehen vertreten, in

. Stadten starker als auf dem Land, in h6heren sozialen Schichten

haufiger als in Arbeiterkreisen.

6



Es zeigte slch, da8 INinner sog. h6herer sozialer Schichten eher

bereit sind, auch auf den Haushalt bezorene Aufgaben mit zu uber-'

nehmeh und "Hausfrauenpflichten" zu erfullen, als MEnner der

niederen sozialen Schicht, die beim Spulen, Einkaufen, Kochen

usw. eher um ihr Prestige und Ansehen furchten und darauf bedacht

sind, familiEre Entscheidungen alleine zu treffen und zu verant-

worten. (Das partnerschaftliche Interaktionsgefuge findet sich

auSerdem haufiger dann., wenn die Frau berufstatig ist, zumal die

Berufstatigkeit wie man nachweisen konnte - sowohl d4e Selb-

standigkeit der Frau als auch das Ausmad der Gemeinsamkeiten und

gemeinsamen Interessen erheblich vergr6Bert.)

Elne partnerschaftlich bestimmte Rollenvorstellung von Mann und

Frau, deren gr6Bere Krisenfestigkeit ubrigens nachgewiesen ist,

setzt einmal selbstandiges Handeln der Frau voraus und tragt an-

dererseits wiederum dazu bei, diese Selbstandigkeit weiter zu

fardern. (Literatur hierzu vil. LEHR 1969, LEHR und RAUH 1970,
LEHR 1971).

Zweifellos ist in diesek Zusammenhang auch der ganze Sexualbe-

reich zu sehen, innerhalb dessen sich epochale Veranderungen be-

sonders bemerkbar machen, Veranderungen, die der Frau einmal

gr68ere Freiheiten und eine starkere SelbstEntscheidung einrau-

men, auBerdem ihr durchads zugestehen, die aktive Rolle zu uber-

nehmen.

Diese veranderte Stellung der Frau laBt sich auch anhand objekti-

ver Daten, anhand eines kurzen geschichtlichen Uberblicks uber

die Gesetzgebung aufzeigen:

1891 wird die "Frauenfrage" zum erstenmal im Reichstag
debattiert;

1918 1·zird in Deutschland das Stimmrecht fur Frauen eingefuhrt
1919 gibt die Weimarer Verfassung (art. 109/ Abs. 2) Mannern

und Frauen grundsatzlich die gleichen staatsburgerlichen
Rechte und Pilichten

1949 erklart das Grundgesetz (Art.2, Abs. 2)·Manner und Frauen
fur uneingeschrankt gleichberechtigt, wodurch sich die

Rechtsstellung der verheirateten Frau gegenuber ihrem Ehe-
mann und den Kindern wesentlich verandert hat. Am 1. April·
1953 schlie8lich trav gem. Art. 117 Abs. 1@G der "Ver-
fassungsgrundsatz der Gleichberechtigung von Mann und
Frau in Kraft, was eine Meuregelung auf dem Gebiet des
Famillenrechtes zur Folge hatte, fur das bis zu diesem
Datum zumindest juristisch das Leitbild der patriarcha-
lischen Familie bestimmend war (bisher hatte der Mann

7
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Wohnort und Wohnung zu best.immen; der Mann konnte das
Dienstverhaltnis seiner :rau fristlos kundigen, hatte
die Ausbildung der Kinder zu bestimmen.

Weitere objektive Belege fur die veranderte Stellung der Frau

lassen sich einem geschichtlichen Uberblick der Entwicklung der

Frauenbildung entnehmen:

Hier sei nur erwthnt, daB z.B. 1896 die ersten 6
Deutschen Frauen die Reifeprufung ablegen durften, daa
erst ab 1908 in PreuBen eine Immatrikulation an einer
Universitat muglich war. Die prozentuale Zunahme der

Madchen, die eine weiterfithrende Schule besuchen, ware
ebenso zu nennen wie die prozentuale ·Zunahme weiblicher
Studierender innerhalb der Gesamtzahl der Studenten:

WS 1911/12:
1924/25:
1934/35:
1961/62:

4,1 % aller Studenten waren weibl. Geschl.
9,8 % „ „

1 ,9 3 : . I „

I " " "
do,0 p

Weitere objektive Belege konnte man aus den Wahlstatistiken ent-

nehmen. Ebenso zeigt der statistisch nachweisbare steigende An-

teil der Ein-Personen-Haushalte von Prauen sehr deutlich eine

Verselbstandigung der Frau an, die heutzutage durch ihre Berufs-

ausbildung auch dann, wenn sie unverheiratet geblie5en ist, nicht

mehr auf das Yersorgtwerden von Fltern und Geschwistern angewiesen

ist, sondern allein ohne fremde Hilfe ibren Weg durchs Leben fin-

den luann. Ein Wandel der Rollenbilder ist zu konstatiereni jedoch

uneinheitlich und damit AnlaB zum ·Konflikt.

ad 3a: Weitere Diskussionen in unserem Irause haben die I'rage
entstehen lassen, inwieweit durch die Verwirklichung
der Reformkampagne die Gefahr besteht, traditionelle
Vorstellungen zu verfestigen anstatt sie. aufzul8sen.

Berucksichtigt man die Daten, die einen Wandel der Rollenvorstel-

lungen belegen, dann muB den eben geauAerten Bedenken zugestimmt

werden.

Eine Kampagne mit dem Titel "Die Aufgabe der Frau fur die Gesund-

heit in Familie und Gesellschaft" scheint darauf angelegt zu sein,

die Frau aus der Konkurrenz im allscneinen beruflichen Wettbewerb

herauszuziehen und ihr einen "neutralen" 3. Sonderbereich zuzu-

weisen, der eigentlich in vieler Hinsicht schon seit Jahrhunder-

ten zur wpiblichen Rolle gehart. - Die einzige berufliche Betati-
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gung, die in gewissen Schichten zu Beginn unseres Jahrhuhderts

auc·h der Frau zugebilligt wurde, waren sozialpflegerische Tatig-
keiten. Gerade dadurch aber hat man den beruflichen Entwicklungs-
raum der Frau stark eingeschrankt und die traditionelle Rollen-

vorstellung nur vertieft.

Angesichts des nachgewiesenen Rollenwandels, der zunehmenden

auBerhauslichen Orientierung der Madchen, der starkeren Erziehung
zur Selbstandigkeit und Unabhangigkeit auf die junge Eltern auch

bei ihren T6chtern bedacht sind, 14Bt es sehr zweifelhaft er-
*t

scheinen, 628 sich die Frau uberhaupt auf diese Rolle zuruck,

drangen la£t. Im ubrigen sollte man berucksichtigen, dad die Pro-

pagierung eines solchen Aufgabenbereiches auch im Hinblick auf die

Reform der Ehescheidung fur die Frau vallig unzumutbar eracheint.

Die Frau sollte vielmehr befahigt werden, im allgemeinen beruf-

lichen Wettbewerb konkurrenzfahig zu sein und zu bleiben.

Im einzelnen wird eine Stellungnahme freilich dadurch erschwert,

daB das Arbeltspapier sich hier betont unklar und allgemein aus-

druckt (vgl. S. 13f) und insbesondere die gesamte Okonomische

Seite dieser der Frau zugedachten Rolle als "Huterin der Gesund-

heit in Familie und Gesellschaft" v6llig auBer Betracht laBt. Da

die gedellschaftliche Stellung der Frau aber nun einmal auch eng

mit ihrer 6konomischen Situation zusammenhangt (dies ist wohl

eine These, die man ganz ideologiefrei vertreten kann), warde

durch eine solche ib der Reformkampagne vorgeschlagene MaBnahme

nicht nur eine Einengung der Entfaltungsmdglichkeiten der Frau

auf traditionell ohnehin m8gliche Tatigkeitsbereiche begunstigt,
sondern es besteht zudem zu befurchten, daB dadurch zugletch

die finanzielle Abhangigkeit der Frau nur gef6rdert wird und

damit ihre Unselbstandigkeit endgultig besiegelt ist, - was

sicher nicht zu ihrem psycho-physischen Wohlbefinden Beitragtl -

ad 3b: Es ist die Frage zu prufen, inwieweit eine progressive
Kampagne erfolgversprechend ist inwieweit sie akzep-
tiert wird und wo Widerstande von seiten der Frau und
des Mannes zu erwarten sind.

Die Frage der Erfolgsaussichten einer "progressiven Kampagne"

kann nach unseren Resultaten und den uns,zuganglich gewordenen

Unter·s.uchungsergebnissen durchaus positiv beantwortet werden,

9
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sofern unter "Kampagne" sinnvolle MaBnahmen und Informationshil-

fen verstanden werden. Freilich mul diese gdnerelle Feststellung
differenziert werden. Widerst&nde sind eher in Landgegenden, eher

bei stark konfessionell orientierten Gruppen und aubh starkel in

den niederen sozialen Schichten zu erwarten.

ad 3C: Inwieweit trifft eine prosressive.Kampagne vor allem auf
Widerstande bei der unteren Mittelschicht und Unterschicht?

Zweifellos sind hier starkere Widerstande zu erwarten, da hier

der Mann weniger bereit ist, von traditionellen Rollenbild, das

ihm mehr Macht verspricht, abzuracken. Untersuchungen uber Part-

nerschaftsbeziehungen .(BLOODE und WOLPE 1960) zeigen, daB in die-

sen Schichten traditionelle Rollenvorstellungen, d.h. eine

"patriarchalische Form" oder auch "husband-dominant"-Form star-

ker vorherrsdht (vgl.,auch BURIC und ZEZEVIC; ebenso NYES).
CHOMBART de LAUWE glaubt nachweisen zu kannen, daB durch eine

selbst indige, berufstiitige und auch. verdienende· Frau sich gerade
der Mann =der niederen Schicht "entthront" vorkomme; er sei damit

seiner einzigen Funktion beraubt: "to be this one, who earns the

bacon", der Mann der haheren Schichten habe neben dem Brdtchenver-

dienen ndch andere Funktionen in Familie und Ehe  4*W   4:L   1,7'C• t
du ctiA, lA tip)44.Vs 7.9-t . 6'$jL Ct'Lu # 1.

ad 3d: Wie sind die Chancen anzusetzen, durch eine Aktualisierung
progressiver Vorstellungen evtl. Mittel- und Oberschicht in
ihrem Bedurfnis entgegenzukommen und sie als Vorreiter eines

neuen gesellschaftlichen Selbstverstandnisses zu benutzen?

In der Mittel- und Oberschicht wird man auf eine gunstige Ein-

stellung stoAen; eine progressive "Kampagne" wird die dort be-

reits vorhandenen Ansichtdn und Einstellungen nur verstarken.

Es fragt sich allerdings, ob es dieser Verstarkung gerade in

didsen sozialen Schichten noch bedarf.

.ad 3e: Sind 'empirische und theoretische Erkenntnisse vorhanden,
die geeignet sind, evtl. auftretende Widerstande bei der

Durchsetzung einer progressiven Kampagne aufzufangen bzw.
ZU umgehen?

Nach allgemein psychologischen Erkenntnissen ist generell mit

Widerstanden zu rechnen, wenn die vorgesehenen MaBnahmen als

"Kampagne" proklamiert werden. - Jede vorgesehene gef6rderte

MaSnahme muB sich in einen in Gang befindlichen ProzeB fast
,
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unmerklich einfugen und darf dabei als "Na£nahme" gar nicht in

Erscheinung treten. - Insofern durften die informativen ::aBnah-

men am besten durch Kooperation mit vernunftigen Vertretern der

Massenmedien zu planen und abzusprechen sein. - Nach allen zur

Verfugung .stehenden Informationen durften Modelle "progressiven

weiblichen Verhaltens", die im Sinne der Zielvorstellung einer

"Progressiven Kampagne" liegen, dann am ehesten intensive Aus-

wirkungen haben, wenn s·ie z.B. in geeigneter Weise in Unterhal-

tungs.sendunen des Fernsehens eingefugt werden. AuBerdem ergeben
-.- &

sich hier auch direkte M6glichkeiten fur eine Einwirkung z.B.

der yertreter der verschiedenen Ministerien in den Beiraten der

Rundfunk-  und Fernsehanstalten, stark traditionell orientierte

Familiensendungen nicht so stark zu furdern wie bisher.

Den weitere Fragenkatalog Ihres Schreibens vom 17. 9. 1971 la£t

erkennen, daB das im Arbeitspapier vermiBte Bedurfnis nach Diffe-

renzierung und Realitatsorientierung offensichtlich doch in der

Bundeszentrale vorhanden zu sein scheint. Allerdings wird hier

so diffus gefrast, da£ man als Wissenschaftler eihe Antwort

schuldig bleiben muB, es sei denn, man·entschlieBt sich zu

Spekulationen - oder schreibi pin ganzes Buch, fur das freilich

erst neue Untersuchungen notwendig waren.

ad la: progressiv, am partnerschaftlichen Rollenverstandnis orien-

tiert; berufsorientiert; weitgehende Ablehnung sozialpflege-

rischer Berufe, es sei denn, eine besondere biographische

Situation (Zuracksetzung, eigene Zinderwertigkeitsgefuhle)

begunstigen bei ihr die Einstellung, "denen helfen zu wollen,

denen es noch schlechter geht als mir".

ad lb bis lf: sind Untersuchirn en notwendig, die sich jedoch nicht

der allgemein ublichen Instrumente der Meinungsforschunssinsti-

tute bedienen sollten. Hier sei auf Verzerrungen, die sich

durch bestimmte Fragestellungen ergeben, hingewiesen. Xultiple

Choice Fragen mit vorgegebenen Antwortm6glichkeiten sind in

diesem Zusammenhang v6llig unbrauchbar.

11



ad 2: Die entscheidenden Phasen im Sozialisationsorozea beginnen

bereits in der ersten Lebenszeit. Die Feststellung anerika-

nischer Untersuchungen derzufolge Madchen haufiger nach

festem Zeitplan gestiflt werden, Jungen jedoch eher auf

"frdie Anforderung" hin, d.h. wenn sie schreien, genkhrt
werden (scheduled feeding, free-demand-feeding) erzieht von

den ersten Lebenswochen Madchen zur Unterordnung und Abh&n-

.gigkeit, Jungen zur Durchsetzung eigener Anspruche und zur

Selbst8ndigkeit. - Sozialisationseinwirkungen im Hinblick

auf die Pragung geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen fin-

den Wahrend der ganzen Kindheit und Jugendzeit statt und

sogar auch noch - wie KAGAN und MOSS aufgrund ihrer Langs-

schnittstudien aufzeigen konnten - im Erwachsenenalter.

Der ProzeB der Entwicklung einer Geschlechtsrollen-Identitat,

d.h. der Einbeziehung von geschlechtsspezifischen Charakte-

ristiken in das Selbstkonzept, der mit der Wahrnehmung der

Geschlechtsspezifitat und dem Erkennen der eigenen Geschlechts-

zugeh3rigkeit gegen Ende der frahen Kindheit - etwa im Alter

zwischen 3-4 Jahren beginnt (KAGAN 1964; KOHLBERG 1966), hat

man bisher weniger durch empirische Untersuchungen erforscht,

hingegen von mehreren theoretischen Ansatzpunkten aus disku-

tiert.

Empirische Nachweise sind erbracht, denenzufolge das.Kind im

Alter von 3-4 Jahren erfa8t hat, ob es ein Junge oder ein Mad-

chen ist; denenzufolge bei Schulbeginn das Konzept "mannlich"

oder "weiblich" angenommen ist (HARTUP u. ZOOK 1960; KAGAN,

HOSKEN, WATSON 1961; KAGAN u. MOSS 1962; KAGAN 1964; HONZIK,

1951; BROWN, 1957; WARD 1969). Diese fruhkindliche Unterschei-

dungen erfolgen zumeist ·auf Grund einer Orientierung am duAe- ,

ren Erscheinungsbild (Kleider, Haartracht, K6rperform), an

.der Tiefe der Stimme und an charakteristischen Verhaltens-

weisen.

Wahrend bis etwa zu 3 Jahren beim Spielverhalten kaum ge-

schlechtsspezifische Verhaltensweisen zutage treten (DeLUCIA

.1963; HARTUP u. MOORE 1963; HETHERINGTON 1965; KAGAN 1964;
KOHLBERG 1966), werden danach geschlechtsspezifische Wahlen

getroffen, und zwar von Jungen fruher und eindeutiger
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als von Mtdchen. Dreijahrige M dchen bevorzugen haufig "Jun-

genspielzeu3", wthrend Jungen in diesem Alter schon "redchen-

spielsachen" deutlich ablehnen (DeLUCIA 1963; RABBAN 1950)

Auch beim Rollenspiel ubernehmen 3-jihrige Jungen vorwiegend

mannliche Rollen und lehnen weibliche Rollen ab; bei 'It.dchen

finden sich hier noch keine Unterscheidungen (RABBAM 1950).

Aber auch die Fihigkeit zur Klassitizierung zwischen rannli-

chen. und weiblichen Personen und das Wissen um geschlechtss'pe-

zifische Verhaltensweisen, das man anhand von Zuordnungen von

Spielgegenst nden (HONZIK 1951; ROSENBERG u. SUTTON-SUITH·1960),
wie auch anhand von Zuordnungen von Aktivitaten und Objekten

I

beim "it-Test" (BROWN 1957) bei Kindern im Vorschulalter nach-

wies, besast noch nichts uber die Annahme der Geschlechts-

rollenidentitat. FaBt man die verschiedenen Untersuchungser-

gebnisse zusammen, so zeigt sich, daS Jungen von 3 Jahren an

bereits Geschlechtsdifferenzierungen erkennen und sich auch

Ait dem mannlichen Geschlecht eindeutig id€ntifizieren. Be-

vprzugung mannlicher und Ablehnung weiblicher Objekte, Spiel-

gegenstande und Aktivitaten fanden BROWN (1957), HARTUP und

ZOOK (1960), ROSENBERG und SUTTON-SMITH (1960), wahrend sich

bei gleichaltrigen Madchen keine eindeutige Geschlechtsiden-·

titat feststellen lieB.

BROWN (1957) fand, da£ 5-jahri e Madchen haufig au£erten, sie

wollten lieber ein Junge sein, oder.sie wollten lieber einmal

"Vater" werden statt Mutter, - Marin man vielleitht mit KAGAN

(1964), MUSSEN (1969) und HETHERINGTON (1967) kulturelle Ein-

flusse im Sinne einer Haherschatzung der mannlichen Rolle und.

einer gewissen Abwertung der weiblichen Rolle sehen kann, was

auch in zahlreichen Untersuchungen zum Selbstbild bei Mlinnern

und Frauen zum Ausdruck kommt (BENNETT und COHEN 1959; SUTTON-

SMITH et al. 1963, 1964, SUTTON-SMITH 1939). So fand man, daB

. Jugendliche von 10 Jahren an mit zunehmendem Alter die mann-

liche Rolle zunehmend positiver bewerteten (und zwar auch

weibliche Jugendliche), die weibliche Rolle mehr und mehr.ne-

gativer beurteilten. McKEE und SHERRIFFS (1957) widsen ebenso

nach, daB erwachsene Manner und Frauen die mannliche Rolle

h6her bewerteten als die weibliche.

13



Eine sehr deutliche Bestatigung hat die These der Haherein-

schatzung der mannlichen Rolle durch die Untersuchungen von

TAYLOR und BRAYER (1960) erfahren, die 90 mannlichen und 125

,
weiblichen Studenten Erganzungstests vorgelegt hatten. Die

Kategorisierung der Antworten (aus Satzen wie: "Ich glaube, die

meisten Manner (Frauen) sind ..."; "Was· ich an einem Mann (einer '

Frau) nicht mag, ist ...") erbrachte eine weit gunstigere Ein-

schatzung des Mannes bel allen Befragten. Daruber hinaus laBt

sich belegen, da8 Aspekie der physischen AnziehungAkraft bei der

Beurteilung der Frau im Vordergrund stehen, allerdings auch

deren Abh ingigke_it_und Anlehnungsbedurfnis, ausgedruckt durch
.

die Meinung, daB Frauen durth Heirat Slcherheit suchen. Dle

Autoren sehen in diegem Ergebnis einen Beleg fur die Unterle-

genheit der Frau, die sie mit der sozialen Abwertung des "Alt-

jungferntums" in Verbindung bringen. Die sozialkulturell be-

dingte qeringschatzung altlicher unverheirateter Frauen, fur die

sich beim Junggesellen kein Pendent findet, unterstreiche die

Abhangigkeit weiblichen Seins. -

Die zum Teil noch weitverbreitete Vorstellung, derzufolge die

Annahme der Geschlechtsrollen-Identitat ein·auf eire relativ

karze Zeitspanne konzentrierter Vorgang sei, der sich gegen Ende

des ersten Lebensjahrzehntes vollziehe und wahrend des 2. Jahr-

zehnts nur noch verdichte, scheint revisionsbedurftig. Die Frage

nach einer Stabilitat geschlechtsspezifischer Pragungen kann
--.i--il*

eigentlicH nur durch Langsschnittstudien methodisch adaquat an-

gegangen werden, .die bisher leider sehr' sparlich sind.

Immerhin kdnnen die hier relevanten bereits erwahnten Ergebnisse

von KAGAN und MOSS als Bekraftigung f(ir die Feststellung angese-

hen werden, da£ eine solche StabilitRt von den mehr oder minder

klar definierten Rollenerwartungen von Mann und Frau in der Ge-

sellschaft abhangig ist. Diese Rollenerwartungen sind fur den

Mann jedoch eindeutiger definiert (KAGAN 1964; HETHERINGTON

1967; LEHR 1969;) Dies zeigte sich auch bei einer vorgenommenen

·Analyse deutscher Lesebucher, wie sie zur Zeit in den deutschen

Schulen ·in Gebrauch sind. HASTENTEUFEL (1971) konnte dabei nach-

weisen, daB 75 % der geschlechtsbezomenen Aussagen die mannliche

Rolle in sehr differenzierender Weise umschreiben und nur 25 %

sich auf weibliches Verhalten beziehen in behr globaler, ein-

D
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seitiger und ganz auf das traditionelle Rollenbild bezogener

Art. Jungen wie auch Imnner.mittleren Lebensalters sind in den

Lesestucken durch Mut, Dynamik, Aktivitlit, Gesundheit und Kar-

perkrafte wie auch durch sachorientiertes Denken und Handeln,

durch besondere Fahilkeiten und ein breites Interessenspektrum

charakterisiert; alte Manner und weibliche Personen jedes Le-

bensalters sind durch Anestlichkeit, Passivitat, Nachgiebigkeit,

Aufopferungsbereitschaft fur die Ihren, vie auch durch k6rper-

liche Schwache und. Kranklichkeit gekennzeichnet. Bei weiblichen

Personen finden sich auch kaum Aussagen uber Interessen und

Hobbies.

Es. mag sowohl mit den nicht eindeutig definierten Rollendrwar-

tungen, wie auch mit einer gewissen Geringschatzung weiblichen

Seins zusammenhangen, daB gerade fur Frauen der Identifikations-

prozeB keineswegs von geradlinigem Verlauf zu sein scheint, son-

dern bis ins Erwachsenenalter hinein zum Teil von betrachtlichen

Schuankungen gekennzeichnet ist. -

Drei Voraussetzungen erwiesen sich als wesentlich fur die Uber-

nahme der Geschlechtsrolle: 1. das Wissen um geschlechtsspezi-

fische Unterschiede, die zdnFchst in frahester Kindheit am

"Modell" der Eltern, dann vom Schulalter an aber als mehr oder

minder abstraktes Konzept erfahren werden; 2. das Erkennen der

eigenen Geschlechtszugeh8rigkeit und schlieSlich 3. das Bestre-

ben, den geschlechtsspekifischen Verhaltenserwartungen der Ge-

sellschaft nachzukornmgn.
---

Diese Aspekte erfahren eine.unterschiedliche Beachtung und Ge-

wichtung in jenen thearetischen Ansatzen, die den ProzeB der

geschlechtsspezifischen Rollenpragung zu erklaren versuchen. -

Das Wissen um geschlechtsspezifische Unterschiede wie auch die

Selbstkennzeichnung als Junge oder Madchen wird im kognitiven

Ansatz des Sozialisationsvorgangs von KOHLBERG (1966) besonders

herausgestellt, wahrend die Bedeutung fruhkindlicher Erfahrun-

gen der Eltern in den verschiedenen Ansitzen der Identifikations-

theoretiker starker beachtet wird, - hingegen das kindliche Be-

streben, den Verhaltenserwartungen der Umwelt nachzukommen, in
,

dan Theorien des sozialen Lernens besonders in den Vorder--rnd

tritt.
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ad 3: Zunachst einmal mudten die Feststellungen des Arbeitspapiers

auf Seite 7 belegt werden.

Durch welche Untersuchungen findet sich z.D. die Aussage be-

statigt: "Gesundheitsgerechtes vdrhalten kann nur einuben, wer

selbst gesund ist und damit bewiesen hat, daB er sich wisseht-
'

lich verhaltend gesund sein kann". (?)

Und welche"Untersuchungen haben erkennen lassen, daB die Frau

in unserer Gesellschaft vor allem seelisch nicht gesund ist." (?)

Mir sind keine einigermaBen reprasentativen Untersuchungen be-

kannt, auf Grund derer derartige Feststelluncen m6glich waren.

Wenn einige Daten uber eine Konfliktbelastung der'Frau vorlie- •

gen, so ist festzustellen, daB die Konfliktbelastung des Mannes

keineswegs mit Sicherheit als geringer anzusehen ist (vgl. hier-

zu LEHR und TIIOMAE: Konflikt, seelische Belastung und Lebensal-

teri Westdeutscher Verlag K8ln/Opladen 1965). Aus diesen. Unter-

suchungsansitzen, in denen 12 m6gliche Konfliktbereiche empi-

rische erarbeitet werden konnten, ergibt sich zur Beantwortung

des in dem Arbeitspapier auf Seite 7 angeschnittenen Fragekom-

plexes die Notwendigkeit elner Intensiverhebung, der folgende
- I.

Fragestellungen zugrunde liegen mu£te.

1.a) Mit welchen speziellen Lebenssituationen wird die "Frau im

mittleren Lebensalter" heutzutage konfrontiert.

b) und unter welchen Bedingungen wird ein€ solche Konfronta-

tign als Belastungssituation erlebt

cj bzw. unter welchen Bedingungen wird sie nicht als bdastend-

empfunden.

2. ) Welche Formen der Auseinandersetzunc mit diesen im mittle-

ren Lebensalter auftretenden Lebenssituationen werden deut-

lich;

inwieweit fuhren sie zu einer Entlastung;

inwieweit zeigt sich eine Zunahme· der Belastung;

3. ) Gibt es gruppenspezifische Unterschiede bezuglich der Art

der Belastungssituationen und bezuglich der Form der Busein-

andersetzung mit diesen

4: ) Welche "Ru£eren" Hilfen - etwa durch bestimmte sozialpoli-

tische MaBnahmen - waren maglich, um die Situation der Frau

in der Lebensmitte optimaler zu gestalten.
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Diese kurz skizzierte Fragestelluns. scheint heute um so aktueller,
als durch den "veranderten Lebenszyklus" die Drau nach der sog.

"Beendigung der aktiven Mutterschaft" nach  iner neuen Lebensauf-

gabe sucht. Zweifellos bietet sich hier nicht zuletzt auch im

Hinblick auf unsere wirtschaftliche Situation - eine Ruckkehr in

das Berufsleben an, die jedoch sehr sorifiltig vorbereitet werden

muB, um nicht zur Quelle neuer Konflikte zu werden.

Eine weitere Aktualitat erhalt diese Fragestellung zudem durch

die Diskussion um die neue Scheidungsgesetzgebung, bei .der man

von elner - psychologisch gesehen auSerst sinnvollen - Ruckkehr

der Frau in das Berufsleben ausgeht. Da sich jedoch die Maglich-
9

keit einer Scheidung nicht von vornherein eihkalkuliered bzw.

ausschlieBen 188t, bedeutet dies, daB alle Frauen eine Berufsta-

tigkeit in der sog. "Dritten Lebensphase" einkalkulieren sollten.

Zweifellos mu£te hier eine Reihe gezielter sozialpolitischer MaB-

nahmen einsetzen, um maglichst optimale Voraussetzungen zu ge-

wahrleisten.

Zu den einzelnen Unterpunkten auf Seite 7:

1 und 2: mag - mit Einschrankungen - zutreffen

f. dasselbe gilt fur den Manh; hier kommt es darauf an, an die

Sokialisationsfunktion der Eltern zu erinnern (Elternschulung

statt Mutterschulung). Bereits in den oberen Klassen der Schule

(bzw. Berufsschule) soliten hier sowohl Jungen als auch radchen

Grundkenntnisse der kindlichen Entwicklung vermittelt werden.

4. Eine Neuorientierung fallt nur dann schwer, wenn die Gesell-

schaft stark am ttaditionellen Rollenbild orientiert ist. Dann

bejaht sie h5chstens ehrenamtliche, betreuende uid pflegerische

Tatigkeiten der Frau, die sich mit den Vorstellungen vom "typisch

weiblichen Sein" vereinbaren lassen.

f. Untersuchungen haben gezeigt, da£ die im Beruf zufriedene

Frau am wenigsten unter der Hausarbeit stahnt; am wenigsten Mit-

hilfe von ihren Kindern verlangt - im Vergleich zu der Frau, die

mit ihrer Berufssituatlon unzufrieden ist (Lit. siehe LEHR,1969)

- 17 -
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Es konnte ebenso nachlewiesen werden, daa bei positiver Einstel-

lung des Mannes zur Berufstatigkeit seiner Frau einmal der rann

starker an "partnerschaftlichen Rollenvorstellungen" orientiert

iat, auaerdem die Frau mit ihrer Berufst tigkeit zufriedener ist.

Dies sind Korrelationen, jedoch nicht ohne weiteres als "Ursache:

Wirkungs-Zusammenhang" zu interpretieren.

Bezugl. der "Zeit zur Entspannung", der Freizeit, konnte ein-

deutig nachgewiesen werden, da£ berufstftige Frauen ihre Frei-

zeit in starkerem MaSe genielen als Nichtberufstatige. Werden

au3h die Xeringere Freizeit der berufsthtigen Frau und die ge-

ringere Zeit fur die Familie immer wieder hervorgehoben (SCHEUCH,
.

I

1967), so scheint sie·sich in dieser Freizelt doch intensiver

mit familiaren Angelegenheiten zu befassen als die nichi-berufs-

tatige. MEIER (1957) hebt auf Grund seiner Untersuchungen die ein-

deutig' positiven Auswirkungen zumindest auf die Freizeitiestal-

tung des Familienlebens hervor. Die Initiative, mit dem Ehemann
,

abends gemeinsam etwas zu unternehmen, gehe bei Berufstatigen

haufiger von der Frau aus, bei Nicht-Berufstatigen haufiger vpm
 Ill---il-

Mann allerdings wird da auch weniger unternormen (I'IEIER, LEHR,

1962) .  MEIER stellt fest: "Es ist bezeichnend, dah gerade Nicht-

Berufstatige am meisten Schlaf und Nichtstun als Freizeitverhal-

ten angeben. Sie bringen ihre Zeit weniger mit der Famille zu als

die Berufstatigen."

Wenn MEIER zusammenfassend au£ert: "Es darf die Hypothese gewagt

werden, daB die Berufstatigkeit die Neigung zu einer aktiven Frei-

zeit verstarkt", so k6nnen wir das auf Grund unserer e igenen* Un-

tersuchungen nur bestatigen (LEHR, 1962). Wie bel MEIER fanden

sich auch bei unserer Untersuchung Hinwelse auf die Unzufrieden-

heit in der Partnerschaftsbeziehung hauflg mit der Initiativelosig-

keit des Mannes und der Eintbnigkeit der Freizeit begrundet. Der-

artige Feststellungen wurden von NichtiBerufstatigen h ufiger ge-

macht ala von Berufstatigen.

ad 3 a: Die Identitatskrise ist keineswegs nachgewiesen, h8chstens

an Einzelfallen beobachtet worden. Ob· spezifische Wunsche im

Hinblick auf eine Neuorientierung auftreten, hangt von der bio-

graphischen Situation der Frau ab (d.h. von ihrer. bisherigen Le-

bensentwicklung, ihren ureigensten spezifischen Erfahrungen und

18



den daraus resultierenden Erwartungen) es hingt weiter von den

momentanen Lebensumstanden gesundheitlicher, familiarer, finan-

zieller und pers8nlichkeitsspezifischer Art ab; schlieBlich wirkt

gerade hier die Rollenerwartung seitens der Gesellschaft verhal-

tensbestimmend. /
1

ad 3 b: Wie ist uberhaupt ein "Gefuhl der Uberforderung" "beschreib-

bar"?

Anforderungen auf Grund traditioneller Rollenerwartung einerseits

(dazu geh6rt Sorge fur den Haushalt, die Kinder und Sorge fur die

Gesundheit der Familie!) und "moderne "Rollenerwartung andererseits

(in der Berufssituation sigh zu behaupten) fuhrt zum Rollenkon- '

flikt.

ad 3 c: Die Frage ist wissenschaftlich nicht zu beantworten.

ad 3 d: .Dann, wenn das traditionelle Rollenbild vorherrscht; wenn

der Ehemann sich nach "patriarchalischem" Muster verhalt.

- Aber je nach Persanlichkeitsstruktur der Frau kann duch bei

einfacher Belastung ("Nur - Hausfrau") die Zeit zur Entspannung

und.zur pers6nlichen Entfaltung fehlen!

ad 3 e:

ad 3 f:

Je nach biographischer Situation!

Siehe vorangegangene Fragen und gruppenspezifische Diffe-

renzierungen.

ad 3 g: In der Gesellschaft werden leider Leistungen und Fahigkeiten
immer noch als geschlechtsspezifisch gesehen.'Hier tut eine Auf-

klarung not. (vgl. S. 2,·3 und 4 dieses Gutachtens).

ad 3 h:

ad 3 i:

ad 3 j:

die gleichen!

die Sozialisationsfunktion

1. Frage: keine

2. Frage: auBerst negativel

Die Fragestellungen auf Seite 3 lassen erkennen, daB. man offen-

sichtlich von einer sehr einseitigen Sicht aus die Fragen der

Berufstatigkeit begreift. BerufstEtigkeit wird hier nur unter

dem Aspekt der Doppelbelastung gesehen. Fur viele Frauen b.edeutet

- 19 -
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eine Berufstatigkeit aber "Sinnerfulluns", "Tor zur Welt",
"r glichkeit zu Sozialkontakten" und wird keineswess als Be-

lastungg, sondern weit eher als Cewinn erlebt.

ad 4 a: Die Ahtwort auf diese Frage wurde die Abfassung eines

Buches erforderlich machen.

ad 4 b: Leider nach dem derzeitiren Erkenntnisstand nicht zu beant-

worten. Gerade hier sollte man vor Spekulationen und vor Verall-

gemeinerungen von beobachteten Einzelfallen warnen.

M6glichkeiten: v8llig gleiches Erziehungsverhalten seitens der

Eltern, der sozialen Umwelt, der Schule den Jungen und Midchen

gegenuber.

ad 4 c: Durch Information, Elternbildung, Gruppenkurse evtl. auch

durch deh richtigen Einsatz von Massenmedien.

ad 4 d: Sehr gro81 Das Fehlen des Vaters ist in einer Reihe neuerer

Untersuchungen im Hinblick auf m6gliche Auswirkungen auf die Ent-

wicklung des Kindes angegangen worden. Zunachst einmal ist zu

bemangeln, da.8 in der einschlagigen Fachliteratur *on "child-

rearing-practice" gesprochen und meistens dabel ausschlieBlich

2mother-rearing-practice" gemeint .wird. BOWLBY druckt sogar w6rti

lich aus, daB der Vater nicht von "direkter Bedeutung fur· das

jungere Kind" sei, allerdings von gewissem "indirektem Wert",
,

insofern als er wirtschaftliche und vielleicht auch emotionale

Unterstutzung der Mutter bietet.

Ist es nicht gerade die z.T. durch BOWLBY ausge18ste starke

Zentrierung der Forschungen auf die Mutter-Kind-Beziehung und

die so zu erklarende Einseitigkeit der Fachliteratur zum Problem

"Kindererziehung" ,
die als "reinforcement" wirkt und die Sicht

der Kindererziehung als ausschlieBlich mutterliche Aufgabe nur

verstarkt? Es liegen eine Reihe von Untersuchungen vor, denen-

zufolge .die Vater selbst zumindest· fur die Erziehung des Kindes

im Vorschulalter sich als "nicht zustandig" erleben; sie betrach-

ten es h6chstens als ihre Aufgabe, den Sohnen im Jugendalter

"Vorbild" zu sein.
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AucH in der Wissenschaft orientierte man sich bisher weitgehend
an dem Stereotyp des huchstens "fur DisziplinierungsmaBnahmen

zusttindigen Vaters" und dem der "liebevoll zugewandten, fur

emotionale Bedurfnisse sorgenden thitter", - obwohl diese Rollen-

aufteilung auch insofern nur in den seltensten Fallen der Reali-

tat entspricht, da, Untersuchungen zufolge vielfach die Mutter

auch in starkerem MaBe die DisziplinierunishaBnahmen ubernimmt.

Wahrend man die Vernachlassigung des Kindes durch die Elutter

brandmarkt und in der Mutter-Kind-Trennung schwerwiegende Folgen

sieht, scheint man die Vernachlassigung des Kindes durch den Vater

bzw. die Vater-Kind-Trennung keineswegs als bedeutsam oder "ge-
fahrlich" zu sehen, wis - nach NASH "einem verheerenden Vorur-

teil" entsoricht!

Zunachst sollte man einmal bedenken, da£ viele Formen der rutter-

Kind-Trennung von vorneherein durch die Abvesenheit eines Vaters

bes€immt sind. Wenn man Heimkinder mit Pamilienkindern vergleicht,

ist man allzuleicht geneigt, etwaise Retardationserscheinungen

als "Folge" mutterlicher Vernachlassigung zu sehen; mit welchem

Recht schlieBen wir die "Folgen" vaterlicher Vernachlassigung

aus?

Die wenigen vorliegenden empirischen Untersuchungen zum Problem

"vaterlicher Abwesenheit".(bei denen EinwBnde hinsichtlich des

methodischen Vorgehens in gleicher Weise angebracht'sind wie bei

den vielen Untersuchungen zum Problem der Mutter-Kind-Beziehung)
1 11  4

lassenfZusammenhange erkennen im Hinblidk auf:

(1) erschwerte Rollenubernahme; verz6gertes Sex-role-typing;

Fehlen "maskuliner" Verhaltensweisen bei Jungen (bis zu Ver-

haltensst5rungen im sexuellen Bereith).

Die Funktion des Vaters als "Identifikationsobjekt" ist noch

am ehesten anerkannt worden. Untersuchungen selbst bei Kindern

"weibliche " Orientierungim Vorschulalter erbrachten eine sog.

bei vaterlosen Jungen (z.B. im Puppenspiel: weniger Aggressions-

tendenzen, weniger Durchsetzungsfahigkeit; starkere Bemuhung

um Anpassung); aber auch eine wenifer eindeutige 'sog.. "weib-

liche" Rollenubernahme bei Madchen, die ohne Vater (bzw.

fehlender Vater-Dominanz in der Elterninteraktion) aufwuchsen.
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( 2)
.

Es wurden sodann Zusammenhfnge zwischen einem Fehlen des

Vaters einerselts und krininellen verhaltenst·reisen Jugend-

licher andererseits aufgezeigt. Psychoanalytischer Theorie

zufolge verhindert das Fehlen eines Vaters die Entwicklung

des "Uber-Ichs", die Wiliensentwicklung bzw. die Entwick-

lung der Kontroll- und Steuerungsfunktion. -

(3)Es zelgte sich ein Zusammenhang zwischen Verhaltensitarun:en

unterschiedlichster Art und langdauernder Vater-Abweienheit

in fraher Kindheit (HOLMAN, 1959). Vielfach ging man bei

derartigen Feststellungen methodisch vor, indem man die

Anamnesen der in Erziehungsberatungsstellen vorgestellten

Kinder auswertete.'Symptome dieser Kinder waren vor allem

geringere Ich-Kontrolle, graSere Abhlingigkeit von dEr Mutter,

h8here Angstlichkeit, Schwierigkeiten im Sozialkontakt, Un-

·selbstandigkeit. - Allerdings ware hier in Bezug auf die

Grunde der vaterlichen Abwesenheit zu differenzieren. -

(4) Mit Hilfe recht interessanter Experimente wurden m5gliche

Einflusse vaterlicher Abwesenheit auf die Pers6nlichkeitsent-

wicklung nachgewiesen (u.a. MISCHEL, 1961).

(5) Ein weiterer Aspekt ware der EinfluB des Vaters auf die

kognitive Entwicklung, der bei LYNN z.B. bereits im Identi-

fikationsmodell deutlich wird. McCLELLAND (1961) stellte

heraus; daB fur die Entwicklung der Leistungamotivation die

Anwesenheit des Vaters bis etwa zum Alter von 8 Jahren sehr

wesentlich sei.

(6) Weiterhin wurde ein Zusammenhang zwischen Vater-Abwesenheit

und Selbstkonzept nachgewiesen. Zunachst einmal la£t sich

hinsichtlich erschwerter Identifikationsm5glichkeit eine ge-

wisse Unsicherheit im Selbstwertgefuhl ableiten. Doch auch

Studien, die das Selbstkonzept auf direktem Wege zu erfassen

versuchen, bestatigen, daB die Trennung vom Vater in frii.her
Kindheit negative Auswirkungen im Hinblick auf Selbstsicher-

heit.und Selbstwertgefuhl hat. ROSENBERG (1965) konnte vor

allem. Korrelationen zwischen negativem Selbstbild und Verlust

des Vaters durch Scheidung nachweisen, die dann um so hOher

waren, je junger das Kind (genauer jedoch: je j(inger die

Mutter) zur Zeit der Scheidung war. Offenbar wirkte sich
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fur die Mutter der Verlust des rannes dann in einer sttrkeren

Verunsicherung aus, und das negative Selbstbild des Jugend-
lichen ist.als Folge der dadurch beeinfluBten Erziehungshal-

tung der Mutter zu. deuten. - Diese Annahme findet ROSENBERG

bestatigt durch die Feststellung, daB in jenen konfessionellen

Gruppen, in denen eine Scheidung die stdrkste Ablehnung er-

fahrt, das Selbstwertgefuhl in besonderen PlaSe beeintrachtigt

wirdg

Ein Verlust des Vaters durch Tod dagegen scheint fur den Ju-

gendlichen zumindest in Hinblick auf das Selbstbild nicht

von negativer Auswirkung zu sein.

Gerade diese letzten Feststellungen fithren mit aller Deutlich-

keit vor Augen, wie.schwer es ist, die verschiedensten Formcn

veterlicher Abwesenheit in Hinblick auf etwaise Sozialisations-

effekte gemeinsam zu behandeln. In der Literatur spricht man

Vielfach nur von "Unvollstandigkeit der Familie" und ist sich

dabei nicht im Klaren, daa psychologisch sehr unterschiedliche

Ausgangsformen unter dem Begriff der "Unvollit3ndigkeit" zu-

sammengefalt werden. -

Geht man der Frage der Bedeutung von Vater und Mutter im

Sozialisationsprozee nach, so helfen globale und relativ un-

differenzierte Angaben und Feststellungen wie uber die

"Sozialisationsschwache unvollstEndiger Familien" nicht wei-

ter. Es sollte vielmehr nach etwaigen gozialisatiqnswirkun-

gen spezifischer familiarer Kqnstla.tiohen ge/ragt werden.

Hierware zu unterschieden hinsichtlich:

a) der Grunde vaterlicher Abwesenheit. Wahrend man z.B. bei

Tod des Vaters viele der aufgezahlten Auswirkungen nicht

feststellen konnte, scheinen sie zumindest im Falle einer

Scheidung oder auch bel unehelicher Geburt wahrscheinlicher.

Insofern gewinnt

b) die Art der Reaktion der Mutter auf die vaterliche Abwesen-

& helt an Bedeutung. Untersuchungen zeigen, daB vielfach die

Mutter auf "paternal neglection" mit "maternal overprotection

, reagiert, so daB von hier aus m8gliche Verhaltensweisen des

Kindes (wie z.B. geringe Selbstandigkeit, Unabhangigkeit,
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Angstlichkeit, Unsicherheit) ihre Erklarung finden.

'Auf jeden Fall konnte gezeigt werden, ·daB die Pers6nlichkeit

'und das Verhalten der Mutter, dann, wenn der Vater stets an-

wesend ist, weniger pragend auf das Kind wirken; bei abwe-

sendem Vater jedoch wird die Pers5nlichkeit der Mutter weit

gewichtiger.

Beziehungen zwischen der Abwesenheit des Vaters und der

Selbstsicherheit der Mutter wurden weiterhin aufgedeckt, wo-

bei diese Selbstsicherheit keineswegs nur unter 6kono ischen

Aspekten zu sehen ist, wie vielfach angenommen wird. Zwei-

fellos ware hier auch auf die Einstellung der Gesellschaft

hinzuweisen, bzw. auf die bestimnter (konfessioneller oder

dthnischer) Bezugsgruppen, die die Abwesenheit des Vaters.in

bestimmten Situationen (Unehelichkeit, Scheidung, Strafver-

buBung) verurteilt in anderen (Todesfall, Kriegseinsatz)
durch besondere Zuwendung zur r:utter beantwortet. - Da£ die

mutterliche Selbstsicherheit das Erziehungsverhalten dem Kind

gegenubet und so auch dessen weitere Entwickluns bestimmt,
kann anhand einer Vielzahl von Studien als belegt gelten.

AuBerdem ware

c) die Zugeh6rigkeit zur sozialen Schicht als weiteres differen-

zeirendes Moment zu berucksichtigen. Das haufigere' Vorkommen
'

von Vater-Abwesenheit in sozial niederen Schichten k6nnte

bei Aussagen uber solche Sozialisationseffekte verzerrend

wirken. Die Feststellung von THOMES (1968) ware hier zu uber-

prufen, derzufolge sich die Abwesenheit des Vaters bei Kindern

der sog. Mittelklasse in starkerem MaSe negativ bemerkbar

macht als bel Kindern der sog. niederen soz. Schicht, da

diese Vater mit ihren Kindern ohnehin nur geringeren und we-

niger intensiven Kontakt haben.

d) SchlieBlich legt die Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen

nahe, daB sich vaterliche Abwesenheit auf die  ntwicklun; der

Jungen in starkerem NaBe nemativ auswirkt als auf die der M:id-

chen.

Zum Tell mag diese Feststellung aber darauf beruhen, da£ -

sicher durch die Identifikationshypothese beeinfluBt - in

diesem Zusammenhang oft ausschlieBlich das Verhalten von Jun-

.
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gen nur untersucht wurde. YARRON weist darauf hin, daB in

I der Literatur seltsamerweise bezuglich der mutterlichen De-

  privation kaum Analysen bezilglich Sexdifferenzen vorgenommen

wurdent

·.Hier mussen weitere Untersuchungen zur Kldrung beitragen.

e) Bezuglich unterschiedlicher Auswirkungen auf die Entwicklung

des Kindes je nach dessen Alter 18£t sich zum jetzigen Zeit-

punkt zumindest soviel feststellen, daB nicht nur die adipale

Phase und das Jugendalter, sondern gerade auch die · frahe Kind,..

heit von besonderer Bedeutung im Hinblick auf m6gliche De-

privationswirkungen nicht nur miitterlicher, sondern auch

vaterlicher Abwesonheit ist.

f) Als weitetes modifizlerendes Moment ware die Dauer der Abwesen-

heit des Vaters zu berucksichtigen und vor allem die Anpassung

des Vaters nach deasen Ruckkehr an die Familie und an das

Kind. Auf derartige Anpassungsprobleme, die bei Kldinstkindern

besonders zutage treten, vor allem, wenn das Kind wahrend der

- Abwesenheit des Vaters geboren wurde und erst im 2. Lebensjahr

eine intensive Begegnung m6glich wird, haben Studien uber

kriegsbedingte Abwesenheit der Vater hingewiesen.

g) AbschlieBend zu diesem Punkt ware noch auf die Beziehun: des

Kindes zur Restfamilie bzw. auf seine Stellung in der Ge-

schwisterreihe hinzuweisen, adf deren modifizierende Wirkung

die sehr eingehenden Untersuchungen.von SUTTON-SMITH, ROSEN-

BERG und LANDY (1968) aufmerksam gemacht haben. Die Kinder

aus 3- und Mehrkinderfamilien sind bei abwesendem Vater star-.

ker betroffen als Kinder in Einkinderfamilieh; Allerdings

zeigten sich in Einkinder-Familien Madchen durch das Fehlen

des Vaters in ihrer cognitiven Entwicklung in starkerem MaBe

beeintrachtigt als Jungen. Geschlecht und Gesbhwisterfolge

erwiesen sich als intervenierende Variable.

Die hier nur kurz aufgezahlten Gesichtspunkte zeigen, daB jeweils

die Abwesenheit des Vaters nur eine unter einer Vielzahl von

Variablen ist,.die auf den SozialisationsprozeB einwirken.

In der bisherigen Forschung und der bisherigen Literatur ist die

Problematilo ungunstiger Vater-Kind-Beziehung vor allem in der
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fruhen Kindheit noch relativ wenier beachtet worden, wor&n sicher
\ Cut , 31 -24%K,4

eine gewisse Oberbetonungretes Kuttet-Kind-Kontaktes nicht ganz

schuldlos ist.
- :===3.

ad 5a: echte Partnerschaft

gleiche Rechte, gleiche Pflichten, ein gewisses MaB an Gemeinsam-

keit

ad 5b: Der 'dritte Bereich' (wom8glich noch in gesundheitsvorsorgen-

der oder padagogischer Tatigkeit) wEre eine Verewigung traditionel-

ler weiblicher Rollenvorstellungl (Vgl. S. dieser Ausfuhrungen)

ad 5(: ba ein solcher "Freiraum" fur einen dritten Bereich irreal

erscheint und auch der Situation der Frau eher schadet als nutzt,

erscheint tin Nachdenken uber Au.8enbedingungen wenig sinnvoll.

Alle unter A,B,C,D genannten erziehungspolitischen und arbeits-

merktpolitischen Ma8nahmen warden viel sinnvoller eingesetzt, wenn

sie fur die Entfaltung der beruflichen Fahigkeiten der Frau auf dem

generellen Arbeitsmarkt nutzbar gemacht werden kunnten.

Was die Gr8£e der Bereitschaft anbetrifft, mu.8 hier jede Angabe

. bloBe Spekulation bleiben.

ad 6a: Ob sie erstrebenswert ist, sollte keine Frage mehr sein! En-
,-

reichen la£t sie sich durch .entsprechendes Erziehungsverhalten von

der ersten Lebenszeit an. Einflusse auf das Erziehungsverhalten

der Eltern haben nachweislich gesellschaftliche gruppenspezifische

Rollenvorstellungen, bei denen zunachst eine Korrektur anzusetzen

hatte.

ad 6b: Es ist vullig falsch, anzunehmen, daj "emotionale Ansprechbar-

keit, starkere emotionale Ausdrucksbereitschaft und emotionale Bin-

dungsbereitschaft" "frauliche Werte" sind. Eine derartige Einstel-

lung bezuglich "fraulicher" Werte' und "mannlicher" Arbeitswelt

entbehrt jeder wissenschaftlichen Fundierung und kann der Frau am

Arbeitsplatz eher schaden als nutzen (vgl. LEHR 1970, S. 74Of)

ad 7: Die Gesamtgesellschaft!
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Zu den Ausfuhrungen auf Seite 5 des Fragenkatalogs vom 17. 9. 71

ist zii bemerken, daS den Frauen nichts Schlimmeres passieren

k6nnte als da£ Werbeagenturen sich fur sie einsetzen warden;
- siehe die bisherigen "Erfolge" der "Aktion Gemeinsinn"1

Zwischen Frauen und Zahnpasta besteht vielleicht noch ein kleiner

Unterschiedl

&21< Ld
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