
Neue AnsAtze pAdagogischer Arbeit

mit werdenden und jungen Eltem

in Gruppen

Ergebnisse eines Pilotprojekts in Berlin (West) -

*.

AbschluBbericht -

11 U

060041 d1

Bandes:entrale MrgesundheitlicheAulkilinmg



Impressum:

Herausgegeben von der Bundeszentrale fOr gesundheittiche Aufkltirung, K6ln,
im Auftrag des Bundesministers fur Jugend, Familie und Gesundheit.

Druck: H. Chr. Sommer GmbH u. Co. KG, 5427 Bad Ems

Erscheinungsdatum: Juli 1982

1.2.7.82

Dieser Bericht wird kostenlos auf Anfrage von der

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufk rung, Postfach 91 01 52, 5000 K6In 91,
zur Vertugung gestellt.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung.

3
1



Neue Ansatze padagogischer Arbeit

mit werdenden und jungen Eltern

in Gruppen

- Ergebnisse eines Pilotprojekts in Berlin (West) -

AbschluBbericht

ARCHIVEXEMPLAR
Reg.-No. 60012

(6.1.12)

Berlin (West), Oktober 1981



Einfuhrung

Mit dem hier vorgelegten Bericht werden Ablauf und Ergebnisse eines

Pilotproj ektes beschrieben, das die Bundeszentrale fiir gesundheitliche

Aufklarung, K6ln, in den Jahren 1980 und 1981 gefardert hat.

In Berlin (West) ist der Versuch unternommen worden, mit verheirateten

und unverheirateten Paaren und alleinstehenden Frauen, die ihr erstes

Kind erwarten, Elterngruppen zu initiieren.

Die Gruppenarbeit sollte Sachinformationen uber Schwangerschaft und

Geburt vermitteln und daruber hinaus in Gesprachen und mit gemeinsamen

Aktivitaten die Kontakte der jungen Familien untereinander fardern

und sie dazu anregen, im Sinne von Selbsthilfegruppen weiterzuarbeiten.

Dieses Angebot unterscheidet sich in der Zielsetzung und im Vorgehen

von den traditionellen Sauglingspflege- bzw. Wickelkursen fur werdende

Eltern, die in der Regel medizinische und hygienische Aspekte der Ver-

sorgung des Sauglings in den Mittelpunkt stellen und auf die Situation

der kiinftigen Mutter und Vater nicht eingehen.

Im Pilotprojekt haben mitgearbeitet:
Heide Golisch Marianne Leiner

Gabriele Gaese Karin Nothnagel

Gisela Jacobsen Elfriede Jager

Karin Brandt-Finger (Supervision)

Irmtraud Schmitz (Wiss. Beratung und Begleitung)

Der Bericht umfaBt folgende Teile:

A. Hauptbericht
B. Kurzbericht

C. Anhang

(Gruppe Kreuzberg I)

(Gruppe Kreuzberg II)

(Gruppe Zehlendorf)
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A. KURZBERICHT (abstracts)

Das Projekt war eines von zwei Vorhaben, mit denen die BzgA in den Jahren

1980 und 1981 in Berlin (West) und Dahn (Rheinland-Pfalz) unter Beteiligung
der j eweiligen staatlichen Stellen fik das Gesundheitswesen bzw. der Landes-

zentrale fiir gesundheitliche Aufklaring Strategien entwickeln und erproben
wollte, die praventiv in Richtung Alkoholmi brauch wirken sollten.

1. Ausgangspunkt und Ziele des Pilotproj ekts in Berlin B\lest)

Von dem Tatbestand ausgehend, daB Einstellungen zu Alkohol und das Konsum-

verhalten bereits innerhalb des prirnaren Sozialisationsprozesses vo-rjeprdgt
werden, hat die BzgA auf der Suche nach neuen Wegen und M5glichkeiten
einer praventiven Arbeit zur Senkung des hohen Daueralkoholkonsr·ns die

Fa mii lie in den Mittelpunkt der Oberlegungen geruckt; dabei wurde

insbesondere die Vorbi.ldfunktion der Eltern fur ihre Kinder betont.

Fiir das Berliner Pilotproj ekt galt ein erweiterter Begriff von Primar-

pravention (vgl. Kap. 1.1, Hauptbericht) .

Pravention wird umso wirksamer eingeschatzt, je fruher sie einsetzt.

Aus dieser Einsicht heraus sind werdende Eltern, d.h. vor allem Paare,

die ihr erstes Kind erwarteten, als Zielgruppe gewahlt worden (vgl.

Kap. 1.2, Hauptbericht).
In der Situation der Schwangerschaft, so die Annahme, ist u. a. die

- Aufgeschlossenheit fur gesundheitsrelevante Informationen besonders gro13,
- eine positive Motivation fur die Beschaftigten mit Erziehungsfragen zu

erwarten,

- der Austausch untereinander erwunscht, weil werdende Eltern widerspruch-

liche Informationen verarbeiten und sich auf die Elternrolle vorbereiten

wollen.

Im gegenwartigen Angebot der Institutionen (insbesondere des Gesundheits-

wesens) bestehen im Hinblick auf diese Zielgruppe erhebliche M ngel.
Nahezu alle Schwangeren erhalten zwar schriftliches Material (Merkblatter,

Broschuren), doch bleibt fraglich, welche werdenden Eltern die (zum Teil

widerspruchlichen) Informationen aufnehmen und wie sie diese verarbeiten.

Beratungs-, Kurs- und Hilfeangebote sind ebenfalls vorhanden. Nach den Er-

gebnissen einer Pilot-Studie kann jedoch daran gezweifelt werden, ob diese

qualitativ zureichend sind (I 1V 1989, S. VII f.). In der Regel geharen
die Teilnehmer an diesen Kursen zu den mittleren sozialen Schichten.
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2. Art des Vorgehens und zeitlicher Ablauf der Gruppenarbeit

Innerhalb des Stadtgebietes von Berlin CWest) ist in dem sozialstrukturell

stark belasteten Bezirk Kreuzberg mit zwei Elterngruppen und in dem gut
situierten Bezirk Zehlendorf mit einer Elterngruppe gearbeitet worden.

Das Angebot im Pilotprojekt sollte insbesondere sozial benachteiligten
jungen Eltern zugute kommen (vgl. Kap. 1.3: 1.4, 3. Hauptbericht).
Die sozialpadagogische Gruppenarbeit mit werdenden Eltern war als gemein-

samer Lemproze 8 von Teilnehmern und Gruppenleitern konzipiert; im Rahmen

der wissenschaftlichen Begleitung sollten die Ablaufe so mit den Teilnehmern

abgestimmt und dokumentiert werden, daB sie Verfahren in der Handlungsfor-
schung entsprechen (Kap. 2, Hauptbericht). Das Pilotprojekt sollte an der

konkreten Lebenssituation junger Familien anknupfen und sie anregen, als

Selbsthilfegruppe weiterzuarbeiten. Die ersten zehn Gruppenabende fanden

wahrend der Schwangerschaft statt. Die Bearbeitung der vorgeschlagenen
Themen (u. a. Informationen uber Schwangerschaft und Geburt, Gesundheits-

verhalten, Erziehungsfragen) sollte kognitive und soziale Lernprozesse

miteinander verbinden und den Austausch der Teilnelvner untereinander

fdrdern. Darilber hinaus waren Gesprache mit eingeladenen Experten und

gemeinsame Aktivitaten (u. a. Besuch einer Entbindungsklinik) vorgesehen.

In der Pause zwischen der ersten und der zweiten Phase der Gruppenarbeit
(Geburt der Kinder) haben alle Eltern in einem strukturierten milndlichen

Inverview Auskunfte uber die Veranderung ihrer Lebenssituaticn durch die

Geburt des ersten Kindes und ihre Wunsche fur eine weitere Gruppenarbeit
gegeben. In der etwa funf Monate nach der Geburt der Kinder fortgesetzten
Gruppenarbeit sind aktuelle Fragestellungen der Eltern aufgenommen und bear-

beitet worden. Eine Gruppe hat einen Kinderladen gegrundet und damit die

Tagesversorgung der Kinder selbst organjsiert. Die Teilnehmer der anderen

beiden Gruppen sind ebenfalls nach wie vor miteinander in Kontakt. Alle jungen
Eltem schiitzen die Gruppenarbeit als sehr hilfreich ein (vgl. Kap. 4, Haupt-
bericht).

3. Praxisberatung/Supervision

Die Gruppen] eiter im Pilotproj ckt hatten entschieden, diese neuartige Arbeit

mit der Zielgruppe werdende/junge Eltern von vornherein unter fachlicher

Supervision zu beginnen. Die Begleitung der praktischen Tatigkeit erwies

II



sich fiir den erfolgreichen Verlauf des Pilotprojckts als unverzichtbar

(vgl. Kap. 5, Hauptbericht) . Fur zukinftige Angebote wird unter den

spezifischen Bedingungen der Institutionen, die diese initiieren sollen,

ebenfalls empfohlen, eine fachliche Begleitung einzurichten (vgl. Kap. 6,

Hauptbericht).

4. Ergebnisse des Pilotprojekts

Die Unterstutzung junger Familien in der Zeit der Schwangerschaft und nach

der Geburt des ersten Kindes kinn als eine prim irpraventive Aufgabe ersten

Ranges gelten. Eine Verbesserung des Gesamtangebotes fur werdende und junge

Eltern erscheint dringend geboten. Die Ergebnisse des Pilotproj ekts liegen
auf mehreren Gebieten (vgl. insbesondere Abschnitt 4.5, Hauptbericht).

Ober dine Zielgruppe, fur die bisher kaum Material vorlag, sind Informationen

dariiber zusammengetragen worden, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen

j unge Familien leben, wie sie die Geburt des ersten Kindes erleben und auf

welche Weise Teilnehmer aus unterschiedlichen Bev61kerungsschichten in

dieser Situation in Elterngruppen lernen.

Das Konzept kann als beispie].haft gelten fur den Aufbau entsprechender

Gruppen in vergleichbaren stadtischen Einzugsgebieten.

5. Schematische Derstellung der Organisation des Pilotprojekts und des

Proj ektablaufs

Organisation des Pilotprojekts:

Senator fur Gesundheit und

Umweltschutz, Berlin (West)

PROJEKTGRUPPE

Gruppe
KREUZBERG I

Gruppe
KREUZBERG II

Gruppe
ZEHLENDORF

III

BzgA --

1
I

Super- 1 Entwicklung und I Wiss. Beratung
vision Durchfiihrung der

1
und Begleitung1 Gruppenarbeit mit

1 werdenden u.jungen 1

Eltern 1
1

1 (je 2 Gruppenlei-
terinnen)



Die folgende schematische Darstellung verdeutlicht den Projektablauf in

groben Zugen:

1979

Anfang September

1980

Januar

Mai

Februar - April

Mai - Juli

September - November

Oktober - Dezember

Dezember - Februar 1981

1981

Entwicklung eines Konzepts fur sozialpadagogische
Gruppenarbeit mit werdenden und j ungen Eltern

Kontakte zu Instjtutionen, die unmittelbar mit
der Zielgruppe in Kontakt sind, u.a. Gesund-

heitsamt, Kliniken, Frauenarzte, Kranken-

gymnastinnen.
Kontaktaufnahme zu Institutionen der Eltern-

bildung, die mit jungen Familien arbeiten

Kontakte mit Betrieben, dem Landesamt fur
Arbeitsschutz und technischc Sicherheit, Landes-
fraucnausschuB des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
der Bundesanstalt fur Arbeit u. a. zur Zielgruppen-
erreichung

Beginn der Hausbesuche in Kreuzberg

Fortsetzung der Hausbesuche in Kreuzberg uiid
Zehlendorf

Konstituierung der beiden Elterngruppen in

Kreuzberg

Konstituierung der Elterngruppe in Zehlendorf

Erste Phase der Gruppenarbeit (zehn Abendc)
Kreuzberg
Erste Phase der Gruppenarbeit (zehn Abende)
Zehlendorf

Miindliche Intervicws mit allen Teilnehmern in der

Pause zwischen den beiden Gruppenphasen
Zweite Phase der Gruppenarbeit (zehn .Abende)
Kreuzberg
Zweite Phase der Gruppenarbeit (zehn Abende)
Zehlendorf

Auswertung der Ergebnisse und Vorlage des Berichts
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1. Vorgeschichte des Pilotproiekts

1.1 Voruberlegungen und Ziele

Wesentliche Zielsetzung der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
fur die Planung und Durchfuhrung des Pilotproj ektes im Rahmen der 'Ma8-

nahmen zur Verringerung des Alkoholkonsums bei Erwachsenen, insbesondere

im Hinblick auf die Vorbildwirlamg auf Kinder" war, neue Wege und M glich-

keiten zu entwickeln und zu priifen, um den hohen Daueralkoholkonsum inner-

halb der Bev61kerung zu senken.

Ausgehend von der Tatsache, daB Einstellungen zu Alkohol und das Konsum-

verhalten bereits im Laufe des primdren Sozialisationsprozesses vo-Ze-

pragt werden, erschien es sinnvoll und notwendig, die Familie

in den Mittelpunkt der Oberlegungen uber neue Strategien mit dieser Ziel-

setzung zu stellen. M3gliche Ansatzpunkte hierfur k6nnen sowohl im primar-
priventiven als auch im sekundarpraventiven Bereich liegen.

Eine Interventionsm6glichkeit im Rahmen primarpraventiver Vorgehensweise
hief3e - irn Sinne von CAPLAN (1964) - bereits vor der Manifestierung einer

Auffalligkeit, Starung, Beeintrachtigung usw. einzugreifen, also das

Risiko von vornherein und soweit wie maglich zu mindern, wahrend es

bei einer Mafhahme sekundarpraventiver Art darum ginge, durch Frliher-

kennung und -behandlung eine Verfestigung einer schon aufgetretenen,

sichtbaren St6rung zu verkurzen bzw. Ruckfalle zu verhindern. 1)

Insbesondere im Zusaimnenhang mit der Fragestellung und Zielsetzung dieses

Pilotproj ektes wird offensichtlich, daB in der Praxis die Grenzen flie!3end

sind: ist zum einen bekannt, daB ein nicht unerheblicher Anteil der erwachse-

nen Bevalkerung Alkohol in gesundheitsschadigenden Mengen und/oder aus

pers6nlichkeitsspezifischen Motiven im Sinne des Versuchs einer

Selbsttherapie (sekundarpraventiver Aspekt) trinkt, so wirkt

1) Auf die tertiare Priivention, wo es um die Verhinderung oder Milderung
von Chronifizierungsprozessen einer St6rung geht, mua in diesem

Zusanmenhang nicht niiher eingegangen werden, weil derartige Ma8-
nahmen im Rahmen dieses Pilotproj ektes keine Berucksichtigung
finden.
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dieses Verhalten als Vorbild oder Modell pragend auf das der heranwachsen-

den Kinder, und zwar von einem sehr frill·len Zeitpunkt an (vgl. ANTONS/SCHULZ

1976, Bd. 2, S. 257) (primarpraventiver Aspekt) .

Dieses Beispiel soll nicht uberdecken, daB sich PRAVENTION jedoch nicht

nur auf gestarte und gefahrdete Pers6nlichkeiten, sondern auch auf die

Gesamtheit der gesunden Menschen zu beziehen hat.

Aus dieser Einsicht folgt, daB Pravention um so effektiver sein kann,

j e frliher sie einsetzt, wobei der Ansatzpunkt fur praventive Ma8nahmen

sowohl bei der Umwelt als auch beim Individuum liegen kann bzw. sollte.

Pravention auf seiten der Unwelt bedeutet die Initiierung und Verwirklichung

fardernder Lebensbedingungen in der gesamtgesellschaftlichen Umwelt der

Familien, d.h. im Wohn- und Arbeitsbereich ebenso wie in der Offentlich-

keit.

Auf individueller Ebene zielt Pravention auf den Erwerb von Kompetenzen,

d.h. auf den Erwerb von Fertigkeiten und Verhaltensweisen, die zu einer

realistischen, kompetenten Auseinandersetzung mit der persdnlichen und

gesellschaftlichen Lebenssituation beitragen sollen. Der Ort, wo die

Voraussetzungen fur diese Kompetenzen vennittelt werden (sollten), ist

zunachst die Familie. Unbestritten ist allerdings, daB diese Fahigkeiten
in der heute vorherrschenden Form der Klein familie haufig nur noch

unzureichend vermittelt werden bzw. in ihr gelernt werden kdnnen. Unter

dem Stichwort "Funktionsverlust der Familie" ist diese Entwicklung oft

beschrieben worden, so daB hier nur kurz einige Ursachenzusanmenhange

und Folgeerscheinungen wiederholt werden sollen.

Die immer starkere Trennung von Produktions- und Konsumptionssphare ist

strukturelles Merkmal einer hochtechnisierten Gesellschaftsform; sie ist

auch in der Bundesrepublik zu beobachten. Dadurch findet eine Partiku-

larisierung statt, d.h. durch eine zunehmende Fixierung auf gegebene,
kaum mehr bewuBt beeinfluBbare Entwicklungen wird einer Tendenz Vor-

schub geleistet, die weniger die Selbstentfaltung oder die Entwicklung

2



von Eigenverantwortlichkeit etc. in den Vordergrund stellt, sondern mehr

und mehr zu einem "Au8engeleitetsein" und zu Fremdbestimmung der Men-

schen fiihrt. Das bedeutet aber auch, daB das emotionale Fundament der

Familie als eine wesentliche Voraussetzung fiir die Entfaltung der Per-

sanlichkeit zu autonomen, eigenverantwortlich handelnden und konstruktiv-

kritischen Menschen oftmals nicht mehr gegeben ist. Die gesellschaftlichen
Kosten des technischen Fortschritts auBern sich in vielfaltiger Weise:

Vereinzelung, Isolation und Kontaktunfahigkeit durch Arbeits - und Wohn-

strukturen, Orientierungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Zunahme von

Passivitat, Teilnahmslosigkeit, depressive Verstinmungen und diffuse

und/oder reale Angste. Weiterhin ist eine Zunahme von stoffabhangigen
und stoffunab11*ingigen Suchtformen feststellbar, und Verhaltensauffallig-

keiten bereits in Kindesalter wie Aggressivitat und Schulversagen sind

keine Seltenheit mehr. SCOTT und LYNTON (1952) bezeichnen solche Auswir-

kungen als "social sickness"; sie wirken sich auf alle Formen des sozialen

Lebens und besonders gravierend auf die Familienbeziehungen aus. Bedenkt

man daruber hinaus, daB Elternfunktionen zumeist im frahen Erwachsenen-

stadium ubernommen werden, wo gerade im Interesse der neuen Familie

die Daseinssicherung geleistet und der berufliche Aufstieg fortgesetzt
werden muB, dann liegt es nahe, daB sich die inneren und au8eren Problem-

konstellationen in einer jungen Familie haufen.

Eine wichtige Aufgabe primarpraventiver Angebote ware deshalb in der ver-

starkten Unterstiitzung junger Familien zum Beispiel in der Form gezielter

Elternbildung, aber auch durch wirksame Aufklarung liber gesundheits -

fardernde bzw. - schadigende Verhaltensweisen zu sehen. Im wesentlichen

sollten solche Angebote die M6glichkeiten und Fahigkeiten der Eltern

bei der Erziehung ihrer Kinder fardern (Erziehungskompetenz starken),
emotionale und soziale Lernmaglichkeiten erweitern (durch Verbesserung
der Interaktion und Kommunikation innerhalb der Familie ebenso wie

zwischen Menschen/-gruppen auaerhalb) und somit insgesamt zu einer er-

weiterten Selbsthilfekompetenz beitragen. DaB derartige F6rderprogramme

insgesondere denj enigen Bev61kerungsgruppen zugute kommen muaten,bei denen

eben diese Kompetenzen besonders h ufig nur unzureichend erworben werden

konnten, erscheint zwar selbstverstandlich, soll aber nichtsdestoweniger
noch einmal betont werden.
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1 . 2 Entscheidung fur die Zielgruppe werdende und junge Eltern

Die padagogische Arbeit mit werdenden Eltern laBt sich damit begr nden, daB

die Zeit der Schwangerschaft eine besonders konflikttrachtige ist. Jede

Schwangerschaft bringt ambivalente Gefahle fur die werdenden Eltern mit

sich, auch wenn das Kind ein Wunschkind ist (vgl. KOSCHORKE/SANDBERGER

1978, S. 100).

Besonders bei Frauen kannen Identitatskrisen auftreten durch den Konflikt

Kind/Beruf, da sie mit widersprlichlichen gesellschaftlichen Rollenerwar-

tungen konfrontiert werden. Einerseits sollen sie entsprechend der Mutter-

ideologie die Hauptverantwortung fur die Versorgung des Kindes ubernehmen,

andererseits wird die Hausfrauen- und Mutterrolle gemessen an 6konomisch

orientierten Maastaben in der Wertskala der Leistungsgesellschaft gering

eingeschitzt (vgl. WAGNEROWA 1976, S. 20). So befinden sich die Frauen

hau:fig in einer "double-bind-Situation". Gehen sie ihrem Beruf nach,

so entwickeln sie Schuldgefuhle gegenuber dem Kind, beschranken sie

s ich auf die Hausfrauen- und Mutterrolle, leiden sie haufig unter dem

damit verbundenen gesellschaftlichen Prestigeverlust.

Ein weiteres Problem ist auch die soziale Isolation, welche die Rolle

als "Nur-Hausfrau" mit sich bringt. Wahrend hochqualifizierte Frauen

(z.B. Akademikerinnen) wahrscheinlich starker darunter leiden, auf die

Lhnen in ihrem Beruf m6gliche Selbstverwirklichung verzichten zu mUs sen,

vermissen weniger qualifizierte Frauen mindestens die M5glichkeit zur

Pflege sozialer Kontakte, die ihnen der Beruf bietet (vgl. WAGNEROWA

1976, S. 54). Auch sollte nicht vergessen werden, da8 viele Frauen

zum "Mitverdienen" gezwungen sind, da der Verdienst des Mannes nicht aus -

reicht, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern bzw. deren materiel-

le Bedurfnisse zu befriedigen (vgl. VOGT-HAGERBAUMER 1977, S. 39). In die-

sem Fall sind die Frauen haufig der dreifachen Belastung durch Haushalt,

Kind und Beruf ausgesetzt.

Wahrend der Schwangerschaft besteht bei den Frauen eine verstarkte Moti-

vation, das eigene Gesundheitsverhalten zu reflektieren. Hier bietet sich

ein Ansatzpunkt fur praventive Arbeit (vgl. IMW-KOLN 1979, S. 35 ff.).
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Fur die M nner besteht das Problem eher darin, daB sie sich entweder

entsprechend der Ideologie vom Mann als Haupt- oder Alleinernahrer der

Familie unter verstarkten Leistungsdruck in Beruf setzen, oder darin,

daB die objektiv gegebenen Verhaltnisse ihnen wenig Maglichkeiten lassen,

eine intensive Vater-Kind-Beziehung aufzubauen. So gibt es z.B. kaum

Halbtagsstellen fur M nner, denen die Vaterrolle wichtiger ist als der

Beruf (vgl. WAGNEROWA 1976, S. 61).

Durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung kommt es haufig zu Kon-

flikten in der Paarbeziehung in der Art, daB der Mann z.B. eifersuchtig

ist auf die intensive Mutter-Kind-Beziehung, wal·trend die Frau durch die

Doppelrolle uberlastet ist oder sich als "Nur-Hausfrau" minderwertig

fiihlt (vgl. BOSTON WOMEN'S HEALTH BOLL COLLECTIVE 1971, S. 768 ff.).

Haufig treten in dieser Situation auch Probleme mit der Sexualitat auf.

Fur beide Partner bringt die Erweiterung der Familie also oft Schwierig-
keiten bei der Neustrukturierung der Beziehungen und der Identifikation

mit ihren Rollen mit sich. Hinzu kommt noch die Verwirrung werdender

Eltern durch die Informationsvielfalt in den Medien, welche z.T. wider-

spruchliche Infonnationen geben (vgl. Proj ektgruppe Konstanz, "Das

Sozialisationswissen junger Eltern", S. 35 ff.).

Wenn nicht starke Identitatskrisen bei Frau und Mann auftreten, so zumin-

dest Verunsicherung im Hinblick auf die Bewaltigung der neuen Lebenssituation

mit dem Kind. Deshalb war es uns besonders wichtig, beide Partner in die

Arbeit einzubeziehen.

Aus diesen Grunden ist anzunehmen, daB werdende Eltern eine relativ hohe

Bereitschaft entwickeln, auf sozialpadagogische Angebote einzugehen (vgl.

v. WERDER 1980, S. 14 f.).

1.3 Zur Wahl der Vergleichsgruppen in verschiedenen Berliner Bezirken

Zahlreiche Aktivitaten werdender und junger Eltern, u.a.

- die Gruppenbildung von Personen in gleicher Situation zum gegenseitigen
Erfahrungsaustausch (z.B. Gruppen stillender Emtter in der La Leche
League),
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- Kontaktanzeigen junger Eltern zum Kennenlernen anderer Eltern zwecks

Grundung von Babygruppen,
- die Suche nach neuen Wohnformen, z.B. Wohngemeinschaften,

zeigen das groBe Interesse an .der Auseinandersetzung mit und der Bewaltigung

der neuen Lebenssituation durch den Kontakt zu anderen Betroffenen. Es ist

anzunehmen, daB derartige Aktivitaten in der Regel von Frauen und Mannern

angeregt und durchgefuhrt werden, die den mittleren und gehobenen sozialen

Schichten zuzurechnen sind.

Gesprache der Projektmitarbeiter mit Sozialarbeiterinnen sowie die Hospi-
tation an einem "Vorbereitungskurs fur werdende Eltern" des Evangelischen

Bildungswerkes Berlin machten deutlich, daB auch institutionelle Angebote
zu diesen Themenbereichen uberwiegend von werdenden Eltern privilegierter
Schichten in Anspruch genommen werden; ein Faktum, welches die Literatur

uber Elternbildungsarbeit bestatigt.

Nach ALHEIT (1976, S. 44) ist die Unterschicht mit weniger als 20 %

gegenuber ihrem Anteil an der Gesamtbev61kerung (48 %) in Ehe-, Familien-

und Lebensberatungsstellen deutlich unterreprasentiert. Die Ursachen

hierfur sind zum einen in den derzeitigen Angebotsformen der Institutionen

zu suchen, die Angeharige unterer sotialer Schichten nicht oder wenig an-

sprechen, zum anderen sind sie durch die sozialen Barrieren gegeben,
die fur den einzelnen oft unuberwindbar sind, z.B. Sprachbarrieren,

Verhaltensbarrieren, institutionelle Barrieren.

Der Problemdruck auf diese Gruppe tritt jedoch in der sich durch die

Geburt des Kindes verandernden Lebenssituation aus folgenden Grilnden

verstarkt auf:

- die familiare Struktur verandert sich; damit treten gerade fur 6kono-

misch schlechter gestellte Familien verscharft Probleme auf, z.B.in der

Paarbeziehung, mit dem traditionellen Rollenbild, welches im Widerspruch
zu den eigenen Interessen bzw. den alltaglichen Notwendigkeiten steht

(Zwang zur Berufst tigkeit der Frau, Mutterideologie, Doppelbelastung
durch Haushalt und Beruf etc.) (vgl. ARBEITSGRUPPE "ELTERNBI LDUNG FOR

ELTERN VON KLEINSTKINDERN" 1975, S. 33 ff.),
- die Wohn- und Arbeitsplatzsituation ist bei dieser Bev61kerungsgruppe

haufiger unbefriedigend; die Paare haben eher Geldsorgen und Angst
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vor Arbeitslosigkeit, und es sind kaum Kenntnisse uber soziale Hilfen

vorhanden,
- Frauen aus dieser Schicht nehmen die sozialen Dienstleistungen weniger

in Anspruch; sie gehen z.B. weniger zur Schwangerschaftsberatung und

zu den Vorsorgeuntersuchungen mit der Folge, daB Risikofaktoren fur

Mutter und Kind nicht rechtzeitig erkannt und beseitigt werden k6nnen.

Im Hinblick auf diese Ausgangslage ergibt sich, daB die "Bedurftigkeit"

dieses Personenkreises besonders groB ist. Das bestimmte das Interesse

der Gruppenleiterinnen, ihr Kurs-Angebot vor allem Paaren aus den

unteren sozialen Schichten zuganglich zu machen.

Deshalb sollten zwei der zu grundenden Elterngruppen in Kreuzberg, einem

Berliner Bezirk mit hohem Arbeiteranteil und zugleich struktureller Unter-

versorgung angeboten werden, wahrend die dritte Gruppe - als Vergleichs -

gruppe - in Zehlendorf zusammengestellt werden sollte, einem Stadtbezirk,

in dem uberwiegend eine Bevalkerung mit gehobenem Berufs- und Einkommens-

niveau lebt.

Da zwischen den sozialen Schichten in Hinblick auf Eigeninitiative, In-

anspruchnahme von institutionellen Angeboten und Oberwindung von Schwellen-

angsten unterschiedliche Reaktionen zu erwarten waren, erschien es ratsam,

die Gruppen m6glichst homogen zusammenzustellen, denn zur Herstellung

bzw. Verbesserung der Kommunikation der Teilnehmer untereinander und

zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen sind z.B. ein ahnlicher

Wissensstand, gleiche Sprachstandards und ein etwa gleiches ProblembewuBt-

sein f6rderlich.

Ebenso wichtig ist die Wohnnahe der Gruppenmitglieder zum Veranstaltungs-

ort sowie der Teilnehmer untereinander. Zum einen, um den werdenden Eltern

lange Anfahrtzeiten zu den Gruppentreffen zu ersparen, zum anderen, um

gegenseitige pers6nliche Kontakte zwischen den Teilnehmern zu erleichtern.

Diese Voruberlegungen bestimmten auch die Berniihungen, werdende Eltern fur

die jeweiligen Gruppen anzusprechen und fur die Teilnahme zu gewinnen

(vgl. Kap. 3).

1.4 Strukturelle Merkmale eines Stadtischen Ballungsraumes -

Zur Situation werdender und junger Eltern im Projektgebiet

Der Durchfuhrungsort Berlin (West) des Pilotproj ekts weist als Stadtstaat
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und angesichts seiner politischen Situation als geteilte Stadt ohne Hin-

terland eine Reihe von strukturellen Besonderheiten auf, die als Au en-

bedingungen fur die Arbeit mit werdenden Eltern und jungen Familien

kurz skizziert werden sollen.
2

Auf einer Gesamtflache von 480 km und umschlossen von einer Grenze

mit der L nge von 162 km befinden sich die Arbeits -, Wohn- und Erholungs-

gebiete der zw8lf Verwaltungsbezirke mit einer Gesamteinwohnerzahl von

11
1,9 Mio (Stand: Ende 1979; Stat. Jahrbuch 1980, S. 17, S. 34). '

Im Verhaltnis zu anderen Bundeslandern hat Berlin (West) die hachste

Bevalkerungsdichte (Einwohner je km2), und zwar 3.977; Hamburg zahlt

im Vergleich dazu 2.226 und Nordrhein-Westfalen 499 (ebd., S. 40).

ai,iln (We ll

Berlin nach Bezirken

Quelle: Statistisches Jahrbuch Berlin, 1980, S. 16

Zum 6.Im ZiP,1.I,dorf g,Mrt 4- E.klavi
'unemar* Che fiume,e E.k*ave St,tr-
s. Men in . nics, Gec:*saus.upch -

quill e:ne iw Berlin gentrence Zulanrt·
straN mit dem Zeh ienoorre, Onste,1 Wan#

Iee (KollhalenD,uck) vlmundln Zum BA
ZIN Spindau g ehoter, 4,0 E*klaven l.*6*
Zinswteson. F enti,-(es* und Eilingruna
Mrd.M d# Spandiww Fomes *07••

Fl#Inn*GINI Winl elwa 5 km wOWLM
W Grenze*Mt

1) Die letzte Berufs- und Arbeitsstattenzahlung fand 1970 statt; die Angaben
im Statistischen Jahrbuch 1980 sind fortgeschrieben auf der Grundlage
sporadisch durchgefuhrter Reprasentativbefragungen oder der Befragung
von spezifischen Teilpopulationen sowie aus Teilstatistiken, z.B.
uber melderechtlich registrierte Personen.
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Ober die Beschreibung einiger Aspekte der Sozial- und Infrastruktur der

Berliner Bezirke, aus denen die Teilnehmer an den Elterngruppen uberwiegend

kamen, sollen Lebensumstande gekennzeichnet werden, auf deren Hintergrund

die Sozialisationsleistungen junger Familien stattfinden.

Oberwiegend wohnten die Teilnehmer der beiden Kreuzberger Gruppen in

den Bezirken Kreuzberg, Tempelhof und Neuk61ln; die Zehlendorfer Gruppen-
teilnehmer lebten uberwiegend auch in Zehlendorf.

Unter Verwendung der 97 Statistischen Gebiete von Berlin (West) als Bezugs-
basis hat STAHL (1980) die Sozialstruktur der Berliner Bevdlkerung unter-

sucht. Aus Angaben der Volkszahlung von 1970 und der aktualisierten Daten

aus der Gebaude- und Wohnungszahlung von 1968 stellte er eine Liste von

25 "Sozialindikatoren" (Variablen) zusammen, die demographische Merkmale

wie Altersgliederung, Geschlechtsproporz, Auslanderanteil sowie sozial-

strukturelle Angaben zu Erwerbstatigkeit, hachstem SchulabschluB,

Wohnungsgro e, Wohnungsbelegung und sanitire Ausstattung der Wohnung
umfagte. Mit Hilfe eines faktorenanalytischen Verfahrens lie13en sich

die 25 Variablen auf vier wesentliche Faktoren reduzieren. Die demo-

graphischen Variablen, weitgehend durch die Faktoren 2 und 4 reprasen-

tiert, erwiesen sich als unabhangig vdn den sozialstrukturellen Faktoren.

Wahrend Faktor 3 vorwiegend durch die Woh:nsituation bestinmt wird, ist

Faktor 1 als wichtigstes Ergebnis anzusehen, denn er definiert einen

"Sozialindex" der statistischen Gebiete und laSt Aussagen uber den Rang

eines j eden Bezirkes nach dem 'Wohlhabenheitsgrad" zu: "Das hei t, alle

Merkmale, die fur einen gehobenen Sozialstatus einer Stadtregion typisch

sind, laden den Faktor 1 positiv, und alle Merkmale, die andererseits

fiir einen niedrigen Sozialstatus typisch sind, laden ihn negativ. "

(ebd., S. 46). 1)

1) Faktor 1 ist positiv geladen durch die Merkmale Anteil der Angestellten,
Beamten/Selbstandigen an den Erwerbstatigen, Anteile der Personen mit
mittlerer Reife/Abitur als h6chstem SchulabschluB, Anteil der Personen
mit Berufs-, Fach- oder Ingenieur- oder Hochschule als h6c stem AbschluB,
Anteil de5 Wohnungen mit einer Gr6Be zwischen 71 und 130 m sowie mehr
als 130 m ,

Anteil der Wohnungen mit 1 bis 2 Raumen und 3 bis 4 R umen
mehr als Bewohner.

Negative Ladungen korrmen zustande durch die Merkmale: Anteil der Arbeiter
an den Erwerbstatigen, Anteil der Personen mit Volksschule als h chstem

2
SchulabschluB, Anteil der Wohnungen mit einer Gr613e zwischen 31 und 70 m

,

Anteil der Wohnungen mit gleichviel Personen wie Riiume, Anteil der Wohnungen
mit 1 bis 2 Personen und 3 bis 4 Personen mehr als Raurte, Anteil der

Wohnungen ohne Bad, aber mit Toilette. In abgeschwachter Form gehen2auch noch
die beiden Merkmale Anteil der Wohnungen mit einer Gr613e unter 30 m und An-
teil der Wohnungen ohne Toilette mit negativer Ladung ein. Vgl. STAHL, 1980,
S. 45 f.
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1)
In der Rangreihe der Westberliner Bezirke liegen Kreuzberg und Neuk6lln

auf Platz 2 und 3. Sie geh6ren mit uberwiegend negativen Ladungen auf

Faktor 1 zu den belasteten Bezirken. Tempelhof nimmt in Mittelbereich

den 7. Rang ein, wal·trend der Bezirk Zehlendorf an 12. Stelle als das

Gebiet mit dem h6chsten Sozialstatus ausgewiesen ist.

Unterschiedlich ist auch der Anteil der hier interessierenden Bezirke

an der Gesamtflache Berlins. Kreuzberg umfalk 1.038 ha, Neuk8lln 4.490 ha

und Tempelhof 4.074 ha, wahrend Zehlendorf eine Ausdehnung von 7.058 ha

hat. Ende 1979 betrug die Bevalkerung in Kreuzberg insgesamt 129.760

Personen, in Neuk61ln 280. 593, in Tempelhof 164.861 ; Zehlendorf hatte

zu diesem Zeitpunkt 85.036 Einwohner. Zwischen 20 und 45 Jahren alt,

also in der Altersgruppe der Gruppenteilnehmer am Pilotprojekt waren

in Kreuzberg 42,1 %, in Neukalln 37 %, in Tempelhof 33 %; der Anteil

betrug in Zehlendorf 32 % (STAT. JAHRBUCH 1980, S. 33). Neben Schaneberg

ist Kreuzberg der Stadtbezirk mit dem h6chsten Bev61kerungsanteil auf

1 ha bebauter Flache.

Hinzu kommen Unterschiede im Auslanderanteil der einzelnen Bezirke. Beson-

ders in Kreuzberg und Neukdlln zog in den letzten Jahren verstarkt aus-

landische Bev61kerung zu: am 31. 12. 1979 waren in Kreuzberg 34.846

Einwohner mit auslandischer Staatsangehdrigkeit gemeldet, in Zehlendorf

dagegen 5.760. Fast die Halfte aller Ausliinder in Berlin hat die

turkische Staatsangeh6rigkeit (47,6 %; ebd., S. 36).

Wird die Gesamtzahl der Wohnungen in Kreuzberg (83.604) verglichen mit

der Anzahl der jeweils verfugbaren Raume, dann sind mehr als die Halfte

von ihnen bis zu 3 Zimmer groB. In Zehlendorf unfassen von insgesamt
43.588 Wohmmgen mehr als die Halfte 4 Zinner und melir (ebd., S. 264 ) .

Die Bevdlkerungsstruktur in Kreuzberg kann gekennzeichnet werden durch

einen - auch wohnungsbedingten - hohen Anteil der Einpersonenhaushalte,
der Personen mit niedrigem Einkommen und dem hohen Anteil von Sozialhilfe-

empfiingern. Der Arbeiteranteil betragt ca. 60 %. Die ungunstige Wohnungs-

1) Vgl. Schaubild 1: "Sozialindex der Statistischen Gebiete und der

Bezirke", dem Ausstattungsvergleich der Bezirke mit sozialer
Infrastruktur, 1. Fortschreibung 1979/80, Berlin 1981, S. 229,
entnommen. Die Angaben beruhen auf der zitierten Untersuchung
von STAHL (1980).
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situation fdrdert die Abwanderung der deutschen Bewohner und den Zuzug

von Auslandern. In einigen Wohngebieten stieg ihr Anteil auf ca. 50 %.

Wie der Bericht ausweist, ist die Versorgung mit sozialer Infrastruktur

nach wie vor unbefriedigend. Ein erheblicher Nachholbedarf besteht im

Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung. Der Bildungsbereich liegt
deutlich unter dem Durchschnitt (DER REGIERENDE BORGERMEISTER VON

BERLIN (Hrsg.),AUSSTATIUNGSVERGLEICH, 1981, S. 145 f.).

Der Bezirk Neukalln umfaBt die meisten Einwohner und liegt mit ca. 14 %

auslandischer Bevalkerung an zweiter Stelle hinter Kreuzberg.
Die Strukturmangel der innerstadtischen Bereiche Neukallns gleichen denen

anderer Bezirke (hoher Altbaubestand, hoher Anteil an Personen uber 65

Jahren). Der graBte Nachholbedarf besteht bei Einrichtungen far Senioren,

den meisten Einrichtungen zur Kinder- und Jugendbetreuung, bei Sportanla-

gen und Grunflachen (ebd., S. 163 ff.).

Die Einwohnerzahl des Bezirks Tempelhof ist durch den Bau neuer Wohn-

siedlungen in der Vergangenheit stetig gewachsen. Der Auslanderanteil

liegt weit unter dem Berliner Durchschnitt. Tempelhof gilt als Bezirk

ohne Hinterh6fe. Ober 60 % der Wohnungen sind nach 1949 gebaut worden;

mehr als 93 % sind mit Bad und WC ausgestattet. Der Anteil der Personen

unter 18 Jahren und der uber 65 Jahren liegt jeweils leicht uber dem

Wert fur Berlin insgesamt.

Im Bereich der Infrastruktur ist Tempelhof insbesondere auf dem Gebiet

der Jugendhilfe und der dffentlichen Gesundheitsdienste unzureichend

versorgt, so daB die aus Sanierungsgebieten zugezogene Bev6lkerung kaum

Angebote vorfindet (ebd., S. 161 ff.).

Die Bevdlkerung Zehlendorfs reduziert sich weniger stark als die anderer

Bezirke; der Anteil von Personen iiber 65 Jahren ist in diesem Bezirk am

h6chsten. Im Durchschnitt befinden sich 2-3 Wohnungen in einem Haus.

54 % aller Wohnungen sind vor 1949 errichtet worden.

Die Ausdehnung des Bezirks erzwingt eine dezentrale Organisation der Infra-

struktur. In weiten Bereichen liegt der Versorgungsgrad unterhalb des

Durchschnitts. Engpasse bestehen in der Ausstattung mit Hortplatzen und

mit Seniorenfreizeitstatten. Unzureichend ist die Anbindung an das Netz
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des affentlichen Personennahverkehrs (ebd., S. 154 f.).

In der Ausstattung mit Spielplatzen und affentlichen Grunanlagen weichen

die einzelnen Bezirke unterschiedlich stark von den festgelegten Sollwerten

ab.

Fur padagogisch betreute Spielplatze (Sollwert: 1 Spielplatz pro 10.000

Einwohner) sollen nach dem Senatsplan bis 1982 fiir Kreuzberg 60 % des

Sollwerts erreicht sein, fur Neukdlln 32,3 %, Tempelhof 15,8 % und

Zehlendorf 20 %.

Der Anteil an wohnungsnahen bzw. ubergeordneten 6ffentlichen Grananlagen

(Sollwert:6 qm bzw. 7 qm/Einwohner) betragt in Kreuzberg 29,8% des Soll -

werts, in Neuk61ln 49,8 %, in Tempelhof 35 % und in Zehlendorf 97 % (ebd.,

S. 177, 200).

Beratungseinrichtungen fur Kleinkinder im Bereich des Gesundheitswesens

(Jugendgesundheitsdienst Sauglinge und Kleinkinder) sind in allen Bezirken

vorhanden. Das Angebot an Familien- und Erziehungsberatungsstellen erreichte

in Kreuzberg 1979 86,5 % des Sollwerts, in Neukdlln 25,5 %, in Tempelhof
75 % und in Zehlendorf 90,4 % (Sollwert:- 4,5 Fachkrafte pro 50.000 Ein-

wohner) (ebd., S. 192, 179).

Grundlage fur den langerfristigen Ausbau der Kindertagesstatten, in Berlin

in unterschiedlicher Tr gerschaft gefuhrt, sind die jdhrlich fortgeschrie-
benen Zahlen fur Kinder in den j eweiligen Altersgruppen und die Sollwerte

aus dem Kindertagesstattenentwicklungsplan (KEP II), der fur Kinder unter

drei Jahren 25 v.H. betragt (ebd., S. 41).

Der Bedarf junger Eltern an Tagesversorgung fur Kinder unter drei Jahren

als familienerganzendes Erziehungsangebot, zeigt sich sowohl an dem

steigenden Interesse an Kindertagesstattenplatzen fur diese Alters-

gruppe als auch an der Zahl der Unterbringungen in Tagespflege besonders

deutlich, als vor einem Jahr ein einheitlicher Beitrag von 40,- DM, der

sog. Null-Tarif, eingefuhrt wurde. In dem Ausstattungsvergleich 1981

muBte festgestellt werden, daB die aktuelle Nachfrage uber dem Richtwert

liegt (ebd., S. 41).

1978 erreichten Kreuzberg 89,3 %, Neuk6lln 68,1 %, Tempelhof 63,1 % und

Zehlendorf 65,6% des Sollwerts im Krippenbereich. Damit muB eine Viel -



zahl junger Eltern auf andere  glichkeiten der Versorgung des Kindes

zuruckgreifen bzw. eine selbstorganisierte Tagesbetreuung entwickeln.

Die hohe raumliche Mobilitat (vgl. STAT. JAHRBUCH 1980, S. 67) und die

Altersstruktur der Bevalkerung der Stadtgebiete erschweren den Kontakt

untereinander.

Werdende Eltern und junge Familien - besonders wenn sie von augerhalb

zugezogen sind und hier nicht auf verwandtschaftliche Bindungen zuriick-

greifen k6nnen, sind mit der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder weit-

gehend auf sich allein gestellt.

Ober die Qualitat und Erreichbarkeit von familienunterstutzenden pada-

gogischen Einrichtungen liegen fur die einzelnen Einzugsbereiche keine

Aussagen vor.

In einer solchen Situation bietet sich an, besonders in sozialstrukturell

benachteiligten Gebieten ein sozialpadagogisches Angebot zu entwickeln,

dem - in Sinne der psychosozialen Versorgung - praventive Funktion zu-

kommt, das jungen Eltern gegenseitiges Kennenlernen erm6glicht und sie

dazu motiviert, sich nicht nur mit der Veranderung der familiaren Situation

durch die Geburt eines Kindes auseinanderzusetzen, sondern das gleich-

zeitig Selbsthilfeaktivitaten in Umgang mit sozialstrukturellen Gegeben-
heiten und Benachteiligungen unterstutzt.
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2. Konzeption des Pilotprojekts und der Datenerhebung

2.1 Geplantes Vorgehen und zeitlicher Ablauf der Gruppenarbeit

Erste konzeptionelle Oberlegungen zu dieser Pilotstudie gab es bereits

1979, nachdem die Bundeszentrale fur gesundheitliche Allfklarung mit

dem damaligen Senator fur Gesundheit und Umweltschutz und dem Institut

fur Sozialpadagogik an der Freien Universitat Berlin Verbindung aufge-

nommen hatte, um alternative Hilfsangebote zur Reduzierung des hohen

Alkohol-Konsums von Eltern zu entwickeln und zu erproben. Diesen Initiativen

lag die Arbeit von W. SCHULTZ und S. KARSTEDT-HENKE uber "Ma8nahmen zur

Senkung des Alkoholmif3brauchs bei Erwachsenen" zugrunde, in der alternative

M glichkeiten aufgezeigt werden, durch praventive Mafklahmen diese Proble-

matik anzugehen.

Entsprechend der Zielgruppe "werdende Eltern" (s. Kap.1.2) sollte eine

Alternative zu den herkammdichen ' ickelkursen" geplant und durchgefuhrt

werden. Da es bislang nur wenige praktische Erfahrungen mit der Zielgruppe
werdende Eltern, d.h. mit beiden Partnern - vor allem mit Angeh6rigen
unterer sozialer Schichten - gibt, war ein vallig neues Grundkonzept zu

entwickeln, wobei das Vorgehen flexibel an die jeweilige Situation ange-

pa t werden sollte. Im Gegensatz zu den etablierten Angeboten wurde des-

halb bereits bei den Voruberlegungen besonderes Gewicht auf sozial-

psychologische Aspekte der Elternrolle und die Vorbereitung auf die

Elternschaft gelegt.
Das erste Konzept beinhaltete als Zielsetzung der Gruppenarbeit drei

thematische Schwerpunkte:
1. die Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsverhalten,

2. die Auseinandersetzung mit der Paarbeziehung und

3. die Auseinandersetrung mit den Erziehungsvorstellungen
der Gruppenteilnehmer.

Die Gruppen sollten von jeweils zwei Gruppenleitern bzw. -leiterinnen

organis iert und durchgefuhrt werden, zum einen wegen der besseren Er-

g zung und Kontrolle in der Gesprachsfuhrung, zum anderen wegen der

Modellwirkung auf die Elternpaare.
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Methodisch sollte dabei an den aktuellen Bedur£nissen und Notwendigkeiten
der Gruppenmitglieder angesetzt werden, in diesem Falle also bei der Vor-

bereitung auf die Geburt. Wesentliche Ziele waren neben der Reflexion

Ober die kiinftige Erzieherrolle und die Vorbildwirkung der Eltern auch

in Gesundheitsfragen (vor allem bezuglich Alkohol und anderen Drogen)

die Kontaktherstellung zwischen den Gruppenteilnehmern, um der allgemein

zunehmenden Vereinzelung gerade junger Eltern entgegenzuwirken.
Deshalb wurde eine Zweiteilung der Gruppenarbeit mit je zehn Gruppenabenden

geplant.

Fur die ersten zehn Gruppensitzungen, die vor der Geburt der Kinder durch-

gefuhrt werden sollten, wurde die themenzentrierte Vorgehensweise (Infor-

mationsvermittlung und Erfahrungsaustausch zu Schwangerschaft, Geburt und

Erziehung) gewahlt, wahrend die zweite Phase der Arbeit - nach der Geburt

der Kinder - in Form von "offenen Gesprachsgruppen" erfolgen sollte.

So lag bereits 1979 ein ausfuhrlicher Entwurf fiir die ersten zehn Gruppen-
abende vor, in dem jeweils detailliert die einzelnen Gruppensitzungen vor-

strukturiert wurden mit der Absicht, diesen Plan - entsprechend des teil-

nehmerorientierten Vorgehens - teilweise zu verandern. Die zweite Phase

der Gruppenarbeit dagegen sollte inhaltlich und methodisch weitgehend
durch die Gruppenteilnehmer bestimmt werden.

In der Pause zwischen diesen beiden Durchfiihnmgsphasen waren - auch zur

Aufrechterhaltung der Kontakte - "Hausbesuche" bei den Teilnehmern vorge-

sehen, in denen mittels strukturierter Lnterviews die Lebenssituation

junger Eltern in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes ermittelt

werden sollte. Au erdem sollte damit die Konzeption der Gruppenarbeit
in der zweiten Phase geklart werden.

Zur Intensivierung der Kontakte zwischen den Teilnehmern waren zudem fur

beide Durchfuhrungsphasen besondere Aktivitaten geplant, wie gemeinsame

Freizeitgestaltung, 1gngere Gruppentreffen am Wochenende 0.3.

Die praktische Arbeit wurde in den drei Vergleichsgruppen (vgl . Kap.1.4)

aus technischen, formalen und personellen Grunden mit einer zeitlichen

Verschiebung von ca. drei Monaten begonnen. So erfolgte in den Gruppen

Kreuzberg I und II die erste Phase der Gruppenarbeit in der Zeit von

Februar bis April 1980, die zweite Phase von Oktober bis Dezember 1980,

wahrend in der Gruppe Zehlendorf die ersten zehn Gruppenabende zwischen

Mai und Juli 1980 und die zehn Sitzungen nach der Geburt der Kinder in

der Zeit von Dezember 1980 bis Februar 1981 durchgefiihrt wurden.
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Das gemeinsame Wochenendtreffen fand in den Gruppen Kreuzberg I und II

am Anfang der zweiten Durchfuhrungsphase statt, mit der Zehlendorfer

Gruppe am Ende der gesamten Gruppenarbeit.
Die Zwischeninterviews wurden in den drei Gruppen annahernd zur selben

Zeit gemacht, bei den Kreuzberger Teilnehmern im September und Oktober 1980,

bei den Zehlendorfer Gruppenmitgliedern im Oktober und November 1980 -

alle Kinder waren zu diesem Zeitpunkt zwischen einem und funf Monaten

alt.

Zu Beginn der zweiten Phase der Gruppenarbeit waren die Kinder der

Zehlendorfer Eltern mit durchschnittlich ein bis funf Monaten um ca.

drei Monate junger als die Kinder der Kreuzberger Gruppenteilnehmer.
Sicher waren auch deshalb bei den Zehlendorfer Gruppentreffen - im

Gegensatz zu den Kreuzberger Gruppen - jeweils alle Kinder anwesend,

was fur die Durchfuhrung der Arbeit nicht ohne Auswirkung blieb (vgl.
die Kap. 6.1, 6.2, 6.3).

Konzeption und geplante Vorgehensweise der Gruppenarbeit werden im nachsten

Kapitel ausfuhrlich beschrieben.

2.2 Ziele, Inhalte und Methoden der Gruppenarbeit

Die Arbeit mit werdenden und jungen Eltern wurde damit begrundet, daB die

Zeit der Schwangerschaft eine besonders konfliktbeladene ist (potentielle

Krisensituation), weil sie Verunsicherung in verschiedenen Lebensbereichen

mit sich bringt. Dem Verstandnis von praventiver sozialpadagogischer Arbeit

entsprechend, soll diese einen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation

der j ungen Familien leisten.

Das bedeutet, an den aktuellen Problemen der Eltern anzusetzen und diese zu

bearbeiten.

Ein wesentliches Ziel ist dabei, die soziale Kompetenz der Personen, d.h.

Kommunikations-, Handlungs- und Probleml6sungsfahigkeiten zu starken. Dies

kam zu einer besseren Auseinandersetzung und Bewaltigung der eigenen Problem-

lage fuhren, wobei notwendig die gesellschaftliche Bedingtheit erkannt und

reflektiert werden muB.

Aus diesem Selbstverst ndnis ergaben sich bestimmte Ziele und Inhalte

der Gruppenarbeit.

In der folgenden Darstellung soll zwischen Richtzielen und Grobzielen, aus

denen sich die Feinziele (vgl. TIETGENS/WEINBERG 1971, S. 187 ff.), also

die Inhalte der einzelnen Gruppensitzungen ableiten, unterschieden werden.
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Die Richtziele geben die globalen padagogischen Intentionen wieder, die

Grobziele sind aus diesen abgeleitet und konkretisieren sie inhaltlich.

Richtziele:

1. Reflexion der veranderten Lebenssituation als werdende und junge Eltern.

2. Entwicklung und St irkung der Erziehungskompetenz.
3. Starkung der Interaktions- und Kommunikationsfahigkeit als Voraussetzung

fur die Mobilisierung des Selbsthilfepotentials.
4. Verbesserung der Handlungsfihigkeit durch Entwicklung von angemessenen

Problemldsungsstrategien.

Grobziele:

Zu 1: Reflexion der veranderten Lebenssituation als werdende und junge Eltern.

a) Fur Paare und Frauen, die ihr erstes Kind erwarten, erschien uns die

Bearbeitung folgender Inhalte besonders wichtig:
- Auswirkungen der Schwangerschaft auf die eigene Pers6nlichkeit, die

eigene Identitat (z.B. bei auftretenden Identitatskrisen und Rollen-

konflikten), die Partnerbeziehung einschliefnich der Sexualitat und

anderer Lebensbereiche),
- Veranderungen der beruflichen Situation und des Freizeitverhaltens durch

die Schwangerschaft,
- gesundheitliches Verhalten wahrend der Schwangerschaft (Ernahrimg, Rauchen,

Drogen, Ardeitsbelastung etc.),
- Geburtsvorbereitung und Geburt,
- Vorstellungen von dem kunftigen Leben mit dem Kind.

b) Nach der Geburt des Kindes sollten insbesondere folgende Inhalte

bearbeitet werden:

- Die neue Lebenssituation der Familie,
- Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann, Konflikte zwischen Mutter- bzw.

Vaterrolle und Berufstatigkeit,
- Unterschiede zwischen den urspriinglichen Familienvorstellungen und

der spateren realen Entwicklung mit dem Kind,
- M6glichkeiten der Freizeitgestaltung,
- Veriinderung der sozialen Kontakte.
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Zu 2: Entwicklung und Starkung der Erziehungskompetenz. Als Grobziele

leiten sich daraus ab:

- Abbau von Informationsdefiziten durch Vermittlung grundlegender Erkennt-

nisse der Kleinkindpadagogik und -psychologie,
- Reduzierung der Veruns icherung aufgrund zu vielf ltiger oder widerspriich-

licher Informationen durch deren kritische Einschatzung und F6rderung

einer selbstandigen Meinung,
- Reflexion der eigenen Erziehungsvorstellungen (z.B. uber geschlechts-

spezifische Sozialisation/'Mutterideologie") und der eigenen Erziehungs-

erfahrungen,
- Abbau von Unsicherheiten und Angsten in Umgang mit dem Kind durch Erfah-

rungsaustausch zwischen den jungen Eltern,

- Reflexion der gesellschaftlichen Situation von Kindern, z.B. Kinderfeind-

lichkeit,
- Diskussion der Rolle der Eltern, z.B. Vorbildwirkung fur das Kind, Ver-

halten in gesundheitlicher Hinsicht (Eltern als Modell),
- BewuBtmachen von unterschiedlichen Bedurfnissen von Eltern und Kindern.

Zu 3: Stirkung der Interaktions- und Kommunikationsfahigkeit als Voraus-

setzung fur die Mobilisierung des Selbsthilfepotentials.
Daraus ergeben sich im wesentlichen folgende weitere Ziele:

Verbesserung der Interaktion und Kommunikation zwischen den Paaren und den

Gruppenteilnehmern durch

- Diskussion und Rekonstruktion alltaglicher Probleme, also "F8rderung des

Dialogs" (v. WERDER 1980, S. 65 f.),

- Analyse der gesellschaftlichen Bedingtheit individueller Probleme und

Darstellung der Widerspruche zwischen demokratischen

Rechten und Freiheiten und den tatsachlichen Lebensbedingungen der

einzelnen, also Stabilisierung der Fahigkeiten zum "Diskurs" (ebd.),
- Entwicklung von Handlungsstrategien zur Bewaltigung von Problemen.

Diesen Zielvorstellungen liegt die Erkenntnis zugrunde, daB erst die offene

Kommunikation uber pers6nliche Fragen und Probleme zwischen den Gruppenmit-

gliedern genug Vertrauen schafft, um uber die Gruppenarbeit hinaus ein gegen-

18



seitiges Interesse sowie die Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstutzung

(Mobilisierung des Selbsthilfepotentials) zu wecken.

Zu 4: Verbesserung der Handlungsfahigkeit durch Entwicklung von angemessenen

Probleml6sungsstrategien.

Als Grobziele leiten sich daraus ab:

- Informationen zu Schwangerschaft und Geburt,
- Entscheidungshilfen bei der Wahl von Entbindungsort und -methoden

(Kliniken/Hausgeburt),
- Informationen uber soziale Dienste im Stadtteil, spezielle Hilfsangebote

fur werdende Eltern bzw. werdende Mutter, uber Kinderbetreuungsmaglich-
keiten und uber gesetzliche Anspruche und rechtliche Grundlagen,

- Anregung zur kritischen Auseinandersetzung mit Autoritaten und deren

"wissenschaftlichen" Erkenntnissen (z.B. Ideologiegehalt und Interessen-

gebundenheit uberprufen), Aufwertung der "Laienmeinung" der Gruppenteil-

nehmer und Farderung der Eigeninitiative,
- Erproben von neuem Verhalten durch das Angebot gemeinsamer Aktivitaten.

Die Feinziele werden an dieser Stelle nicht detailliert dargestellt, da diese

- entsprechend unserer methodischen Vorgehensweise - erst im Laufe der

praktischen Gruppenarbeit endgtiltig ausgearbeitet und festgestellt werden

sollen (vgl. die Kap. 4.1.1 und 4.1.3, 4.2.1 und 4.2.3, 4.3.1 und 4.3.3).

Methoden der Gruppenarbeit

Aus den zuvor genannten Zielsetzungen und aus dem Begriff "Pilotproj ekt"

ergibt sich, daB die Methoden der Gruppenarbeit nicht endgultig formuliert

und festgelegt sein k6nnen, sondern von den zu erforschenden Motivationen

und Bedurfnissen der Teilnehmer abgeleitet werden mussen. Dies bedeutet,

daB das Vorgehen teilnehmerzentriert sein soil. Die Gruppenmitglieder
mussen also die  glichkeit erhalten, die Auswahl der Inhalte, die

programmatische Gestaltung und den formalen Ablauf der Gruppensitzungen
mitzubestimmen bzw. selbst festzulegen. Die Gruppenleiter sollten aber

eine Reihe von m6glichen Themen vorschlagen, um den Teilnehmern eine

Orientierung zu geben und sie fur die aktive Mitarbeit zu motivieren.

Gelingt es nicht, die Teilnehmer ausreichend zu aktivieren, kdnnte ein

festes Curriculum den Rahmen fur die Gruppenarbeit abgeben.
Bei der konzeptionellen Entwicklung wurden zur Gestaltung der Gruppen-

sitzungen folgende methodische Kriterien zugrundegelegt:
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- Die Bedurfnisse und Motivationen der Teilnehmer erfragen und danach

die Themen der Gruppenabende ausrichten. Die Gruppenmitglieder sollen

sich im Verlauf der Gruppensitzungen j eweils neu einigen beziiglich

Themenwahl, -gewichtung und -reihenfolge, entsprechend ihren Wunschen

und dem Entwicklungsstand der Gruppe.
- Den Teilnehmern die eigenen Zielvorstellungen, geplanten Inhalte und

methodischen Oberlegungen verdeutlichen, diese mit ihnen absprechen

und ggf. erganzen und verdndern.

Ebenso sollte den Mitgliedern sowohl das Selbstverstandnis als auch

die subjektive Einstellung der Gruppenleiterinnen dargestellt werden,

um ein gleichberechtigtes Verhaltnis zwischen allen Teilnehmern anzu-

streben und Autoritatsfixierungen abzubauen.

- Den Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu pers6nlichen Fragen und Prob-

lemen zwischen den Teilnehmern anregen und zu Sachthemen einen subjek-

tiven Bezug herstellen.

Einige Beispiele sollen das verdeutlichen:

In den Gruppengesprachen sollte nicht allgemein theoretisiert werden

• uber Geburtsmethoden, sondern die pers6nliche Einstellung fiir oder

gegen bestirmnte Methoden berucksichtigt werden,
• uber Kindererziehung, sondern sowohl die Sozialisationserfahrungen

der Teilnehmer reflektiert als auch die theoretischen Vorstellungen
uber Erziehungsmethoden diskutiert werden,

• uber Kinderbetreuungsmdglichkeiten, sondern die individuellen M5glich-

keiten und Bedingungen einbezogen und die Entscheidungen daran orien-

tiert werden,
• uber geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Mutter- und Vaterrolle,

sondern jeweils die eigene Rolle in ihrer objektiven, subjektiven und

gefilhlsma.Bigen Auswirkung reflektiert werden, etc.

- Wissen und theoretische Erkenntnisse (z.B. bezuglich Schwangeischaft,
Geburt, Erziehungsstile) lediglich als Erganzung zu vorhandenen Infor-

mationen der Teilnehmer vermitteln und zur Klarung von Unsicherheiten

beitragen (z.B. aufgrund sich widersprechender Informationen in den

Medien).
- Die methodische Vorgehensweise zur Bearbeitung der Themen soll sich an

den vorhandenen Lernerfahrungen der Teiinehmer orientieren und sowohl

durch die jeweilige Gruppensituation als auch durch das aktuelle Ver-
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halten der einzelnen in der Gruppe bestinnt werden (gruppendynamischer
ProzeB).

Das heilk auch, daB fur Teilnehmer aus unterschiedlichen sozialen Schichten

wegen der andersartigen Voraussetzungen zwangslaufig verschiedene Methoden

angewandt werden mussen, abh ngig von ihrem Wissensstand, dem Grad der

Autoritatsfixierung, der Fahigkeit, sich verbal und schriftlich auszu-

drucken, der Obung im Umgang mit Literatur etc.

So wurde geplant, je nach Schichtzugeh6rigkeit der Teilnehmer, unterschied-

liche Medien und methodische Mittel einzusetzen wie z.B. Filmvorfuhrungen,

gemeinsame Lektii:re, Referate, praktische Obungen (Baden/Wickeln, Basteln,

Kochen etc. ), gemeinsame Freizeitaktivitaten, Kommunikationsspiele u.a.

Diese methodischen Vorstellungen bestimmten auch das Verhalten und die

Funktion der Gruppenleiterinnen. Da das vorrangige Ziel war, soziale

Kontakte und Kompetenz zu fardern und zu starken, sollte - auaer der

Obernahme notwendiger organisatorischer Arbeiten - die durchgangige

Aufgabe der Gruppenleiterinnen sein, die Interaktion und Kommunikation

zwischen den Gruppenmitgliedern und den Paaren zu f6rdern und den Teil-

nehmern ein Modell fiir positive Kommunikation zu bieten. Dabei sollten

einige Kommunikationsregeln, z.B. der themenzentrierten interaktionellen

Methode nach COHN (1970, S. 255 f.) angewandt werden wie subjektive

Redeweise, Feedback geben, Interesse bzw. Desinteresse am Thema artiku-

lieren etc. Die Gespr chsfuhrung sollte in Anlehnung an die von ROGERS

(1973) entwickelte, nicht-direktive Methode eine Haltung der Gruppen-

leiterinnen ausdrucken, die durch einfuhlendes, nicht-wertendes Verstehen,

Echtsein etc. charakterisiert wird (vgl. TAUSCH und TAUSCH, 1979,

S. 32 ff.).

Dies bedeutet, daB die Gruppenleiterinnen im wesentlichen nach folgenden
Grundsatzen vorgehen sollten:

- Die Selbstverantwortlichkeit der Teilnehmer in den Vordergrund stellen;

die Diskussion zwar leiten, ggf. strukturieren, aber keinen dirigisti-
schen oder gar autokratischen Fuhrungsstil anwenden.

- Sich am Prinzip der Selbsthilfegruppen orientieren, d.h. zu versuchen,

weitgehend gleichberechtigte Gruppenmitglieder zu sein bzw. zu werden.

Das heiBt freilich nicht, Abhangigkeiten und Ungleichheiten zu leugnen,
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sondern diese durchsichtig zu machen mit dem Ziel, solche Gegebenheiten
anzuerkennen und zu verarbeiten bzw. zu verandern.

- Auch die Gruppenleiterinnen zeigen sich selbst in ihrer Subjektivitat
lind mit ihren persdnlichen Erfahrungen (Modell fur offene Kommunikation) .

Sie hinterfragen theoretische Au8erungen oder sachliche Darstellungen
auf deren emotionale Erlebnisinhalte, und zwar sowohl bei sich selbst

als auch bei den anderen Gruppenmitgliedern.
- Die Kontakte zwischen den Teilnehmern fardern, d.h. unterschiedliche

Meinungen anerkennen und gelten lassen, Auf3enseiter in die Gruppe inte-

grieren und in Gruppenprozesse strukturierend eingreifen.
- Die "Fachautoritat" ist in den Hintergrund zu stellen, und Sachinfor-

mationen sollten nur nach Wunsch und Notwendigkeit gegeben werden.

Diese methodischen Richtlinien sollten prinzipiell fur beide Durchfiihrungs -

phasen gelten. Dabei versteht sich von selbst, daB der Grad der Verwirk-

lichung nicht nur von der Gruppenzusanmensetzung, sondern auch vom Stand

des gruppendynamischen Entwicklungsprozesses abhangt. Auf3erdem kann Ver-

trauen zwischen den Teilnehmern nur durch kontinuierliche Kontakte ent-

stehen, so daB die Gruppe erst nach langerer gemeinsamer Arbeit zu mehr

Eigeninitiative und selbstandigem Handeln fahig wird.

So sollten in der ersten Phase der Gruppenarbeit hauptsachlich Sachinfor-

mationen gegeben werden, je nach der aktuellen Bedurfnislage der Gruppen-

mitglieder (z.B. zu Geburt, Sauglingspflege, Kinderbetreuung etc.),

wahrend Sachfragen fur die zweite Durchfuhrungsphase weniger wichtig
erschienen und offene Gesprache dann mehr in Vordergrund stehen kannten.

Deshalb wird es wahrscheinlich erst in der zweiten Phase der Gruppenarbeit
mdglich sein, die teilnehmerzentrierte Vorgehensweise konsequenter anzu-

wenden und Gruppenprozesse haufiger zum Gegenstand der Diskussion zu machen.

Fur das Vorgehen der Gruppenleiterinnen bedeutet das weiterhin, besonders

in dieser Phase bewulk kein Gruppenprogramm vorzuschlagen, sondern die

Gestaltung der Gruppensitzungen von den jeweiligen Ablaufen abhangig zu

machen. Deshalb sollte in der zweiten Durchfuhrungsphase die hauptsach-
liche Funktion der Gruppenleiterinnen darin bestehen, die Diskussion zu

strukturieren, die Kommunikation und die Gruppenprozesse zu f6rdern, prak-
tische Vorschllige zum Kommunikationstraining zu machen und ahnliches.

22



Die Gruppenleiterinnen sollten sich aber bewuBt sein, daB im Rahmen primAir-

praventiver Arbeit Therapie nicht das Ziel sein kann, wenn sie auch die

weitergehende Funktion ubernehmen sollten, gegebenenfalls einzelne Gruppen-

teilnehmer an andere Institutionen der psychosozialen Versorgung zu ver-

weisen bzw. zu vermitteln. Dies besonders, wenn manifeste St6rungen, z.B.

Alkohol- oder Partnerprobleme, offensichtlich werden, die im Rahmen

solcher Gruppenarbeit nicht bearbeitbar sind.

Nicht zuletzt deshalb ist es notwendig, daB neue Angebote wie dieses Pilot-

projekt, die in ihrer Zielsetzung die gesamte Lebenssituation der Betroffe-

nen einbeziehen, im Sinne der psychosozialen Dauerversorgung an bereits

vorhandenen Hilfsorganisationen angeschlossen werden und mit diesen

zusanmenarbeiten.

Exkurs: Zur Bedeutung der sozialen Kompetenz als Richtziel sozialpadago-

gischen Vorgehens

Mit diesem Exkurs sollen einige theoretische Konzepte und empirische

Forschungsergebnisse zusammengetragen werden, um die eingangs aufgestellte

These von der Verkummerung sozialer Kompetenz zu belegen. Daruber hinaus

soll herausgearbeitet werden, daB die padagogische Arbeit gerade mit

werdenden und j ungen Eltern, die unmittelbar an deren Lebenssituation

ansetzt, eine primarpraventive Funktion sowohl fur die Eltern als auch

fur die Kinder erfullen kann.

Wie in Kap. 1.1 erwahnt, bedeutet Pravention auf seiten der Unwelt,

fardernde Lebensbedingungen fur die seelische Gesundheit zu schaffen,

wahrend auf seiten des Individuums die Starkung sozialer Kompetenz ange-

strebt werden sollte. 0/gl. Werkstattbericht von der 1. Arbeitstagung des

Deutschen Nationalkomitees far seelische Gesundheit, 1979, S. 8 ff. ).

Das heiBt konkret, mit der padagogischen Arbeit Fahigkeiten, Fertigkeiten
und Verhaltensweisen zu fardern, die eine wirksamere Auseinandersetzung

mit der Lebensumwelt und mit zwischenmenschlichen Problemen im Alltag

erm6glichen. Dazu geharen u. a. Kommunikations- und Handlungsfahigkeit,

situationsangemessene Problemlasungsstrategien sowie die Bereitschaft

zu sozialem Lernen.

Vorrangiges Ziel praventiver sozialpadagogischer Arbeit muB sein, das

Selbsthilfepotential der Adressaten zu mobilisieren.
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Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens erweist sich allein an der Tat-

sache, daB psychische Erkrankungen und SuchtmittelmiBbrauch zunehmend

steigen (vgl. Psychiatrie-Enqu6te, 1975, S. 7). Diese Phanomene sind

ein Ausdruck fur die Unfihigkeit des Individuums, Probleme adaquat zu

16sen bzw. die gesellschaftlich bedingte Verschlechterung der Lebens-

qualitat aktiv zu bewaltigen.

Unter den gegenwartigen gesellschaftlichen Verhaltnissen verscharft sich

der individuelle Problemdruck inner mehr. Es ist damit zu rechnen, daB

z.B. die Arbeitslosigkeit zunehmen wird, inhumane Wohn- und Arbeitsbedingun-
gen sich nicht grundlegend andern, zureichende au erfamiliale Kinderbetreu-

ungsmaglichkeiten und familienunterstutzende Angebote fehlen, der Leistungs-
druck in der Schule die Kinder weiter verunsichert. Dies betrifft alle

Bev8lkerungsgruppen. Die Lebensbeding·ungen von sozial benachteiligten
Familien verschlechter:n sich uberproportional, weil sie weniger Ausweich-

m6glichkeiten aus der Misere haben.

Die gesamte Bev61kerung ist ebenfalls betroffen von kinderfeindlicher Um-

welt, unzureichendem Wohnungsangebot in den Stadten, Umweltverschmutzung
und -zerst6rung als Folgen industrieller GroBproduktion, den Kosten fur

Aufrustung u.v. a.

Der Protest der Burger gegen die zunehmende Verschlechterung der Lebens-

qualitat und damit gegen eine nicht an ihren Interessen orientierte

Politik der etablierten Parteien findet seinen Ausdruck u. a. in der Biirger-

initiativbewegung, die in den letzten Jahren immer breiter geworden ist.

Die Vielzahl der Burgerinitiativen, die sich in den verschiedensten ge-

sellschaftlichen Bereichen engagieren, ist ein eindrucksvoller Indikator

fur die Bandbreite der gesellschaftlichen Mi8stande.

Burgerinitiativen als eine Form von Selbsthilfegruppen leisten praventive
Arbeit, da die Betroffenen ihr Selbsthilfepotential mobilis ieren (indivi-
dueller Aspekte) und eine Verbesserung der Lebensqualitilt anstreben (ge-
sellschaftlicher Aspekt).

Erganzend zur Burgerinitiativbewegung ist praventive sozialpadagogische
Arbeit notwendig, um Zielgruppen zu erreichen, die sich nicht aus eigener
Initiative organisieren.

Aufgabe ist hier, die Adressaten fur den Aufbau von oder die Integration
in Selbsthilfegruppen zu befahigen.
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Im folgenden soll insbesondere der Frage nachgegangen werden, warum gerade
in einer hochtechnisierten Gesellschaft primarpraventive sozialpadagogische

Arbeit notwendig wird. Dazu mdchten wir zuntichst exemplarisch den Wandel

der Arbeitsbedingungen durch die Technisierung aufzeigen.

Der technische Fortschritt hat zwar die Effektivitat der Produktion

erh6ht, aber auf Kosten vieler Arbeitnehmer geht die damit verbundene

Neustrukturierung der Arbeitsplatze mit einer Verstarkung der Restriktivitat

der Arbeitsbedingungen einher.

Restriktive Arbeitsbedingungen sind dadurch gekennzeichnet, daB die von

ihnen betroffenen Arbeitnehmer nur geringen EinfluB auf die Gestaltung

und das Ergebnis ihrer Arbeit haben. Das zeigt sich an mehreren Punkten:

- der Oberblick uber den Produktionsproze8 als ganzen und uber die Nutz-

lichkeit des Arbeitsprodukts fiir die Gesellschaft geht verloren,
- die Beteiligung bei der Planung sowie die Chance zum Einsatz erworbener

Qualifikation in der Arbeit ist nicht oder nur minimal vorhanden (Aus-

fuhrung einfacher Handgriffe und Kontrollt tigkeiten, Anpassung an den

Rhythmus der Maschine),
- die M5glichkeit zur Kommudikation wahrend der Arbeit mit Kollegen ist

gering (Anforderung permanenter Konzentration, Hektik, Larm).

Die Folge hiervon ist eine Sinnentleerung der Arbeit fiir die Betroffenen,

was ihre Arbeitszufriedenheit sowie das physische und psychische Wohlbe-

finden beeintrachtigt (vgl. FRESE 1978, S. 56 f.).

Von der Technisierung sind alle gesellschaftlichen Arbeitsbereiche bzw.

-platze betroffen.

Der Automationsgrad und damit die Belastungsstruktur in der Industrie sind

branchenspezifisch verschieden, da je nach ProzeBbereich der Produktion

(z.B. Stoffumwandlung, Stoffverformung, Verpackung, Montage) mehr oder

weniger gunstige Voraussetzungen dafur gegeben sind. Industriearbeit kann

also nicht einheitlich chrakterisiert werden.

Der Restr iktivitatsgrad der Arbeitsbedingungen ist zwar nach GARDELL bei

mittlerem Mechanisierungsgrad (maschinengebundene repetitive Tatigkeit)
am h6chsten (ebd. S. 73 f.), daraus sollte man aber nicht schlieGen, da8

repetitive Arbeiten bei hohem Mechanisierungsgrad (Proze88berwachung,
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Bedienung vonMaschinensystemen) entfallen (vgl. KERN/SCHUMANN 1970,

S. 80 f.). Die Tendenz geht eher dahin, daB durch die Automation nur for

wenige hochspezialisierte Fachkrafte wie Ingenieure und Techniker, quali-

fizierte Arbeitsplatze geschaffen werden, die ubrigen Arbeitnehmer aber

verstarkt repetitive Tatigkeiten ausuben mussen. Das wird deutlich, wenn

man sich die Erwerbstatigkeitenstatistik ansieht, die im Verhaltnis zu

qualifizierten Fachkraften eine starke Zunahme von Hilfsarbeitern in den

letzten zwanzig Jahren aufzeigt (vgl. NERGNER u.a. 1975, S. 165).

Auch im Bereich der Angestelltentatigkeiten zeichnet sich die beschrie-

bene Entwicklung durch Einfuhrung von EN, Diktiergeraten, Textautomaten,
Gro8raumburos und Selbstbedienung im Einzelhandel ab.

Fur die betroffenen Arbeitnehmer,z.B. Sekretlirinnen, Sachbearbeiter, Ver-

kiuferinnen bedeutet dies eine Dequalifikation, da sie erworbene Fahig-

keiten nicht mehr in die Arbeit einbringen k6nnen. Durch die EDV fallen

z.B. nicht nur repetitive Tatigkeiten wie Formulararbeit weg, sondern

auch qualifizierte wie das Zusanmenfassen, Analysieren und Systematisieren
von Informationen (vgl. MERGNER u. a. S. 158 ff.).

Hinsichtlich der Belastungsstruktur geht die Entwicklung in Industrie,

Verwaltung und Dienstleistungsbereich dahin, daB die nervlich-psychische

Belastung fur die Arbeitnehmer wachst (ebd. S. 270 ff.).

Die muskulare Beanspruchung wird zwar durch die Technisierung geringer,
dafur steigt aber die karperliche Belastung durch statische Arbeitselemente

wie unphysiologische Zwangshaltungen, an die Maschine angepaikes Arbeits -

tempo, Hitze und Larm (ebd. S. 64 ff.). Dies bedeutet, da  durch die Tech-

nisierung ein Teil der Arbeitnehmer einer verstarkten doppelten Belastung
sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht ausgesetzt sind.

Es stellt sich nun die Frage, wie sich die beschriebene Ver&inderung in der

Belastungsstruktur durch arbeitsorganisatorische Mafktahmen konkret auf die

von ihr betroffenen Arbeitnehmer auswirkt.

Unsere These ist die, daB durch fortschreitende Automation und Rationali-

sierung in allen Arbeitsbereichen zunehmend restriktive Arbeitsplatze

geschaffen werden, welche eine Verkummerung der sozialen Kompetenz zur

Folge haben.

Zu beobachtender Ausdruck hierfiir sind psychisches Leiden und die Unfahigkeit,
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mit Konflikten angemessen umzugehen; Symptome dafur sind Verhaltensst6rungen,

Suchtmittelmi8brauch, Gewalt in der Familie gegen Kinder und Frauen etc.

Wir wollen versuchen, unsere These anhand von theoretischen Annahmen uber

den Zusamnenhang zwischen Arbeitsplatzsituation und Pers8nlichkeitsent-

wicklung und mit Hilfe empirischer Forschungsergebnisse aus der Arbeits-

psychologie bzw. der Industriesoziologie zu belegen. Letztere untersuchte

nicht nur den Aspekt der psychischen Gesundheit, sondern daraberhinaus

die Auswirkungen der Arbeitstatigkeit auf soziales Verhalten, familiale

Beziehungen, Freizeitverhalten sowie politische Aktivitaten und Teilhabe-

chancen.

Zunachst sollen kurz die Hauptaussagen von drei theoretischen Ansatzen

dargestellt werden, welche schwerpunktmaBig den Zusammenhang von Arbeits-

platzsituation und psychischen Erkrankungen wie Depression und Schizophrenie

analysieren, wobei sie sich auf empirische Forschungsergebnisse stutzen.

In seiner Studie "Psychische St6rungen bei Arbeitern" entwickelt FRESE

(1977) das "Konzept der Nichtkontrolle".

Danach hat jeder Mensch das grundlegende Bedurfnis nach Kontrolle uber

seine Umwelt, d.h. danach, die Urrwelt kognitiv zu erfassen. Wie weit das

maglich ist, hangt von dem Grad der "kognitiven Kontrolle" liber den Arbeits -

platz ab, da dieser auch das AusmaB bestimmt, in dem das Individuum in

anderen Lebensbereichen Kontrolle ausuben bzw. aktiv bei der Partizipation

der Umwelt mitwirken kann (S. 40 ff.).

Der Grad der "Nichtkontrolle" iiber den Arbeitsplatz steigt nach FRESE,

je undurchsichtiger der ArbeitsprozeB fur den Arbeiter, je inhaltsleerer

die Arbeit und j e starker sein Handlungsspielraum und die M glichkeit zur

Kommunikation am Arbeitsplatz ei geschrankt ist (ebd. S. 48 ff.).

Wie FRESE aufzeigt, fuhrt "Nichtkontrolle" iiber den Arbeitsplatz hau:fig

zu Depression als Zeichen dafur, daB das Individuum sich mit der "Nicht-

kontrolle" seiner Unwelt abgefunden hat (ebd. S. 113 ff.). Wenn das

Individuum die "Nichtkontrolle" der Umwelt leugnet, 1<6nnen schizo-

phrene Starungen auftreten. In dem Fall versucht das Individuum, die

Kontrolle uber die Umwelt durch Entwicklung von Phantasien ohne Realitats-

bezug scheinbar aufrechtzuerhalten ("kognitive Pseudokontrolle"), um durch

Hilflosigkeit hervorgerufene identitatsbedrohende Situationen zu ver-

drangen (ebd. S. 123 ff.).
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Angesichts der sich auf dem Arbeitsmarkt abzeichnenden Tendenz in der Ent-

wicklung von Arbeitsplatzen haben diese Ergebnisse einen konkreten gesell-

schaftlichen Bezug.

FRESES 1heorie zeigt starke Parallelen zu der "Theorie gelernter Hilflosig-

keit" von SELIGMAN.

Nach umfangreichen experimentellen Untersuchungen mit Tieren und Menschen

kommt jener zu folgenden Ergebnissen:

"Depression entsteht nicht aufgrund von Nichtkontrollierbarkeit an Er-

eignissen uberhaupt, sondern dann, wenn stark begehrte Ereignisse nicht

realisiert werden k6nnen."

Ein Mensch, der in einem ihm wichtigen Bereich immer wieder die Erfahrung
von Hilflosigkeit macht, sieht auch in anderen Bereichen keine EinfluB-

maglichkeiten mehr, auch wenn sie real bestehen.

Der Ausdruck dieser "erlernten Hilflosigkeit" ist die Depression

(vgl. SELIGMAN 1979, S. X, XI Vorwort).

Unumstritten durfte sein, daB die Arbeitstatigkeit einen wichtigen Bereich

im Leben des Menschen reprasentiert; im allgemeinen nimmt sie einen wesent-

lichen Teil der taglichen Zeit in Anspruch. Daruber hinaus stellt sie

einen zentralen gesellschaftlichen Bezugspunkt dar, uber den die Mit-

wirkung des Individuums bei der Gestaltung der Umwelt (zumindest theo-

retisch) erm6glicht werden kann. Nicht zuletzt wird in unserer Gesellschaft

nach der Art der Tatigkeit der soziale Status des Individuums festgelegt.

Nach dem "Identitatskonzept" von Birgit VOIMERG (1978) ist die Arbeit die

wesentlichste Determinante der Identitat des Individdums. Daraus leitet

sie ab, daB psychische Stdrungen entstehen, wenn hier grundlegende mensch-

liche Bedurfnisse wie das nach Identifikation mit der Arbeit nicht befrie-

digt werden k6nnen.

In dem Fall fill·tlt sich das Individuum permanent in seiner Identitat be-

droht und entwickelt als Schutzreaktion dagegen Symptome wie Apathie,

Monotoniezustande, Phantasien ohne Realitatsbezug (S. 134 ff.).

Besonders betroffen davon sind danach die Arbeiter in der industriellen

Produktion, da sich hier der Widerspruch zwischen Identitat und Arbeit

aufgrund der starken Zerlegung des Arbeitsprozesses und der damit ver-

bundenen Einengung von Handlungsspielraumen besonders drastisch darstellt

(ebd. S. 42 ff.).
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Die von uns oben beschriebenen Tendenzen in der Arbeitsorganisation
relativieren diese Aussage insofern, als es auch im Bereich der Ange-

stelltentatigkeiten stark restriktive Arbeitsplatze gibt.

Es wird deutlich, daB die genannten Autoren zwar mit unterschiedlichen

Begriffen operieren, ihre zentralen Ergebnisse aber ubereinstimmen:

Identitatsbedrohende Situationen sind solche, in denen das Individuum nur

geringe Kontrolle uber seinen Arbeitsplatz bzw. die Unwelt hat und sich

dieser hilflos ausgeliefert fuhlt, was zu psychischen Erkrankungen fuhren

Auch OSTERLAND (1975) konstatiert ein existentielles Bedurfnis des Menschen

nach Identifikation mit seiner Arbeit, sieht aber andererseits, da8 die nach

Gesichtspunkten der Produktivitatseffektivitat gestalteten Arbeitsplatze
die Befriedigung eines solchen Bedurfnisses haufig verhindern.

In zu beobachtenden Symptomen fur Arbeitsverweigerung wie haufige Abwesen-

heit, hohe Fluktuation und Ausschuaziffern sieht er die Abwehr der Be-

troffenen gegen die entfremdete Arbeit.

Die bisherigen Ausfuhrungen zeigen auf, da13 mit dem Restriktivitatsgrad

der Arbeitsplatzsituation das Risiko einer psychischen Erkrankung steigt.
Sie sind deshalb von gr68ter Relevanz fur die Diskussion um die Verande-

rungen von Arbeitsplatzen.

Diese Forschungsergebnisse widerlegen die Behauptung einiger Arbeits-

psychologen, bestinnte Menschen seien aufgrund ihrer psychischen Disposi-
tionen fur monotone Arbeit pradestiniert. Sie drangen damit die Veranderung

inhumaner Arbeitsplatze als praventiven gesellschaftlichen Beitrag auf. Wenn

Suchtmittelmif3brauch haufig Folge von Depression ist (ANTONS/SCHULZ 1976),dann

wird klar, warum die Verbesserung der Arbeitsplatze eine praventive Wirkung

hat.

Unterprivilegierte Bev61kerungsgruppen sind im allgemeinen starker von

restriktiven Arbeitsbedingungen betroffen. Vor diesem Hintergrund lassen

sich zahlreiche Forschungsergebnisse interpretieren, welche einen Zusammen-

hang zwischen sozialer Schicht und Art der psychischen Erkrankung feststellen.

Danach treten psychotische Stdrungen gehauft in der "Unterschicht", neuro-

tische hingegen eher in der 'Pfttelschicht" auf (vgl. KEUPP, 1974).

Eine weitergehende Erklarung fur dieses Phanomen k5nnte auch sein, daB

sozial benachteiligte Bev6lkerungsgruppen nicht nur im Arbeitsbereich,
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sondern auch in anderen Lebensbereichen besonders starken Versagungen aus-

gesetzt sind.

Die starkere Neigung zu psychotischen Stdrungen kannte angesichts dessen

auch dadurch begunstigt werden, daB das Individuum die durch die Unwelt

auferlegten Verzichte nur ertragen kann, indem es die Realitat ver-

leugnet. Psychotische Starungen sind durch die Abkehr von der Realitat

und den Aufbau unrealistischer Phantasien gekennzeichnet.
Sie stellen eine Schutzreaktion des Individuums vor der Bedrohung seiner

Identitat durch eine "triebversagende" Lebenssituation dar (vgl. MILHOFFER

1973, S. 210 f.).

Angeharige der "Mittelschicht" hingegen haben eher die Maglichkeit, zu

kompensieren, da ihre Lebenssituation insgesamt meist weniger restriktiv

ist.

Aus psychoanalytischer Sicht k6nnte gegen die Theoretiker, welche die

Arbeitsplatzsituation als die wesentliche Determinante bei der Entwicklung

psychischer St6rungen betrachten, der Einwand vorgebracht werden, daB

psychische Erkrankungen ihre Ursache in der Persanlichkeitspragung durch

die fruhkindliche Sozialisation als dem entscheidenden Faktor hatten.

Es stellt sich hier also die Frage nach der

Gewichtung vorberuflicher bzw. bert. flicher Sozialisation als Verursacher

psychischer St6rungen.

Nach zahlreichen Ergebnissen aus der schichtenspezifischen Sozialisations-

forschung ist die Vermittlung von Normen und Werten an das Kind von dem

durch die berufliche Sphare gepragten Erfahrungshorizont der Eltern ab-

hangig. Demnach ist letztlich deren berufliche Erfahrung auch die ent-

scheidende Determinante fur die fruhkindliche familiale Sozialisation

bzw. die Genese psychischer Erkrankungen. (vgl. GORRES u.a. 1977, S. 222).

Einen eindrucksvollen Beleg fur die Bedeutung der Arbeitsplatzsituation

der Eltern fur die familiale Sozialisation des Kindes geben GRONEISEN/HOFF

(1977) in ihrer Studie "Familienerziehung und Lebenss ituation".

Sie fanden heraus, daB haufig groBe Diskrepanzen zwischen den propagierten

Erziehungseinstellungen von Eltern sowie deren tatsachlichem Erziehungsver-

halten bestehen.

Bei der Untersuchung des konkreten Erziehungsverhaltens ergab sich, da8 dieses

30



31

um so autoritarer war, je restriktiver die Arbeitsbedingungen der Eltern

waren.

So bestand z. B. auch bei 'Mittelschichteltern" ein Widerspruch zwischen

liberalen Erziehungseinstellungen einerseits und autoritarem Erziehungs-
verhalten andererseits, wenn sie von restriktiven Arbeitsbedingungen
betroffen waren.

Diese Erkenntnis stellt die Ergebnisse anderer Studien zur schichtenspezi-
fischen Sozialisation in Frage, welche pauschal eine typische "Unter-"

bzw. Mittelschichtsozialisation" konstatieren. Diese Undifferenziertheit

ist in erster Linie darauf zuruckzufuhren, daB in den meisten Studien

diesbezuglich in Gegensatz zu GRONEISEN/HOFF nur die Einstellungsebene,
nicht aber die Verhaltensebene untersucht wurde.

Von bestimmten Erziehungseinstellungen der Eltern wurde automatisch auf

ein entsprechendes Erziehungsverhalten geschlossen. GRONEISEN/HOFF

zeigen auf, daB nicht allein die Schichtzugeharigkeit, sondern der

Restriktivitatsgrad der Arbeitsbedingungen ausschlaggebend fur das

Erziehungsverhalten der Eltern ist. Das Ergebnis ist von Bedeutung, wenn

man bedenkt, daB durch die Automation auch in sog. "Mittelschichtberufen"

zunehmend Dequalifikationstendenzen zu beobachten sind.

Dennoch muB die vorberufliche Sozialisation einen EinfluB auf die Genese

psychischer St6rungen haben, da verschiedene Individuen auf gleiche Arbeits-

bedingungen anders reagieren.
Dieses Phanomen fiihrt FRESE darauf zuruck, daB vorberufliche Sozialisa-

tionsinstanzen (Eltern, Schule) den Grad der Bereitschaft des Individuums

beeinflussen, Erfahrungen im Sinne einer psychischen St6rung zu verarbei-

ten.

Durch die vorberufliche Sozialisation werden Einstellungen zur Umwelt ver-

mittelt und damit psychische Dispositionen gepragt, welche mehr oder weni-

ger immun gegen psychische St6rungen machen (1977, S. 145 ff.).

Fur diese Annahme spricht auch Ute VOLVERGs These. Danach sind restrik-

tive Arbeitsbedingungen besonders bei den Individuen der Ausl6ser fur

psychische Starungen, welchen in der vorberuflichen Sozialisation die

Entwicklung einer stabilen Ich-Identitat nicht m6glich war. Die drama-

tischen Arbeitserfahrungen aktivieren in dem Fall Phasen der friihkindlichen

Ich-Entwicklung, welche das Individuum nicht oder nur zum Teil uberwinden



konnte. Dadurch kommen verdrangte kindliche Angste vor identitatsbe-

drohenden Situationen wieder hoch; das kann zum Ausbruch einer psychi-

schen Erkrankung fuhren (VOIMERG in LEITHAUSER/HEINZ 1976, S. 110 ff.)

Das bedeutet, ein Individuum, welches uber soziale Kompetenz und damit

psychische Stabilitat verfugt, wird weniger anfallig fur psychische

St6rungen sein und kann traumatische Arbeitserfahrungen eher konstruktiv

verarbeiten (z.B. durch gewerkschaftliche Organisation).

Nachdem wir m6gliche Auswirkungen restriktiver Arbeitsbedingungen auf das

psychische Wohlbefinden der von ihnen Betroffenen selbst sowie deren

Kinder beschrieben haben, m5chten wir uns nun der Frage zuwenden, welche

Auswirkungen restriktiver Arbeitsbedingungen auf andere Lebensbereiche

gesehen werden.

Voraussetzung fur effizientes Handeln ist die Ausbildung bestimmter Fahig-

keiten wie planendes, abstraktes, analytisches, flexibles Denken und so-

ziales Verhalten, was unter restriktiven Arbeitsbedingungen verhindert

wird. Als Auswirkung dieses Prozesses sieht FRESE (1978) verminderte

Planungsfahigkeit und geringe Teilnahme der Betroffenen an Aktivitaten,

die komplizierte Handlungen beinhalten sowie geschwachtes soziales

Engangement (S. 180 f.).

Diese These wird durch empirische Forschungsergebnisse zum Freizeitverhalten

gestutzt.
Die Freizeit hat z.T. kompensatorische Funktion (d6sen, ausruhen), z.T.

werden hier aber auch Verhaltensweisen aus dem Arbeitsbereich ubertragen.

Dazu gehdrt das Anwenden bestinmter Fertigkeiten, aber auch Plammgsun-

fdhigkeit, Resignation und Perspektivlosigkeit. Dieses Verhalten ist be-

sonders bei gering qualifizierten Arbeitern als Auswirkung der partiali-
sierten Handlung zu beobachten (vgl. FRESE 1977, S. 152 f.).

KORNHAUSER untersuchte das Sozialverhalten von Arbeitern in der KFZ- Produktion.

Er fand heraus, daB die Gruppe der Personen mit repetitiven Teilarbeiten

das geringste Ausma8 an "Sozialibilitat" zeigte.
Unter den Begriff "Sozialibilitat" fielen folgende Variablen: "Bewertung

sozialer Kontakte, MiBtrauen gegenuber anderen, Haufigkeit von Besuchen,

Gesprdchen, gemeinsamen Aktivitaten mit Verwandten, Freunden etc., Zuge-

h6rigkeit zu Vereinen, Organisationen und Haufigkeit der Teilnahme"

(zitiert nach GORRES u.a. 1977, S. 244).

MEISSNER untersuchte die "Sozialpartizipation" von Arbeitem nach Ahnlichen

Variablen.
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Als zentrales Untersuchungsergebnis fand er heraus, daB mit dem AusmaB

technischer Zwange und der damit verbundenen Einschrankung von Handlungs-

spielraumen auch die Haufigkeit und Intensitat der Sozialpartizipation
der betroffenen Arbeiter eingeschriinkt wurde (ebd. S. 245 ).

So bevorzugten die Betreffenden eher kommunikationsarme Freizeitaktivi-

t3ten wie Fischen, Autofahren, Fernsehen und Rundfunkharen (zitiert nach

LEMPERT 1977, S. 98 f.).

FORM stellte fest, daB an- und ungelernte Arbeiter sich stark in die Familie

zuruckziehen und h6chstens Nachbarschaftskontakte pflegen, wahrend Fach-

arbeiter auch in der Freizeit mehr mit Arbeitskollegen kommunizieren,
starker gewerkschaftlich organisiert sind und sich eher mit Problemen

ihrer Wohngemeinde und der nationalen Wirtschaft und Politik beschafti-

gen (ebd. S. 95).

Es scheint also so zu sein, daB sich die restriktiven Arbeitsbedingungen
direkt auf das Freizeitverhalten ubertragen und dieses entsprechend deter-

minieren.

Vor diesem Hintergrund ist auch die politische Apathie der Betroffenen zu

verstehen. So nehmen gerade an- und ungelernte Arbeiter haufiger eine

ablehnende oder gleichgultige Haltung gegenuber der Gewerkschaft ein,

deren Aufgabe sie nur darin sehen, h6here L6hne durchzudrucken. Auch

richten sie ihre Kritik und Forderungen eher an den Staat als an die

Unternehmer aus der Einstellung heraus, in Betrieb nichts andern zu

kannen (vgl. ECKARD u. a. 1975, S. 38 ff.).

Nach OSTERLAND (1975) ist der Widerstand der Arbeiter gegen die sie

benachteiligenden Verhaltnisse nicht deshalb so gering, weil einigen von

ihnen die Integration in die Mittelschicht gelungen ist, was einige
Autoren behaupten, wenn sie von der "Verburgerlichung" des Arbeiters

sprechen. Vielmehr unterliegt seiner Meinung nach die inner- und auBer-

betriebliche Lebenssituation der Betroffenen zunehmend Restriktionen,
welche eine Konfliktbereitschaft verkinmnern lassen (vgl. OSTERLAND 1975).

In die Richtung von OSTERLANDS These geht auch die Aussage von CAESAR, wenn

sie sagt, daB der in der "Unterschicht" haufig zu beobachtende "passiv-
re signative Fatalismus" deren obj ektiver, weitgehend aussichtsloser und

fremdbestimmter Lage entspricht (vgl. CAESAR 1972,S. 33) .

33



Aus der geringen "Soziabilitat" der von restriktiven Arbeitsbedingungen

Betroffenen zieht KORNHAUSER den Schlu8, da8 dieses Verhalten auch ihren

Bedurfnissen entsprache.

Diese Sichtweise ist zu kurzschlussig. Die "Sozialpartizipation" wird

einerseits durch obj ektive Faktoren eingeschrankt (z.B. wenig Zeit und

Geld, Mudigkeit nach k6rperlich und nervlich anstrengender Arbeit,

Schichtarbeit), zum anderen bestehen gerade bei sozial benachteiligten

Bevalkerungsgruppen oft Schwellenangste bezuglich der Teilnahme an affent-

lichen Veranstaltungen.

Das Problem wird offensichtlich, wenn man an deren geringe Teilnahme z.B.

an Veranstaltungen von Institutionen der Erwachsenenbildung denkt CVHS,

Familienbildungsstatten). Das mag zum Teil auch daran liegen, daB die

Angebote eher mittelschichtorientiert sind. Aber auch Angebote der

sozialen Dienste wie Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen, Schwangerschafts-

beratung, Erziehungs- und Eheberatung werden von Angeh6rigen der "Unter-

schicht" weniger in Anspruch genommen. Dies 1<6nnte auch mit generellen
Vorbehalten gegenuber Beh6rden zu tun haben, weil schlechte Erfahrungen
mit einigen von ihnen gemacht wurden.

Die genannteh Beispiele machen deutlich, da8 geringe "Soziabilitat" nicht

unbedingt Ausdruck freiwilliger, den Bedurfnissen entsprechender Freizeit-

gestaltung sein muB.

Vielmehr scheinen die Chancen zur Befriedigung von Bedurfnissen in der

Freizeit durch "fehlende zeitliche und 6konomische, aber auch phys ische

und psychische Handlungsvoraussetzungen eingeengt zu werden" (vgl.
GORRES u. a. 1977, S. 249).

Angesichts dieser Situation muB es Aufgabe praventiver sozialpadagogischer
Arbeit sein, solche Personen durch Selbsthilfegruppen zu erreichen, sie

zu tktivieren, um dadurch ihre Handlungsspielrgume zu vergr68ern.

Wichtig ist dies auch im Hinblick auf die Isolation der Kleinfamilie,

die u.a. durch die oben geschilderte Situation bedingt ist.

Je restriktiver die Lebensbedingungen der Familie sind, desto weniger
kann sie einen Schutzraum vor einer als bedrohlich empfundenen Umwelt fur

den einzelnen darstellen, da sich die gesellschaftlichen Ab hangigkeiten
und Chnmachtsgefilhle innerhalb der Familie reproduzieren (vgl. OR'IMANN

1974, S. 70 ff.).

Das fuhrt zu Autoritarismus und Feindseligkeit, welche den familialen

Sozialisationsproze8 in die Richtung der Gewaltsamkeit drangen (vgl.
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HAGEMANN-WHITE/ WCLFF 1975, S. 282).

Erschutternder Ausdruck hierfur sind die der Offentlichkeit bekannten Falle

von Kindesmi8handlung und Gewalt gegen Frauen in der Ehe.

Nach WESTLANDER bewirkt die durch die 'Nichtkontrolle" am Arbeitsplatz
entstandene Depressivitat, daB Probleme in der Familie nicht mehr aktiv

angegangen werden. Das fuhrt er darauf zuruck, da13 die Betroffenen ihre

Handlungskompetenz als stark eingeschrankt erleben, weshalb sie eher

dazu neigen, Probleme zu verdrangen. Dies wiederum wirkt sich negativ
auf ihre Kommt,nikationsfahigkeit sowie auf die emotionale Zuwendung

zwischen den Familienmitgliedern aus (vgl. FRESE 1978, S. 180 f.).

Diese Verdrangungsmechanismen mussen zwangslaufig beibehalten werden,

solange das Individuum keine Problemlasungsstrategien entwickeln kann.

Das Problembewu13tsein kann sich erst erweitern, wenn die Aussicht auf

eine Verbesserung der Lebenssituation besteht, da die Realitat ansonsten

unertraglich ware (vgl. OTTOMEYER 1977, S. 150 f.).

Die starkere Tendenz zur Normenrigiditat und Konfliktferleugnung gerade
in sozial unterprivilegierten Bevalkerungsgruppen ist also eine notwendige

Schutzreaktion, um eine stark versagende Lebenssituation zu bewaltigen.

Das ist auch der Grund, warum hier therapeutische Methoden, welche die

Bereitschaft zur Analyse von Konflikten voraussetzen, so oft zum Scheitern

verurteilt sind.

Erfolgversprechender erscheint hingegen eine padagogische Arbeit, die

versucht, an den Lebensbedingungen der Adressaten anzusetzen und konkrete

Hilfestellungen zur Bewaltigung von Alltagsproblemen anzubieten (z. B.

Stadtteilarbeit, Initiierung von Selbsthilfegruppen).

2.3 Methodische und methodologische Hinweise

Ein Pilotproj ekt, das in seinen Zielen primarpraventiv und in Vorgehen an den

Bedurfnissen und Interessen der Teilnehmer orientiert sein will, wirft for-

sehungsmethodische und -methodologische Probleme fur die Datenerhebung im

Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung auf, wenn das Forschungs-

interesse die praktische Gruppenarbeit mit den Eltern nicht dominieren

soll.

Die Funktion der Begleituntersuchung bestand zum einen darin, die An-

nahmen uber die Motivation werdender Eltern zur Teilnahme an Informations-
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und Gesprachsgruppen zu uberprufen und Merkmale der Lebenssituation junger
Familien zu ermitteln; zum anderen sollten die Ergebnisse gestatten, Kommu-

nikationsprozesse, Verlauf der Gruppenarbeit und Akzeptanz dieses Angebotes
in den einzelnen Gruppen zuverlassiger einzuschatzen.

Daruber hinaus wurde vom Auftraggeber erwartet, daB mit der Auswertung
Materialien geschaffen und Hinweise fiir die Entwicklung und Gestaltung

zuk[inftiger Angebote fur die Zielgruppe in anderen Bundeslandern gegeben
werden.

Die Untersuchungsaufgabe legte nahe, die Datengewinnung im Sinne der

"Handlungsforschung im padagogischen Feld" (HEINZE/MULLER/STICKELMANN/

ZINNECKER 1975, S. 11 ff.) mit der Interaktion in den Gruppen zu verbinden

und die Informationen so zu verwenden, daB sie m6glichst auf die sozial-

padagogische Gruppenarbeit zuruckwirkten.

Die einzelnen Erhebungsschritte und -verfahren muBten damit dem Verlauf

der gemeinsamen Arbeit von Eltern und Gruppenleitern, dem Mittelpunkt der

Untersuchungstatigkeit, folgen, gezielt fur die Planung und Veranderung
des weiteren Vorgehens genutzt werden und zur Information uber Lebens-

situation und Gesundheitsverhalten junger Eltern beitragen.

Als methodologische Konsequenz ergab sich fur die angezielte beschreibende

Untersuchung, da8

1. die Kommunikationsprozesse zwischen den Beteiligten dokumentiert

werden;

2. diese Dokumentation den Teilnehmern zuganglich ist;
3. die Teilnehmer eigene Definitionen der Situation und eine Gesamtbe-

wertung vornehmen  nnen;

4. ein Vergleich zwischen den in den Berliner Bezirken Kreuzberg und

Zehlendorf angesiedelten Elterngruppen hinsichtlich der sozialen

Situation der Teilnehmer, des Verlaufs der Gruppenabende und der

Aufnahme des Angebotes erm6glicht wird und

5. uber Alltagserfahrungen junger Familien vor und nach der Geburt des

ersten Kindes Informationen gesammelt werden, um auf diesem Hintergrund
Aussagen fur tihnliche Zielgruppen zu erlangen und ubertragbare Elemente

des Vorgehens fiir die weitere Entwicklung prim rpr ventiver Angebote
abzuleiten.

Die Wahl der Untersuchungsmethoden richtete sich nach diesen Vorgaben
(vgl. SCHMITZ 1980).

36



Erhobene Daten und Erhebungsmethoden

Der vorliegenden Auswertung liegen als Materialien zugrunde:

- Angaben uber personspezifische und sozialstatistische Merkmale aller

Teilnehmer, schriftlich erhoben jeweils zu Beginn der Gruppenarbeit
(1. Abe nd) mit einem kurzen, weitgehend standardisierten Frage-

bogen (vgl. FRIEDRICHS 1973, S. 237 ff.);
1)

- Aufzeichnungen aller Gruppenabende und der gemeinsamen Aktivitaten

wahrend des gesamten Projektverlaufs uberwiegend auf der Basis von

Tonbandprotokollen;
- Ergebnisse einer an Leitfragen orientierten Gruppendiskussion

(vgl. ebd., S. 245 ff.) zu Fragen des Alltagskonsums von Alkohol,

Medikamenten und Zigaretten in Hinblick auf die Vorbildwirkung der
2)Eltern auf ihre Kinder;

- Informationen aus strukturierten, mundlichen Interviews (vgl. ebd.,

S. 207 ff.) mit allen Paaren und Alleinstehenden, die nach Abschlu13

der ersten Phase der Gruppenarbeit und vor Beginn der zweiten Kurs-

serie in den Wohnungen der Eltern stattfanden und die sowohl eine

Einschatzung der Gruppenarbeit beinhalteten als auch Einzelheiten

der veranderten Lebenssituation der Erwachsenen nach der Geburt des

Kindes und Planungsdaten fur die zweite Phase der Gruppenarbeit er-

mittelten;
- Aussagen der Teilnehmer zur Bewertung der Informations- und Gesprachs-

abende nach der ersten und nach der zweiten Phase (in zwei Gruppen
3)schriftlich erhoben).

Die Grenzen der inhaltlichen Auswertung ergeben sich einmal aus den

(uberwiegend "weichen") Erhebungsmethoden und auch durch die begrenzte
Zeit und Arbeitskapazitat fur die Auswertung, die einer extensiven

Analyse des umfangreichen schriftlichen Materials entgegenstehen.
Die geringe Zahl der Teilnehmer laBt zwar exemplarische Aussagen uber

die Lebenssituation junger Eltern unter grollstadtischen Lebensbedingungen

1) Fragebogen I - Anhang I, I

2) Leitfragen zur Gruppendiskussion - Anhang 262

3) Fragebogen II und III - Anhang X, lf, I
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zu und vermag Eindrucke daruber zu vermitteln, an welchen Gegebenheiten
des Erziehungs - und Gesundheitsverhaltens primAirpraventive Angebote
anzusetzen hitten, verallgemeinerbare Schlusse sind daraus j edoch

nicht zulassig.

Eingeschrankt ist dadurch auch die Bewertung, welche gesellschaftlichen

Gruppen von Teilnehmern das hier erprobte Angebot anspricht und ob im

ubrigen Bundesgebiet mit einem solchen Vorgehen sozial benachteiligte

junge Eltern angesprochen werden kannen.

Allerdings ist zu erwarten, daB durch die intensiven Gruppenkontakte
vor und nach der Geburt des ersten Kindes gesundheitliche und psycho-
soziale Gefahrdungsmomente, nicht nur hinsichtlich des Alkoholkonsums,

unter bestimmten Familienkonstellationen fruher und deutlicher sichtbar

werden.
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3. Zielgruppenerreichung

3.1 Hauptkriterien rur Auswahl der Zielgruppe

Fur die Bemuhungen, Teilnehmer fur die Gruppenarbeit im Rahmen dieses

Pilotproj ektes zu gewinnen, waren mehrere Kriterien zu berucksichtigen:

1. Das Angebot zielte auf werdende Mutter mit ihren Partnern. Diese Voraus-

setzung machte es notwendig, die teilnehmenden Frauen in einem relativ

eng begrenzten Zeitraum zu erreichen, d. h. in einem Stadium der Schwanger-

schaft, das es ihnen erlaubt, an (maglichst) allen zehn projektierten

Gruppenabenden der geplanten ersten Durchfuhrungsphase, also bis zum

errechneten Entbindungstermin, teilzunehmen. Als besonders gQnstig

erschien uns die Zeit ab etwa dem funften Schwangerschaftsmonat zu

sein, da vorher haufig die Motivation noch nicht so stark vorausgesetzt
werden kann, sich mit Fragen der Schwangerschaft, Geburt und zukunftigen

Elternschaft/ veranderter Partnerschaft etc. auseinanderzusetzen.

2. Die Oberlegungen, daB vor allem die Geburt des ersten Kindes eine grund-

satzliche Veranderung der gesamten bisherigen Lebenssituation nach sich

zieht, fiihrte zu dem gezielten Versuch, m6glichst Erstgebarende und ihre

Partner zu erreichen, um ihnen durch dieses besondere Hilfsangebot die

potentielle Krisensituation leichter bewaltigen zu helfen.

3. Um ein weiteres, intendiertes Ziel dieses Projektes ru erreichen, die

Kommunikation nicht nur in den jungen Familien sondern auch zwischen

den Familien zu f6rdern, hielten wir die Wohnnahe der Teilnehmer unter-

einander fur ein wichtiges Kriterium bei der Zusanmensetzung der Gruppen.

4. Als viertes Hauptkriterium sollte beach·tet werden, Teilnehmer unterschied-

licher sozialer Schichtzugeh6rigkeit fur die Gruppenarbeit zu motivieren,

um einen Vergleich der Gruppen zu ermdglichen.

Das bedeutet, daB Teilnehmer aus Berliner Bezirken gewonnen werden sollten,

die sich durch ihre sozialstrukturellen Gegebenheiten m8glichst stark

voneinander unterscheiden. Deshalb wurde der Bezirk Zehlendorf als

Vergleichsbezirk zu Kreuzberg und Neuk61ln ins Auge gefaBt.
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3.2 Anwerben von Teilnehmern

3.2.1 Aktivitaten in Bezirk Kreuzberg

Wie bereits erwal·tnt, ging es im Rahmen dieses Pilotproj ektes darum, ein

Gruppenangebot vordringlich fur sozial benachteiligte werdende/junge

Eltern zu bieten. Aus diesem Grunde konzentrierten sich unsere Bemuhungen
insbesondere auf Berliner Bezirke, die ihren sozialstrukturellen Merkmalen

nach als besonders geeignet fur die von uns angestrebte Personengruppe

waren. Diese Bezirke waren zunachst Kreuzberg und Neuk6lln.

Obwohl uns die potentiellen Schwierigkeiten bei der Erreichung dieser

Zielgruppe nicht unbekannt waren, ergaben sich tatsachlich so grof3e

Schwierigkeiten, daB wir trotz eines enormen zeitlichen Aufwandes - die

Zielgruppenerreichung umfaBte ein halbes Jahr (August 1979 bis Ende

Januar 1980) - unser geplantes Ziel nicht voll erreichen konnten.

Die zeitlichen Verz6gerungen bewirkten, daB der zunachst vorgesehene Beginn
der Gruppenarbeit mehrfach verschoben werden muBte. Um zwei arbeitsfahige

Gruppen zusarmnenstellen zu k6nnen, bendtigten wir 12 bis 14 Teilnehmerpaare.

Eine Teilnahme von auslandischen Frauen schlossen wir von vornherein aus

wegen der zu erwartenden Sprachschwierigkeiten und vor allem wegen der

stark differierenden Normen und Wertsysteme.

Um eine gemeindenahe Orientierung zu garantieren, wurden zunachst Kontakte

zu den verschiedenen sozialen Diensten bzw. Institutionen im Bezirk

Kreuzberg aufgenommen. Diese waren

- Gesundheitsamt

- Sozialmedizinischer Dienst fur Eheberatung, Familienplanung und

Schwangerschaft
- ein grof3es Krankenhaus

- mehrere Krankenkassen

- mehrere Frauenfacharzte

- zwei krankengymnastische Leiterinnen von Geburtsvorbereitungskursen.
Die Kontaktaufnahme zu diesen Institutionen erschien uns notwendig, um

uberhaupt einen Zugang zu potentiellen Teilnehmern zu erhalten.

Neben diesem Anliegen sollten Referenten (Arzte, Sozialarbeiterinnen)

fur die erste Durchfuhrungsphase gewonnen werden. Zusatzlich war es uns

ein Anliegen, Ansprechpartner in den sozialen Diensten fur individuelle
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Konfliktsituationen, die evtl. vermehrt bei dieser Zielgruppe erwartet

werden konnten, pers6nlich kennenzulernen.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen setzte

von unserer Seite intensive persanliche Gesprache, zahlreiche Telefonate

und Korrespondenz voraus. Daneben hospitierten wir in Sozialmedizinischen

Dienst Kreuzberg, um die Arbeit dieser Institutionen kennenzulernen und un

wahrend der Schwangerenvorsorge-Sprechstunden Frauen ansprechen zu kdnnen.

Es kam uns darauf an, die Ansprechpartner in den genannten Institutionen

uber Inhalte, Ablauf und Ziele soweit zu informieren, daB ihr Interesse

geweckt wurde, potentielle Teilnehmer im Rahmen ihrer Mbglichkeiten fur

die geplante Gruppenarbeit zu motivieren. Zusatzlich wurden in allen genann-

ten Institutionen Ausl·lange gemacht, die auf unser Proj ekt hinwiesen.

Unsere Erwartungen gingen dahin, daB die Mitarbeiter in den Institutionen

(Krankenschwestern, Arzte, Sozialarbeiter) Frauen auf unser Proj ekt

persanlich hinwiesen und die von uns vorbereiteten Informationsbriefe

an diese weitergeben. Auf beigelegten Adressenzetteln sollten

die werdenden Mutter ihre Anschriften hinterlassen, damit wir mit ihnen

Kontakt aufne}men und einen Hausbesuch vereinbaren konnten.

Durch einen Besuch in der Wohnung versprachen wir uns eine Verstarkung der

Motivation sowie einen Abbau maglicher Barrieren und Angste, die eine

Bereitschaft zur Mitarbeit unter Umstanden behindert hatten. Dadurch

hofften wir auch, insbesondere die werdenden 1/ater zur Teilnahme

motivieren zu k6nnen.

Neben dieser Absicht, die Motivation zu starken, ging es uns zum einen

darum, die sozialen Lebensumstande der Teilnehmer etwas naher kennenzulernen,

und zum anderen darum, Wunsche und Interessen der Teilnehmer fur die Planung

und Durchfuhrung der Gruppenarbeit zu erfragen.

Trotz intensiver Ben·Kihungen kam es dennoch lediglich zur Teilnahme eines

Paares der gesuchten Bev61kerungsgruppe. Wenn wir auch in dieser Zeit

drei werdende Mutter mit besonders problematischer Lebenssituation (sehr

jung, keine Berufsausbildung, Wohnungsprobleme usw.) ansprechen konnten,

so waren sie j edoch trotz verstarkter Bemuhungen unsererseits (mehrmalige

Telefonate und Hausbesuche) fur eine Teilnahme nicht zu motivieren.

Unserer Auffassung nach muB aufgrund dieses Ergebnisses angenommen werden,

daB mit diesem Pilotprojekt Bedurfnisse dieser mehrfach benachteiligten
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und unter gromem Problemdruck lebenden Personengruppe nicht angemessen

eingegangen werden konnte. Vorrangig erscheinen dort Hilfsangebote zur

konkreten Verbesserung der unmittelbaren Lebenssituation. Eine sinnvolle

sozialpadagogische Arbeit hatte somit zunachst an dem Punkt anzusetzen, wo

der graBte Problemdruck lastet.

Ober den Sozialmedizinischen Dienst Kreuzberg gelang es, drei Frauenfach-

arzte des Bezirkes f€ir eine engagierte Mitarbeit bei der Zielgruppen-

erreichung zu gewinnen. Durch ihre Bemuhungen ware es uns m6glich gewesen,

in einem relativ kurzen Zeitraum (zwei bis drei Monate) eine zahlerimtif3ig

ausreichende Gruppe, jedoch nicht aus der angezielten Bev6lkerungsschicht,
sondern hauptsachlich aus der Studentenschaft zu erreichen.

Wir dehnten unsere Bemlihungen, Teilnehmer aus der sozialen Unterschicht

zu erreichen, weiter aus, indem wir die Kriterien fur die Teilnahme an

unserer Gruppenarbeit erweiterten:

Wir bezogen mm auch Frauen, die ihr zweites Kind erwarteten, mit ein und

erweiterten das Einzugsgebiet un die 6rtlich angrenzenden Bezirke Sch6neberg
und Tenpelhof.

Wir suchten Kontakt zu den Sauglingsfursorgestellen dieser Bezirke und

weiteren 16 Frauenfacharzten. Parallel dazu wurden

- das Landesamt fur Arbeitsschutz und technische Sicherheit

- neun Grof3betriebe

- der LandesfrauenausschuB des DGB-Berlin (damit weitere 20 Betriebe)
- die Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte Berlin

um Mithilfe gebeten.
Jedoch kamen wir trotz dieser umfangreichen Aktivitaten zu keiner einzigen
Adresse einer schwangeren Frau.

Zu diesem Zeitpunkt (etwa Ende Oktober 1979) fehlten uns zu wenigstens
einer arbeitsfahigen Gruppe mit sozial benachteiligten werdenden Eltern

noch mindestens vier weitere Paare.

Als einzig uns verbleibende M5glichkeit, weitere Teilnehmer zu gewinnen,
nahmen wir Kontakt zu den Schwangerenberatungsstellen von vier gro8en
Berliner Kliniken auf.

Nach Abklarung unseres Anliegens mit den zustandigen Arzten und Sozial -

arbeiterinnen (zusatzlich war es noch notwendig, den jeweiligen Bezirks-

stadtrat fur das Gesundheitswesen um eine Erlaubnis zur Werbung fur unser
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Projekt zu bitten) versuchten wir, in zwei Kliniken durch direkte Anwesen-

heit wahrend der Sprechstunden pers6nlich Frauen anzusprechen.

Durch die besondere Kooperationsbereitschaft des Personals einer dieser

Kliniken - sicherlich nicht zuletzt durch die persanliche vorherige Be-

kanntschaft einer Sozialarbeiterin zu einer der Gruppenleiterinnen -

erhielten wir die Gelegenheit, ca. 20 Frauen pers6nlich uber unser

Angebot zur Gruppenarbeit erste Informationen zu geben. Von diesen

20 Frauen entsprachen unseren engeren Kriterien (d. h. Zugeh6rigkeit
zur sozial benachteiligten Schicht, etwa 4. bis 6. Schwangerschafts-

monat, Wohnung in einem der vier ausgewahlten Berliner Bezirke, zu

erwartendes 1. oder 2. Kind) sieben Frauen, von denen funf Frauen fur

die spiitere Gruppe Kreuzberg I gewonnen werden konnten.

Da eine nochmalige Verschiebung des Gruppenbeginns den Verlust bereits

geworbener Teilnehmer nach sich gezogen hatte (fortschreitende Schwanger-

schaft!) und die bisherigen Bemuhungen damit hinfallig gemacht hatten,

entschlossen wir uns, nunmehr die zweite Gruppe mit Frauen, die eher

der Mittelschicht zuzurechnen sind, zu bilden.

Zu dieser spateren Gruppe Kreuzberg II geh6rten Frauen aus der letztge-

nannten Klinik. Hinzu kamen drei weitere Fraue4 von denen zwei Selbst-

melderinnen waren und zwei alleinstehende Frauen, von denen eine als

Selbstmelderin durch einen Aushang in einer Berliner Klinik motiviert

wurde. Da letztere nicht als einzige alleinstehende Frau an der Gruppe

teilnehmen wollte, warb sie pers6nlich eine ebenfalls alleinstehende

Frau, die auch bereit war, in dieser Gruppe werdender junger Eltern mitzu-

arbeiten.

Zusammenfassung

Die Erfahrungen bei der Zielgruppenerreichung zeigen, daB alle Bemuhungen,

uber Institutionen an werdende Eltern der sozial benachteiligten Bev61kerungs-
schicht "heranzukonmen", nur einen sehr begrenzten Erfolg gezeitigt haben.

Zwei Faktoren scheinen auch nach unseren Erfahrungen die Erreichung dieser

Zielgruppe grundsatzlich zu erschweren:

1. Die Teilnahme an den Schwangerschaftsvorsorge-Untersuchungen ist von

der Sozialschicht (PRINZ u. a. 1973; BIALONSKI 1979, S. 61; 19.2.80)

abhangig.
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Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, daB sozial benachteiligte

Frauen zu einem geringeren Prozentsatz bei den sozialen Diensten und den

Frauenfacharzten anzutreffen sind.

2. Es gilt mit einzubeziehen, daB gegenuber dieser Bevdlkerungsgruppe von

seiten der Mitarbeiter in den Institutionen im allgemeinen Vorurteile be-

stehen, sie waren nicht in der Lage, derartige Angebote nutzbringend zu ver-

arbeiten. Diese Haltung der zumeist mittelschichtsangeharigen Angestellten

behindert mit grof3er Wahrscheinlichkeit von vornherein eine engagierte Wer-

bung. Als Beispiel filr diese haufig angetroffene Haltung bei Mitarbeitern

in den Institutionen steht der Ausspruch: "Bei solchen Leuten ist alles

vergebliche Liebesmuh".

Ohne Zweifel hat sich das berechtigte Interesse an der Einhaltung des Daten-

schutzgesetzes, das uns zwang, unser Angebot durch Dritte vermitteln zu

lassen, als besonders hinderlich erwiesen.

Es ist zu vermuten, daB die notwendige Erlaubnis der interessierten

Frauen, ihre Adressen weiterzugeben, erheblich vom persanlichen Engagement
der vermittelnden Personen und von deren Vertrauensverhaltnis zu diesen

Frauen abhangig ist. Insbesondere das Letztere durfte bei den Vermittlungs -

instanzen (Betriebe, Krankenkassen, vielfach auch behandelnder Arzt) eben-

falls nicht vorhanden gewesen sein.

Die Schwierigkeiten, die Zielgruppe zu erreichen, lag fur uns an den

mangelnden M5glichkeiten, Frauen direkt persanlich anzusprechen. Gerade

bei dieser Bevalkerungsgruppe ist aber die pers6nliche Ansprache unbe-

dingt notwendig. Unsere Erfahrungen zeigen, daB es lediglich einigen eher

mittelschichtsangeharigen Frauen gelang, nur durch Aushange motiviert zu

werden und sich zu melden. Wir vermuten, da8 einem Teil der zahlreichen

Frauen, die eine Weitergabe der Adressen an uns verweigerten und sich

stattdessen selbst melden wollten, dies aber nie taten, die Oberwindung
dieser Hemmschwelle - eigeninitiativ zu handeln - nicht m6glich war.

Die besondere Situation der Schwangerschaft grenzt die Zeit fur die

Werbung der Teilnehmer stark ein. Nach unseren Erfahrungen ist die

gunstigste Ansprechzeit der 4. und 5. Schwangerschaftsmonat, da vorher

haufig soziale Einrichtungen zur Schwangerenberatung und -vorsorge kaum

aufgesucht werden. Gleichzeitig ist zu dieser Zeit ein vermehrtes Intersse

fur eine derartige Gruppenarbeit zu erwarten. In einem spateren Monat der
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Schwangerschaft ware eine Teilnahme an den zehn geplanten Gruppenabenden

nicht mehr vollstandig m6glich. Neben der nur begrenzt zur Verfugung stehenden

Zeit muB dariiber hinaus die gesamte Zahl der Gruppenmitglieder etwa gleich-

zeitig erreicht werden, um ihre Bereitschaft zur Teilnahme durch eine Ver-

z6gerung des Gruppenbeginns nicht zu enttauschen.

Die letztlich grof3en Erfolge in der Klinik k6nnen nur erklart werden zum

einen durch die besondere Hilfsbereitschaft des zustandigen Arztes und der

Sozialarbeiterin und zum andercn vor allem durch den pers6nlichen Einsatz

der Gruppenleiterinnen. Uns Gruppenleiterinnen wurde z.B. die Maglichkeit

eingeraumt, durchschnittlich 30-minutige Gesprache mit den Frauen in der

Klinik zu fuhren, in denen wir ihnen einen ersten Eindruck uber Lnhalte,

Vorgehensweise und Ziele des Pilotprojektes vermitteln konnten. Zusatzlich

gaben wir den schwangeren Frauen bereits in diesen Gesprachen die Gelegenheit,
uber ihre persanliche Situation, ihre Wunsche und Vorstellungen zu Schwanger-
schaft und Geburt zu sprechen.

Diese beiden Aspekte wirkten sich nach unserer Einschatzung derart motiva-

tionssteigernd aus, daB diese Frauen ihre Einwilligung zu einem Hausbesuch

gaben, in dem dann die endgultige Motivierung zur Teilnahme an der Gruppen-

arbeit erfolgte.
3.2.2 Aktivitaten im Bezirk Zehlendorf

Die angestrebte andere soziale Zielgruppe in Zehlendorf (idealtypisch:

Unterschichtsangeh6rige in Kreuzberg vs. Mittelschichtsmitglieder in Zehlen-

dorf), aber auch der etwas spatere Beginn der Initiative in Zehlendorf

fuhrten zu z. T. anderen Strategien/Methoden bei dem Versuch, Gruppenmit-

glieder fur die angestrebte Proj ektarbeit zu gewinnen. Gerade durch den

zeitlichen "Verzug" gegenuber den Bemuhungen der Kolleginnen der

"Krev.zberg-Gruppen" konnten deren Erfahrungen schon teilweise mit eingehen.

Vorwegnehmend vor der ausfuhrlichen Darstellung unserer Aktivitaten kann

als fur alle gleich lautende Erfahrung festgehalten werden, daB der

persdnliche Kontakt bzw. die persdnliche Ansprache von Interessenten durch

die Gruppenl€iterinnen am weitaus erfolgversprechendsten fur die Rekru-

tierung von Teilnehmern fur e ine intensive, langere Gruppenarbeit zu sein

scheint.

Diese Erkenntnis stand selbstverstandlich trotz des zeitlichen "Vorlaufs"

in Kreuzberg, wo es ja zudem um eine andere soziale Zielgruppe ging, erst
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am Ende der vielfaltigen Aktivitaten unsererseits, eine arbeitsfahige

Gruppe zusammenzustellen. Als optimal fur eine effektive Gruppenarbeit
sahen wir dabei die Gruppengr6f3e von sechs bis sieben Teilnehmerpaaren

(plus zwei Gruppenleiterinnen), d.h. also etwa 12 bis 14 Gruppenmitglie-
der (plus Gruppenleiterinnen) an.

Un Teilnehmer fur diese Gruppe zu gewinnen, wurden im gesamten Zehlendorfer

Bezirk und teilweise dar(lber hinaus eine Reihe von relevanten Institutionen

(Fursorgestelle fur werdende Mutter, Sauglingsfursorge, Schwangerengymnastik-

kurse, Beratungsstellen) und alle Zehlendorfer Frauenfacharzte kontaktiert.

Gynakologen wurden auch in drei weiteren, z.T. angrenzenden Bezirken aufge-

sucht, wenn sie als beliebt/bevorzugt bei Zehlendorfer Schwangeren bekannt

waren. Die Informationen iiber unser Vorhaben vermittelten wir j eweils in per-

sanlichen Gesprachen (Dauer dieser Gesprache zwischen 15 Minuten (seltener)

und 1 bis 1 1/2 Stunden (haufiger)) und baten dann um Unterstiitzung bei

der Gewinnung von Teilnehmern. Um einen ersten Zugang bei den entscheiden-

den Stellen/Personen bzw. uberhaupt zu erhalten, hat sich das formale An-

schreiben der BzgA als. sehr wichtig erwiesen. (Ein fehlendes derartiges
Schreiben hatte bei den Kolleginnen der anderen beiden Gruppen hau:fig zu

Schwierigkeiten gefilhrt. )

In den Gesprachen mit den Frauenarzten, die manchmal trotz des "offiziellen"

Schreibens der Bundeszentrale erst nach etlichen Versuchen zustandekamen,

baten wir, nachdem wir die Zielsetzungen und Konzeption des Pilotprojektes
beschrieben hatten, um Unterstutzung, d. h. vor allem um maglichst direkte

Ansprache bzw. Hinweis von schwangeren Patientinnen auf unser Angebot zur

Gruppenarbeit. Hierfur und zur ersten Infonnation von potentiellen Interes-

sentinnen hatten wir eine Art 'Werbebrief" entworfen, in dem die Ziel-

setzung, Vorstellungen von zeitlichem und 6rtlichem Rahmen der Gruppen-

arbeit, unsere Adressen u. a. kurz unrissen wurde. Diese Werbebriefe

{Auflage ca. 250 Stuck) wurden in den meisten Fallen in den Wartezimmern

ausgelegt und teilweise zusatzlich an einem Informationsbrett ausgehangt.

Sog. Beipackzettel hinterlief3en wir auBerdem. Darauf konnten sich Interessen-

tinnen mit ihrer Telefonnummer eintragen, um ihnen bei mdglichen Schwellen-

angsten bei der ersten Kontaktaufnahme entgegenzukommen.
Als enttauschendes Resultat all dieser Bemuhungen muB berichtet werden, daB

uber diesen Weg kein einziger Teilnehmer, nicht einmal ein Interessent

gewonnen werden konnte. Insofern lassen diese Erfahrungen Zweifel an der
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Effizienz dieser zeitlich sehr aufwendigen Methode aufkommen. Die Grunde

fur die Erfolglosigkeit dieses Weges sind nicht eindeutig festzumachen,

sondern mussen spekulativ bleiben. Ob die Arzte trotz des uns gegenuber

geauBerten Interesses an unserer Arbeit (in der bekanntermaf3en nur auBerst

kurzen Behandlungsdauer der Patientinnen innerhalb ihrer Praxis) diese

auf unser Angebot zur Gruppenarbeit wirklich direkt hingewiesen haben,

kann ohnehin nicht gepruft werden.

Parallel zu den geschilderten Bemuhungen nahmen wir Kontakt zu mehreren

Krankengymnastinnen auf, die auf Bezirksebene Gymnastikkurse fur Schwangere

(z. T. mit deren Partnern) durchfiihren. Wir besuchten alle laufenden Kurse

und erhielten die Gelegenheit, zu Beginn oder vor AbschluB der Gymnastik-

stunde unser Vorhaben vorzustellen und zu erlautern. Daruber hinaus wurde

unser "Werbe"- /Informationsbrief einige Wochen in der Gyrmastikhalle aus-

gel·tangt und an die anwesenden Teilnehmerinnen verteilt.

Tatsachlich konnten durch diese Vorgehensweise, d. h. vor allem auch hier

durch unser pers8nliches Gesprach mit den werdenden Muttern zwei Teil-

nehmerpaare endgilltig gewonnen werden. Bei einer Reihe weiterer Interessen-

tinnen kam es aus unterschiedlichen Griinden nicht zu spaterer Teilnahme.

Neben z.B. bevorstehendem Umzug war in den meisten Fallen das zu weit fort-

geschrittene Schwangerschaftsstadium die Ursache fur die Nichtteilnahme.

Insgesamt erwies sich somit auch diese Strategie als nur in Einzelfallen

erfolgreich, da der Zeitpunkt fiir die Kontaktaufnahme zu diesen Frauen

offensichtlich etwas zu spat lag.

Die Voriiberlegungen unsererseits, daB sich das hier geplante Gruppenangebot
vor allem an Erstgebarende und ihre Partner richten sollte, beeinfluBte die

relativ spate Miteinbeziehung der Sauglingsfursorge des Jugendgesundheits -

dienstes in Zehlendorf, wahrend die Fursorgestelle fur werdende Mutter von

Anfang an als eine Art Kontakt- und Kooperationspartner fungierte. DaB

dennoch - und das auch nur nach einigen Schwierigkeiten (z.B. Datenschutz) -

uber diese Stellen auch nur zwei der Teilnehmerpaare fur die Zehlendorfer

Gruppe erreicht wurden, lailt ebenfalls h6chstens MutmaBungen zu. Ein Grund

dafur konnte u. U. in einem selbst nicht bewuBten Konkurrenzgefahl der

Sozialarbeiterinnen liegen, da auch von diesen Stellen Kurse, allerdings

in herkdmnlichen Sinne (Wickelkurse) fur werdende Eltern angeboten
werden. Da innerhalb eines zeitlich ziemlich begrenzten Zeitraums ohnehin

nicht so viele motivierbare Elternpaare fiir eine Gruppenarbeit, wie wir s ie

anstrebten, verf(igbar sind, mag das leichtere "Herankommen" an die

werdenden Mutter durch die offizielle Stelle bei unseren Schwierigkeiten

47



durchaus eine Rolle gespielt haben.

Die Teilnabne von zwei weiteren Paaren, die uns an der Lusammenstellung

und damit fur den Beginn der Gruppenarbeit noch "fehlten", erreichten

wir durch die Bekanntmachung unseres Vorhabens in eigenen Freundes- und

Bekanntenkreis, und zwar im Sinne des "Schneeballsystems". Es kam zur

Herstellung eines ersten Kontaktes zu vier interessierten Paaren, von

denen zwei letztlich an der Gruppenarbeit teilnahmen.

Neben diesen Aktivitaten, die schliefnich zur Rekrutierung der Zehlendorfer

Teilnehmer fuhrten, wurden zeitlich etwa parallel - j edoch im Effekt ver-

geblich - weitere Versuche zur Zielgruppenerreichung angestellt. So kam

es zu etlichen telefonischen und/oder persanlichen Gesprachen (Informa-

tionen, Erlauterungen, Ruckfragen, Nachfragen) mit verschiedenen Beratungs -

stellen, u. a. mit der Schwangerenberatungsstelle einer grof3en Berliner

Klinik und zu ersten Kontaktaufnahmen mit Vertretern der 6ffentlichen

Medien (Zeit- bzw. Familienfunk des SFB und RIAS Berlin) .
Diese zuletzt

genannte M6glichkeit wurde j edoch von uns aus mehreren Grlinden nicht weiter

verfolgt. So handelte es sich bei diesem Pilotprojel<t j a um ein auf Berlin

begrenztes Vorhaben und bei der Gruppe Zehlendorf nur um eine regionale

Untergruppe mit nur verhaltnismaBig wenigen Teilnehmern. Daruber hinaus

h2itten technische Schwierigkeiten (z. B. die Notwendigkeit einer Genehmi-

gung durch die BzgA fur ein derartiges Vorgehen) die ohnehin recht begrenzte
Zeit zur Teilnehmerrekrutierung noch mehr eingeschrankt. Vor allem aber

fehlten zu dem damaligen Zeitpunkt ohnehin nur noch zwei oder hdchstens

drei Paare fur die Gruppenarbeit, und deshalb erschien dieser Weg zu auf-

wendig, aber auch geradezu "unfair" potentiellen weiteren Interessenten

gegenuber, denen wir dann hatten absagen mussen. Neben diesen Argzwnenten

spielte aber auch die Kenntnis eine Rolle, daB uber eine derartige ::ethode

vor allem Personen angesprochen werden, die von vornherein uber eine recht

hohe Eigenmotivation verfugen, und dies war nicht die von uns bewufk ange-

strebte Zielgruppe. Fur diese hochmotivierte (eher typische Mittelschichts -)

Gruppe, aber wom6glich auch in flachermaflig weiter gestreuten Gebieten,

mag jedoch die Rekrutierungsmethode mittels Funk und auch Presse recht

sinnvoll sein, wenn man Effizienzkriterien (Aufwand gemessen am Ergeb-
nis) anlegt.
Die Beschreibung der relativ geringen Wirksamkeit der von uns oben aufge-
fuhrten Aktivitaten bedeutet nicht, dan wir es nicht fur auBerordentlich

wichtig halten, z.B. Kontakte zu praktizierenden Gynakologen und ver-
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schiedenen Institutionen herzustellen, allerdings weniger mit der Erwartung,

daB dadurch leicht Teilnehmer fur die von uns angestrebte Gruppenarbeit zu

gewinnen waren, als vielmehr deshalb, weil gerade viele Mediziner zum Bei-

spiel nach unseren Erfahrungen die sozial-psychologischen Aspekte von

Schwangerschaft und Geburt und erst recht praventiver sozialpadagogischer

Arbeit ihrer rein naturwissenschaftlichen Sichtweise unterordnen. Insofern

erscheint es wichtig, derartige Kontakte m6glichst haufig und intensiv zu

suchen, um ihnen den Wert und die Bedeutung praventiver Arbeit deutlich

zu machen. Im Sinne eines besseren Verstandnisses zwischen Arzt und

Patienten ware dies nicht nur wunschenswert, sondern auch notwendig.
Diese Auffassung wird dadurch gestutzt, daB von allen Teilnehmerinnen

unserer Gruppe (aber auch bei denen der anderen beiden die meisten )
eben dies ganz eindeutig bemangelt wurde. Zur Erreichung von Teil-

nehmern, also als Methode/Strategie zur Zielgruppenerreichung, erscheint

aber dieser Weg als nicht effektiv.

Zusammenfassend zeigen die Erfahrungen bei der Zielgruppenerreichung folgen-

des: Weder die schriftliche Werbung oder Information (z.B. in Form von

Broschuren) noch die verbale uber Dritte k6nnen unserer Meinung- nach

Interessenten so stark motivieren, daB sie bereit sind, an derartigen
intensiven und langerfristigen Gruppenangeboten teilzunehmen. Alle Teil-

nehmer der Zehlendorfer (und wohl auch der anderen beiden) Gruppe (n)

wurden letztlich durch die persanlichen Kontakte (Erstgesprach meist

mit der Frau, zweitens durch ein intensives Gesprach mit dem interessier-

ten Teilnehmerpaar im Rahmen eines Hausbesuches (durch die beiden Gruppen-

leiterinnen) fur die Gruppenarbeit gewonnen. Die Wichtigkeit dieses Aspektes
wurde uns durch die Teilnehmer mehrfach bestatigt. Insbesondere konnten

die mannlichen Partner durch diese Vorgehensweise (vor allem im Hausbesuch)

angesprochen werden, da bei ihnen zunachst eine deutlich geringere Eigen-
motivation als bei den Frauen festgestellt werden konnte. (Als Zeichen

ihrer spateren grof3en Motivation und ihres Engagements kann gewertet

werden, daB die mannlichen Gruppenteilnehmer auch dann zu den Gruppen-
abenden kamen, wenn ihre Partnerinnen verhindert waren.)

Nachdem seit AbschluB der eigentlichen Gruppenarbeit inzwischen etwas

Zeit vergangen ist, also nach unseren j etzigen Erfahrungen, l Bt sich er-

kennen, daB die Teilnehmer unserer Gruppe bereits selbst als Multiplikatoren
fur eine derartige Gruppenarbeit wirkten: Mehrfach wandten sich andere

werdende Eltern mit der Frage nach dem Beginn neuer Kurse an uns, da sie
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durch die Pilotprojektteilnehmer uber diese Form von Gruppenarbeit infor-

miert und motiviert wurden. Dies bestatigt letztlich auch unsere Auffas-

sung, da8 die Zielgruppen fur praventive sozialpadagogische Gruppenarbeit

am ehesten durch pers6nliche Kontakte, d.h. vor allem unter Einbeziehung
der emotionalen Ebene, erreichbar sind. Die erfolgreiche Arbeit im Sinne

dieser Zielsetzung setzt allerdings ein dauerhaftes Angebot auf Bezirks-

bzw. Gemeindeebene voraus.

3.3 Sozialstrukturelle Merkmale der Gruppenteilnehmer

An den drei Gruppen dieses Berliner Pilotprojektes haben in der ersten

Durchfuhrungsphase, d. h. zehn Gruppenabende vor der Geburt des Kindes,

insgesamt 38 Personen teilgenommen, und zwar in der Gruppe Kreuzberg I

sechs Paare, in der Gruppe Kreuzberg II sechs Paare und zwei allein-

stehende werdende Mlitter und in der Gruppe Zehlendorf sechs Paare.

37 Teilnehmer haben am ersten Gruppenabend einen kurzen Fragebogen mit

personspezifischen und sozialstrukturellen Angaben (Fragebogen I, s.Anhang)
beantwortet.

Die Daten wurden mit Hilfe von EUV ausgewertet (vgl. BEUTEL u.a., SPSS 7,

1978). Die Beschreibung der nachfolgenden Ergebnisse beruht auf dieser

Auszahlung.

An der zweiten Durchfuhrungsphase, die einige Wochen bzw. Monate nach der

Geburt der Kinder begann, haben mit Ausnahme eines Paares (Gruppe Kreuzberg II),

das aus Berlin wegzog, die Teilnehmer aller drei Gruppen wieder mitgemacht.
Auf die unterschiedliche Intensitat der Teilna]me innerhalb der Gruppen in

der zweiten Phase wird in Kapitel 6 ausfuhrlich eingegangen.

Nach den Kriterien SchulabschluB, berufliche Tatigkeit und Alter der Teil-

nehmer lassen sich die Gruppen wie folgt kurz kennzeichnen:

KREUZBERG I: Die Mehrzahl der Teilnehmer hatte einen HauptschulabschluB
(eine Teilnehmerin RealschulabschluB) als h6chsten Schulab-

schluB, arbeitete mit einer Ausnahme ganztags in der Ver-
waltung und im Handwerk in einem abhangigen Beschaftigungs-
verhaltnis (eine Hausfrau) und war zwischen 21 und 30 Jahre

alt; nur zwei waren alter (bis 33 Jahre).

KREUZBERG II: Ober die Halfte der Teilnehmer hatte Abitur bzw. einen Real -

schulabschlu8 als h5chsten Schulabschlu , sieben von ihnen
waren Studenten. Die Berufstatigen arbeiteten ganztags, uber-
wiegend in Sozialberufen. Die meisten waren zwischen 21 und
30 Jahre alt, zwei Personen ill)er 30 Jahre (bis 43).

50



51

ZEH[.ENDORF: Alle Teilnehmer hatten Abitur bzw. einen RealschulabschluB,
iiber die Halfte au8erdem ein abgeschlossenes Hochschul - bzw.
Fachhochschulstudium. Auger einer arbeitslosen Frau waren

alle berufstatig, z.T. halbtags oder stundenweise in wissen-
schaftlichen Einrichtungen, in Sozialberufen oder in der

Verwaltung; drei Personen arbeiteten als Selbstandige. Das
Alter der meisten Teilnehmer lag zwischen 30 und 40 Jahren.

Obwohl das entscheidende Teilnahmekriterium fur das Pilotprojekt die Tat-

sache der zu]<unftigen Elternschaft war (und nicht etwa oder vor allem die

Zugeh6rigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht), entsprach die Zusammen-

setzung der Zehlendorfer Gruppenmitglieder weitgehend den sozialstrukturellen

Besonderheiten dieses Bezirks. Auffallend unterschieden sich die Teilnehmer

dieser Gruppe insbesondere von der Gruppe Kreuzberg I hinsichtlich ihres

Schulabschlusses. Im Vergleich zu der Gruppe Kreuzberg II, in der sogar

einige Personen mehr als in Zehlendorf einen GymnasialabschluB hatten,

waren die Zehlendorfer Gruppenmitglieder ihnen insofern "voraus", als

mehrere von ihnen ihre schulische bzw. universitare Ausbildung bereits

abgeschlossen hatten und schon langere Zeit im Beruf standen.

Dies ist erklarlich mit dem h6heren Alter der Zehlendorfer Gruppenteilnehmer;
sie waren im Durchschnitt deutlich alter als die Kreuzberger Teilnehmer.

Ein Vergleich der Gruppen nach dem derzeitigen beruflichen Status ihrer

Mitglieder spiegelt ebenfalls die durchschnittlich h6here Schulbildung,
aber auch die Altersstruktur wider. So befindet sich in Zehlendorf nur

ein weibliches Gruppenmitglied noch im Studium, wahrend unter den Teil -

nehmern der Gruppe Kreuzberg II sieben noch studierten. Eine Teilnehmerin

aus Zehlendorf, die eine handwerkliche Lehre abgeschlossen hatte, war zur

Zeit der Gruppenarbeit arbeitslos. Alle anderen standen in einem Arbeits-

verh ltnis, zwei waren teilzeitbesch ftigt.

Von den mannlichen Gruppenmitgliedern verfugten drei uber einen grof3en zeit -

lichen Dispositionsspielraum, sie konnten ihre Arbeitszeit relativ fiei

organisieren. Diese M6glichkeit wurde von ihnen und ihren Partnerinnen

haufiger als sehr befriedigend hervorgehoben und wirkte sich - wie spater
noch ausfuhrlich beschrieben (vgl . Kap.4.3)- insbesondere nach der Geburt

des Kindes positiv aus.

Alle Berufstatigen in der Gruppe Kreuzberg I arbeiteten ganztags, drei von

ihnen in Schichtdienst. Die meisten waren neun Stunden und mehr taglich
auf3er Haus. Die berufstatigen Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I I arbeiteten

ebenfalls ganztags, jedoch nicht im Schichtdienst.



Zur Wohnsituation

Entsprechend der bevorzugt bezirklichen Auswahl wohnten die meisten Teilneh-

mer in Zehlendorf bzw. Kreuzberg und den unmittelbar daran anschlie.Genden

Wohnbezirken.

Der Bezirk Zehlendorf ist raumlich sehr ausgedehnt und somit waren die

Entfernungen zwischen den Wohnungen der einzelnen Gruppenmitglieder viel-

fach erheblich. Im Zusammenhang mit einer der mit diesem Pilotproj ekt

verbundenen Intentionen, die Interaktion und Kommunikation in und zwischen

jungen Familien zu fdrdern, kommt diesem Aspekt eine nicht zu unterschatzende

Bedeutung zu.

An anderer Stelle wurde bereits auf die Unterschiede zwischen den fur die

Gruppenarbeit in Berlin ausgewahlten Bezirken hingewiesen (vgl. Kap. 1.4),

so genugt hier die Feststellung, daB die Wohnungsgr6f3e und -ausstattung
der Teilnehmer aus Zehlendorf tatsachlich erheblich besser war als die

der anderen Gruppenmitglieder. In Zehlendorf besitzen zwei Paare ein

Eigenheim, ein Paar bewohnte mit einem befreundeten Paar ein Zweifamilien-

haus zur Miete. Alle Wohnungen haben Heizung und Bader. Die meisten Paare

wohnten in Wohnungen/Hausern mit mehr als 100 cm Wohnraum.

Dagegen wohnten die Gruppenmitglieder in Kreuzberg, und zwar sowohl die

der Gruppe Kreuzberg I als auch Kreuzberg II alle in Mietwohnungen mit

unterschiedlich guter Ausstattung. Alle Wohnungen der Teilnehmer von

Kreuzberg I hatten Bad, jedoch zum Teil Ofenheizung. Die GrdBe schwankte

zwischen 1,5 und 3 Zinmern, gr68er als 100 qm war keine Wohnung.
Die Ausstattung der Wohnungen der uberwiegend studentischen Teilnehmer

der Gruppe Kreuzberg II war schlechter. Sie hatten zum Teil kein Bad

und vielfach Ofenheizung. Die Wohnungsgr6f3e lag zwischen 1 und 5 Zimmern,
eine Teilnehinerin lebte allein, eine andere in einer Wohngemeinschaft.

Insgesamt gesehen kann fur alle Teilnehmer am Pilotproj ekt eine recht

hohe 6rtliche Fiobilitat verzeichnet werden; etwa die Halfte der Paare

ist innerhalb der letzten beiden Jahre umgezogen. Die meisten Umzuge

beschrankten sich auf Berlin, wenige sind aus dem ubrigen Bundesgebiet
zugewandert.

Zum Familienstand

Von den teilnehmenden Paaren war zu Beginn der Gruppenarbeit etwa die

Halfte verheiratet. Kurz vor der Entbindung schlossen allerdings noch
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einige Paare die Ehe. Die meisten erwarteten das erste Kind.

Zur Unterbrechung der Berufstatigkeit der Frau nach der Geburt

Die meisten Frauen beabsichtigen, in der ersten Zeit nach der Geburt des

Kindes zumindest fur die Zeit des tfutterschaftsurlaubs, also sechs Monate,

ihre Berufstatigkeit zu unterbrechen. Nzir zwei Frauen wollten spater nicht

mehr berufstatig sein, fiinf waren unentschieden, ob sie nach Ablauf des

Mutterschaftsurlaubs ihre Berufstatigkeit wieder aufnehmen sollten.

Insgesamt lassen die Ergebnisse die Zuordnung der Teilnehmer zu den unteren,

mittleren und in Einzelfallen zu den oberen sozialen Mittelschichten zu.
1 1

Der hohe Bildungs- und Ausbildungsstand sowie der gegenwartige berufliche

Status der Mitglieder der Gruppe Zehlendorf begrunden deren verhaltnis-

maBig privilegierte Lebenssituation im Vergleich zu den Teilnehmern der

anderen beiden Gruppen, insbesondere der Gruppe Kreuzberg I. Die Teil-

nehmer nach SchulabschluB- und Ausbildungskriterien ahnlichen Gruppe

Kreuzberg II befinden sich in einer schlechteren 6konomischen Situation,

da sie uberwiegend ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben.

Mit Veranderungen in der sozio-akonomischen Situation der jungen Familien

ist vor allem dann zu rechnen, wenn weitere Kinder geboren werden. Die

finanziellen Belastungen, die bereits durch das erste Kind in der Gruppe

Kreuzberg I zu beobachten waren, k6nnten leicht zu katastrophalen Folgen

fur die Eltern fuhren. Fur die uberwiegend in der Ausbildung stehenden

Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg II wird erst spater entschieden, unter

welchen Bedingungen ihre Familien zukunftig existieren werden. Eine Reihe

von Akademikern der Gruppe Zehlendorf arbeitet gegenwartig in Zeitvertragen.

Ihre zukunftigen Arbeitschancen werden daruber entscheiden, welche Lebens-

situation ihre Familien dauerhaft zu erwarten haben.

1) Diese grobe Schichteinteilung lehnt sich an eine in der sozialwissen-
schaftlichen Literatur gangige Schichtbestimmung fur die

 

Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland an (vgl . KLEINING/MOORE 1968,S. 503 ff.).
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4.

4.1.

4.1.1

Gruppenarbeit mit werdenden und iungen Eltern

Verlauf der Gruppenarbeit in der Gruppe Kreuzberg I

Erste Phase der Gruppenarbeit

Zlmt Setting

Die Festlegung der Termine (Wochentag, Uhrzeit und Dauer) wurde durch

die beiden Gruppenleiterinnen vorgenommen, nachdem vor Beginn der Gruppen-
arbeit bei den Hausbesuchen mit jedem Teilnehmerpaar die gunstigsten
Zeiten besprochen worden waren.

Da davon ausgegangen wurde, daB beide Partner an der Gruppe teilnehmen,

besprachen die Gruppenleiter mit dem Elternpaar, welches bereits ein

Kind hatte, dessen Versorgung wahrend deren Abwesenheit. Die Finanzierung

des Babysitters durch die BZgA bedeutete fur das Paar eine erhebliche

finanzielle Erleichterung und sicherte die Teilnahme an der Gruppe.
Als Veranstaltungsort stellte uns das Nachbarschaftsheim e.V. Kreuzberg

gegen Entgelt die Benutzung des Kindergartenraumes zur Verfugung. Trotz

einiger Bemuhungen der Kreuzberger Gruppenleiter war es nicht m6glich,
andere Veranstaltungsraume im Stadtteil anzumieten. In der in Kreuzberg
fur diese Arbeit vorrangig infragekornmenden Einrichtungen, "Haus der

Familie"
,
die dem Bezirksamt Kreuzberg untersteht, wurde unsere Bitte

um einen Paum mit der Begrundung abgelehnt, daB diese Zielgruppe bereits

mit zwei Angeboten angesprochen w(irde, einem Schwangerschaftsgymnastikkurs
und einem Sauglingspflegekurs. Hieraus wird sowohl das begrenzte Angebot
fur die Bezugsgruppe "werdende Eltern" als auch die Konkurrenzangst bereits

arbeitender Einrichtungen ersichtlich. Die Schwierigkeit, fur die Gruppen-
arbeit geeignete Raume 7.u finden, ist sicherlich auch darauf zuruckzufuhren,

daB die BZgA in Berlin relativ unbekannt ist, die Gruppenleiter daher eher

als Privatpersonen wirkten.

Obwohl der Kindergartenraum eine bunte und sehr freundliche Ausstattung

aufwies, besaS er als Veranstaltungsraum fur Erwachsene einige Nachteile,
die hauptsachlich in seiner Weitraumigkeit, in zu greller Beleuchtung und

unbequemen Sitzmaglichkeiten lagen. Insbesondere Letzteres wurde von allen

Teilnehmern bemangelt. Um die genannten >mngel etwas auszugleichen und um

eine eher private Atmosphare zu schaffen, standen wahrend der Gruppenabende
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Safte und Obst oder Geback filr die Teilnehmer bereit. Das Rauchen

war durch den Vennieter illl Veranstaltungsraum verboten, was nach

Aussagen mehrerer Teilnehmer eine erhebliche Einschrankung ihres

Wohlbefindens bedeutete.

Die Sitzordnung war kreisfarmig um einen Tisch gewahlt, damit jeder

j eden sehen konnte. Die Dauer eines Abends betrug in der Regel zwei

Stunden.

Zur Fluktuation der Teilnehmer

Im ersten Dtittel nahmen im Durchschnitt 10 Personen, im zweiten

Drittel 7 Personen, im dritten Drittel 5 Personen an den Gruppen-
abenden teil. Ihr Fembleiben wurde von den Teilnehmern teils vorher,

teils nachher entschuldigt. Besonders wahrend der ersten Halfte wurde

der telefonische Kontakt zu den nicht Erschienenen haufiger durch die

Gruppenleiter aufrechterhalten, um sie zum Wiederkommen zu motivieren.

Dies wurde von ihnen positiv vermerkt, "'weir', wie eine Frau auBerte,

'han gesehen hat, ihr (die Gruppenleiter) habt wirklich Interesse daran,
daB man weiter teilninnt". Als Begrundung fur das Fehlen wurden haufiger

Krankheit, berufliche oder andere Verpflichtungen genannt. Es ist

jedoch anzunehmen, daB gelegentlich auch Unlust aufgrund von Mudig-

keit, von Angsten vor der Gruppensituation und die Belastung durch das

Rauchverbot als Ursachen fiir das Fernbleiben gelten k6nnen.

Fiir die sich im letzten Drittel nochmals verringernde Teilnehmerzahl

gab es allerdings einige aktuelle Hindernisse wie z.B. die Reise

eines Paares sowie der Umzug eines anderen Paares in einen weit ent-

fernten Bezirk. Nur ein Paar zog sich in dieser Phase ganz aus der

Gruppe zuruck. Trotz mehrfacher telefonischer und schriftlicher Kontakt-

aufnahmen durch die Gruppenleiter gelangt es nicht, dieses Paar zum

Wiederkommen zu motivieren. Es sagte zwar telefonisch zu, erschien dann

aber doch nicht zum Gruppenabend. Grande dafur waren nicht zu erkennen.

Zu den Inhalten der Gruppenarbeit

Die in den konzeptionellen Vorilberlegungen (vgl. Kap.2.2) dargestellte

Planung der einzelnen Gruppenabende wurde von uns nicht generell umge-

setzt. Nachdem wir die Teilnehmer kennengelernt hatten und die ersten



KREUZBERG I 56

Gruppenabende abgelaufen waren, modifizierten wir das Konzept hin-

sichtlich Themenkombination und -reihenfolge.
Wir waren davon ausgegangen, da8 die Teilnehmer durch die Schwanger -

schaft stark motiviert seien, sich mit dieser Thematik auseinander-

zusetzen und erwarteten, da8 diese Motivation durch zahlreiche

Interessen und Wonsche seitens der Teilnehmer zum Ausdruck kommen

wurden. Die Reaktion der Paare am ersten Gruppenabend entsprach

nicht dieser Annahme. Nach ihren Grunden des Kommens und ihren

Erwartungen an die Gruppe befragt, auBerten sie nur wenig. Obwohl

ihnen die Intention der Gruppenleiter, an den Bedurfnissen der

Teilnehmer anzuknapfen, vom Hausbesuch her bekannt war, uberraschte

sie die Aufforderung, eigene Wunsche zu nennen, offensichtlich sehr.

Diese Unsicherheit wird verstandlich, bedenkt man die Schwierigkeiten

Angehariger unterer sozialer Schichten, sich fremden Personen gegenuber
zu affnen und eigene Interessen zu artikulieren (vgl. Exkurs).

Zudem sind sie es nicht gew¤hnt, an Gesprachsgruppen teilzunehmen.

Gerade diesen Teilnehmern fehlte die Erfahrung, daB ihre 1*3nsche fur

andere Personen von Bedeutung sein kannten.

Es bedurfte zusatzlich einiger Vorschlage durch uns Gruppenleiter,

mdgliche Themen, die von Interesse sein k6nnten, aufzuzeigen. Alle

Anregungen fanden die Zusti,mmung der Gruppe und wurden sofort und ohne

Diskussion angenommen. Dabei ergaben sich folgende Schwerpunkte:

- Schwangerschaft
- Geburtsablauf

- Umgang mit dem Saugling ( Baden, Wickeln, Ernahrung)
- Betreuungsifglichkeiten fur das Kind

- rechtliche und finanzielle Fragen
- Erziehungsfragen

Das endgultige Prograirm, daB sich daraus ergab, sah schliefllich folgender-
maBen aus:

1. Abend

- BegruBung und gegenseitiges Vorstellen

- Gemeinsame Klarung der Wiinsche und Bedurfnisse der Teilnehmer

- Besprechung organisatorischer Fragen
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2. Abend

- Erstellung eines Fragenkatalogs fiir den Arzt-Referenten

- Informationen zur Schwangerschaftsgymnastik
- Besprechung der Frage "Soll der werdende Vater bei der Geburt anwesend

sein?"

- Infonnationen filr die Manner, ihre  glichkeiten zur Unterstutzung

der Frau bei der Geburt

- Informationen zum rooming-in und dessen Bedeutung far die Eltern-

Kind-Beziehung

3. Abend

- Besuch eines Frauenarztes

- Informationen zur embryonalen Entwicklung, zum gesundheitlichen
Verhalten der Schwangeren, zur Geburtsvorbereitung und zum -ablauf,

zum Wochenbett

AunerplanmaBige Gruppenaktivitaten

- Gemeinsamer Besuch der Vorfuhrung des Film "Der sanfte Weg ans Licht" -

Eine Geburt nach der Leboyer-Methode
- Besuch eines Rdstaurants

4. Abend

Besuch einer Sozialarbeiterin

- Informationen iiber die "kunstliche Ernahrung" und praktische Hin-

weise zum Umgang mit dem Kind

- Baden und Wickeln des Sauglings mit praktischen Obungen an Modell-

puppen

5. Abend

Besuch einer Sozialarbeiterin

- Infonnationen zu rechtlichen und finanziellen Hilfen fur die junge

Familie

6. Abend

Besuch einer Vertreterin der "La Leche League"
- Informationen zum Stillen

- Informationen zum GenuB von Alkohol und Nikotin wahrend des Stillens
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Auderplanma ige Gruppenaktivitaten

Gemeinsame KreiBsaalbesichtigung in einer Berliner Klinik

- Informationen durch eine Hebamme uber die Geburtshilfepraxis dieser

Klinik

- Besuch einer Entbindungsstation
- Besuch eines Restaurants

7. Abend

- Gemeinsames Basteln von Anregungsmaterial fur das Kind

- Informationen uber kognitive und sozial-emotionale Entwicklung des

Sauglings

8. Abend

- Informationen uber au erhausliche Betreuungsm6glichkeiten
- Gemeinsame Lekture des Merkblatts "Tagespflege" vom Senator fur

Familie, Jugend und Sport, Berlin

9. Abend

- Gemeinsames Basteln von Anregungsmaterial fur das Kind

- Gemeinsame Planung des letzten Abends

10. Abend

- Geselliges Beisammensein bei einem Teilnehmerpaar in der Wohnung
- Resumee der Gruppenabende

Als Erfahrung der ersten Abende, z.B. die Unsicherheit der Teilnehmer

in der Gruppensituation, der Infonnationsmangel und die vorherrschende "Kon-

sum.entenhalturg" , ergibt sich fur uns
,

dan wir vorsichtig mit Anforderungen
an diese Teilnehmergruppe sein mussen, wenn es um die Diskussion per-

sanlicher Themen gehen soll (z.B. Partnerschaftsprobleme, Sexualitat).

Unsere Oberlegungen fiihrten dazu, die Teilnehmer nicht durch uber-

h6hte Anforderungen und Erwartungen von unserer Seite zu verschrecken,
sondern ihnen Zeit zu lassen, sich in der Gruppensituation zurechtzu-

finden. Unsere Hauptaufgabe sahen wir vorerst darin, die Eltern zum

Wiederkommen zu motivieren und dies zunachst durch die Befriedigung
ihres "Konsumbedurfnisses" zu erreichen.

Wir legten deshalb die Besuche des Arztes, der Sozialarbeiterinnen usw.

an den Beginn der Gruppenarbeit (3. bis 6. Abend), weil wir meinten, die

Anforderungen an den einzelnen seien dann nicht so gro . Die Teilnehmer

58

-



KREUZBERG I 59

sollten daruber hinaus die Mjglichkeit haben, sich "indirekt" durch

Beobachtung kennenrulernen. An den folgenden vier Abenden wollten wir

versuchen, die Teilnehmer starker in das Gruppengeschehen miteinzu-

beziehen und hofften nach einer anfanglich gespannteren Phase des

Kennenlerners auf eine Dunehmend angstfreiere Gruppenatmosphare.
Wie notwendig die Informationsvermittlung hinsichtlich der Thematik

Schwangerschaft und Geburtsablauf war, zeigte sich am zweiten Gruppen-

abend, an dem wir den fur den nachsten Abend geplanten Arztbesuch

mit den Teilnehmern vorbereiteten. Es herrschte ziemliche Unkenntnis

uber diese Themenbereiche. Die zahlreichen Fragen, die die Broschure

uber die Geburtshilfemethoden des Krankenhauses aufwarf, in der die

Mehrzahl der Teilnehmerinnen zur Entbindung angemeldet war, wurden

von den Eltern in ihrer Bedeutung fur ihr Geburtserlebnis nicht er-

kannt. Uns Gruppenleitern war in diesem Heft u.a. besonders die Ver-

nachlassigung der Schwangerschaftsgymnastik und die obligatorisch
erscheinende Verabreichung von Medikamenten bei der Geburt aufge-
fallen.

Das auf uns Gruppenleiter eher "unklitisch" wirkende Verhalten der

Teilnehiner, erklaren wir uns durch folgende Faktoren: zum einen be-

dingt die Einstellung der Paare zur Geburt, die aufgrund von Un-

wissenheit haufig sehr angstbesetzt ist (da starke Schmerzen erwartet

werden) eine sehr positive Haltung zu Medikamenten, am anderen ver-

deutlicht das Verhalten der werdenden Eltern ihre Einstellung zur

Institution Krankenhaus aber auch zu anderen Institutionen und zur

arztlichen Versorgung, die am besten mit dem Gefuhl des ' sich total

ausgeliefert Fithlens' zu charakterisieren ist. Dementsprechend lehnte

ein Teilnehmer bei dem Gesprach mit dem Arzt uber die Verabreichung

von Medikamenten bei der G €burt und den #fglichkeiten des pers6nlichen

Einspruchsrechts ein umfassendes Eingehen auf diese Problematik mit dem

Hinweis ab, daB er
,

wenn er auf der StraBe einen Unfall hatte und ins

Krankenhaus kiime, auch keinen EinfluB darauf hatte, was mit ihm ge-

macht wurde. Die Unwissenheit der Teilnehmer, ihre Hilflosigkeit und

Ohnmachtsgefuhle gegeniiber der Autoritat "Arzt" behinderten sie in der

M glichkeit, sich neue Informationen nutzbar zu machen, z.B. den Arzt

bei Unsicherheiten um genaue Erklirungen zu bitten, tm selbst ent-

scheidungsfiihig zu werden. Wie groB die Unsicherheit war, bemerkten
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wir an dem Abend des Arztbesuchs, wo zahlreiche Fragen der Teilnehmer

um ganz konkrete Anlasse wie arztliche Anordnungen und Vorschriften

ihrer behandelnden Krzte kreisten, zu denen sie von dem Referenten Be-

statigung uber deren Richtigkeit, hauptsachlich aber Erklarungen er -

warteten. So war z.B. einer Frau in der Schwangerenberatung eine Ur-

laubsreise 6hne Begrundung strengstens untersagt worden. Nun fragte
sie den Arzt nach den mdglichen Grunden des Verbots. Auch die Gruppen-
leiterinnen wurden gelegentlich um Aufklarung gebeten, weil auch sie

offensichtlich als Fachautoritat angesehen wurden. Es war z.B. in der

Gruppe die Situation eines Kindes besprochen worden, das mit einer Be-

hinderung geboren war und seither im Krankenhaus lag. Den Eltern war

unklar, warum das Kind noch nicht entlassen war. Sie waren nicht imstande,

im Krankenhaus nach den Granden zu fragen. Die beiden Beispiele zeigen,
daB die Teilnehmer offensichtlich Schwierigkeiten haben, ihnen nicht

vertraute Personen um Aus]amft zu bitten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gruppenarbeit bestand in den Informationen

zum pflegerischen Umgang mit dem Kind sowie der naturlichen und kunst-

lichen Ern hrung des Sauglings. Am vierten Gruppenabend hatten wir

deshalb eine Sozialarbeiterin als Referentin zum Thema "Ernahrung des

Sauglings" eingeladen. Aufgrund ihres umfangreichen Wissens durch ihre

Arbeit in der Sauglingsfursorge kamen auch zahlreiche andere Fragen zur

Sprache, die uber das eigentliche Thema des Abends hinausgingen, jedoch

allgemein die Sauglings- und Kleinkindpflege betrafen. Auf3erdem zeigten
wir den werdenden Eltern das Baden und Wickeln des Kindes anhand von

Puppen und gaben ihnen Gelegenheit, dies selbst auszuprobieren. Allen

machte es sichtlich Spa3 und auch die zukunftigen Vater waren interessiert

und beteiligten sich bereitwillig an den Obungen, wobei allerdings ihre

Unsicherhait bei diesen, sonst als "spezifisch weiblich" angesehenen
Tatigkeiten, gelegentlich sehr deutlich wurde.

Dieser Gruppenabend trug sehr zur Auflockerung der Gruppenatmosphare bei

und gefiel den Teilnehmern, da sie, wie sie selbst sagten, "einmal etwas

praktisch tun" konnten. Ober das Stillen wurde am sechsten Gruppenabend
durch eine Vertreterin der "La Leche League" infonniert. Dabei zeigten
die Teilnehmer sich zwar interesaiert, es fiel jedoch auf, daB nur
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wenige Fragen gestellt wurden und diese sogar noch eher von den Mannern

als von den Frauen. Dies kannte an St6rungen gelegen haben, die durch

persanliche Probleme eines Teilnehmers verursacht worden waren, auf

die die Gruppenleiter und die anderen Gruppenmitglieder aber nicht aus-

fuhrlich eingehen konnten. Ein weiterer Grund lag maglicherweise darin,

daB die Referentin keine Identifikationsfigur fur diese Gruppe bildete,
weil sie ihre Ansichten und ihre Kenntnisse wenig emotional sondern

eher kuhl und sehr sachlich vertrat. Wir vermuten, daB die offene

Auseinandersetzung mit dem Thema durch dessen Tabuierung in der Offent-

lichkeit erschwert wird. Daneben mag auch die Haltung der Gruppenleiter,
die dem Stillen sehr positiv gegenuberstehen, die offene AuBerung emotiona-

ler Antihaltungen verhindert haben.

Um die rechtlichen und finanziellen Fragen, die wal·trend der Schwanger-

schaft und nach der Geburt fiir die Paare relevant wurden (z.B. Mutter-

schaftsgeld und -urlaub, Familiengrundungsdarlehen, Wohnberechtigungs-
schein und Wohngeld usw.), eingehend besprechen zu kannen, baten wir

eine Sozialarbeiterin mit entsprechenden Kenntnissen in die Gruppe.
Die Teilnehmer bekamen dabei Gelegenheit, Fragen zu ihrer ganz per-

sanlichen Situation zu stellen, die von ihnen auch voll genutzt wurde.

Wie deutlich zu merken war, interessierten sich fur die Themen dieses

Abends hauptsachlich die Manner, da wirtschaftliche Angelegenheiten offen-

bar in ihren Zustandigkeitsbereich fallen. Zu einigen Fragen hatten sie

sich bereits sachku:ndig gemacht und Informationen eingeholt. Lediglich
eine unverheiratete Frau, bei der finanzielle Unklarheiten mit dem Arbeit-

geber bestanden, sprach dieses Problem selbst in der Gruppe an. Offen-

sichtlich war und fohlte sie sich selbst noch fur die Regelung dieser

Angelegenheiten verantwortlich, solange sie noch nicht mit ihrem Partner

verheiratet war.

Von den Teilnehmern selbst gewunscht waren Informationen uber M glich-
keiten au erhauslicher Betreuung des Kindes. Eine Frau aus der Gruppe

trug sich mit dem Gedanken, als Tagesmutter ein Kind in Pflege zu nehmen,

wahrend eine andere nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubes eine Betreuungs -

maglichkeit fur ihr Kind suchte. Aufgrund dieser sich erganzenden Absichten
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entwickelten sich zwischen den Paaren freundschaftliche Kontakte.

Es ergaben sich sowohl fur die zukunftige Tagesmutter als auch fur die

abgebenden Eltern zahlreiche Fragen, die in der Gruppe sowe:it wie m6glich

abgeklart wurden. Die Aussicht, als Tagesmutter tatig zu werden, war fur

diese Frau eine gute M6glichkeit, die finanziellen Belastungen der Familie

zu vermindern. Damit die Tagespflege nicht privat, sondern uber das Jugend-
amt abgewickelt wurde, was fur die rechtliche Sicherung der Tagesmutter von

Bedeutung ist, war es wichtig, hier durch konkrete Informationen zur Ober-

windung institutioneller Barrieren beizutragen. Eine andere Mutter beab-

sichtigte, ihr Kind in einer Krippe unterzubringen, von der sie schon die

Zusicherung fur einen Platz bekommen hatte. Wir problematisierten in der

Gruppe sehr vorsichtig diese Betreuungsm6glichkeit und sprachen die Be-

deutung verschiedener Faktoren an, die die Qualitat einer Krippe bestimmen.

Dabei wurde deutlich, daB von der Mutter hauptsachlich solche Faktoren,
die fur sie selbst wichtig sind, bedacht worden waren, wie z.B. gute Erreich-

barkeit der Krippe, wahrend sie sich ill)er Gegebenheiten, die fur das Kind

vordringlich sind, z.B. Tagesablauf, GruppengraBe, Wechsel der Erzieherinnen

usw., nicht informiert hatte. DaB diese Aspekte unberucksichtigt blieben,

hangt zum einen mit dem Infonnationsmangel uber die Entwicklung des Kindes,

zum anderen mit der Lebenssituation der Frau, die ohnehin ObermaBig be-

lastet war, zusammen und weist zudem auf die Schwellenangste hin, die bei

pers6nlicher Kontaktaufnahme zu den Erzieherinnen uberwunden werden mu8ten.

Da die tatsachliche Unterbringung des Kindes erst in der zweiten Phase

der Gruppenarbeit erfolgen wurde, beschlossen wir, das Thema dann erneut

anzusprechen.
Nach Ablauf der Abende mit den Referenten beobachteten wir, dait inmer noch

eine starke Hemmschwelle vorhanden war, die das offene Gesprach der Teil-

nehmer untereinander erschwerte. Sie sprachen sich z.B. selten gegenseitig
direkt an und stellten kaum pers6nliche Fragen, so daB sie sich nicht

naher kamen. Zur Auflockerung der Gruppenatmosphdre und zur Forderung der

Kommunikation schlugen wir daher, aufgrund der positiven Erfahrungen des

Wickelabends mit der praktischen Tatigkeit, den Teilnehmern vor, in der

Gruppe etwas fiir die Kinder zu basteln. Dieser Vorschlag fand bei der

Mehrheit rege Zustimmung, so daB wir an zwei Abenden Mobiles aus Papier her-

stellten. Unsere Absicht, wahrend dieser Abende gleichzeitig zu basteln und
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themenbezogene Gesprache zu fuhren, erwies sich als schwer durchf(ihrbar.

Die geplante Auseinandersetzung mit Fragen zur Erziehung und emotionalen

Entwicklung des Kindes wurden durch die Konzentration auf das Basteln und

das sprunghafte Diskussionsverhalten der Teilnehmer erschwert. Die haufig
vom Thema ablenkenden Aut3erungen, die zu einem schnellen Wechsel der Ge-

sprachsinhalte fuhrten, wiesen auf ihre Unsicherheit in der Gruppensituation
hin. Im Gesprdch zeigte sich dabei, da8 die fruhkindliche Phase in den

Kompetenzbereich der Frauen fallt. Sie, die sonst die verbal schwacheren

Positionen hatten, kamen hier starker zum Zuge.
Die Verbindung von praktischer Tatigkeit und relativ unverbindlichem Ge -

sprach erwies sich fur die Gruppe als f6rderlich, da sie eine starkere

verbale Beteiligung einiger Teilnehmer bewirkte und zur F6rderung von

Eigenaktivitaten der Paare beitrug.
Nach dem Bastelabend blieben die Teilnehmer zum ersten Mal ohne Gruppen-
leiter spontan zusarmnen. Der letzte Gruppenabend fand auf Wunsch der

Teilnehmer, von ihnen selbst organisiert, bei einem Paar in der Wohnung
statt.

Zusammenfassend ist festzustellen, da8 die jungen Eltern dieser Gruppe
kaum in der Lage waren, gezielte und differenzierte Fragen zur Erweiterung
ihres Wissens zu stellen. Dies bedeutet j edoch nicht, daa kein Interesse

vorhanden ware, vielmehr kam es in dem ganz allgemein formulierten Wunsch

nach " Informationen" zum Ausdruck.

Der in den Medien vielfach publizierte Trend, Schwangerschaft und Geburt

partnerschaftlich zu erleben sowie die Vater starker in die Versorgung des

Kindes miteinzubeziehen, machte sich auch in dieser Gruppe bemerkbar, So

waren bis auf einen alle M nner der Gruppe bereit, bei der Geburt des Kindes

dabei zu sein, um die Frauen zu unterstutzen. Dies Beispiel macht deutlich,

daB sowohl die  ,*inner als auch die Frauen neue Umgangsformen in der Paarbe-

ziehung erproben wollten.

Das neue Wissen der Eltern bewirkte dennoch kaum die Anwendung von Ver-

haltensweisen, die in der Gruppe als positiv fur bkitter und Kind diskutiert

worden waren, z.B. erfuhren wir nach Ablauf der ersten Phase, daB die Mehr-

heit der Frauen keine Schwangerschaftsgymanstik durchgefuhrt hat, obwohl um-

fassend deren Vorteile fur Mutter und Kind besprochen worden sind. Yknliches
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gilt fur die Ernahrung der Siiuglinge; die Mehrheit der Kinder wurde

bereits in der Klinik schematisch einem Ernahnmgsrhytfus unterworfen

und in den ersten Tagen nach der Geburt mit Fertignahrung gefuttert.

Nur ein Kind der Gruppe wurde langere Zeit gestillt (ca. 6 Monate) .

Bei den anderen Kindern verhinderten karperliche Ursachen der

Mutter oder des Kindes das Stillen. Inwieweit auch emotionale Ab-

wehrhaltungen der Mutter dabei eine Rolle spielten, kann von uns

nicht sicher eingeschitzt werden, da uns dazu keine :lt 8erungen der

Frauen vorliegen.

Zur Gruppe und ihrer Entwicklung

Wie oben ausgefuhrt, diente die erste Phase hauptsachlich der Ver-

mittlung von Infonnationen, womit sie den Erwartungen und Bedurfnissen

der Teilnehmer weitgehend entgegenkam. Ein anderer haufig geauBerter
Wunsch war das Kennenlernen von Menschen in gleicher Situation. Dies

wollten wir Gruppenleiter durch Gesprache persanlichen Inhalts iiber

die momentane und zukunftige Lebensituation f6rdem.

DaB dies, zumindest vorerst, nicht m6glich sein worde, zeigte sich

am zweiten Gruppenabend, an dem die Gesprache hauptsachlich zu per-

s6nlichen Einstellungen und Fragen, z.B. ob der Vater bei der Geburt

anwesend sein soll, der Bedeutung des rooming-in fur Eltern und Kind,

bestanden. Die Schwierigkeit bei der Besprechung der Themen ergab sich

aus der Art und Weise, wie die Teilnehmer diskutierten. Offensichtlich

fiel es ihnen auaerst schwer, uber einen langeren Zeitraum ein Thema

zu besprechen; die Folge waren haufige Abschweifungen, Privatgesprache
und - hauptsachlich von Seiten der mannlichen Teilnehmer - viele "alberne"

Bemerkungen, von denen sich die Frauen gern ablenken lieBen. Fur Gruppen-

leiter bedeutete dieses Verhalten eine erhebliche Erschwernis bei der

Leitung und Strukturierung der Themen; teilweise war es uns unmdglich,
die Teilnehmer zum Thema zurlickzufiihren. Zumindest auf zwei rniinnliche Teil -

nehmer wirkten alle Bemuhungen zu "fuhrungslos", was sie kritisierten

und wobei sie unter anderem von den Gruppenleitern einen "Extraprogramm-

punkt in der Tasche" fur eventuelle Pausen forderten. Wir bemuhten uns
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um eine Kritik akzeptierende Haltung und forderten auch die anderen

Teilnehmer zu Stellungnahmen auf; dazu auBerten sich noch zwei weitere

Teilnehmer und bezogen eine Gegenposition wahrend alle ubrigen schwiegen.

Der Ablauf dieses Abends und insbesondere die ForderlIng nach einem "Extra-

programm", damit nur ja die Zeit ausgefiillt ware, lief3en bei uns Zweifel

am Erfolg von Gruppengesprachen, die die Teilnehmer praktisch dem Rede-

zwang aussetzen wurden, aufkommen. Nach der Kritik der beiden Teilnehmer

beabsichtigten wir, in den folgenden Wochen j eweils eine Reflexion uber

den abgelaufenen Abend anzuregen. Jedoch gelang es nicht, auf3er den Be-

wertungen "gut", "sehr gut" oder "sehr infonnativ" ausfiihrlichere Stellung-
nahmen zu erhalten. Zunehmend wurden wir uns auch der Anspannung bewulk,

die sich durch diesen Tagesordnungspunkt bei den Teilnehmern entwickelte.

Der Mehrheit schien es sehr schwerzufallen, vor der Gruppe oder auch vor

den Gruppenleitern, Kritik an diesen oder anderen Gruppermitgliedern zu

au ern oder auch - dies betrifft besonders die Frauen - ihre eigene Meimmg
zu vertreten. Um die Abende nicht stets mit einem unguten Gefuhl bei den

Teilnehmern enden zu lassen, wurden daraufhin keine Reflexionen von uns

nicht mehr angeregt.

Die Grunde fur diese Haltung sind darin zu sehen, da 

- die Gruppensituation offensichtlich eine starke Verunsicherung bewirkte,
- diese Teilnehmer es nicht oder nur wenig gewohnt waren, ein Thema sach-

bezogen zu diskutieren und

- sie keine Obung und/oder keinen Grund erkannten, die eigene Person,

das eigene Erleben zum Gegenstand von Gruppengesprachen zu machen.

Der Vergleich mit anderen, eher mittelschichtorientierten Gruppen legt
die Vermutung nahe, daB die Erfahrungen der Teilnehmer in Lebens- und

Arbeitssituation dieses Verhalten begrunden; (vgl. auch Exkurs) .

An den folgenden Gruppenabenden, an denen Referenten eingeladen waren,

anderte sich das Verhalten der Paare deutlich. Die Atmosphare war zwar

aufgelockert, gleichzeitig aber auch ernsthafter; zum Teil kam es zu

Gesprachen zwischen einzelnen Personen. Wir schlossen daraus, daB die

Teilnehmer weniger angespannt waren, wenn ein Referent anwesend war und

ihre direkte Beteiligung nicht so gefordert wurde.

Auch die Abende mit den praktischen Tatigkeiten (baden, wickeln, basteln)
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zeigten positive Erfolge und trugen zur Farderung der Kommunikation

bei. Ebenso die Aktivitaten, die den Teilnehmern auBerhalb der Gruppen-
abende angeboten wurden, einmal ein Filmbesuch uber Geburtsmethoden

und ein anderes Mal eine Kreif3saalbesichtigung, j eweils mit anschlie8en-

dem Besuch eines Restaurants. Bei diesen Treffen entwickelten sich leb-

hafte Gesprache, so daB sich alle sehr wohl zu fuhlen schienen.

Obwohl sich die Paare auf diese Weise etwas ndher kamen, war es ifner

wieder erstaunlich, wie distanziert sie sich an den folgenden Gruppen-
abenden zueinander verhielten. Des 6fteren hatten wir Gruppenleiter den

Eindruck, wieder fast am Anfang der Gruppenarbeit zu stehen. Die starke

Fluktuation mag ein Grund dafiir gewesen sein, aber auch Hemmungen und

Unsicherheiten der Paare bei der Einschatzung, ob die anderen uberhaupt
an Kontakten interessiert seien, durften eine Rolle gespieit haben.

Der gleiche Grund war vermutlich auch ausschlaggebend dafur, daB sie

hachst selten au8erhalb der Gruppenabende pers6nliche oder telefonische

Verbindung miteinander aufnahmen, obwnhl sie den Austausch ihrer Adressen

zu diesem Zweck selbst angeregt hatten.

Es zeigte sich, daB es den Teilnehmern nach Beendigung der Gruppenabende
leichter fiel, zwanglose Gesprache miteinander zu fuhren, was darauf

schlieBen lieB, daB sie eine gewissen Zeit zum '1'larmwerden" brauchten.

Diese Unterhaltungen wurden zunehmend nach den letzten Abenden beobachtet.

Die vorsichtige und abwartende Haltung der Paare zueinander wurde be-

sonders noch einmal am Ende der ersten Phase bei der Planung des letzten

Gruppenabends sichtbar, dessen Organisation die Teilnehmer auf unsere

Anregung hin selbst ubernahmen. Die Klarung der verschiedene Fragen,

wie z.B. die Wahl der Raume, die Arbeitsaufteilung zwischen den Teil-

nehmern (Einkauf/ Zubereitung von Essen und Getranken), gestaltete sich

als ein recht langwieriger Prozess. Von besonderer Brisanz dabei war die

Frage nach dem Ort des Treffens, weil sich die Paare, insbesondere die

Frauen, ohne vorherige Absprache mit dem Partner nicht recht zu auBern

wagten. SchlieBlich wurde nach haufigem Abschweifen doch noch alles ge-

klart, und die Teilnehmer ubernahmen auch selbst die Benachrichtigung
der nicht anwesenden Paare.
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Besonders der letzte Abend, der fast sechs Stunden dauerte, erschien

den Gruppenleitern sehr gunstig fur das Naherkommen. Trotz oder

vielleicht auch wegen der beengten Sitzm6glichkeiten war die

Atmosphire geradezu familiar. Es wurde viel gescherzt und gelacht,

alle waren mehr oder weniger stark an den Gesprachen beteiligt und

wirkten entspannt. Allerdings bewirkte der von uns geauf3erte Wunsch

nach der Beantwortung einiger Fragen zur Gruppe und dem Gruppenver-

lauf eine erhebliche St6rung dieser guten Stimmung, weil er sofort

wieder Angste und Anforderungen und mi gliches. eigenes Versagen

mobilisierte. Im AnschluB an diese Fragen, bei der die Teilnehmer zudem

um eine schriftliche Bewertung zum Verhalten der Gruppenleiterinnen ge-

beten wurden, dauerte es eine ganze Weile, bis sidh die angespannte

Atmosphare wieder entkrampfte. Die Erfahrungen dieses Abends verdeutlich-

ten uns nochmals, welch starke Verunsicherung die unbekannte Gruppen-
situation auf die Gruppenmitglieder auslaste.

Das Verhaltnis zwischen Teilnehmern und Gruppenleiterinnen war freund-

lich, gleichzeitig aber auch distanziert aufgrund der mit dem Leiter-

status verbundenen Autoritat. Gegen Ende der Gruppenarbeit wurden diese

Beziehungen freundschaftlicher und zunehmend vertrauensvoller, was oft

die Mitteilung pers6nlicher Angelegenheiten in Einzelgesprachen zur

Folge hatte. Zu dieser Entwicklung durfte die Anteilnahme und das

Interesse, die wir den Paaren z.B. durch die Besuche nach der Geburt

gezeigt hatten, entschieden beigetragen haben.

Nach ihrem Interesse an einer Weiterfuhrung der Gruppe in etwa einem

halben Jahr befragt, au8erten alle Teilnehmer ihre Bereitschaft zur

Fortsetzung der Treffen.
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4.1.2 Interviews in der Pause zwischen den beiden Gruppenphasen

Die Durchfuhrung der Interviews erfolgte in der zweiten Halfte der

viermonatigen Pause, die zwischen den beiden Gruppenphasen lag.
Wir wahlten diesen Zeitpunkt, um den in der ersten Phase der Gruppen-
arbeit gewonnenen Kontakt, der von uns zwar durch gelegentliche Telefonate

mit den Teilnehmern weitergefuhrt wurde, durch pers6nliche Gesprache zu

verfestigen.

Die Interviews fanden in der Wohnung der Gruppenmitglieder statt. Durch

das Aufsuchen der Paare in ihrer vertrauten Umgebung beabsichtigten wir,

eine entspannte Atmosphare zu erreichen. Unser Kommen, da es mehr einem

Bekanntschaftsbesuch ahnelte, wirkte sich dann auch gunstig auf die Ge-

sprachsbereitschaft der Paare aus. Zudem erwies es sich vorteilhaft fur

die Akzeptanz, - dies betrifft besonders die Teilnehmer der Gruppe

Kreuzberg I, die bis dahin kaum Erfihrungen mit Tonbandaufzeichnungen
hatten - die Fragen und Antworten aufzunehmen.

Durch die Interviews wollten wir genauere Reflexionen von seiten der

Teilne]mer uber die bisher gelaufenen Gruppentreffen erfahren, inwieweit

die Gruppenarbeit ihren Wunschen und Vorstellungen entsprach, welche

Griinde sie zur Teilnahme bewogen hatten und welchen Effekt die bislang er-

worbenen Gruppenerfahrungen und Informationen bewirkten. Schwerpunkt der

Befragung aber war, einen Einblick in die gesamte Lebenssituation der Paare

zu erhalten, vornehmlich Art und AusmaS der Veranderungen durch die Ge-

burt des Kindes in den verschiedenen Lebensbereichen.

Das Interview basiert auf funf Hypothesen (siehe Anhang).
Jeder Hypothese ordneten wir mehrere Leitfragen zu, die in offener Ge-

sprachsform an die Paare gerichtet wurden, also lediglich zur Strul:turierung
des Gesprachs dienten. Diese Art der Interviewfiihrung gestattete uns,

flexibel auf die Antworten der Paare einzugehen, wodurch die Flussigkeit

des Gesprachs gewahrleistet blieb.
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Aunerdem bildeten die Ergebnisse der Interviews zusammen mit unseren

Beobachtungen die Grundlage fur die Konzeption der zweiten Gruppen-

phase. Besonders wegen der Absicht der Teilnehmerorientierung, be-

trachteten wir es als erforderlich, eine detaillierte Einsicht in die

spezifische Problemlage der Gruppenmitglieder zu bekommen.

Zur Ausgangsmotivation der Teilnehmer

Einer der Griinde, die die Eltern dazu bewegten, an der Gruppe teil-

zunehmen, war "neue Menschen kennenzulernen, die in der gleichen
Situation sind". Neben der Suche nach Kontakten zu werdenden Eltern

bildete der Wunsch, Erfahrungen von anderen zu h6ren und auszutauschen,

- gum zu sehen wie es den anderen so ergeht",
- "was sie so empfinden und was sich so verandert hat"

- "wie sie das Problem bewaltigen", den AnlaB fur die Beteiligung

an der Gruppe. Durch den Austausch und Vergleich der Erlebnisse in

der Schwangerschaft versprachen sich die Paare eine Erleichterung im

Umgang und in der Bewaltigung ihrer eigenen Probleme sowie die M glich-
keit, sich gemeinsarn auf die zukiinftig neue Situation als Eltern vor-

zubereiten. Auch die Vorstellung, unter den Gruppenteilnehmern j emanden

zu finden, mit dem sich die Betreuung des Kindes organisieren lieBe, "da

es j a heute eine richtige Qual ist, einen Krippenplatz zu bekonunen" war

ein Grund fiir die Teilnahme. Weiterhin wurde das Bedurfnis, Informationen

liber den Ablauf von Schwangerschaft und Geburt zu erhalten, geauf ert.

Die Hausbesuche erwiesen sich fur den endgaltigen EntschluB zur

Gruppenbeteiligung als besonders glinstig, denn die erste Kontakt-

au£nahme von seiten der Gruppenleiter unterstutzten die Paare,"die

erste Hurde zu uberbrucken". Das Kennenlernen der Gruppenleiter gab
den Paaren Sicherheit und vennittelte ihnen das Gefuhl "nicht erst

mal wildfremd" zu se:in". ". . . vor allem hat man da schon so nahere Vor-

stellungen gehabt... nicht, daB das so v611ig Neuland war, wenn man

da hingekommen ist. Das ist schon gut. . .". Diese Aussage einer Teilnehmerin

macht deutlich, daB nicht nur die erste ' nichfuhlung' zu den Gruppen-

leitern, sondern auch deren Information (iber die Gestaltung und den Inhalt

der Gruppentreffen hilfreich war, Unsicherheiten abzubauen und somit

den Paaren den Zugang zur Elterngruppe zu erleichtern. Auch die Wahl

der Teilnehmer, als6 die soziale Zusammensetzung der Gruppe, war aus-

schlaggebend fur die Existenz und fiir die Kontinuitat der Gruppenarbeit.
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Einige Paare benutzten das erste Gruppentreffen, um zu sehen, was

das "eigentlich fur Leute sind".

Auf die Frage, ob sie (die Teilnehmer) ,
nachdem sie Erfahrungen mit

der Gruppe gewonnen haben, werdenden Eltern die Teilnabme an solch

einer Gruppe empfehlen warden, kam von allen Paaren eine bej ahende

Anwort, weil 'han die Erfahrung gemacht hat, daB man die Probleme

nicht alleine hat, sondern daB es auch anderen so ergeht". Im Ver-

gleich zu einem Wickelkurs, der wegen der hohen Teilnehmerquote, der

unpers6nlichen Atmosphare und des einseitigen Angebots bei den Paaren

auf Ablehung stieS, wurde die Elterngruppe positiv bewertet: "Also

einen Wickelkurs hatte ich nie mitgemacht, weil ich das furchterlich

finde, wenn da 20 Leute rumspringen und der eine ist damlicher als

der nachste ( ) und weil (die Elterngruppe) so ein ubersehbarer Kreis

war, fand ich das ganz angenehm': Weiterhin machte das grom Informations-

angebot die Gruppe fur die Teilnehmer attraktiv: "Es war halt alles et -

was umfangreicher als ein Wickelkurs. Es hat sich nicht nur speziali-
siert auf das Wickeln und Futtern eines Kleinkindes. Das ( ) Basteln

und als wir den Kreissaal besucht haben, das fand ich sehr schan.

(Als) der Arzt da war ( ) und uber die Geburt gesprochen hat und was

es fur Arten gibt, das hat mich alles interessiert".

Die Begegnungen der Teilnehmer wurden gegen Ende der Gruppentreffen
in der ersten Phase zunehmend aufgeschlossener, u.a. auch aus den be-

reits genannten Grunden. Nach dem gegenseitigen Abschiitzen war es vor

allem das Erkennen, da8 alle sich in der gleichen Situation befinden

und ahnliche Probleme haben, das zum gegenseitigen Akzeptieren der

Teilnehmer fuhrte und sie wahrscheinlich von der Befurchtung befreite,
in eine isolierte Stellung innerhalb der Gruppe zu geraten.
Auch das gemeinsarne Interesse an Sachinformation vermittelte den

Paaren eine Gleichheit in der Gruppe und erlaubte es ihnen erst einmal,
ohne allzusehr privat zu werden, sich kennenzulernen. Das anfangliche
Festhalten am sachlichen Informationsaustausch in den Gesprachen wechselte

allmahlich zu persanlichen Themen uber. Dies wohl auch deshalb, weil die
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Teilnehmer sich durch das erworbene Sachwissen sicherer fuhlten sowie

durch die Erfahrung, daB die Gesprachspartner Meinungen und Ansichten

vertraten, die von den ihrigen nicht abwichen.

Dennoch fillirte das allmahliche Naherkonmen der Gruppenmitglieder nicht

dazu, auch auBerhalb der Gruppe die Kontakte fortzusetzen. Nur zwei

Paare, deren Anniherung dadurch zustande kam, daB sich ihre pers6nlichen

Interessen hinsichtlich der Kindesversorgung deckten, haben ihre Kontakte

inzwischen zu einer Freundschaft ausgebaut. Beide Paare treffen sich

regelma ig und planen einen gemeinsamen Urlaub.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Kontaktsuche nach Men-

schen, die sich in der gleichen Situation befinden, das Bedurfnis nach

Information uber Schwangerschaft und Geburt sowie der Wunsch, Probleme

und Erfahrungen miteinander auszutauschen, um dadurch mehr Sicherheit

fur die neuen Aufgaben zu gewinnen, in die Richtung der formulierten

Hypothese weisen.

Die Hausbesuche vor Beginn der Gruppenarbeit gaben den Ansto8 fiir die

Entscheidung, sich an die Gruppe anzuschlief3en. Wichtig ist, die Eltern

zu informieren, was sie zu erwarten haben, um ihnen den Einstieg zu

erleichtern. Auch die kleine Teilnehmerzahl begiinstigte das Kennenlezmen

und die Motivation zur weiteren Teilnahme.

Eltem erhalten in der Regel von allen Institutionen, die sie wahrend

der Schwangerschaft oder nach der Geburt durchlaufen, eine Fulle von

Informationen, die letztendlich dazu fuhren, vorhandene Unsicherheiten

zu vergr613ern. Das Gruppenangebot sollte so strukturiert werden, daB die

Teilnehmer uber eine Sachinformation zum persanlichen Austausch gelangen

kannen.

Zur sozialen Isolation der jungen Eltern

Erfahrungen mit Gruppen wie diese Elterngruppe hatte bisher kein

Teilnehmer erworben. Fur alle Paare war es das erste Mal, daB sie

an einer kontinuierlichen Gruppe teilnahmen. Auch andere gruppen-

analoge Aktivit ten, z.B. die Mitgliedschaft in einem Verein oder Club
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wurden von den meisten Paaren nicht angestrebt, sondern eher negativ
als "Vereinsmeierei" angesehen. Aus den Schilderungen der Paare ist

zu entnehmen, daB sie vor der Geburt des Kindes wenig engen Kontakt

zu anderen Personen im gleichen Alter hatten, sondern nur zu zweit

Aktivitaten unternahmen, wie z.B. ins Kino gehen, Fahrrad- oder

Motorrad fahren und Essen gehen.
Nur eine Teilnehmerin spielte in einem Musikverein, der auch affent-

liche Veranstaltungen gab. Im Hinblick auf die zukunftige Ehe gab
sie die Mitgliedschaft auf, weil sie die grof3e zeitliche Beanspruchung,
die der Verein forderte, mit ihren Interessen als Ehefrau und Mutter

nicht zu verbinden wuBte.

Bis auf ein Paar, das engen Kontakt mit den Herkunftsfamilien hat

und stets mit ihnen die Freizeit verbringt, gaben die Paare an,

Kontakte eher zu Freunden zu haben.

Die selteneren Beziehungen zu Verwandten ist u.a. auch ein Resultat

der besonderen geographischen Lage Berlin. Von einigen Teilnehmern

wohnen die Verwandten entweder in der Bundesrepublik oder in der

Deutschen Demokratischen Republik. Selbst wenn nahere Angehdrige
in Berlin CWest) ansassig sind, kommen Familienzusarmlenk nfte meist

nur zu besonderen Anlassen zustande. Die grof3en raumlichen Entfernungen
zwischen den Wohnsitzen der Paare und den ubrigen Familienangeharigen
sowie unterschiedliche Arbeitszeiten (z.B. durch Schidhtdienst) oder

auch Ressentiments eines Ehepartners gegenuber einem angeheirateten
Elternteil f[ihrten dazu, daB die Paare ihre Verwandten nur in grdBeren

zeitlichen Abstanden besuchen.

Vermutlich lief3en sich die Paare bei den Anworten auf die Frage nach

Kontakten von der Konvention lenken, daB es ublich sei viele Freunde

zu haben und sich mit ihnen zu treffen. Auch die Meinung, ein gromer
Freundeskreis zeuge fur hohes Ansehen und allgemeine Beliebtheit,
k8nnte ein Grund fur die Angaben sein.

Wir nehmen an, da8 - zumindest bei den Paaren, deren Eltern in un-

mittelbarer Nachbarschaft wohnen - der Umgang mit den nachsten Ver -

wandten enger und 6 fter ist als von den Paaren beschrieben. Diese
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Annahme wurde dadurch gestutzt, daB die Paare genauere Angaben uber

die Haufigkeit der Verwandtschaftstreffen, dagegen nur vage Angaben
uber die Haufigkeit der Freundschaftskontakte geben konnten. Ein

weiterer Hinweis fur die intensiveren Verwandtschaftsbeziehungen k6nnte

auch die Bevorzugung der Verwandten sein, wenn es darum geht, das

Kind fur ein paar Stunden ht[i·ten zu lassen. Die Paare greifen in der

Regel auf die Mutter oder Gromnutter zuruck, "weil man die jeder-
zeit fragen kann" oder sie suchen sich einen Babysitter gegen Be-

zahlung. Auf die Frage, ob denn auch mal j ernand aus dem Freundes -

kreis babysitten wurde, antworteten die Paare z6gernd mit "j a". Eine

Antwort, die rein hypothetisch ist, denn bis jetzt hat nur ein Paar

tatsachlich Freunde gefragt. Ein Vater meinte dazu: " Dieses Problem

haben wir nicht, weil die Eltern nebenan wohnen' '.

Besonders bei den Paaren, deren Eltern bzw. Mitter weit entfert wohnen,

muB das Babysitting schon frnhzeitig geplant und organisiert werden,

wodurch spontane auBerhausliche Unternehmungen erschwert werden.

Die Frage an Freunde, ob sie mal auf das Kind aufpassen wilrden,

schien den jungen Eltern schwerzufallen. Dies k6nnte darauf beruhen,

daB einerseits die befreundeten Personen ihre Hilfe nicht angeboten haben,

andererseits Hemmungen vorliegen, die Freunde zu beanspruchen, da diese

zu weit weg wohnen und/oder die befreundeten Frauen (denn es betrifft immer

nur die Frauen) selbst Kinder haben, zum Teil noch berufstatig sind und

daher die Aufforderung zum Babysitten eine unzumutbare Belastung be-

deuten k6nnte.

Die Tatsache, daB die Freunde auch Kinder haben, wurde von den Paaren

als eine notwendige Bedingung fiir eine langandauernde und stabile Freund-

schaft bezeichnet. Dies wirkt sich auf dem Bereich der sozialen Kontakte

wiederum negativ aus, weil die Freunde als auch die Paare selbst durch

die Kinder nun weniger in der Lage sind, sich zu treffen.

Das Kind fur ein paar Stunden allein zu lassen wenn es schlaft, wurde

von den Mnnern verwerflich gefunden; sie meinten, dies wurde niemals

in Frage kommen. Die Frauen dagegen reagieren praxisbezogener. Sie lehnten

es zwar generell auch ab, lieden aber einige Ausnahmen gelten, z.B. mal

kurz den Mullereimer herunterbringen oder schnell einen kleinen Einkauf

erledigen.
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Nachbarliche Kontakte zu Eltern, die kleine Kinder haben, bestehen

kaum. Eine Rolle dabei spielt sicher der hohe Anteil alter Menschen,

der besonders in den Altbauten der innerstadtischen Bezirke wohnt.

"Hier uber uns wohnt der Opa, den sehen wir dann mal auf der Treppe ...

dann sagen wir mal guten Tag...und reden ein paar Worte, das ist aber

auch schon alles".

In einzelnen Fallen wohnen auch junge Eltern im gleichen Haus, aber

dennoch beschrankt sich der Kontakt auf kurze, lockere Gesprache im

Treppenhaus. Das Fehlen bzw. die v611ig unzureichende Ausstattung der

Spielplatze in der Urngebung erschwert es, auf ungezwungene Art die

Treppenhauskontakte zu jungen Eltern zu vertiefen oder uberhaupt Eltern

mit kleinen Kindern zu treffen. "Hier ist auch nirgens ein Spielplatz,
wo man mal Leute mit kleinen Kindern sieht ( ) und man evtl. jemanden
kennenlemen 1<6nnte...es ist ja weit und breit nichts da"".. Aber auch,

wo Spielplatze vorhanden sind und sich bereits die Mutter ann "Sand-

kistentratsch" treffen, "traut sich keiner so recht mal zu sagen,

kommen .Sie (doch) mal hoch", damit aus dem Sandkistentratsch auch ein

"Wohnungstratsch" wird.

Die kinderfeindliche Umwelt bekommen die Eltern nicht nur durch den

Mangel an kindgerechten Spielm6glichkeiten, sondern auch durch die

Nachbarn zu spuren, indem diese sich durch den Kinder'wagen, der im

Hausflur steht, gest6rt fuhlen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB fur alle Paare die Erfahrung
in der Elterngruppe etwas Neues darstellt. Selbst Gruppenaktivitaten
z.B. auf Vereinsebene wurden von ihnen sonst nicht wahrgenommen. Die

Freundschaftskontakte sind nach der Geburt des Kindes unregelmidig,
vor allem, weil die befreundeten Paare durch ihre Kinder weniger Zeit

haben.

Mit Ausnahme von zwei Paaren, deren Eltern bzw. Schwiegereltern in

der Nahe wohnen, sind die Zusammenkunfte mit den Verwandten meist

sporadisch und haben eher Pflichtcharakter.

Zum Babysitten werden dennoch in der Regel Personen aus der nachsten

Verwandtschaft gefragt, da die Paare ihre Freundschaftsbeziehungen
damit nicht belasten wollen.
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Kontakt zu Nachbarn, aus denen sich eine Freundschaft bilden k6nnte,

werden von den Eltern rwar gesucht, korrmen aber aus verschiedenen

Gr(inden offenbar nicht zustande.

Orientierung und Information der jungen Eltern zu Erziehungsfragen

Die Meinungen der Eltern zu Erziehungsvorstellungen sind vorwiegend
durch eine situationsbezogene Haltung bestimmt und zumeist ohne

konkrete Definition, z.B. "Freie Erziehung", "normale Erziehung,
nichts antiautoritares", "wir nehmen es so, wie es kommt", "Erziehung

zur Selbstandigkeit' '. Jetzt schon Gedanken uber Erziehzmgsverhalten
anzustellen, betrachten die Eltern als unn6tig" ,... das sind Ent -

scheidungen, die irgendwann mal herbeizuflihren sind von einer Situation

heraus, wenn sie entsteht. Also man kann doch jetzt nicht anfangen zu

iiberlegen. . .
damit ich j etzt eine Lasung habe..".

Abgesehen von einer Frau, die eindeutig die Eltern bzw. die Mutter als

Vorbild nannte, weil sie sich immer viel Zeit genommen und stets mit

ihr etwas unternommen hatten, haben die Paare meist negative Erinnerungen
an ihre Kindheit und sehen in dem Verhalten der Eltern kein Modell fur

ihr erzieherisches Vorgehen. Vier von zehn der befragten Personen lebten

im Kindesalter bei der Gro Bmutter und betrachten die erfahrenen Erziehungs-
methoden als veraltet und fur die Erziehung ihrer Kinder unbrauchbar.

Bekannte die Kinder haben werden von den Paaren dann schon eher als Vor-

bilder akzeptiert, indem sie sich durch Beobachtungen oder Gesprachen An-

regungen fur das eigene Erziehungsverhalten holen.

Obwohl beide Elternteile die gegenseitige Absprache fur wichtig halten,

um einen einheitlichen Erziehungsstil zu erreichen, ist die Erziehung inner

die Angelegenheit der Frau. Manner nehmen dabei eher eine passive Position

ein, weil die Frau "inuner alles besser weif3". Ebenso verhalt es sich beim

Informieren uber Erzie]nmgsfragen durch Zeitschriften, die "ab und zu mal,

wenn was Interessantes drin steht", gekauft und gelesen werden. "
Also nicht

all zu viel. Also nicht, daB ich da tagtaglich dicke Bucher walze".

Auch padagogische Sendungen im Radio und Fernsehen werden von den Muttern

ram 6fters geh6rt bzw. gesehen.

75



IREUZBERG I 76

Zwei von funf Vitem auBerten an padagogischen Schriften interessiert

zu sein. Ansonsten werden solche "Dinger" gelegentlich auf Hinweis der

Frau in die Hand genommen: "na, ab und zu blattere ich mal durch. Da

sagt sie mir schon, wenn was Interessantes drin steht, dann lese ich es".

Die Eltern verlassen sich bei der Erziehung ihres Kindes meistens auf

ihre Intuition. Fur sie ist padagogische Literatur Theorie, die ganz

gut, aber fur die Praxis wenig geeignet ist. "Ich mache es so, wie ich

es fiir richtig halte, ( ) weil ich mir dann sagen kann, wenn (die Er-

ziehung) schlecht wird, dann kann ich mir Vorwurfe machen, dann kann

ich sagen, das hab ich schlecht gemacht. Erzieh ich aber mein Kind so,

wie es in den Elternbriefen oder wie es in den Buchern steht, ja wem

gibt man da die Verantwortung".

Der Austausch uber Erziehungsfragen in Elterngruppen wird von den Paaren

als gut gefunden, "schon alleine, daB man mal wieder herauskonunt". Er

wird aber dennoch nicht mehr fur notwendig gehalten, da die meisten

Freunde auch Eltern sind und das Hauptthema mit ihnen stets die Kinder

seien.

Zusammenfassend laBt sich feststellen, daB die Erziehungsvorstellungen
der Paare an einem 'Aktion-Reaktions-Verhalten' orientiert sind. Aufgrund
dieser situationsbezogenen Erziehungshaltung verunsicherten sie unsere

Fragen nach Erziehungsvorstellungen deutlich. Bei den jungen Eltern vor-

herrschende Meinung, daB ein kleines Kind nicht erziehbar sei, lieB

ihnen die Auseinandersetzung mit Erziehungsvorstellungen irrelevant und

abstrakt erscheinen. Padagogische Fragen, so hatten wir den Eindruck,
sind zwischen den Partnern uberhaupt kein Thema. So haben sie vermutlich

bei der AuBerung, sich gegenseitig abzusprechen, um einen einheitlichen

Erziehungsstil zu erreichen, mehr unserer Erwartungshaltung entsprochen.
Die eigene Erziehung stellt fur die Paare in der Regel kein Modell dar.

Freunde und Nachbarn werden dann schon eher als Vorbild genommen. Ein

Teil der Paare hat die eigenen Eltern gar nicht oder nur zeitweise er-

fahren. Die in der Kindheit erlebte Grof3mutter wird als Vorbild nicht

akzeptiert, d.h. es fehlt ihnen ein positives Modell, das sich zur Ober-

nahme eignet. Die Desorientierung der Eltern zeigt sich auch darin, daB

sie lediglich wissen, wie sie nicht erziehen wollen.
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Informationsquellen fur Erziehungsfragen sind Zeitschriften, die

vorrangig von den Frauen, gelegentlich auch von den Mannern, ge-

lesen werden. Aber zu einer Anderung des Erziehungsverhaltens ver-

anlassen sie nicht.

Lebenssituation und Freizeitverhalten der jungen Eltern

Nach der Geburt des Kindes hat sich die Lebenssituation der Paare

vallig verandert : "es ist ein vollkommen anderes Leben. Es ist alles

auf das Kind gerichtet". Besonders fiir die Frauen hat das 'Mutter-Sein'

einschneidende Veranderungen hervorgebracht. "Also was mir im Moment

fehlt ist die (Berufs)Arbeit. Also nicht von der Zeit her, sondern vom

Interesse her. Das muB ich in Moment erst mal verkraften. Das hab ich

( ) noch nicht uberwunden, daB ich jetzt Hausfrau werde ".

Der veranderte Tagesablauf (nun als Hausfrau) macht sich besonders daran

bemerkbar, da8 die Frauen bei der Erledigung der anfallenden Hausarbeiten

vom Kind eingeschrankt und diktiert werden. Die Frauen fuhlen sich nun

mehr isoliert und bei der Verwirklichung ihrer ·Interessen vom Kind ab-

hangig. Einkaufsbummel werden von ihnen weniger realisiert, weil "das

Kind dann quengelt", vor allen Dingen aber auch deshalb, weil sie es

zu beschwerlich finden mit dem Kinderwagen die affentlichen Verkehrs -

D

mittel zu benutzen: "FrOher bin ich gern so durch die Kaufhauser ge-

schaukelt ( ). Zu Anfang hab ich mich einfach nicht getraut, weil die

Leute mmer so unfreundlich waren, mal am Wagen anzufassen. Am Anfang
war das schlinm. Ich kam mir so richtig abgeschnitten vor, weil ich ein-

fach nicht so hingehen konnte wo ich wollte. Also j edenfalls nicht tags-

iiber und allein".

Tatigkeiten mit denen die Frauen sich vor dFr Geburt gerne beschaftigten,
wurden von ihnen inzwischen aufgegeben. "Feierabend hab ich erst, wenn

(das Kind) im Bett ist, aber dann bin ich kaputt ( ). Das ist dann

abends 8.00, 9.00, da guckt man in die R6hre ... andere Sachen
,
wie

Handarbeiten machen, das kann ich nicht mehr und wie gesagt, tagsuber,
da dreht sich alles um das Kind, denn wenn ich mal was mache, dann

kormnt es dazwischen".
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Die Manner vermissen die Bequemlichkeit und werden in der ublichen

Gestaltung ihrer Feierabende reglementiert: "Na ja, es gibt Tage,

da will ich auch meine Ruhe haben. Da macht ich nichts hdren und

sehen, am besten hier wo lang lummeln und das Fernsehen gucken oder

n' Roman (lesen). Die Male, die kann man zahlen".

Die engen Wohnverhaltnisse erlauben keinen Ruckzug und verhindern

die Maglichkeit einem Hobby nachzugehen," weil man nichts liegen

lassen kann".

Die fehlende Gelegenheit zu spontanen Au enaktivitaten wurde von

allen Paaren als das wichtigste Merkmal der veranderten Lebenssituation

bezeichnet: "Also, da8 man mal spontan sagen kann, so j etzt gehen wir

mal weg.. Pizza essen, was wir fruher so gemacht haben.. das alles ist

nicht mehr".

Die Freizeitaktivitaten haben gewechselt und finden zumeist nur noch

am Wochenende statt. Die Beschiftigungen, die vor der Geburt des Kindes

gemeinsam unternommen wurden, wie Motorrad - oder Fahrrad fahren, ins

Kind gehen usw. ,
werden von den Paaren nicht mehr durchgefuhrt. Die

neue Freizeitgestaltung "beschrankt sich darauf, da8 man j emanden be-

sucht, zu Bekannten geht oder mal zu Verwandten oder zurn Essen geht",

was jedoch auch weniger oft geschieht. Vor allen Dingen sind die

Kontakte zu Freunden unregelmaBig und seltener geworden, weil diese

durch ihre Kinder selbst zeitlich eingeschrankt sind.

Die veranderten Bedingungen lasten besonders bei den Mannern Konflikte

aus, die negative Auswirkungen auf die Paarbeziehung zur Folge hatten.

Die "Umstellungsschwierigkeiten" auBerten sich darin, da 8 der Mann in

der Frau den Verursacher seiner unbefriedigenden Situation sah und ihr

gegen(lber Aggressionen entwickelte. "Ich hab' immer die Verantwortung

gescheut" (ein Kind zu haben), meinte ein Mann, der inzwischen Vater

von zwei Kindern ist. Hinzu kam die "Langeweile", denn als das erste

Kind geboren wurde (das jetzt drei Jahre alt ist) berichtete das Paar,

Witten sie in den ersten zwei Jahren nicht das Haus verlassen, weil sie

keinen Babysitter hatten und ihnen auch die Kontakte gefehlt hatten. Die

durch diese Situation entstandenen "aufgestauten Aggressionen" des pannes
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bewirkten, daB sich zwischen den beiden Ehepartnern oft Streit ent-

wickelte mit der Konsequenz, (eine) "Zeit nicht mehr miteinander ge-

redet" zu haben. Auch die Schwierigkeiten, zu dem Kind eine Beziehung

aufzubauen, zeugen von der Unsicherheit des Mannes, mit der neuen

Situation umzugehen, die wiederun aus dem Nichtvorhandensein eines

brauchbaren (Vater)Modells entstanden sein kannte. "Na, als die Kleine

im Krankenhaus war, war mir das egal, ob die nun da ist oder im Kranken-

haus. Da hat sie (die Frau) sich doch praktisch verruckt (gemacht).
K8nnen wir doch mal zu den Eltern fahren. Ich sag, die ist doch da gut

aufgehoben, da kannen wir doch wenigstens nochmal funf Tage genieBen".

Oder auch der Mann versucht den neuen Anfordenmgen zu entgehen, indem

er zweimal in der Woche zum Fudballspielen geht.

Die traditionelle Arbeitsteilung innerhalb dieser Familien, die die

Frau an Haushalt und Kind binder, du8ert sich deutlich in den Worten

einer Teilnehmerin, daB der Mann den FuBball und sie das Kind hatte.

Die Frauen gaben an, sich die neue Situation mit dem Kind nicht so

"schlinm" vorgestellt zu haben. Was sie besonders bemangelten war,

ein von der Au enwelt abgeschnittenes Leben fOhren zu mussen (damit war

vor allen das Wegfallen der Berufskontakte sowie das seltenere Sehen

der Mutter und Freunde gemeint). Allerdings nahmen die Frauen fast noch

im gleichen Augenblick ihre "negativen" AuBerungen zuruck und tr6steten

sich damit, durch das Kind schlieBlich auch schane Stunden zu haben.

AuBerdem betrachteten sie diese Situation als eine von ihnen gewollte,

die bereits vorauszusehen gewesen ware, und die sich mit zunehmendem

Alter des Kindes schlie81ich wieder andern wurde.

Die materielle Situation der Paare hat sich in der Hinsicht verandert,

daB sie sich mehr einschranken miissen. Die Grihde sind nicht nur die

Anschaffungen fur das Kind, sondern auch der Verdienstausfall der Frau

sowie der Umzug in eine neue Wohnung, wodurch hahere Ausgaben entstanden.

Beim Einkaufen von Lebensmitteln achten die Frauen nunmehr auf Sonderan-

gebote. Ein Paar versucht seine Konsumbedurfnisse dadurch zu reduzieren,

indem es sich nur sonntags die Schaufenster ansieht. 'Werm sie sonntags

die Laden 6ffnen wurden, kannten wir nicht mehr spazierengehen. Na, ich
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bin denn so Feuer und Flamme, denn will ich das unbedingt haben, und wenn

der Laddn offen hat, denn hol' ich es. Und dann zu Hause, was hab ich

denn jetzt f[ir 'n Mist gekauft. Wenn man'n bilkhen Zeit hat zum Oberlegen,
brauch' ich's doch gar nicht. Was soll's?'Die gro8en finanziellen Mehr-

belastungen werden nun durch weniger Ausgehen ausgeglichen. "Jetzt wird

zu Hause gegessen, also spar' ich erst mal einen ganzen Haufen. Und das

ist praktisch das Geld, was wieder fur die Kleine da ist".

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB die Geburt des Kindes vor allem

fur die Frau bedeutsame Veranderungen nach sich zog, die in erster Linie

durch "Verzicht" gekennzeichnet sind. Entsprechend dem traditionellen

Rollenverstandnis liegt die Hauptlast der Erziehungsaufgabe bei ihr. Der

damit verbundene Verlust der AuBenkontakte ergibt fur sie eine unbe-

friedigende Situation, die sie durch rationale Argumente (sch6ne Stunden

durch das Kind, Veranderung der Situation, wenn das Kind alter geworden

ist) zu bewaltigen versucht.

Auf seiten des Mannes bewirkt die veranderte Lebenssituation Verunsicherung
in bezug auf seine neuen Aufgaben als Vater, die wiederum Konflikte zwischen

den Ehepartnern hervorriefen. Er fiihlt sich in seiner Ruhe gestart und kaI)n

die Feierabende nicht mehr so gestalten, wie er es gewohnt war. Die kleinen

Wohnungen bieten keine M5glichkeit sich zuruckzuziehen und z.B. einem

Hobby ungest6rt nachzugehen. Das "Ausweichen" ,z.B. aktiv FuBballspielen,
k6nnte darauf beruhen, daB der Mann den hauslichen Bedingungen (enge Wohn-

verhaltnisse, Babygeschrei, uberlastete Frau usw.) zu entfliehen versucht.

Die au erhauslichen Freizeitaktivitaten haben sich verandert und sind

seltener geworden. Es werden in der Regel nur noch solche Aktivitaten ge-

wahlt, die sich auch mit dem Kind durchfuhren lassen, z.B. Spaziergange
oder der Besuch von Verwandten und Freunden. Die hohen finanziellen Be-

lastungen fuhrten dazu, daB die Paare ihren Konsum einschranken muBten.

Die starkere Bedeutung von Sonderangeboten beim Lebensmitteleinkauf, kaum

noch Restaurantbesuche, Reduktion der allgemeinen Kauflust, sind die wesent-

lichen Merkmale des neuen Konsumverhaltens.
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Zur Arbeitssituation der jungen Eltern nach der Geburt des Kindes

Sieben von zehn Elternteilen sind berufstatig und mindestens neun

Stunden von zu Hause abwesend. Zwei Vater sind in Schichtdienst

tatig, einschlie lich Arbeitsverpflichtungen am Wochenende. Die Manner

haben und sehen ihre Funktion darin, der Haupternahrer der Familie zu

sein, deswegen wird die Erwerbstatigkeit zwar als notwendiges Obel an-

gesehen, aber fur die finanzielle Absicherung wichtig. Das Geldver-

dienen - auch wenn es unter strapaziasen Bedingungen geschieht(durch
Oberstunden) - wird in der Regel von den Vatern als ihr Tribut an die

Familie betrachtet, "damit es der Kleinen mal besser geht", weniger unter

dem Aspekt, zu wenig Zeit fur das Kind bzw. die Frau zu haben. Die Berufs -

tatigkeit dient auch als Legitimation, sich den familiaren Anforderungen -

wenigstens fur ein paar Stunden - zu entziehen.

Aus diesen Gr nden wird der Wunsch, 'weniger zu arbeiten', wozu alle

M nner geneigt sind, von ihnen negiert, weil sie 'weniger Arbeit' stets

mit 'weniger Geld' assoziieren und damit schlieinich ihre Aufgabe nicht voll

erfullen wiirden.

Die Frau dagegen empfindet in der langen Abwesenheit des Ehemannes einen

Nachteil, "weil wir die ganze Woche uber nichts machen kannen, weil er

immer so spat von der Arbeit kommt. Da ist eigentlich nur das Wochenende.

Da will man j a auch was anderes sehen, mal was zusainmen machen".

Einige Manner kdnnen sich vorstellen, auch Hausmann zu sein; vorwiegend
ist dies durch das Bild gepragt, daB die Fratten es zu Hause weitaus besser

haben. Sie streben es aber nicht an, da sie die Kontakte, die sie durch

den Beruf haben, nicht verlieren wollen. Ein Mann zieht die Berufsarbeit

der Hausarbeit deswegen vor, weil er schlieBlich als Junggeselle lange

genug als Hausmann tatig war.

Im Gegensatz zu den Mb:nnern befinden sich die Frauen in einer konflikt-

reicheren Situation. Einerseits wurden sie gerne weniger arbeiten, um

besser fur das Kind sorgen zu k6nnen, auf der anderen Seite kollidiert

der Wunsch mit der 6konomischen Notwendigkeit, einer Erwerbst8tigkeit nach-
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gehen zu mussen, denn "wir haben doch mehr Alisgaben als Einnahmen...

Das wird viel Arbeit geben. Mann versorgen, Kind versorgen, Einkaufen

gehen. Ich wurde ja gerne halbtags arbeiten, aber er (der Mann) will

nicht. Er m6chte, daB ich ganztags arbeite, denn jede Mark ist einge-
teilt".

Frauen, die zu Hause sind, weil ihnen "das Kind im Moment wichtiger ist",

sind mit der Tatsache belastet, daB die Familie j etzt mit weniger Geld

auskommen rruB.

Die Identifikation mit der Mutterrolle ist bei den Freuen davon abhangig,
welche Berufstatigkeit sie vor der Geburt des Kindes ausubten. Je besser

die berufliche Ausbildung, je befriedigender die Arbeitssituation war,

desto mehr fehlt ihnen der Beruf und "der Kontakt zu den Kollegen, weil

ich mich mit ihnen sehr gut verstanden habe. Ich habe mit zwei (Kolleginnen)
immer noch Kontakt. Die kommen mal her und dann trinken wir Kaffee zu-

sammen". Hinzu kommt, daB die Frau nun van Mann finanziell abhangig ist

und deswegen will sie, wenn das Kind gra er ist, eine Halbtagsstelle an-

nehmen.

Alle Frauen hatten, soweit sie berufstatig waren (vier von finf),
den Mutterschaftsurlaub wahrgenommen. Zwei Frauen legten sich von vorn-

herein fest, fur etliche Jahre nicht mehr arbeiten zu wollen. Bemerkenswert

ist, daB gerade die Frauen, die nicht mehr arbeiten, mit der Situation un-

zufrieden sind, wahrend die arbeitenden Mutter am liebsten nur Hausfrauen

waren.

Zusammengefafk ergeben die Aussagen, daB die Mb:nner, gem38 dem traditionellen

Rollenbild, ihre Punktion darin sehen, fur die 8konomische Sicherheit zu

sorgen. Infolgedessen ist ihre 'Zuneigung' zu den Familienmitgliedern vor-

wiegend materieller Art: Sparkonto fur das Kind, Geschirrspulmaschine fur

die Frau. Daher werden auch die hohen Arbeitsbelastungen eher als Pflicht

hingenommen und weniger als Nachteil gesehen, fur die Familie kaum Zeit zu

haben. Entsprechend dieser Einstellung wurde der Wunsch, weniger arbeiten

zu wollen oder sogar als Hausmann tatig zu sein, ihrem eigenen Rollenver-

standnis entgegenstehen.

Weitaus schwieriger und mit Ambivalenzen behaftet ist die Situation der

Frau. Die Frauen, die nicht erwerbstatig sein wollen und ihre Aufgabe
darin sehen, Hausfrau und Mutter zu sein, sind aus finanziellen Gr(inden
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gerwungen, eine Arbeit aufzunehmen. Diejenigen Frauen, die in ihrem

Beruf Selbstbestatigung fanden, aber nun zu Hause sind, haben eine

ambivalente Haltung zu ihrer neuen Rolle. als Mutter. Neben der finanziellen

Abhangigkeit vom Mann, ist es vor allem das Gefuhl, von der 'Offentlich-

keit' ausgeschlossen zu sein, was sie bewegt, sobald wie m6glich eine

Halbtagsstelle anzunehmen.

4.1.3 Zweite Phase der Gruppenarbeit

Wie die Gruppenleiter am Ende der ersten Phase mit den Teilnehmern

abgesprochen hatten, organisierten sie in der Sommerpause ein Treffen

mit Eltern und Kinder. Sie beabsichtigten damit zur Verstarkung der

Kontakte beizutragen und ein gemeinsarnes ungezwungenes Gruppenerlebnis
zu enn6glichen. Es zeigte sich dabei, daB die beiden Paare, die sich

bereits in der ersten Phase anfreundeten, zwischenzeitlich ihre Kontakte

noch intensiviert hatten. Auch zu den anderen Grappenmitgliedern und

rwischen diesen war es zu gelegentlichen telefonischen Kontakten gekommen.

Das gemeinsame Tteffen schien dem Kommunikations- und Geselligkeitsbe-
durfnis der Paare sehr zu entsprechen, was sicherlich die Dauer von fast

sieben Stunden ausreichend dokumentiert. Alle funf Paare, die an dem

Piclmick teilnahmen, beteiligten sich an dessen Organisation. Es er-

staunte uns, daB auch das zu Beginn der ersten Phase an den Stadtrand

Berlins verzogene Paar von allen Teilnehmern offensichtlich auch weiter-

hin als der Gruppe zugeh6rig betrachtet wurde und dies, obwohl feststand,

daB ihre Teilnahme an der zweiten Gruppenphase aufgrund der raumlichen

Entfernung ausgeschlossen war. Auch zum Abschluf3abend wurde ihre Ein-

ladung als selbstverstandlich angesehen und von dem Paar offenbar auch

gern angenommen. Auch darin meinen wir, kam das Bedurfnis der Teilnehmer

nach Kontakten zum Ausdruck.

Einige Wochen nach dem Picknick feierte das Verlobtenpaar der Gruppe

seine Hochzeit, wozu es alle anderen Paare sowie die Gruppenleiterinnen.
einlud.

Zwischen erster und zweiter Phase schied eine Gruppenleiterin aus dem

Arbeitsvertrag aus. Die Paare auBerten zwar ihr Bedauern daruber, schienen

damit aber keine Probleme zu haben. Das Zwischeninterview erwies sich als

geeignete Gelegenheit, die Teilnehmer und die neue Gruppenleiterin mitein-

ander bekannt zu machen, so daB sie sich schon vor Beginn der zwditen Phase

kennenlernen konnten. Sie wurde von den Gruppenmitgliedern sofort akzeptiert.



KREUZBERG I 84

Konzeptuelle Oberlegungen

Bei der Betrachtung der Ausgangssituation zu Beginn der zweiten

Phase waren zwei wesentliche Faktoren festzustellen, aim einen, daB

die Teilnehmer ihr gegenseitiges Interesse wiederholt bekundet und

auch von sich aus Kontakte aufgenommen hatten, zum anderen, daB sie

sich durch die Geburt des Kindes in einem neuen Lebensabschnitt be-

fanden, der 3hnliche Erfahrungen und Probleme fur alle vermuten liea

(vgl. 4.1.2). Zudem gingen wir davon aus, daB die bisherige gemein-

same Gruppenerfahrung sowie die offiziellen und privaten Treffen in

der Zwischenphase zu einer Vertiefung des Vertrauensverhaltnisses der

Eltern beigetragen hatten. Aufgrund dieser Ausgangsbedingungen, die

eine gute Grundlage fiir gemeinsame Erfahrungs - und Gedankenaustausch

boten, sahen die Gruppenleiter im Gegensatz zur ersten Phase eher

die Maglichkeit, Gesprache zu pers6nlichen Fragen und Problemen an-

zuregen und damit die Kommunikation und Interaktion in der Gruppe zu

fardern und zu intensivieren. Entsprechend der Zielsetzung (vgl. Kap.2.2)
wollten wir den Eltern kein vorstrukturiertes Programm vorgeben, sondern

die Inhalte der Abende nach den j eweiligen Wiinschen und Bedurfnissen

der Teilnehmer ausrichten.

Nach den Zwischeninterviews hatten wir die Zusage zur Teilnahme von

drei Paaren sowie einer einzelnen Frau. Der junge Ehemann dieser Frau

entschuldigte sich damit, daB er gerade an den beiden Tagen, die als

potentielle Gruppenabende infrage kamen, zum FuBballtraining ginge,
das er kurz nach der Geburt des Kindes begonnen hatte.

Beobachtungen von uns und Au erungen der Frau hatten uns bereits die

erheblichen Probleme dieses Paares deutlich gemacht, so daB wir froh

waren, wenigstens die Frau motivieren zu kannen.

Bei der Frage der Gruppenerweiterung, die wir zu Beginn der zweiten

Phase mit den Teilnehmern diskutierten, entschieden sie sich fur die

Aufnahme von etwa zwei Paaren. Die Aufforderung, m6gliche Teilnehmer

in Freundes- und Bekanntenkreis anzusprechen, blieb erfolglos, da die

Eltern, wie sie sagten, keine Paare kennen wurden, die fur die Gruppe

infrage kamen. Auch die Ben·Kihungen einer Sozialarbeiterin der Sauglings-

fursorge Kreuzberg, die fur uns mehrere Elternpaare ansprach, hatten
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keinen Erfolg. Die Eltern lehnten es ab, sich an eine schon bestehende

Gruppe anzuschlie en. Aus dem gleichen Grund lehnten zwei weitere, von

uns selbst angesprochene Paare ab.

Fiir die Kinder planten wir, an den Gruppena benden einen Babysitter zu

engagieren, was die Eltern jedoch unnatig fanden und ablehnten.

Je nach M glichkeit beabsichtigten sie, die Kinder mitzubringen oder

fur zu Hause selbst einen Babysitter zu besorgen.

Zum Gruppenverlauf

Am ersten Gruppenabend gaben wir den Eltern zzinachst Gelegenheit, sich

uber die rwischenzeitlichen Ereignisse und ihre neuesten Erfahrungen mit

den Kindern auszutauschen, die sie offensichtlich auch gern wahrnehmen.

Die Teilnehmer sprachen sich dabei direkt an und erkundigten sich auch nach

persanlichen Belangen.

Im weiteren Verlauf des Abends nannten wir ihnen unsere Intention fur die

Gruppenarbeit und erklarten ihnen unsere Absicht, sie durch die von ihnen

genannten Vorstellungen uber Inhalte und Ablauf der Abende, an der Ge-

staltung der Gruppenarbeit zu beteiligen.
Um eine aktivere Mitarbeit zu erreichen, nannten wir ihnen einige Themen-

beispiele, die wir pers6nlich erlebt hatten und die sich auf die neue

Lebenssituation mit dem Kind und den daraus resultierenden Problemen be-

zogen (z.B. die Oberforderung der Eltern durch die neue Verantwortlich-

keit rund-um-die Uhr). Die Beispiele wurden von den Eltern zwar aufmerk-

sam registriert, brachten aber nur z6gernd ein Gesprach in Gang, wobei

die Gruppenmitglieder zum Teil offen auaerten, daB ihnen derartige "Probleme"

unbekannt seien.

Ihre Interessen entwickelten sich eher in die Richtung Referenten, z.B.

einen Kinderarzt oder eine Sozialarbeiterin, einzuladen.

Unsere Frage, ob sie an einem Arzt, der ihnen zu Fragen der Empfangnis-

verhutung Informationen geben kannte, interessiert seien, bejahten alle.

Eine Teilnehmerin machte schlie lich den Vorschlag, in der Gruppe j eweils

ein oder zwei Themen aus dem Erziehungsbereich auszuwahlen, sich zu Hause

auseinanderzusetzen, um sie am nachsten Abend gemeinsam besprechen zu kannen.

Obereinstimmend wurde dieser Vorschlag angenommen. Ein sich aus dem Gesprachs-

verlauf ergebendes Thema, welches auch in der frohkindlichen Phase von Be-

deutung ist, wurde deshalb von uns aufgegriffen und fur eine spatere Be-

arbeitung festgehalten.
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Das Diskussionsverhalten der Teilnehmer bei der gemeinsamen Bedurfnis-

erhebung glich entschieden dem in der ersten Phase der Gruppenarbeit,
d.h.

,
das Gesprach war oberflachlich, die Gruppenmitglieder waren

teilweise sehr unernst und wichen vom Thema ab, was ihre Oberforderung
bereits signalisierte. Dennoch versuchten sie, sich den Anforderungen
der Gruppenleiter anzupassen, was besonders durch den genannten Vorschlag,

Erziehungsfragen zu besprechen, deutlich wird; obwohl an diesem als auch

an den folgenden Abenden zunehmend Zweifel am Sinn solcher Gesprache

geau8ert wurden. Es hief3 dann etwa
, "Erziehung im ersten Lebensj ahr

gibt's sowieso nicht" oder "Am Ende macht ohnehin j eder wie er denkt,

daruber lohnt sich nicht zu reden".

Wir vermuten, daB diese Haltung der Teilnehmer zu Erziehungsfragen mit

dem Stellenwert des Kindes in der Familie zusammenhangt, der sich von

dem der Kinder der Gruppe Kreuzberg II und Zehlendorf erheblich unter-

scheidet. Uns wurde wiederholt deutlich, daB die Kinder dieser Eltern

von ihnen sehr viel seltener zum Gesprachsgegenstand gemacht wurden

(eine Beobachtung, die schon fur die Schwangerschaft zutrifft) . Es ist

anrunehmen, daB die Bewaltigung der lebenspraktischen Probleme bei diesen

Paaren notwendigerweise im Vordergrund stehen und infolgedessen der Aus-

einandersetzung mit erzieherischen Fragen nicht so groBe Bedeutung bei-

gemessen wird. DaB dennoch lediglich Fragen aus dem Erziehungsbereich als

Themen genannt wurden, fuhren wir darauf zuruck, da8 die Bereitschaft,

persanliche Probleme und Erfahrungen zum Gegenstand von Gruppengesprachen

zu machen, nicht vorhanden war, j edenfalls nicht als Inhalt des offiziellen

Teils der Gruppenabende. DaB aber, zumindest die Frauen, in Kleingruppen

gelegentlich pers6nliche Probleme von sich au13erten, hatten wir selbst

beobachten k6nnen.

Schon die ersten beiden Gruppenabende zeigten uns, da8 die Konzeption
der zweiten Phase in dieser Gruppe nicht erfolgreich wurde realisiert

werden kannen. Unsere Aufforderung, ihre Bedurfnisse und Wonsche zu

auBern, rief bei den Eltern v6lliges Unverstandnis daruber hervor, daB

nicht wir, sondern sie die Inhalte der Abende bestimmen sollten. Dies

wirkte auf sie offenbar so, als wollten wir Gruppenleiter ihnen Teile

unserer Arbeit aufburden. Es gelang uns nicht, dieses "Mi verstandnis"

aufzuklaren, was aufgrund ihrer Einstellung, daB wir die "Geistesarbeiter"
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und deshalb fur die Themenfindung viel "kompetenter" seien, verstand-

lich ist.

Zunehmend wurde von den Gruppenmitgliedern der Wurtsch nach einer

durch uns Vorgegebenen Strukturierung bzw. einem Progrann fur die

Gruppenabende laut, dem wir durch eine Veranderung des Konzepts

entsprechen wollten.

Au13erplanmaBiges Gruppentreffen im Jagdschlo8 Glienicke

Im ersten Drittel der rweiten Gruppenphase arrangierten wir an einem

Tag am Wochenende ein Treffen, das zusatzlich zu den zehn Gruppen-

abenden stattfand. Ort des Treffens war ein ehemaliges JagdschloB

am Rande West-Berlins, in dem heute vorwiegend Bildungsveranstaltungen
stattfinden.

Die Absicht dieser ganztigigen Zusammenlamft war, mit den Eltern und

ihren Kindern einen freien Tag zu verbringen. Gemeinsarnes Spiel,

Mittagessen, Spaziergang und Kaffeetrinken sollten den Tagesablauf
bestimmen.

Bis auf eine Teilnehmerin die arbeiten muBte, folgten alle Gruppen-

mitglieder dieser Einladung. Auch der an der Gruppe sonst nicht teil-

nehmende Vater war an diesem Tag dabei. Die hohe Beteiligung, die trotz

des langen Anfahrtsweges zustande kam, fiihrten wir darauf zuruck, daB

wir dieses Treffen "Ausflug ins Grible" genannt hatten, dem kein be-

stimmtes Gesprachsthema zugrunde lag und demzufolge die Eltern annehmen

konnten, keine uberh6hten Anforderungen ausgesetzt zu sein.

Wir hatten ihnen mitgeteilt, daB wir Gruppenleiter Spiele zur Gestaltung
des Vormittags auswahlen wollten und baten sie, fur den Nachmittag eigene

Spiele mitzubringen.
Zur Unterhaltung wiihlten wir einige Komnunikationsspiele (vgl. VOPEL, 1978)

aus, die den Eltern offensichtlich viel Spag machten. Allerdings fuhrten

wir die dazugeh6rigen Reflexionen nicht durch. Als dieses von uns auch

nur ansatzweise versucht wurde, fuhrte dies zu einer vorubergehenden Mi8-

stimmung, die Bemerkungen der Teilnehmer wie "Jetzt holen sie gleich
wieder Papier und Tonband heraus" und "Ach, j etzt mussen wir wieder die

Begrundung finden" nach sich zogen.
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Den Nachmittag verbrachten wir bein Spielen mit bekannten Gesellschafts-

spielen, die die Teilnehmer mitgebracht hatten. Dabei zeigte ihr Ver-

halten, daB sie damit ein "Kommunikationsmittel" in die Hand bekamen,

mit dem sie umzugehen verstanden.

Modifikation des Konzepts

Die neuen konzeptionellen Veranderungen sollten nun die Fordenmgen
der Eltem, den Gruppenabenden "ein festes Thema" zu geben, erfullen.

Nach wie vor sollte aber Gelegenheit gegeben werden, eigene Erfahrungen
und Bediirfnisse in die Gruppe hineinzutragen, um somit aktiv an deren

Gestaltung mitzuwirken.

Ausgehend von der Oberlegung, die aktuelle Situation der Teilnehmer

als Eltern am ehesten in der Gruppe als Anknupfungspunkt benutzen zu

k8nnen und vm da aus auch andere Lebensbereiche anzusprechen, orientierte

sich unser Themenkatalog an den Alltagserfahrungen der Eltern mit dem

Kind.

So beabsichtigten wir, den Teilnehmern folgende Themen vorzuschlagen:

- Anregungen fur Spielbeschiftigungen mit dem Kind

- Vorstellung und Besprechung von guten Spielmaterialien
- Basteln von Spielzeug
- Besprechung von Kinderbiichern

Aus den Gesprachen mit den Eltern wurde deutlich, wie stark ihr Be-

durfnis war, weiterhin Sachinformationen von Fachleuten zu erhalten,

was, wie wir vermuteten, ihre Entlastung aus der Verantwortung als

Gruppenmitglied dienen sollte. Daher beabsichtigten wir, zu einigen
Themen Referenten einzuladen:

- eine Entwicklungspsychologin zum Thema: Entwicklung des Kleinkindes

- einen Kinderarzt

- ein Mitglied der Elterninitiative "Kind im Krankenhaus"

- eine Sozialarbeiterin der Sauglingsfursorge zur Beantwortung

praktischer Fragen

Zweck der Themenvorlage war, die Teilnehmer von dem Druck zu befreien,

sich selbst als Gesprachsmittelpunkt zu sehen und unbedingt etwas aus

dem Privatbereich "preisgeben" zu mussen. Aut erdem boten einige Themen
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die M glichkeit, von der nur verbalen Kommunikation als Arbeitsbasis

abzukommen, da die Eltern, wie die ersten Gruppenabende gezeigt hatten,

eine Gesprachsgruppe wie wir sie initiieren wollten, als wertlos und

als Methode der Problem16sung ungeeignet empfanden.
Im weiteren Verlauf planten wir deshalb zum einen die Hinzuziehung

von Referenten, zurn anderen eine eher praxisorientierte Gruppenarbeit.
Die Anderung der Arbeitsweise war auch darin zu sehen, daB die Gruppen-

leiter padagogisches Spielzeug und Kinderbacher als Anschauungsmaterial

verwenden wollten, un damit die Themen "faBbarer" darzustellen. Zum

Beispiel beabsichtigten wir anhand des Spielmaterials die einzelnen

Entwicklungsstadien des Kindes und die fur diese Phase geeigneten
Spielsachen zu besprechen und hofften, dadurch eine sensiblere und

reflexivere Erziehungshaltung der Eltern zu f6rdern.

Auch das Basteln von Spielmaterial hielten wir fur geeignet, den Be-

durfnissen der Eltern nach praktischen Anregungen entgegenzukonmen,
wie die Abende der ersten Phase gezeigt hatten.

Die Themen der Referenten sollten sich, ebenfalls wie in der ersten

Phase, an der aktuellen Situation der Eltern orientieren und nicht ab-

gehoben in der Zukimft liegen (z.B. Sauberkeitserziehung). Auch hier

war geplant, wenn m6glich praktisch anzusetzen, z.B. gemeinsames
Durcharbeiten der Vorsorgehefte der Kinder in Verbindung mit ent-

sprechenden Informationen. Mit der hier genannten Vorgehensweise
hofften wir, die Motivation der Eltern zur weiteren Teilnahme zu er-

halten und ihre Bereitschaft zu einem pers6nlichen Erfahrungs- und

Gedankenaustausch zu f6rdern.

Zum weiteren Gruppenverlauf

Das haufig genannte Bedurfnis der Paare nach Sachinformationen

signalisierte den Gruppenleitern d4s besondere Interessen der Eltern,

dem sie entsprechen wollten. Dies bedeutete, eiligst Erkundigungen

einzuziehen, wie und wo Personen mit dem gewiinschten Sachwissen zu

erreichen waren. Schwierigkeiten ergaben sich fur uns auf zwei Ebenen:

einmal durch die mangelnde sofortige Verfugbarkeit von Referenten, zum

anderen durch die unregelmaBige Teilnahme der Gruppenmitglieder.
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Das verunsicherte uns, weil wir uns des Interesses der Eltern an der

Fortfuhrung der Gruppe nicht sicher waren. Dennoch muB erwahnt werden,

daB tatsachlich eine Reihe realer Hinder·Imgsgrunde dem regelmalligen

Erscheinen der Eltern entgegenstanden, z.B. Wiederaufnahme der Berufs-

tatigkeit, Wohnungswechsel, Krankheit der Kinder, Kuraufenthalt eines

Teilnehmers, lange Anfahrtswege durch die Benutzung der dffentlichen

Verkehrsmittel.

Auf der Suche nach Referenten wandten wir uns u.a. an Mitarbeiter des

Projekts "Familie und Krippe" an der Freien Universitat Berlin und er-

hielten die Zusage einer Psychologin, die auf dem Gebiet der Klein-

kindpadagogik arbeitet. Auch die Gruppe Kreuzberg II zeigte an dem

Thema uber die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung des Klein-

kindes Interesse. Aus diesem Grund und wegen des haufiger geau8erten

Interesses der beiden Gruppen aneinander, einigten sich die Kreuzberger
Gruppenleiter auf einen gemeinsamen Abend.

Gem38 ihren sprachlichen Kompetenzen, der differenzierten Einstellung
zum Kind und der bereits gemeinsamen Perspektive einen Kinderladen zu

grunden, gingen die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg II daran, die

Referentin ausfuhrlich zu befragen. Demgegenuber zeigten die Eltern der

Gruppe Kreuzberg I eine eher rezeptive Haltung. Es war ihnen v611ig un-

verstandlich, daB j emand so detaillierte Beobachtungen an seinem Kind

anstellen k8nnte, wie die Eltern der Gruppe Kreuzberg II dies von sich

berichteten. Die theoretischen Ausfuhrungen und der haufige Gebrauch

von Fachausdrucken der Referentin erschwerte es ihnen, dem Vortrag zu

folgen, was sie uns nachtraglich best:atigten.
Zwischen einem Vater der Gruppe Kreuzberg I, der sich als einziges
Mitglied dieser Gruppe zu Wort meldete, und einem Teilnehmer der an-

deren Gruppe entwickelte sich ein Disput, der deutlich die kontraren

Wertvorstellungen zum Ausdruck brachte. Wir vermuten, daB er sich

exemplarisch fur andere Gruppenmitglieder auBerte.

Im wesentlichen vertrat der Vater der Gruppe Kreuzberg I dabei die

Meinung, da8 bislang die Kinder schlieinich auch ohne grofks theoreti-

sches Wissen gro 8 geworden waren, und daB die Anderung der Familien-

struktur (zur Kleinfamilie) eine unausweichliche Tatsache sei, mit

der schlieBlich jeder fertig werden musse.
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Aus den Reaktionen und Aueerungen laBt sich schlieBen, daB die Er-

ziehungseinstellungen und - haltungen der Eltern ihren sozio-6kono-

mischen Gegebenheiten angepaBt sind. Die geschilderten Beobachtungen

der Paare aus der Gruppe Kreuzberg II uber die Reaktionen ihrer Kin-

der, erschienen den Eltern unserer Gruppe geradezu unverstandlich, da

ihr Umgang mit dem Kind eher darauf ausgerichtet war, es den an die

Eltern gestellten Anforderungen und an deren Bedurfnisse anzupassen.

Im AnschluB an diesen Abend rief eine Teilnehmerin bei einer der

Gruppenleiterinnen an und sagte fur sich und das mit ihnen befreundete

Paar die weitere Teilnahme an der Gruppe ab. Sie begrundete ihren Ent-

schluB mit der Erfahrung des letzten Gruppenabends, bei der ihr die

Gegensatzlichkeit der beiden Kreuzberger Gruppen deutlich geworden ware.

Sie hitte festgestellt, daB die Gruppe Kreuzberg II durch ihre gemein-
same Aufgabe - Grandung eines Kinderladens - uber eine Grundlage ver-

fuge, die der Entwicklung eines Gruppenzusanmenhalts f6rderlich sei.

Diese Grundlage wurde sie in unserer Gruppe vennissen und schlief31ich

sei ihr Bedurfnis nach Kontakten, das hauptsachlich zur Teilnahme an

der Gruppe gefuhrt hatte, durch die Freundschaft zu dem anderen Paar

befriedigt worden. Wir vermuteten, daB ein weiterer, von ihr nicht ge-

nannter Grund in der Oberforderung lag, die sich durch das methodische

Vorgehen am Beginn der Gruppenarbeit fiir die Teilnehmer ergeben hatte.

Die Absage der beiden Paare zeigte uns, daB der Proze8 rwischen den

Erkenntnissen der ersten Abende, deren Verarbeitung in konzeptionelle

Veranderungen bis zu deren Umsetzung in die Praxis sich zu lange hin-

gezogen hatte, um die Motivation der Eltern zur Teilnahme an der Gruppe

zu erhalten.

Modifikation der Gruppenarbeit

Trotz des Ausscheidens der beiden Paare beabsichtigten wir, die ver-

bliebene Kleingruppe weiterzufuhren. Es war urls wichtig, diese Teil-

nehmer, die durch ihr Kommen auch ihr Interesse an der Gruppe bewiesen,
nicht zu enttauschen. Zudem hofften wir, in der Kleingruppe mehr In-

formationen uber die Vorstellungen dieser Eltern fur eine sie befriedigende

Gruppenarbeit zu erhalten.
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Wegen der nun geringeren Teilneknerzahl wurde der ubergroae Raun des

Nachbarschaftsheims noch ungeeigneter als Veranstaltungsort. Da wir

au erdem vermuteten, daB die Verlegung der Gruppenarbeit in Privat-

wohnungen den W(inschen der Teilnehmer entgegenkommen wurde, wollten

wir ihnen anbieten, zu ihnen in die Wohnung zu kommen. Wir nahmen an,

da13 die private Atmosphare persanliche Gesprliche f6rdern wurde. In

Anlehmmg an unser modifiziertes Konzept sollten auch hier handwerk-

liche Tatigkeiten den Teilnehmern den Einstieg in das Gesprach er-

leichtern. Deshalb wollten wir ihnen vorschlagen, gemeinsam zu basteln

und dabei Themen zu besprechen, die ihnen wichtig waren.

Dem Vorschlag der Gruppenleiter, die Gruppenarbeit im kleinen Kreis

fortzusetzen, stimmten die Teilnehmer spontan zu. Ebenso stellten sie

sofort ihre Wohnung als Treffpunkt zur Verfugung. Auch der Vorschlag,
fur die Weihnachtszeit zu basteln, wurde angenommen und durch rusatzliche

Anregungen, z.B. gemeinsam zu backen, erganzt. Die Begrandung der Ab-

sage der anderen Paare - der mangelnde Gruppenzusammenhang dieser Gruppe -

fuhrte bei den Eltern dazu, nach Erklarungen fur den Zusarrgnenhalt der

anderen Kreuzberger Gruppe zu suchen. Eine Teilnehmerin meinte, "das

sind ganz andere Leute, die haben eben so viel Interesse aneinander",
eine andere vermutete ,daB die Teilnehmer dieser Gruppe bestimmt dichter

beieinander wohnten. Erstaunlich fur uns war, daa die Absage "ungerillirt",
ohne sichtbares Bedauern aufgenommen wurden.

An den Gruppenabenden in den Privatwohnungen erschienen uns die Gruppen-

mitglieder deutlich ungezwungener. Wir fuhrten dies hauptsachlich auf

die geringe Zahl der Anwesenden (4-5 Personen) zuruck. Aber auch die

Mglichkeit, in gewohnter Umgebung in der Rolle des Gastgebers zu sein,

trug vermutlich zu ihrer gr68eren Sicherheit bei. Unter diesen Bedingungen
kamen Gesprache mit pers6nlichen Inhalten wesentlich schneller und in-

tensiver in Gang. Wir hatten den Eindruck, daB die Gelegenheit, uber sich

selbst zu sprechen, sehr gern wahrgenommen wurde. Besonders den Frauen

schien es in der Kleingruppe leichter zu fallen, von sich und eigenen
Problemen zu sprechen. Inhaltlich wurden hauptsachlich solche Themen

angesprochen, die aus der konkreten Lebens- und Arbeitssituation der Paare

resultierten, z.B. Arbeitsplatzwechsel, Stellensuche, Berufstatigkeit der
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Frau, finanzielle Oberbelastung, Unterbringung des Kindes, Familien-

bindungen u. a. Es fiel uns auf, da8 Fragen, die die Entwicklung des

Kindes und den Umgang mit ihm betrafen, von den Teilnehmern kaum an-

gesprochen wurden.

Parallel zu den Gruppenabenden filhrten wir bei den Paaren, die sich

von der Gruppe getrennt hatten, Hausbesuche durch, um den Kontakt zu

ihnen weiterhin aufrechtzuerhalten und um die Grunde, die zur Absage

gefuhrt hatten, nochmals mit ihnen zu besprechen.

Erkundigungen der Eltern aus den beiden Untergruppen nach den jeweils
anderen Paaren wiesen auf ein noch bestehendes gegenseitiges Interesse

hin.

Dies bestatigte sich, als, einem von uns angeregten, letzten gemein-
samen Treffen als AbschluB unserer Arbeit von allen Teilnehmern zu-

gestirrmt wurde. An dem letzten Abend beteiligten sich schlie8lich

fanf Paare. Als Treffpunkt stellte spontan eine der ausgeschiedenen
Teilnehmerinnen ihre Wohnung zur Verfugung.

Miastimmungen, die aufgrund der Gruppentrennung entstanden sein k6nnten,

waren fur uns nicht ersichtlich.

Die Stinummg des Abends war sehr locker und ungezwungen, alle Gruppen-

mitglieder filhlten sich offensichtlich wohl und freuten sich, einander

wiederzusehen.

Die Zustinnung zu diesem AbschluBfest und dessen Verlauf machte uns

wiederholt klar, wie groB das Kontakt- und Geselligkeitsbedurfnis der

Teilnehmer dieser Gruppe gewesen sein muB.

Zum AbschluB der Gruppenabende und bei den Hausbesuchen baten wir

alle Paare - ihre Erfahrungen aus dieser Gruppe berucksichtigend -

uns ihre Vorstellungen von einer entsprechenden Elterngruppe mit-

zuteilen.
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Diese Vorstellungen der Eltern fassen wir im folgenden zusammen:

Zur 1. Gruppenphase

Alle Paare erklarten, daB der erste Teil der Gruppentreffen voll

und ganz ihren Wonschen entsprach.

Zur Zwischenphase

Die Pause zwischen erster und zweiter Phase der Gruppenarbeit sollte

nach Meinung der Eltern, besonders der Mutter, drei bis vier Monate

betragen. Dies wurde damit begrimdet, daB die Geburt des Kindes eine

erhebliche VerAinderung in ihrem Lebensrhythmus bewirkt hatte. Deshalb

sei erst eine gewisse Zeit notwendig, sich an den neuen Rhythmus zu

gewahnen, um zu neuen Aktivitaten bereit zu sein.

Zum au eren Rahmen der Gruppenarbeit

Als optimale GruppengraBe betrachteten die Eltern eine Teilnehmer-

zahl von acht bis zwalf Personen, also vier bis sechs Paare. Sie

erklarten dies damit, daB eine gr613ere Gruppe durch ihre Unuber-

sichtlichkeit den Zugang zu den ubrigen Gruppenmitgliedern erschwere

oder sogar verhindere. Eine kleinere Gruppe dagegen kdnnte nach dem

Kennenlernen schnell uninteressant werden, weil keine Anregungen mehr

von ihr ausginge.
Die meisten Eltern bedauerten, daB sie wahrend der Gruppenabende nicht

rauchen konnten, wodurch sie sich stark reglementiert und in ihrem

Wohlbefinden beeintrachtigt fuhlten. Auch hatten sie wahrend der

Treffen gern einmal ein Glas Bier oder Wein getrunken. Fast alle

Eltern bezeichneten den Raum, in dem die Treffen stattfanden, als un-

gemutlich. Besonders die harten Stiihle, die sie mit "Schulstuhlen" ver-

glichen, fanden sie unbequem. Ein Vater betrachtete es sogar als

"Stilbruch"
,

in einem Raum fur Kinder sitzen zu miissen. Besser hatten es

die Eltern gefunden, wenn die Gruppenabende in der Wohnung eines Paares

stattgefunden hatten, da private Raume weitaus gemutlicher waren.

Auch wurde geau8ert, da13 die hausliche Umgebung ihnen die Themenfindung
erleichtern kannte, da m5gliche Probleme schlie8lich dort entstehen

wurden.
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Den Eltern sollte es freistehen, ob sie die Kinder zu den Treffen

mitbringen wollen oder nicht.

Zwischen den Gruppenabenden sollte ein Zeitraum von mindestens vier-

zehn Tagen liegen. Die Eltern begrundeten dies damit, daB innerhalb

einer Woche nicht viel Neues mit dem Kind passieren warde, was sie

in der Gruppe berichten k6nnten.

Zur Rolle des Gruppenleiters

Nach Meinung der Eltern sollte der Gruppenleiter neben der Vorbe-

reitung und Strukturierung von bestimmten Themen hauptsachlich fur

organisatorische Aufgaben zustandig sein, z.B. Referenten einladen,

Anregungen fur gemeinsame Aktivitaten geben usw.

Im ubrigen sollte er sich ebenso als Gast in der Privatwohnung eines

Gruppenmitgliedes fuhlen, wie die anderen Teilnehmer auch.

Zum Gruppenablauf

Die Eltern stellen sich unter Gruppenarbeit gemiitliche Treffen vor,

bei denen man, je nach Interesse, akute Probleme der Kinder be-

sprechen kann.

Die Themen sollten nicht nach Plan festgelegt werden, sondern aus

der Situation heraus im lockeren Gesprach entstehen. Themen, die

vom Gruppenleiter angeboten werden,sollten immer dem momentanen

Entwicklungsstand der Kinder entsprechen.
Auch sollte sich die Gruppe kein Ziel stecken, da dadurch die Treffen

schnell einen zwanghaften Charakter erhalten wiirden.

Zusammenfassung

Die Entwicklung des Gruppenverlaufs zeigt, da8 die Intention, uns

an den Bedurfnissen der Teilnehmer zu orientieren und sie an der

Planung der Abende zu beteiligen, nicht umgesetzt werden konnte.

Der theoretische Ansatz dieser Gruppenarbeit bedingte fur die Gruppen-
mitglieder die M5glichkeit, die Auswahl der Inhalte und die Gestaltung
der Abende mitzubestinmen bzw. selbst festzulegen. In der Praxis muBten
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wir jedoch feststellen, daB die Eltern diese M glichkeit nicht nur nicht

wahrnehmen konnten, sondern daB sie ihnen auch v6llig unverstandlich war.

Die Ursache dafur sehen wir in ihren Arbeits- und Lebensbedingungen be-

grundet. Die Restriktivitat des Arbeitsplatzes, die keinen pers6nlichen
EinfluB zulaBt, spiegelt sich in der mangelnden Fahigkeit der Gruppen-

mitglieder wider, die gebotenen Einflunm3glichkeiten fur sich zu nutzen.

Auch ihre Hilflosigkeit und Passivitat lassen sich aus diesem Zusarrmen-

hang verstehen.

Daran wird deutlich, daB unsere Ausgangsannahmen eine erhebliche Ober-

forderung der Teilnehmer darstellten, der sie sich zwar zunachst anzu-

passen versuchten, deren Wirkung aber doch in der nachlassenden Motivation

zur Teilnahme zum Ausdruck kam. Der Versuch, mit einer veranderten Konzeption
dieser Entwicklung entgegenzuwirken und zu einer den Eltern angemessenen

Arbeitsfonn zu finden, konnte nur ansatzweise erprobt werden.

Der Gruppenabend, der dem Wunsch der Eltern nach Sachinformationen durch

Referenten entsprach, wurde zum Auslaser fur die Abspaltung der Halfte der

Teilnehmer. Dies lag daran, so vermu·ten wir, daB sie sich uberfordert fuhlten,

und daa der daraus resultierende Druck sich einerseits durch die vorwiegend
theoretischen Ausfuhrungen der Referentin, andererseits durch Gefiihle eigener

Unzulinglichkeit verscharfte. Dieser Oberforderung begegneten die Teilnehmer

mit dem Rtickzug aus der Gruppe. DaB dieser Ruckzug nicht stillschweigend er-

folgte, sondern von ihren Bemilhungen sich uns zu erklaren begleitet wurde,

soll an dieser Stelle hervorgehoben werden. Der hohe Grad an Solidaritat

mit den Gruppenleitern, fur die sie durch ihren Ausstieg nachteilige Folgen

befurchteten, wird hieraus ersichtlich.

Das Ausscheiden der beiden Paare verhinderte die Erprobung des geinderten

Konzepts. Dennoch fuhrten wir, unter veranderten Bedingungen, diese Arbeit

weiter, weil es fur uns u.a. auch wichtig war, den Eltern zu zeigen, daB

unser Interesse nicht nur der Gruppe als Ganzem galt, sondern dad uns jedes

Mitglied wichtig war. Ganz generell la8t sich fur die zweite Phase sagen,

daB das Verhaltnis der Gruppenleiter den Teilnehmern durch wachsendes Ver-

trauen gekennzeichnet war. Dies bedeutete, daB sie uns einen Einblick in
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ihre soziale Situation und ihre Probleme gestatteten. In Einzel-

gesprachen berichteten sie z.B. von pers6nlichen Problemen bei der

Arbeitsplatzsuche, am Arbeitsplatz und aufgrund von Schichtdienst

oder Oberstunden, von Problemen, die sich aus der Beziehung zum

Partner und seiner Familie ergeben, von Problemen, Berufstatigkeit
und Kindesversorgung zu organisieren und schliefnich von ganz er-

heblichen finanziellen Sorgen.

Wir meinen daher, da  fur die Weiterfuhrung der Gruppenarbeit nach

der Zwischenphase in erster Linie wichtig ist, dem Bedurfnis nach

Kontakt zu entsprechen und vorstrukturierte Themen nur auf Wunsch

der Eltern anzubieten. Ort, Zeitpunkt und Dauer der Treffen sollten

dabei weitgehend von den Teilnehmern bestimmt werden. Zudem mii.Bte

fur eine erfblgreiche Gruppenarbeit berucksichtigt werden, da£ Gruppen-

arbeit fur einen erheblich langeren Zeitraum als zehn Abende geplant
werden mii.Bte.

Unter derartigen Bedingungen erscheint uns eine Gruppenarbeit mit

werdenden und jungen Eltern aus unteren sozialen Schichten denkbar.

4.1.4. Bewertung der Gruppenarbeit durch die Teilnehmer

Erste Phase

Am letzten Abend der ersten Phase baten wir die Teilnehmer, uns einige

Fragen zum Verlauf der Gruppe zu beantworten und un ihre Zustirmmmg,
das Gesprach auf Tonband aufzunehmen. Unseren Wunsch begriindeten wir

damit, daB wir gerne auch ihre Vorstellungen und m6gliche Kritikpunkte
in unseren schriftlichen Bericht einbeziehen wollten. Das Tonband sollte

einerseits uns Gruppenleitern als Arbeitserleichterung dienen, anderer-

sdits aber auch den zeitlichen Allfwand fur diesen Teil des Abends

verkurzen.

Unsere Absicht, die abgelaufenen Abende bewerten zu lassen, war den

Teilnehmern zwar bekannt, aber wir hatten vor dem AbschluBabend nicht

nochmals ausdrucklich darauf hingewiesen. So reagierten die Gruppen-

mitglieder erschreckt und vdllig fassungslos, wobei der Wunsch, das

Gesagte auf Tonband aufzunehmen, sich zweifellos als "Verscharfung"
der Situation auswirkte. Die Aufgabe, ihre Meinung zu auBern und diese
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dazu noch auf Band "festzuhalten", verunsicherte sie offensichtlich total.

Ihre Beftirchtung, wir k6nnten uns zu *wissenschaftlich" ausdrucken und

dadurch unverstandlich fur sie werden, wurde z.B. daran deutlich, daB

ein Teilnehmer uns aufforderte, aber j a "deutsch zu sprechen", eine

andere Teilnehmerin sich der Hilfe ihres Partners versicherte, indem

sie au erte, "du bist ja mein Dolmetscher".

Ein weiteres Gruppenmitglied beruhigte seinen Partner mit "na, das ist

ja was fur dich, aber laB man, ich rede fur dich mit". Ein werdender

Vater meinte schlie8lich, wie gut seine Frau es hatte, wenn sie jetzt
Wehen bekdme.

Zusatzlich erschwert war diese Situation durch die grof3e Runde; uns er-

schien z. B. die Belastung der Paare anlafnich der Tonbandaufzeichnungen
bei ihnen zuhause wesentlich geringer. Hierbei mu8 j edoch berucksichtigt
werden, da8 es bei den Intenriews weniger um die Au erung von pers6nlichen

Einstellangen, sondern eher un Berichte aus dem Alltag der Eltern handelte.

Die Verunsicherung der Teilnehmer fiihrte auch hier zu einer eher unernsten

und abschweifenden Gesprachshaltung. Es war uns nicht m6glich, zu den

einzelnen Fragen von allen Teilnehmern Stellungnahmen zu erhalten.

Ein Teil der Fragen kreiste um die thematischen Inhalte der Abende, ein

anderer Teil betraf eher die emotionale Ebene, die Gefuhlslage der Eltern

wahrend des Gruppenverlaufs.
Die Informationen, die die Teilnehmer in der Gruppe uber Schwangerschaft
und Geburtsablauf erhalten hatten, wurden von allen als hilfreich bewertet,
dazu geharte vor allem die Maglichkeit, ganz spezielle Fragen an die Fach-

leute stellen zu k6nnen, "die man sonst in Buchern nicht irgendwie zur

Sprache kriegt". Ober das Themenangebot auBerten sie sich int groBen und

ganzen zufrieden. Dabei regten sie an, beim nachsten Mal auch einen Kinder-

arzt als Referenten hinzuzuziehen, um die Eltern auf m6gliche Erkrankungen
des Kindes vorzubereiten und Informationen zur Behandlung des kranken Saug-

lings zu erhalten.

Dieser Vorschlag knupft an den Wunsch nach zusatzlicher Information an und

b6te sicherlich eine gute Gelegenheit, die weit verbreitete Haltung zu be-

sprechen, bei jeder geringf[igigen Erkrankung von Sauglingen und Kleinkindern
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sofort Medikamente zu verabreichen. Besonders die Eltern, die das

zweite Kind bekommen hatten, also schon uber Erfahrungen verfugten,
waren an einem Kinderarzt interessiert. Sie wollten auch etwas daruber

erfahren, wann es ratsam sei, ein krankes Kind ins Krankenhaus zu bringen
oder wann die Eltern es sinnvollerweise besser zu Hause behielten. Der

Anregung, einen Kinderarzt einzuladen, stimmten alle anderen Teilnehmer

ZU.

Die Fragen eher persanlichen Inhalts, z.B. ob die Eltern in der Gruppe
das Gefuhl hatten, inmer alles ansprechen zu kannen, was ihnen wichtig
war oder wie sie sich j etzt nach Ablauf der zehn Abende in der Gruppe

fuhlten, wurden von den Gruppenmitgliedern unserem Empfinden nach nicht

offen beantwortet; wir vennuteten, daB ihnen die Verbalisierung von Gefuhlen

ohnehin nicht leicht f2illt und hier durch den relativ groBen Personenkreis

noch erschwert wurde.

Demgegeniiber konnten jedoch auBerhalb der Gruppe in Gesprdchen zwischen

Gruppenleitern und einzelnen Teilnehmern Angste und Unsicherheiten durch-

aus besprochen werden.

Im AnschluB an die Tonbandaufnahme baten wir die Eltern, unser Verhalten

als Gruppenleiter einzuschitzen und sowohl Positives als auch Kritik zu

auBern. Um m6glichst von jedem Gruppenmitglied etwas zu erfahren, hielten

wir es fur g·(instig, die Stellungnahmen auf Karteikarten schriftlich fest-

halten zu lassen.

Unser Wunsch bedeutete fur die Eltern eine betrachtliche Anforderung,
der sie sich kaum gewachsen fOhlten. Bei einigen Teilnehmern wurde die

Unsicherheit bemerkbar, da8 sich ihre maglicherweise mangelhafte Be-

herrschung des sprachlichen Ausdrucks und der Rechtschreibung hier

offenbaren kennte.Ganz allgemein herrschte grof3e Ratlosigkeit, was

uns Gruppenleiter zu schreiben sei. Die Situation erinnerte alle an

Schule und die Teilnehmer verhielten sich entsprechend, d.h . sie ver-

suchten sich gegenseitig auf die Karten zu sehen und voneinander abzu-

schreiben. Jeder, der etwas niederschrieb, wurde gleich von den anderen

gefragt, was er denn schreibe. Ein Teilnehmer fragte die anderen, uwas

gab es denn sonst noch: P[inktlichkeit, Betragen. . .
?" Die anderen lachten
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und es fiel ihnen noch "unentschuldigtes Fehlen" ein. Die Eltern hatten eine

deutliche Assoziation zur Schulsituation und der damit verbundenen Zeugnis-

vergabe. Obwohl sie sich dieses dial nicht in der Lage des Schulers befanden,

sondern selbst "beurteilen" konnten, zeigte ihr Verhalten, daB sie sich in

der "Lehrerrolle " sehr unwohl fuhlten und verunsichert waren.

Die Stellungnahmen zu den Gruppenleitern enthielten hauptsachlich Attribute

wie z.B. offen, hilfsbereit, nett, freundlich und aufgeschlossen. Unsere

Bemuhungen, Kontakte zu knupfen, waren offensichtlich von den Teilnehmern

erkannt worden. Ein Vater bedankte sich fur unsere Hilfe im Namen seines

Kindes.

Zusammenfassend mussen wir feststellen, daa die angewandten Bewertungs -

verfahren, schriftliche und mundliche Befragung mit Tonbandaufzeichnung,
fur diese Gruppe ungeeignet waren, weil sie die Teilnehmer zu sehr uber-

forderten. Die Abgabe einer persanlichen Stellungnahme oder die AuBerung
von Kritik zu einem bestimnten Sachverhalt, war fur die Mehrheit dieser

Gruppenteilnehmer nicht selbstverstandlich, sondern fiel ihnen besonders

schwer. Gleiches trifft auf die Verbalisierung von Gefuhlen zu. Das auf

diese Weise gef6rderte Gefiihl persanlicher "Uhzulanglichkeit" durfte sich

eher negativ auf die Motivation von Gruppenmitgliedern unterer sozialer

Schichten auswirken.

Zweite Phase

Eine Bewertung der zweiten Phase der Gruppenarbeit durch die Teilnehmer

wurde in dieser Form nicht durchgefuhrt. Wichtiger erschien uns, in An-

betracht des Verlaufs etwas uber die Vorstellungen der Gruppenmitglieder
von einer sie interessierenden Elterngruppe zu erfahren. Die Ergebnisse
dieser Befragung sind in Kap. 4.1.3 dargestellt.
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4.2

4.2.1

Verlauf der Gruppenarbeit in der Gruppe Kreuzberg II

Erste Phase der Gruppenarbeit

Die Gruppenabende fanden im Nachbarschaftsheim in Kreuzberg von Anfang
Februar bis Mitte April 1980 statt. (nahere Beschreibung des Raunes s.

Kreuzberg I). An der Gruppenarbeit nahmen sechs Paare und zwei allein-

stehende Frauen teil. Ein Mann kam allerdings nur zweimal in die Cruppe.
Ein Paar verzog am Ende der 1. Phase der Gruppenarbeit nach Heidelberg
und schied somit aus. Ein anderes der sechs Paare kam erst am 3. Gruppen-
abend zum ersten Mal in die Gruppe, nahm aber von da an kontinuierlich an

den Gruppentreffen teil.

Die Gruppensitzungen begannen um 19.00 Uhr und dauerte entgegen unserer

Planung irrmer langer als zwei Stunden (durchschnittlich etwa 45 Minuten

langer).
Nicht alle Teilnehmer nahmen regelmaBig an den Gruppenabenden teil, sie

entschuldigten sich aber inmer und teilten uns bzw. der Gruppe die Griinde

fu:r ihr Fehlen mit. Wenn m6glich, kundigten sie ihre Abwesenheit am

Gruppenabend vorher an, einige Male sagten sie telefonisch ab und lief3en

sich zuerst durch uns entschuldigen, spater aber durch andere Gruppen-

mitglieder. Die Paare kamen nicht imner zusanmen. Wenn ein Partner nicht

konnte, kam der andere allein bzw. mit anderen. Die Teilnehmer fehlten

u. a. wegen einer Reise, der Hochzeitsfeier, einem Krankenhausaufenthalt.

Die Themen der einzelnen Gruppenabende entsprachen nicht unseren ur-

sprunglichen Voriiberlegungen. Da wir uns an den Bedurfnissen der Teil-

nehmer orientieren wollten, kalkulierten wir Abweichungen in der Themen-

kombination, -reihenfolge und -gewichtung mit ein. Das Konzept sollte

nur m6gliche Themenvorschlage aufzeigen, die Auswahl und Intensit t der

Bearbeitung der einzelnen Themen aber den Teilnehmern vorbehalten

(Flexibilitat, Teilnehmerorientierung). Einige der im Konzept vorgeschlagenen
Themen wurden aus ZeitgrUnden nicht behandelt. Wichtiger als die Themen-

vielfalt war es uns, bei den Teilnehmern die Motivation zu schaffen, sich

mit einigen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Bis auf die festen Termine

der Referenten (Arzt, Sozialarbeiterin, Frau von "La leche league") war



KREUZBERG II 102

die Programmgestaltung flexibel, so da13 aktuelle Bedurfnisse der Teil-

nehmer jederzeit mit einflief3en und sie die Gewichtung der Themen neu

festlegen konnten.

Die von uns in dieser Phase vorgesehene starkere Zentrierung auf In-

formationsvermittlung und sachorientierte Themen trat in der Gruppen-

arbeit zuruck zugunsten der Bearbeitung von personorientierten Themen;

beide wurden in etwa gleichrangig berucksichtigt.
Wir hatten geplant, nur am Anfang starker zu strukturieren, indem

wir Vorschlage fur die Programmgestaltung des Abends machten, t;On die

Teilnehmer nicht zu (iberfordern. Wir dachten, daB sie nach einigen

Gruppenabenden die inhaltliche Gestaltung der Abende selbst ubernehmen

wurden, wenn wir nur ihre Eigenaktivitat forderten. Mit diesem Anspruch
schienen die Paare Schwierigkeiten zu haben, es kamen keine eigenen Vor-

schlage zustande.

Am 5. Gruppenabend baten wir die Teilnehmer, uns ein Feedback daruber

zu geben, wie sie bisher unsere Strukturierung empfunden hAtten. Wir

ermutigten sie nochmals, eigene Programmvorschlage einzubringen, damit

wir uns zuruckhalten kannten.

Die Teilnehmer betonten, daB wir mit unserer Strukturierung bisher iimner

auf ihre Bedurfnisse eingegangen waren ("Ausgewogenheit zwischen

Infonnation und pers6nlichem Gesprach, interessante, neue Themen") und

da8 sie zufrieden seien. Allerdings au8erten alle Teilnehmer das Be-

durfnis, wir sollten die nachsten Gruppenabende in Privatwohnungen von

einzelnen Gruppenmitgliedern stattfinden lassen, mit der Begrundung, man

k6nne sich zu Hause wegen der lockeren Atmosphare "besser kennenlernen".

Dieses Bedurfnis interpretierten wir einerseits als grof3es Interesse an

der Vertiefung der Kontakte zu den anderen Teilnehmern, andererseits als

indirekten Strukturierungsversuch, indem bisheriger Ort und Methoden

der Gruppenarbeit abgelehnt wurden.

Auf Wunsch der Teilnehmer erfolgten drei private Gruppentreffen. Wir

gingen darauf ein, da wir annahmen, dies wurde sich kommunikations-

fdrdernd auswirken. Wir befurchteten allerdings, daB wir als Gruppen-
leiter durch die private Atmosphare die Gruppenprozesse nicht mehr so

gut steuern k6nnten, z.B. daB sich eher Untergruppengesprache entwickeln
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und die Gruppe als Ganzes nicht miteinander kommuniziert.

Unsere Befiirchtung trat nicht ein, da die privaten Gruppentreffen
strukturiert waren (Themen "Stillen" mit Referentin, Gruppendis -

kussion uber Suchtmittelmif3brauch, Resumee am Abschlu abend),

auf3erdem hatten wir mit den Teilnehmern vorher darilber gesprochen.
Die Ausgewogenheit zwischen Information und pers8nlichem Gespr ch

kam bei den werdenden Eltern an.

Bei der Interessenerhebung am 1. Gruppenabend stellten wir eine

weitgehende Obereinsti.mmung zwischen unseren geplanten Inhalten

und den geauaerten Bedurfnissen der Teilnehmer fest. Sie kamen

unserer Intention auch insofern entgegen, als die Mehrheit von

ihnen (bis auf 2 Teilnehiner) die Themen "Emahrung und Pflege des

Babys", "Bab>rausstattung"nur am Rande besprechen, daruber aber

ausfuhrlicher uber das Stillen informiert werden wollte.

Wir gaben die festen Termine der Referenten bekannt und legten mit

den Teilnehmern gemeinsam die Inhalte der ersten Gruppenabende fest.

Die weitere Programmgestaltung lief3en wir im Einvernehmen mit ihnen

noch weitgehend offen.

Oberblick uber die Inhalte der einzelnen Gruppenabende:

1. Gruppensitzung:

1) Begra ung der Teilnehmer und Darstellung der Ziele des Proj ekts
sowie unseres Selbstverstandnisses als Gruppenleiter und unserer

persanlichen Motivation fur die Arbeit mit werdenden Eltern

2) Kommunikationsubung ("Interview-Spiel") zum gegenseitigen
Kennenlernen

3) Interessenerhebung der Teilnehmer und gemeinsame vorlaufige
Programnerstellung fur die ersten Gruppenabende

41 Ausfullen der Frageb5gen

5) Besprechung organisatorischer Fragen (Dauer der Gruppenabende,
Termine, Fachbucher, Broschuren, Literatur fur werdende und
junge Eltern, Verteilung wichtiger Adressen im Bezirk, Tonband-

benutzung)
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2. Gruppensitzung:

1) Vorbereitung auf den Arztbesuch am 3. Gruppenabend
- Austausch zwischen den Teilnehnern uber ihre bisherige Geburts-

vorbereitung (Erfabrungen mit und Informationen uber Kliniken
und Geburtsmethoden)

- Wir informieren uber verschiedene Geburtsmethoden (nach Read,
Lamaze, Leboyer und "programmierte Geburt")

- Gesprach uber "programmierte Geburt" versus "naturliche Geburt"
und Entwicklung von Fragestellungen an den Arzt

- Teilnahme des werdenden Vaters an der Geburt

2) Warum wunsche ich mir ein Kind?

3. Gruppensitzung:

1 ) Vortrag des Arztes uber Vorbereitung auf die Geburt und den
Ablauf einer Geburt in der Klinik

2) Abwagen der Vor- und Nachteile verschiedener Geburtshilfeprak-
tiken aus arztlicher Sicht, "Hausgeburt" als Alternative zur

Geburt in der Klinik

3) Aufgaben des werdenden Vaters wahrend der Geburt

4) Versorgung des Babys kurz nach der Geburt

4. Gruppensitzung:

1 1 Feedback (lber den Besuch des Arztes

2) Geplante Arbeitsteilung zwischen den Paaren nach der Geburt des
Kindes, Vorstellungen der alleinstehenden Frauen vom Leben mit
dem Kind

3) Kinderbetreuungsmoglichkeiten (K ippe, Tagesmutter, Kinderladen)
- Gesprach uber Vor- und Nachteile der einzelnen Kinderbetreuungs -

mdglichkeiten sowie die geplante Kinderbetreuung der Teilnehmer

- Vorteile des Kinderladens fur Eltern und Kind gegenuber anderen

Betreuungsangeboten
- praktische Realisierbarkeit der Betreuung des Kindes im Kinder-

laden fur die einzelnen Gruppenmitglieder
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5. Gruppensitzung:

1 ) Bericht der Sozialarbeiterin uber soziale Hilfen fur die Familie,
Mutterschutzgesetz, Tagespflegestellen

2) Feedback der Teilnehmer uber den letzten Gruppenabend

3) Gesprach uber die weitere Gestaltung der Gruppensitzungen
- Reflexion der abgelaufenen Gruppenabende (Inhalte, Vorgehensweise)
- Anderungswunsche der Teilnehmer

- vorlaufige Grobplanung der Inhalte der nachsten Gruppenabende

6. Gruppensitzung:

1) Eine Frau von der Stillgruppe "La leche League" gab Informationen

zum Thema "Stillen"

- Vorbereitung auf das Stillen, praktische Tips zum Stillen,
- arbeitsrechtliche Regelungen fur berufstatige stillende Mutter

2) Gesprach uber gesellschaftliche Vorbehalte gegenuber dem Stillen,
Bedeutung des Stillens fur die Mutter-Kind-Beziehung, m6gliche
Auswirkungen des Stillens auf die Paarbeziehung

3) praktische Obungen zum Erlernen verschiedener Wickeltechniken

4) Bericht der Referentin uber persanliche Erfahrungen mit dem
Stillen und verschiedenen Geburtsstellungen

7. Gruppensitzung:

1) Feedback der Teilnehmer uber den letzten Gruppenabend

2) Austausch der Teilnehmer uber ihre Ertiehung im Elternhaus und ihre

eigenen Vorstellungen von Kindererziehung
- Reflexion der Erziehungseinstellungen und -verhaltensweisen der

eigenen Eltern

- Auswirkungen der Erziehung im Elternhaus auf die eigene Pers6nlich-

keitsentwicklung
- eigene Erziehungswerte und deren kritische Hinterfragung
- Problem der Umsetzung von Erziehungswerten in die Erziehungspraxis

3) Entwicklung des Kindes im 1. Lebensjahr
- Gesprach zwischen den Teilnehmern uber die fur sie wichtigsten Dinge

im Umgang mit dem Kind in den ersten Lebensmonaten

- Wir informieren uber Erkenntnisse aus der Kleinstkindpsychologie- bzw.

padagogik
- Gesprach uber Maglichkeiten der Eltern, die Entwicklung ihres Kindes

im 1. Lebensjahr zu fardern
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8. Gruppensitzung: s. Auswertung der Gruppendiskussion

9. Gruppensitzung:

1) gemeinsame Planung des letzten Gruppenabends

2) Feedback der Teilnehmer uber den vorherigen Gruppenabend

3) psychologische Aspekte au erhauslicher Kinderbetreuung
- gunstigster Zeitpunkt des Obergangs von der alleinigen

Betreuung des Kindes durch die Mitter zur Betreuung durch eine

Tagesmutter oder den Kinderladen

- MDglichkeiten, dem Kind den Wechsel der Bezugspersonen zu er-

leichtern

- BeschluB, gemeinsam einen Kinderladen zu grunden und Planung
erster Aktivitaten diesbezuglich

10. Gruppensitzung:

1 ) Lockeres Plaudern uber verschiedene Themen

2) Ausfullen der FragebOgen zur Bewertung der Gruppenarbeit durch
die Teilnehmer

3) gemeinsarne Reflexion der abgelaufenen Gruppenabende und
Resumee der Gruppenarbeit

4) gemeinsames Essen und gemutliches Beisammensitzen

AuIZerplann13Bige Gruppenaktivitaten:

1) gemeinsamer Kinobesuch

Wir sahen uns den Film "Der sanfte Weg ans Licht" an.

Nach der Filmvorfuhrung besuchten wir ein Restaurant.

2) gemeinsame Besichtigung eines Krei8saals mit anschlie endem

Besuch eines Restaurants.
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1. Zlnn inhaltlichen Ablauf der Gruppenabende

1. Gruppenabend - Wir stellten kurz noch einmal die Ziele der Gruppen-
abende und unser Selbstverstandnis als Gruppenleiter dar. Die Teil-

nehmer schienen die von uns geplante Vorgehensweise zu akzeptieren.
Bei der Interessenerhebung ergriffen sie die Eigeninitiative, indem sie

ihre Interessen au erten, ohne das wir Themenvorschlage machen mu8ten.

2. Allflistung der geau erten Interessen der Teilnehmer nach ihrer Rang-

folge:

1. Information uber Geburtsablauf in Krankenhaus

2. Versorgung des Kindes in der Klinik (rooming-in)
3. Wie kann ich meine Interessen in der Klinik durchsetzen?

4. Soziale Hilfen fur die Familie 0 utterschutzgesetz)

5. Kinderbetreuungsmaglichkeiten
6. Teilnahme des werdenden Vaters an der Geburt

7. Stillen

8. alternative Geburtsmethoden (ambulante Geburt, Hausgeburt)
9. Ernahnmg und Pflege des Babys

10. Situation des werdenden Vaters

Wir erganzten den Themenkatalog lediglich um zwei weitere Themen

(Erziehungsfragen, fruhkindliche Entwicklung), was bei den Teilnehmern

auf Zustinummg stiea.

Nach dem gegenseitigen Bekanntmachen der Teilnehmer und der Interessener-

hebung baten wir sie, die von uns erstellten Frageb6gen zur Erhebung sozial-

statistischer und personenspezifischer Daten auszufullen, was sie ohne grof3e
Skepsis taten.

Die Atmosphare an diesem Abend war etwas steif (einige Teilnehmer hatten

eine verla·ampfte Kdrperhaltung, die meisten bezogen sich nicht auf Ifinerungen

anderer Teilnehmer, so daB kein Gruppengesprach zustande kam, sondern nur

ein kurzer Wortwechsel zwischen einzelnen Teilenehmern).

Wir konnten die Atmosphare entspannen, indem wir unsere Unsicherheit in

der Situation ansprachen. Die Teilnehmer hatten so die Maglichkeit, uber

ihre bisherigen Gruppenerfahrungen zu sprechen.
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2. Gruppenabend: - An diesen Abend wollten die Gruppenmitglieder Frage-

stellungen fur den Arzt entwickeln, welchen wir fur den 3. Gruppen-

abend eingeladen hatten. Sie wollten zusatzliche Informationen uber ver-

schiedene Geburtsmethoden und die Geburtshilfepraktiken einiger Kliniken

bekommen. Von dem Gesprach in der Gruppe erhofften sie sich, eine Ent-

scheidungshilfe fur die Wabl einer bestimmten Geburtsmethode und des

Entbindungsortes zu bekormnen, sowie spezielle Fragen fik den Arzt

herauszuarbeiten.

Einige Teilnehmer, besonders die in medizinischen Bereich tatigen, waren

gut Ober verschiedene Geburtshilfepraktiken informiert, einige hatten

auch schon Informationen uber die Klinik ihrer voraussichtlichen Wahl

eingeholt.
Das Gesprach in der Gruppe machte deutlich, daB alle Teilnehmer bis auf

eine Frau die "naturliche Geburt" ohne kunstliche Einleitung, Medikamente

und Dammschnitt bevorzugten. Sie verurteilten den routinemaBigen Einsatz

von Technik bei der Geburt als ein Vorgehen, das oft nur im Interesse

des Krankenhauspersonals lage, fur Mutter und Kind aber schadliche Aus-

wirkungen haben kanne.

Die Teilnehmer dieser Gruppe hatten also eine 1<ritische Einstellung gegen-

uber Medikamenten und dem "t chnischen Fortschritt" und hinterfragten

Autoritatspersonen wie Arzte. Alle werdenden Vater hatten starkes Interesse

daran, die Geburt ihres Kindes mitzuerleben.

Diskussionspunkte waren:

Wie kann ich in der ICIinik meine Interessen vertreten?

Wie kann ich als Vater meiner Frau bei der Geburt helfen?

Wann ist der Einsatz von Technik und Medikamenten bei der Geburt

unumganglich? Welche Vorteile hat die "naturliche Geburt"?

Sind ambulante Geburt oder Hausgeburt Alternativen zur Geburt in

der Klinik? Was sollte ich bei der Wahl der Klinik beachten?

Diese Themen sowie das anschlief3ende Gesprach uber den eigenen Kinder -

wunsch, welches wir fiir diesen Abend geplant hatten, erwiesen sich als

sehr gunstig fur die Farderung der Kommunikation zwischen den Teil-

nehmern, was wohl daran lag, daB die Themen am Wissen der Teilnehmer an-

knupften und pers6nlich und gefuhlsmanig bedeutsame Inhalte hatten. So war
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es den Gruppenmitglieder mdglich, eigene Informationen, Erfahrungen

und Gefuhle einzubringen, wodurch die Fremdheit und anfangliche Ver-

krampftheit zwischen ihnen abgebaut wurde.

3. Gruppenabend - Besuch des Gynakologen

In Absprache mit den Gruppenmitgliedern hielt der Arzt einen Vortrag,
den er in 5 Teile gliederte:

1. Schwangerschaft und Vorbereitung auf die Geburt

2. Ablauf einer Geburt in der Klinik: Wehentropf versus

"naturliche Geburt"

3. Erklarung der gebrauchlichsten Medikamente w&hrend der Geburt

4. Aufgaben des werdenden Vaters wahrend der Geburt

5. Versorgung des Babys kurz nach der Geburt

Die Teilnehmer - besonders die Frauen - stellten zwischendurch ihre

Fragen. Wir hatten den Eindruck, daB durch das Gesprtich mit dem

Arzt noch offene Fragen geklart werden konnten.

Der Arzt bestarkte die Teilnehmer zwar einerseits darin, mdglichst eine

"natitrliche Geburt" anzustreben, zeigte ihnen aber andererseits auch

Situationen auf, in denen der Einsatz von Technik und Medikamenten not-

wendig ist. Er relativiertedie Vorteile der "naturlichen Geburt" auch

insofern, als er darauf hinwies, daB eine Geburt ohne Medikamente nur

sinnvoll sei, wenn sie der psychischen Veffassung und der physischen
Konstitution der Frau entspreche. Die undogmatische Haltung des Arztes

half den Teilnehmern bei der Entscheidung fur oder gegen eine bestimnte

Geburtsmethode und gab ihnen das Gefilhl ihre Interessen in der Klinik

besser vertreten zu k6nnen. Den werdenden Vatern wurden Unsicherheiten

bezuglich ihrer Funktion im KreiBsaal genommen, da der Arzt ausdrucklich

betonte, ihre wichtigste Aufgabe sei dort die psychologische Unterstutzung
der Frau.
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4. Gruppenabend - Zu Beginn des Abends gaben die Teilnehmer ein uber -

wiegend positives Urteil uber den Besuch des Arztes ab, welches mit unseren

Eindrucken ubereinstimmte.

Anschlief3end sprachen wir uber die geplante Arbeitsteilung zwischen den

Paaren nach der Geburt des Kindes, die Vorstellungen der alleinstehenden

Frauen vom Leben mit dem Kind sowie uber Maglichkeiten der Kinderbetreuung.
Alle Manner dieser Gruppe hatten den Anspruch, ihre Frauen im Haushalt

und bei der Kinderbetreuung mdglichst anteilig zu entlasten und sahen

auch kaum Schwierigkeiten, diesen Anspruch in der Realitat umzusetzen,

die Frauen zeigten diesbezuglich j edoch Skepsis. Sie befiirchteten, zwangs -

laufig in die Rolle der Hauptverantwortlichen fur Haushalt und Versorgung

des Kindes hineingedrangt zu werden, wahrend die Manner diese Problematik

unserem Eindruck nach eher bagatellisierten bzw. verdrangten.
Alle Teilnehmer hatten sich schon Gedanken uber M5glichkeiten der Kinder-

betreuung gemacht, da alle Frauen fruher oder spater nach der Geburt des

Kindes ihren Beruf bzw. ihr Studium wieder aufnehmen wollten.

Wir diskutierten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kinderbetreuungs-
maglichkeiten (Krippe, Tagesmutter, Kinderladen), wobei deutlich wurde, daB

alle Eltem dieser Gruppe es ablehnten, ihr Kind in einer Krippe betreuen

zu lassen. Die meisten Teilnehmer planten, zu diesem Zweck eine Tagesmutter

zu beauftragen, zumindest wahrend des 1. Lebensj ahres des Kindes. Lang-

fristig gesehen erschien allen Gruppenmitgliedern die Betreuung des Kindes

in Kinderladen optimal, nicht nur for das Kind, sondern auch fur sich als

Eltern.Vorteile fur sich sahen sie z.B. darin, mit anderen jungen Eltern

Ober Erziehungsfragen sprechen zu k6nnen, die Erzieher ihres Kindes zu

kennen und durch den "Elterndienst" selbst aktiver in die Kindererziehung

miteinbezogen zu werden.

Als wichtigste Voraussetzung fur ihre Mitarbeit im Kinderladen betonten

alle, daB ahnliche Erziehungseinstellungen zwischen den Eltern vorhanden

sein InuBten. Weitere ProBleme beim Aufbau eines Kinderladens sahen sie in

der Schwierigkeit, geeignete Raume zu finden sowie z. Teil darin, Berufs -

tatigkeit und "Elterndienst" im Kinderladen miteinander vereinbaren zu

kannen.
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Schon an diesem Gruppenabend hatten wir den Eindruck, daB trotz der zu

erwartenden Schwierigkeiten alle Teilnehmer dieser Gruppe ein Interesse

am Aufbau eines Kinderladens hatten, was sie aber verstandlicherweise

zun chst nur andeuteten.

Bei dem Gesprach uber diese Themen wurde eine Einstellung der Gruppen-

mitglieder besonders offensichtlich: Sie wollten sich auf keinen Fall

nach der Geburt des Kindes in die Kleinfamilie zuruckziehen, da sie

befurchteten, dadurch ihre eigene Entwicklung und die des Kindes zu

hemmen. Sie suchten den Kontakt zu gleichgesinnten jungen Eltern, um

auEer der gegenseitigen praktischen Unterstutzung in Alltag auch auf-

tretende Probleme mit dem Partner oder dem Kind besser bewaltigen ru

kannen.

5. Gruppenabend - Die von uns geplanten Themen waren:

1. Soziale Hilfen fur die Familie, Mutterschutzgesetz, Tagespflege-
stellen

2. Zusammenfassen des vorherigen Abends

3. Weitere Gestaltung der Gruppenabende besprechen

Wir hatten eine Sozialarbeiterin eingeladen, welche die Teilnehmer

uber Rechtsanspruche informieren und Fragen beantworten sollte. Des

weiteren hofften wir, daB die Teilnehmer durch den pers6nlichen Kontakt

mit der Sozialarbeiterin deren Dienstleistungen auch uber die Gruppen-
abende hinaus in Anspruch nehmen wurden. Es stellte sich heraus, daB

einige Teilnehmer sich schon recht gut uber ihre rechtlichen Anspruche
informiert hatten, speziellere Fragen konnten aber an diesem Gruppen-
abend aus zeitlichen Grunden nicht beantwortet werden. Die Sozial -

arbeiterin bot allen Gruppenmitgliedern eine weitergehende Beratung
in ihrer Dienststelle an, wovon einige auch spater Gebrauch machten.

Besonders die alleinstehenden Mutter besuchten sie mehrmals oder

setzten sich telefonisch mit ihr in Kontakt. Nachdem die Sozialarbeiterin

gegangen war, informierten einige Gruppenmitglieder ein Paar, welches

am vorherigen Gruppenabend fehlte, uber die Themen und Diskussionspunke
des Abends. Sie stellten nochmals dar, warum sie die Betreuung des Kindes

im Kinderladen optimal fanden. Danach entwickelte sich zwischen den Teil-

nehmern wieder eine Diskussion uber die Vor- und Nachteile des Kinderladens
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fur Eltern und Kind in Gegensatz zur Betreuung des Kindes durch elne

Tagesmutter.

Resumee dieser Diskussion war die Einschatzung der Teilnehmer, daB die

Betreuung des Kindes durch eine Tagesmutter zwar zumindest im 1. Lebens-

jahr des Kindes vorzuziehen sei, danach aber die Unterbringung im Kinder-

laden fur das Kind wie auch die Eltern gr68ere Vorteile mit sich brachte.

Danach berichteten einige Gruppenmitglieder noch kurz uber den Ablauf

der Diskussion zum Thema "geplante Arbeitsteilung zwischen den Paaren"

sowie "Vorstellungen vom Leben mit dem Kinde".

Als wir ihre Meinung zu den bisherigen Gruppenabenden und Anderungswunsche
fur die Zukunft haren wollten, sagten einige, die Strukturierung der

Gruppenabende durch uns (Themenvorgabe) hatte bisher inmer ihren 3ed€irfnissen

entsprochen, andere nickten zustimmend.

Es wurde offensichtlich, daB sie noch Schwierigkeiten damit hatten, fur

sie interessante Themen von sich aus anzusprechen. Der einzige geauBerte

Anderungswunsch aller Teilnelmer war der, das nachste Gruppentreffen
wieder einmal in einer Privatwohnung stattfinden zu lassen. Begrundet
wurde dies damit, daB "man" durch die dort "intimere","gemutlichere

Atmosphare" die anderen Gruppenmitglieder besser kennenlernen und auch

nach der Gruppenarbeit noch zusammensitzen k6nne.

Trotz unserer Bedenken lief3en wir uns auf den Wunsch der Teilnehmer ein.

Die Reaktionen der Teilnehmer zeigten einerseits ihr starkes Interesse an

intensiven persanlichen Gesprachen mit den anderen Gruppenmitgliedern,
andererseits aber auch ihre Unfahigkeit, selbst persdnliche Themen anzu-

schneiden.

6. Gruppenabend - An diesem Abend hatten wir eine Frau aus der Still-

gruppe "La leche league" eingeladen. Sie hatte selbst ein Baby, welches

sie mitbrachte und in der Gruppe stillte. Das fanden wir besonders gunstig,
da sie so als positives Identifikationsmodell wirken konnte. Die Gruppe
fiihlte sich dadurch nicht nur intellektuell sondern auch gefuhlsmat ig
stark angesprochen.

In einem Vorgesprach mit uns hatte die Referentin sich dazu bere it erklart

ihr Baby von den Gruppenmitliedem wickeln zu lassen, bzw. diesen einige
Wickeltechniken zu zeigen. Diese Vorgehensweise erwies sich auch als positiv
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da die Teilnehmer nach eigenen Aussagen durch den K6rperkontakt mit

dem Baby und den unkomplizierten Umgang der Mutter mit ihrem Kind

eigene Unsicherheiten abbauen konnten. Die Referentin gab praktische

Tips zum Stillen, infonnierte die Teilnehmer uber arbeitsrechtliche

Regelungen fur berufstatige stillende Mutter und sprach u.a. gesell -

schaftliche Vorbehalte gegen das Stillen, die Mutter-Kind-Beziehung
wahrend der Stillzeit sowie m6gliche Auswirkungen des Stillens auf die

Paarbeziehung an.

Die Teilnehmer fiihlten sich von diesen Inhalten angesprochen, da sie

alle eine positive Einstellung zum Stillen hatten. Sie zogen das

Stillen nicht nur in ernahrungsphysiologischer Hinsicht fur ihr Kind

vor, sondern auch wegen seiner Bedeutung fur die Mutter-Kind-Beziehung.

Sie 116rten interessiert zu, stellten Fragen und diskutierten u.a. daruber,

wie sie sich gegenuber negativen Reaktionen der Unwelt auf das Stillen

verhalten kdnnten (z.B. in der Klinik, beim Stillen in der Offentlichkeit,

gegenuber dem Arbeitgeber).
An diesem Gruppenabend herrschte eine besonders entspannte Atmosphare,

was sicher auch darauf zuruckzufuhren war, da8 in der Privatwohnung statt-

fand und ein Baby anwesend war. Nach der Gruppenarbeit sa en die Teil-

nehmer noch bis gegen Mitternacht ohne uns zusammen.

7. Gruppenabend - Zu Beginn des Abends bekamen wir von den Gruppenmitgliedern
ein durchweg positves Feedback uber den letzten Gruppenabend, welchen sie

aus mehreren Granden gut fanden:

1. weil er in einer Privatwohnung stattgefunden hatte,
2. wegen der Referentin, deren detaillierten Sachinformationen

und Haltung gegenuber dem Stillen sowie anschaulichen Erzahlungen

aus eigenem Erleben sie schatzten,

3. weil sie die Mijglichkeit hatten, den Umgang der Mutter mit ihrem

Kind zu erleben.

Alle Teilnehmer  Berten natmals den Wunsch, sich an den restlichen

Gruppenabenden in Privatwohnungen treffen zu wollen, da es dort "leicher"

falle, die anderen Gruppenmitglieder "besser kennenzulernen".
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Auf unsere Einwande hin meinten sie, die inhaltliche Arbeit brauche

nicht darunter zu leiden.

Nachdem wir uns uber diesen Punkt geeinigt hatten, gingen wir zu den

von uns geplanten Themen des Abends uber.

Um zwischen den werdenden Eltern einen m6glichst pers6nlichen Austausch

uber ihre Erziehungsvorstellungen zu f6rdern, sollten sie zunachst uber

Erziehungsverhalten und -einstellungen ihrer eigenen Eltern erzahlen und

anschlieBend uberlegen, was sie davon fur die Erziehung ihrer eigenen
Kinder ubernehmen bzw. ablehnen wurden.

Diese Vorgehensweise erwies sich als sehr kommunikationsfardernd da sich

zwischen den Teilnehmern bald ein lebhaftes und offenes Gesprach entwickelte.

Sie reflektierten ihre Erziehung im Elternhaus und sprachen uber deren ver-

meintliche Auswirkungen auf die eigene Persanlichkeitsentwicklung, aunerten

die Angst, beim eigenen Kind negative Verhaltensweisen ihrer Eltern unbewuBt

zu wiederholen oder eigene unausgelebte Bediirfnisse auf das Kind zu proj izieren

und dadurch die Entwicklung seiner naturlichen Anlagen zu behindern. Alle

waren sich daruber einig, die Neigungen ihres Kindes fardern und es vermeiden

zu wollen, dem Kind einen Lebensentwurf nach ihren Normen aufzudrangen.
Daruber hinaus nannten sie die fur sie bedeutendsten Erziehungswerte und

diskutierten deren Umsetzung in die Erziehungspraxis.
Zuletzt regten wir ein Gesprach daruber an, was ihnen in den ersten Lebens -

monaten des Kindes im Ungang mit ihm am wichtigsten erschiene, und infonnierten

sie zwischendurch uber Erkenntnisse aus der ICI.einkindpsychologie bzw. -padagogik.

Unserem Eindruck nach schienen die Teilnehmer diesen Gruppenabend als sehr

befriedigend zu empfinden, was fur uns anhand mehrerer Beobachtungen deutlich

wurde.

Sie engagierten sich stark in Gesprach, auf erten Gefuhle und .Ingste und

zeigten starke Anteilnahme bei persdnlichen AuBerungen anderer Gruppen-

mitglieder. Die Gesprachsatmosphare war entspannt, und selbst wenn einige
Gruppenmitglieder intime Dinge auBerten, konnten die anderen darauf unbe-

fangen und mit Anteilnahme reagieren. Nach dem Gruppenabend standen die

Teilnehmer noch relativ lange zusammen und unterhielten sich weiter uber

die angesprochenen Themen.
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Einen wesentlichen Grund fiir die kommunikationsfdrdernde Wirkung der

angesprochenen Themen sehen wir darin, daB sich durch das Entdecken

von Gemeinsamkeiten in den Kindheitserfahrungen sowie in den gegen-

wartigen Einstellungen und Gefuhlen mehr Nahe und Vertrautheit zwischen

den Gruppenmitgliedern entwickeln konnte.

8. Gruppenabend -

mittelmif3brauch

s. Auswertung der Gruppendiskussion zum Sucht-

9. Gruppenabend - Zuerst sprachen wir mit den Teilnehmern uber die Ge-

staltung des letzten Gruppenabendeund klarten organisatorische Fragen.

Wir sagten, wir wollten am letzten Gruppenabend kein bestinmrtes Thema

vorschlagen, sondem hilt·ten nur die Bitte an sie, einen Fragebogen zur

Bewertung der Gruppenabende aus ihrer Sicht auszufiillen. Ansonsten

k6nnten wir gemutlich zusanmensitzen und evtl. uber die abgelaufenen

Gruppenabende sprechen.
Unsere Vorstellungen schienen mit denen der Gruppe ubereinzustimmen,

so daB wir uns den geplanten Themen des Abends zuwenden konnten.

Wir baten die Teilnehmer um ein Feedback uber die Gruppendiskussion
vom letzten Gruppenabend. Prinzipiell fanden alle es wichtig, sich im

eigenen und im Interesse des Kindes mit dem Konsum von Suchtmitteln

auseinanderzusetzen. Einige meinten allerdings, wir hatten verschweigen

sollen, von der BZgA mit der Durchfiihrung der Gruppendiskussion beauftragt
worden zu sein, da ihr Widerstand gegen die Bearbeitung des Thernas dadurch

gr6Ber gewesen sei. Sie hatten zum Teil das Gefilhl gehabt, das Thema nicht

in ihrem, sondern im Interesse der BZgA diskutieren zu mussen. .Andere

sagten, wir hatten die Gruppendiskussion zu einem spateren Zeitpunkt
durchfuhren sollen, da sie dann sicher noch offener gewesen waren.

Zwei Teilnehmer au8erten, die Schwierigkeit gehabt zu haben, uber ihr

zukunftiges Verhalten gegenuber dem Kind bezuglich ihres Umgangs mit

Suchtmitteln sprechen zu k8nnen, da ihnen der aktuelle Bezug dazu fehlte.
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Nach dem Feedback sprachen wir mit den Teilnehmern uber psychologische

Aspekte au8erhauslicher Kinderbetreuung, womit wir auf einen von ihnen

fruher geauBerten 1*msch eingingen. Sie waren z.B. unsicher, wie das Kind

den Wechsel von der Mutter zur Tagesmutter oder in einen Kinderladen

verkraften wurde, ab welchem Zeitpunkt man ein Kind in einen Kinder-

laden geben kann und wie man dem Kind den Obergang zu anderen Bezugs-

personen erleichtern kann.

Wir betonten besonders, wenn die Gruppe zusarrmen einen Kinderladen

aufbauen wolle, sei es gonstig, sich schon vorher regelmii.Big mit den

Kindern zu treffen, damit diese die anderen Kinder und Erwachsenen

allmahlich kennenlernen kannten. Dieser Vorschlag wurde von den Teil-

nehmern mit Zustimmung aufgenommen.
Daraufhin fragte ein Teilnehmer die Gruppe, wer denn Interesse am

Aufbau eines Kinderladens hatte, worauf sich alle Gruppenmitglieder
meldeten.

Eine Frau meinte, nachdem nun alle klar ihr Interesse am gemeinsamen
Kinderladen formuliert h itten, sollten sie auch schon erste Aktivitaten

diesbezuglich unternehmen. Die Gruppe stimmte ihr zu und uberlegte

gemeinsam die ersten Planungsschritte. Anschlief3end erklir·ten sich einige
Teilnehmer bereit, einzelne Aufgaben zu ubernehmen, was zu unserer Ober-

raschung sehr unkompliziert ablief. Wir brachten unsere Informationen mit

ein und gaben den Gruppenmitgliedern die Telefonnummer von einer Kinder-

ladengruppe, welche sich nach einem Vorgesprach mit uns zu einem Gesprach
mit ihnen bereiterklart hatte und ihnen ihren Kinderladen zeigen wollte.

Nachdem wir noch eine Weile uber die Vorteile des Kinderladens gesprochen

hatten, beendeten wir den Gruppenabend.
Unserem Eindruck nach waren die Teilnehmer sehr erleichtert, da alle

Gruppenmitglieder ein ernsthaftes Interesse am Aufbau eines gemeinsamen
Kinderladens geauf3ert hatten, und sie zu verbindlichen Beschlussen in der

Gruppe gekommen waren.

10. Gruppenabend - Der Abschlu13abend fand wieder in der Wohnung eines

Paares statt. Die Teilnehmer hatten Getranke eingekauft und einige Speisen
zubereitet. Nachdem wir eine Weile miteinander geplaudert hatten, baten wir

die Teilnehmer, unsere Fragebdgen auszufullen. Wir begrundeten unseren Wunsch,



KREUZBERG II 117

indem wir betonten, die Bewertung der Gruppenarbeit aus ihrer Sicht

sei uns sehr wichtig, um z.B. Verbesserungsvorschlage fur eine zukunftige
Gruppenarbeit in dieser Form machen zu k6nnen.

Das Ausfullen der Frageb6gen war den Teilnehmern zwar unangenehm, sie

lief3en sich aber darauf ein und versuchten, die Fragen ernsthaft und

genau zu beantworten. (vgl. Kap. 7)

Als sie nach ca. einer Stunde fertig waren, af3en wir gemeinsam und

zogen ein Resumee uber die abgelaufenen Gruppenabende, wobei die Gruppe

sich unbefangen und offen auBerte. Alle Gruppenmitglieder bedauerten das

Ende der Gruppenarbeit und beschlossen, sich weiterhin einmal wachentlich

zu treffen. Sie versicherten uns, bei der 2. Phase der Gruppenabende auf

jeden Fall mitmachen zu wollen und freuten sich auf das geplante Picknick

mit uns Ende Juni.

Wir unterhielten uns noch bis ungefahr 23.00 Uhr uber alle m6glichen Themen

(bevorstehende Geburt, Einkiiufe fur's Baby, Wohnungssuche eines Paares u.a.)

und verabschiedeten uns dann von den Teilnehmern. Als wir gingen, waren

noch alle Gruppenmitglieder anwesend.

Zur Entwicklung des gruppendynamischen Prozesses

Die Offenlegung der Ziele des Projekts sowie die Darstellung unseres

Selbstverstandnisses als Gruppenleiter nicht nur bei den Hausbesuchen,

sondern auch am 1. Gruppenabend stellten sich in dieser Gruppe als

wesentliche kommunikationsfardernde Bedingungen heraus.

Einen Grund dafur sehen wir darin, daB unsere Vorstellung von Gruppen-

arbeit - namlich in erster Linie die Farderung von Eigeninitiative und

Gedankenaustausch zwischen den Gruppenmitgliedern - den Bedurfnissen

der Teilnehmer entsprach.
Sie hatten das starke Interesse, sich mit anderen werdenden Eltern uber

pers6nlich und ge·fOhlsmaBig bedeutsame Inhalte auszutauschen. Die Ver-

mittlung von Sachinformationen und theoretischen Erkenntnissen betrachteten

sie eher als Anregung fur die Diskussion in der Gruppe, als AnlaB eigene
Einstellungen zu reflektieren, Unsicherheiten abzubauen und Entscheidungs-
hilfen zu bekommen.

Wie sich schon an den ersten Gruppenabenden zeigte, hatten die Teilnehmer

kaum Schwierigkeiten damit, sich uber allgemeine Themen wie Vorbereitung
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auf die Geburt, Kindererziehung und -betreuung, Arbeitsteilung zwischen

Mann und Frau, Stillen, auf einer persanlichen Ebene auseinanderzusetzen.

Einerseits hatten sie sich mit diesen Themen schon mehr oder weniger

beschaftigt und eigene Einstellungen bzw. Problembewufksein diesbezuglich

entwickelt, andererseits war die Verbalisierungsfahigkeit bei den meisten

Teilnehmern dieser Gruppe aufgrund ihres Bildungsstands und ihrer sonstigen
sozialen Kontakte starker ausgeprigt. Ihre Fahigkeiten entsprachen also

weitgehend ihrem Bedurfnis nach offener Kommunikation in der Gruppe, so daB

sie sich von unseren Vorstellungen von Gruppenarbeit nicht uberfordert

fuhlten.

Unsere Strukturierung der Gruppenabende durch Vorgabe von Themen und

Diskussionsleitung wirkte sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung

einer offenen Kommunikation in der Gruppe aus.

Die Teilnehmer hatten zwar das Bedurfnis, sich uber pers6nliche Fragen,

Probleme und Gefiihle auszutauschen, waren aber in der 1. Phase der Gruppen-

arbeit noch nicht sicher genug, um pers6nliche Themen von sich aus anzu-

sprechen. Deshalb achteten wir besonders darauf, zu allgemeinen Themen

inmer einen persanlichen Bezug herrustellen (z.B. Kinderbetreuungsmdglich-
keiten und persanliche Planung, Kindererziehung und eigene Erziehung im

Elternhmw usw.).

Wichtig fiir die F6rderung der Eigenaktivitat der Teilnehmer war auch, daf3

wir die Themen bewuBt irmner in Form von Fragestellungen vorgaben. Dadurch

bekamen sie die Mdglichkeit, zuerst ihre Informationen und Meinungen aus-

zutauschen und unsere Informationen und pers6nlichen Einstellungen ledig-
lich als Erganzung zu nutzen, um Anregungen fur die Diskussion in der

Gruppe zu bekommen.

Kommunikationsfardernd wirkte daruber hinaus die regelmaBige ausfuhrliche

Reflexion des vorherigen Gruppenabends. Dadurch hatten die Teilnehmer die

Gelegenheit, ein Iheina nochmals aufzugreifen und ggf. auszudiskutieren, noch

ungeklarte Fragen einbringen zu k6nnen, Verbesserungsvorschlage fur die Be-

arbeitung der nachsten Themen zu machen und fehlende Gruppenmitglieder uber

den Ablauf des letzten Gruppenabends selbst zu informieren.
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Auch die Aktivitaten au erhalb der Gruppenabende schafften mehr N e

und Vertrautheit zwischen den Teilnehmern und damit die Grundlage fur

offene Kommunikation. Von dem Film "Der sanfte Weg ans Licht" ,
welchen

wir uns auf Wunsch der Teilnehmer gemeinsam ansahen sowie durch die Be-

sichtigung eines Krei8saals, wurden sie gefuhlsmaBig stark angesprochen.
Bei dem anschlieBenden Besuch eines Restaurants bekamen sie die Gelegen-

heit, in ungezwungener Atmosphare ihre Eindrucke zu schildern und Gefuhle

anzusprechen, wodurch Fremdheit zwischen ihnen abgebaut wurde.

Nicht zuletzt wirkten sich auch die drei Gruppentreffen in Privat-

wohnungen sowie unsere bewuBte Initiierung des Gedankenaustausches uber

Kinderbetreuungsm6glichkeiten am 4. Gruppenabend kommunikationsfdrdernd

aus. Von diesem Abend an wurde das gemeinsame Anliegen, die Betreuung
des Kindes im Kinderladen, immer wieder angesprochen. Zuerst eher allge-
mein uber Vor- und Nachteile dieser Betreuungsform, spater iiber die

M glichkeit der Gruppenmitglieder, eine Betreuung ihres Kindes in

Kinderladen praktisch zu realisieren, bis zu dem GruppenbeschluB, sich

fur einen gemeinsamen Kinderladen zu engagieren.

Zusammenfassend kann man sagen, daB alle Themen, welche die Teil-

nehmer pers6nlich ansprachen, positiv aufgenonmen wurden. Sie reagierten

zurlickhaltend, wenn eine Frage ihnen zu heikel war (z.B. Sexualitat,

Paarbeziehung).
In einer solchen Situation versuchten wir vorsichtig, das Gesprach
wieder auf eine pers6nliche Ebene zu bringen. Wenn das nicht m6glich

war, akzeptierten wir die Abwehr der Teilnehmer und betrachteten sie

als Hinweis darauf, daB wir eine Frage gestellt hatten, welche noch

zu angstbesetzt war bzw. der Entwicklung des gruppendynamischen Prozesses

nicht entsprach.

Damit kamen wir den Bedurfnissen der Teilnehmer entgegen. Sie au8erten

gelegentlich, wir kdnnten zwar "vorsichtig nachfragen", sollten aber

nicht "bohren", da dies sicher eine "verkrampfte Atmosphare" erzeugen

wurde.
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Die Gruppenmitglieder sprachen offen aus, uber welche persanlichen

Themen sie gern in der Gruppe reden wurden, aber auch, welche Themen

ihnen noch zu "heikel" seien. Es wurde deutlich, daB sie nicht als

Selbsterfahrungsgruppe behandelt werden, sondern das AusmaB an Nahe

und Distanz in der Gruppe fur sich selbst ausbalancieren wollten.

Ihre Offenheit, auch uber eigene Kommunikationsangste zu sprechen,

fuhren wir zum Teil darauf zuruck, daB wir ihnen von Anfang an ver-

mittelt haben, solche Schwierigkeiten zu akzeptieren, ohne ihnen

ein ernsthaftes Interesse an den anderen Gruppenmitgliedern abzu-

sprechen. Wir betonten after, eine angstfreie Kommunikation k6nne sich

nur uber lange Zeit entwickeln und gaben persanlichen Aussagen einzelner

Gruppenmitglieder positive Verstarkung. Damit machten wir der Gruppe Mut,

auch bestehende Kommunikationsangste anzusprechen.

Besonders gilnstig auf die Entwicklung der Kommunikation in der

Gruppe wirkte sich aus, daB wir schon zu Beginn der Gruppenarbeit (am

1. und 2. Gruppenabend) eine entspannte, pers6nliche Atmosphare zu

schaffen versuchten.Am 1. Gruppenabend waren die Teilnehmer zwar noch

etwas steif und zuruckhaltend, schienen sich aber nicht unwohl zu fiihlen,

da sie sich durch das "Kennenlernen-Spiel" (s. Zehlendorfer Gruppe) und

die gemeinsame Interessenerhebung in die Gruppe einbringen konnten.

Durch den Austausch uber ike Erfahrungen mit und Informationen uber

Kliniken und Geburtshilfepraktiken sowie ihren Kinderwunsch arn 2. Gruppen-
abend wurde sozusagen "das Eis gebrochen". Von diesen Themen fohlten sie

sich nicht nur intellektuell, sondern besonders gefuhlsmaBig angesprochen.

Eine kommunikationshemmende Bedingung war die schlechte Bestuhlung im

Nachbarschaftsheim. Besonders die Frauen hatten Schwierigkeiten, langere
Zeit auf den schmalen, harten Stah-len zu sitzen. Wir schlugen den Teil -

nehmern mehrmals vor, sie kannten sich nach der Gruppenarbeit auch ohne

uns im Nachbarschaftsheirn aufhalten, was sie aber haufig aus diesem

Grund ablelmten.

Von unserer Seite aus wirkte sich wahrscheinlich unsere eigene, teilweise

vorhandene Unsicherheit beim Ansprechen tabuisierter Themen kommunikations-

hemmend aus. In diesem Fall signalisierten wir den Teilnehmern eigene Ver-
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krampftheit, wodurch es ihnen erschwert wurde, sich unbefangen ru

auBern.

Einen ahnlich negativen Einflu8 auf die Kommunikation in der Gruppe
ubten wir sicher aus, wenn wir uns durch Reaktionen der Teilnehmer ver-

unsichert fuhlten, unsere Gefiihle aber nicht aussprachen.
Im Prinzip versuchten wir jedoch, urls entsprechend unseres theoretischen

Anspruchs als positive Kommunikationsmodelle darzustellen, indem wir

unsere Gefuhle aussprachen.

Zusammenfassend lassen sich als Merkmale der sich entwickelnden

Kommunikations- und Interaktionsfahigkeit der Gruppe festhalten:

- am 2. Gruppenabend wirkten die Teilnehmer entspannter, diskutierten

besonders lebhaft die Frage nach dem Kinderwunsch und bezogen sich

starker aufeinander

- am 4. Gruppenabend sprachen sie iiber ihre Vorstellungen vom Leben mit

dem Kind und auBerten dabei relativ offen ihre Hoffnungen und 1*lnsche,

aber auch Unsicherheiten und Kngste.
- am 5. Gruppenabend erganzten sie die Referentin (Sozialarbeiterin) und

beantworteten selbst Fragen anderer Teilnehmer, unterhielten sich vor

Beginn und am Ende der Gruppenarbeit sowie zwischendurch wahrend einer

Pause ungezwungen uber Privates (Hochzeit von zwei Paaren, lachten viel

und fuhren zum Teil gemeinsarn nach Hause)

- ab dem 6. Gruppenabend holten sie sich zum Teil gegenseitig mit dem

Auto ab und fuhren gemeinsam nach Hause. Einzelne Teilnehmer nal·men

verstarkten Kontakt auf3erhalb der Gruppenabende miteinander auf

(telefonieren, sich besuchen, spazierengehen, gemeinsam musizieren),

alle Gruppenmitglieder planten ein gemeinsames Kochen

- am 7. und am 9. Gruppenabend auBerten r ei Frauen von sich aus das Be-

durfnis, mit den anderen Gruppenmitgliedern ein persanliches Problem

besprechen zu wollen

Merkmale des sich entwickelnden Wir-Gefuhls der Gruppe:
- einzelne Teilnehmer sammelten Informationen fur die Gruppe oder foto-

grafierten und machten Abzuge fur die anderen Gruppenmitglieder,
- eine Frau organisierte die Krei8saalbesichtigung fur die Gruppe,
- die Teilnehmer fragten nach fehlenden Teilnehmern und entschuldigten

sich meistens vorher, wenn sie das nachste Mal nicht komnen konnten,
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- die beiden alleinstehenden Frauen gaben einen anderen Gesprachskreis

mit Frauen aus zeitlichen Grunden fur diese Gruppe auf,

- die Teilnehmer beschlossen, einen gemeinsamen Kinderladen aufzubauen

und sich nach der 1. Phase der Gruppenarbeit weiterhin einmal

w6chentlich zu treffen.

Kontakte der Teilnehmer nach der 1. Phase der Gruppenarbeit

Die Teilnehmer trafen sich zwar nicht regelmaf3ig einmal w6chentlich,

hielten aber weiterhin Kontakte zueinander.

Nach Ablauf der Gruppenabende fanden mehrere Gruppentreffen ohne uns

start. Das Picknick mit uns organisierten sie weitgehend selbstandig.
Bei dem Picknick versicherten die Teilnehmer uns noch einmal, daB sie

Interesse daran hatten, bei der 2.Phase .der Gruppenarbeit in Herbst

mitzumachen.

Die Atmosphare bein Picknick war entspannt. Die Teilnehmer lachten viel

und unterhielten sich ungezwungen und vertraut miteinander. Zum

SchluB vereinbarten sie den Termin flir das nachste Gruppentreffen,

zu dem sie auch tms einluden.

Soweit wir erfahren konnten, besuchten sich einige Teilnehmer z*ischen-

durch und unternahmen gemeinsarne Freizeitaktivitaten.

Die Frauen, welche entbunden hatten, wurden im Krankenhaus und an-

schlief3end zu Hause besucht, die jungen 1/ater informierten die anderen

Gruppenmitglieder telefonisch, sobald ihr Kind geboren war. Unserem

Eindruck nach schien es so zu sein, da8 die jungen Mutter besonders

haufig Kontakt zueinander aufnahmen.

Was die Planung des Kinderladens betraf, so stellte die Gruppe zu

dem Zeitpunkt gerade einen Antrag zur F6rderung eines Kinderladens.

4.2.2 Interviews in der Pause zwischen den beiden Gruppenphasen

Die Interviews, welche wir fast alle vor Beginn der 2. Phase der

Gruppenarbeit durchfuhrten (von Mitte September bis Anfang Oktober 1980),
orientierten sich an funf Leithypothesen (s.Anhang). Die Alterspanne der
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Kinder der zu diesem Zeitpunkt interviewten Teilnehmer lag zwischen

1/2 Jahr und sechs Wochen. Ein Paar interviewten wir nach Beginn der

Gruppenarbeit, da dessen Kind erst Mitte September geboren wurde.

Zur Ausgangsmotivation der Teilnehmer

Auf die Frage nach den Grunden fur ihre Teilnahme an der Gruppen-
arbeit antworteten alle Teilnehmer, sie hatten in erster Linie

andere werdende Eltern kennenlernen wollen, da ihnen der Erfahrungs-

austausch mit Leuten in gleicher Situation am wichtigsten gewesen sei.

Die Vermittlung von Sachinformationen bezuglich Schwangerschafts- und

Geburtsablauf, Sauglingspflege und -ernahrung seien fiir ihre Motivation,

an der Gruppenarbeit teilrunehmen, eher zweitrangig gewesen. Derartige
Kenntnisse und Fertigkeiten hatten sie sich selbst bzw. in einem

"typischen" Sauglingspflegekurs aneignen kannen (DRK, ev. Kirche etc.).

Vielmehr hatte ihnen unsere Darstellung der geplanten Gruppenarbeit
beim Hausbesuch den Eindruck vennittelt, in der Gruppe die Mdglichkeit

zum Austausch persanlicher Fragen und Probleme zu bekommen. Sie erhofften

sich davon den Abbau von Angsten und Unsicherheiten sowie Entscheidungs-
hilfen bei anstehenden Problemen (z.B. Vorbereitung auf die Geburt, Wahl

der Geburtsmethode und des Entbindungsortes, Wiederaufnahme der Berufs-

tatigkeit bei den Frauen, Kinderbetreuungsmaglichkeiten etc.). Einige
Teilnehmer iiu8erten auch, sie hatten die Hoffnung auf sp tere praktische

gegenseitige Unterstutzung in Alltag gehabt. Diese Wonsche seien aus-

schlaggebend fur ihre Teilnahme an den Gruppenabenden gewesen.

Den Hausbesuch bewerteten alle positiv, weil sie durch ihn einen ersten

Eindruck von der geplanten Gruppenarbeit und persanlichen Kontakt zu den

Gruppenleiterinnen bekamen.

Einige meinten, sie hatten ohne den Hausbesuch wahrscheinlich nicht an

dieser Gruppe teilgenommen. Das lag einerseits daran, daB sie glaubten,
auch durch andere Aktivitaten (z.B. Schwangerschaftsgyrmastik) werdende

Eltern kennenlernen zu kannen. Zum anderen konnten sie den Unterschied zwi-

schen unserem Angebot und den ublichen Sauglingspflegekursen aus den von
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uns verteilten Briefen nicht deutlich genug ersehen.

Nachtraglich sprachen sich alle Teilnehmer dafur aus, Kurse dieser

Art anderen werdenden Eltern weiterzuempfehlen.
Sie auf3erten, daB ihnen die Kontakte mit und die Informationen durch die

Gruppe gerade nach der Geburt des Kindes besonders wichtig waren.

Sobald ein Paar sein Kind bekommen hatte, nahm es verstiirk·ten Kontakt mit

Gruppenmitgliedern auf, deren Kinder auch schon da waren. Es lieB sich

von diesen durch Informationen, Ratschlage, praktische Hilfe und emotionalen

Ruckhalt unterstutzen. Die Gruppenmitglieder gaben sich z.B. Informationen

iiber Kinderarzte, Ratschlige zum Umgang mit dem Kind und praktische Tips
fur Ernahrzmg und Pflege des Kindes.

Die Gruppenmitglieder sagten, daB sie von den Erfahrungen und Informationen

der anderen am meisten profitieren und dadurch Unsicherheiten, Angste und

Schuldgefuhle gegenuber dem Kind abbauen konnten. Auch hatten z.B. allein

die Erfahrung, daB es den anderen ahnlich ginge wie ihnen, beruhigend auf

sie gewirkt. Einige Allssagen der Teilnehmer waren:

'Weil unser Kind das jungste aus der Gruppe ist, haben wir den Vorteil,

von den Erfahrungen der Gruppenmitglieder am meisten profitieren zu kannen.

Wir bekommen auch Babysachen von ihnen".

"Ich hab' das Gefuhl, viel Erfahrung zu haben, dadurch, daB ich von

den anderen Gruppenmitgliedern viel ubernommen habe. Ich kann Probleme mit

dem Kind, die noch auf mich zukommen, besser bewaltigen durch die Information

der Gruppenmitglieder, deren Kinder schon alter sink'.

Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind traten, wenn auch weniger stark, auch

bei den Gruppenmitgliedern auf, die sich schon intensiver theoretisch mit

Kleinkindpadagogik und -psychologie beschaftigt hatten oder die medizinisch

vorgebildet waren.

Auch diese Gruppenmitglieder au8erten sich positiv uber den Erfahrungsaus-
tausch in der Gruppe.

Zur sozialen Situation junger Eltern

Den Antworten der Teilnehmer ist zu entnehmen, daB sich nur ein Paar isoliert

fuhlte, von einem anderen Paar wuBten wir dies aus dessen Au8erungen beim

Hausbesuch.
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Das erstgenannte Paar lebte auch schon vor der Geburt des Kindes

relativ zuriickgezogen (au erhausliche Freizeitaktivitaten nur durch-

schnittlich 1 x w6chentlich und meist nur mit Partner).

Dieses Paar bemerkte, da13 es die Gruppenmitglieder als seine "Hauptfreunde"

betrachtete und seine Freizeit fast ausschlieBlich mit ihnen gestaltete.

Das zweitgenannte Paar beklagte sich beim Hausbesuch darilber, zu wenig

Leute bzw. keine Leute mit Kindern zu kennen. Die Kontakte beschrliten

sich unserem Eindruck nach im wesentlichen auf die Arbeitskollegen bzw.

*olleginnen des Paares, was beide als unzureichend empfanden. Der Mann

auf3erte auch, daB seine Kontakte uber sein gewerkschaftliches Engagement

eher sachlicher Art seien, da pers6nliche Probleme nur am Rande besprochen
warden. Dazu kam, daB das Paar erst seit etwa einem Jahr in Berlin wohnte

und von daher gesehen relativ wenig Zeit fur den Aufbau von sozialen Kontakten

hatte. Unserem Eindruck nach hatte das Paar die Hoffnung, durch unser An-

gebot freundschaftliche Kontakte zu anderen Personen aufbauen ru k6nnen.

Bei den anderen drei Paaren und den beiden alleinstehenden Frauen hatten

wir weder beim Interview noch beim Hausbesuch den Eindruck, daB sie

sich vor der Geburt des Kindes "sozial isoliert" fuhlten.

Wir konnten dies weder direkt noch indirekt ihren AuBerungen entnehmen.

Zwei dieser Paare kannten sich schon vor der Gruppenarbeit (sie wohnten

nah beieinander). Diese Paare erzahlten, sie hatten u.a. Freunde in der

Nachbarschaft und zum Teil im Haus (Wohngemeinschaft), mit denen sie oft

Kontakt hatten. Einer der Manner hatte seine "Stamn]meipe" in Wohnnahe,

wo er auBerdem soziale Kontakte pflegte.
Ansonsten bestanden noch Kontakte bzw. freundschaftliche Beziehungen
zu Kollegen oder zu Kommilitonen.

Das andere Paar schien seine sozialen Kontakte auch als befriedigend zu

empfinden ( Kontakte zu Kollegen, befreudet mit anderen Paaren mit und

ohne Kinder und einzelnen Frauen und Mannern).

Auch die alleinstehenden Frauen erzahlten von haufigen Kontakten mit

Freunden vor der Geburt des Kindes (gegenseitige Besuche oder gemeinsame

Freizeitaktivitaten). Eine der alleinstehenden Frauen wohnte auf3erdem

mit zwei anderen Frauen zusammen.

125
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Auf alle jungen Eltern aus unserer Gruppe trifft hingegen zu, daf3

sie nach der Geburt des Kindes starkes Interesse an sozialen Kontakten

zu anderen jungen Eltern zeigten.

Vielmehr war es so, daB sie merkten, daB die bisher befriedigenden

Beziehungen zu anderen kinderlosen Freunden und Bekannten seit der

Geburt ihres Kindes zum Teil zunehmend unbefriedigender fur sie wurden,
da die Interessen seitdem zu unterschiedlich waren.

Die jungen Eltern hatten das starke Bedurfnis, uber ihre Beobachtungen,
Erlebnisse und Probleme mit dem Kind zu sprechen, bei den kinderlosen

Freunden stief3en diese Themen aber nur begrenzt auf Interesse.

Hinzu kam, daB die jungen Eltern gerade in der ersten Zeit ihrer Eltern-

schaft kaum das Bedurfnis verspurten, auaerhausliche Freizeitaktivitaten

wie z.B. Kino, Theater, Musilareranstaltungen wahrzunehmen, sondern lieber

Freunde zu Hause zu empfangen oder sie mit dem Kind besuchen mochten.

Wie uns fast alle Gruppenmitklieder erzihlten, schrankten sie selbst den

Kontakt zu kinderlosen Freunden ein und auch diese zogen sich starker

von ihnen zurlick.

Wie einige selbst sagten, liefen im allgemeinen (abgesehen von der Gruppe)
die fur sie befriedigendsten Kontakte mit bekannten Eltern bzw. allein-

stehenden Milttern oder Vatern.

Diese Kontakte konnten aber nicht zahlreich sein, da alle Teilnehmer

unserer Gruppe entweder nur wenige, zwei Paare gar keine Eltern auf3erhalb

der Gruppe kannten. Einige kannten zwar Paare mit ilteren Kinder, die

 glichkeit zum Erfahrungsaustausch mit jungen Eltern, welche ihnen gerade
in den ersten Lebensmonaten ihres Kindes besonders wichtig war, hatten sie

aber auBerhalb der Gruppe kaum gehabt.

Beim Interview betonten alle Gruppenmitglieder inmer wieder den gro 13en

Stellenwert, den die Gruppe fur sie wiihrend der Schwangerschaft, aber

besonders nach der Geburt des Kindes gehabt hatten.

Die meisten Gruppenmitglieder hatten nicht vorausgesehen, wie wichtig
ihnen nach der Geburt ihres Kindes der Gedankenaustausch mit und die

praktische Unterstutzung durch andere jungen Eltern sein wurde. Alle Gruppen-
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mitglieder hatten die Belastung durch das Kind unterschatzt und auf3erten

Erleichterung dariiber, in der neuen Lebenssituation andere Leute in

gleicher Situation zu kennen.

Positiv stellten einige Gruppenmitglieder heraus, daB sie durch die 1.

Phase der Gruppenarbeit wahrend der Schwangerschaft mit der Gruppe vertraut

werden konnten, da ihrer Meinung nach ohne diese Vertrautheit miteinander

die gegenseitige Unterstutzung nach der Geburt des Kindes nicht in dem

Maf3e m6glich gewesen ware.

Die Gruppe stellte besonders bezuglich der gegenseitigen Kinderbetreuung
eine starke Entlastung fur den einzelnen bzw. die Paare dar.

So hatten die Teilnehmer unserer Gruppe kaum Schwierigkeiten damit, ihr

Kind von einem Gruppenmitglied betreuen zu lassen, da diese Hilfeleistung
auf Gegenseitigkeit beruhte. Diesbezugliche Angebote von kinderlosen Freunden

konnten die jungen Eltern aber nur mit Schuldgefahlen oder gar nicht an-

nehmen aus der Befurchtung heraus, die betreffenden zu sehr in Anspruch

zu nehmen und dafur keine Gegenleistung erbringen zu k6nnen.

Eine Frau betonte die Bedeutung des vorherigen Kennenlernens auch deshalb,
weil sie meinte, daB sie es nach der Geburt des Kindes gar nicht mehr ge-

schafft hatte (aus zeitlichen Grunden und mangelnder M6glichkeit), Kontakte

zu anderen jungen Eltern aufzubauen.

Alle Gruppenmitglieder zeigten Interview starkes Interesse an der Intensi-

vierung der Kontakte zur Gruppe und daran, bei der 2. Phase der Gruppen-

arbeit mitzumachen. Unserem Eindruck nach und aufgrund einiger Au8erungen
erhofften sie sich von der weiteren Teilnahme an den Gruppenabenden in

erster Linie, sich noch persanlicher in die Gruppe einbringen zu kannen

und die anderen Gruppenmitglieder genauer kennenzulernen.

Zum anderen hatten sie nach wie vor alle Interesse am Aufbau eines ge-

mei.nsamen Kinderladens und wollten an den Gruppenabenden zuerst klaren,

wie motiviert die anderen diesbezuglich noch sind.

Sie erhofften sich durch die Gruppenabende eine Erleichterung bei der

Klarung und Weiterentwicklung einer gemeinsamen zukunftigen Perspektive.
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Dazu auBerten sie z.B. : "uber pers6nliche Probleme reden", "sich aus-

weinen k6nnen", "iiber die gegenseitigen Erwartungen reden", "uber

Probleme in der Paarbeziehung sprechen", "uber Kinderladen sprechen",
"fiber Kinderladen mussen wir unbedingt reden, weil das scheinbar nicht

klappt ohne j emand, der was dazu sagt ("Jemand" war bezogen auf uns

als Gruppenleiter), weil sie da alle Interesse dran haben, aber das

lauft irgendwie nicht, es wird inner gesagt, wir mussen mal darilber

reden, aber dann kommt nichts", "j a, das ist so phasenweise, wir hatten

mal vor der Geburt 'ne Phase, wo wir uns recht intensiv darum gekummert

haben, z.B. Kinderladen gesucht haben, spater sind die Aktivitaten

dann aber eingeschlafen durch die Belastung mit den Kindern, das kommt

j etzt aber langsam wieder bei mir".

Es wird deutlich, daB die jungen Eltern unserer Gruppe an Kontakten

mit anderen jungen Eltern interessiert waren, jedoch die Gruppe nicht

allein organisieren konnten. Aus den Aussagen laBt sich eher folgern,
daB

- junge Eltern an Kontakten mit anderen in gleicher Situation interessiert

sind, da die Kontakte zu kinderlosen Freunden und Bekannten nach der

Geburt des Kindes aufgrund zu unterschiedlicher Interessen unbefriedigend
werden.

- Die Organisation einer Gruppe sollte von Fachleuten im Sinne der

"Hilfe zur Selbsthilfe" ubemommen werden.

Orientierung und Information zu Erziehungsfragen

Bei dieser Gruppe bestand zwar weniger ein Informationsdefizit, dafur

aber starker ein Erfahrungsdefizit, wenn man darunter wenig Kontakt

zu Familien mit Kindern oder alleinstehenden Mittern und Vatern versteht.

Nur die Gruppenmitglieder, welche im medizinisch oder sozialwissenschaft-

lichen Bereich studierten oder deren Studium abgeschlossen war, hatten sich

mit padagogischer bzw. psychologischer Fachliteratur beschaftigt (1/3
der Gruppenmitglieder)
Die ubrigen Teilnehmer hatten sich num gr68ten Teil durch popularwissen-
schaftliche Literatur (Bilcher, Zeitschriften wie "Eltern") informiert,
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wobei sie Bucher im Verhaltnis zu Zeitschriften oder Broschiiren z.B.

von Gesundheitsamtem oder Arzten seltener zu lesen schienen. Alle

lasen regelm Big die "Elternbriefe", welche insgesamt positiv bewertet

wurden. Die praktischen Tips in den "Elternbriefen" wurden begralk ,

die padagogischen Ratschlige und Meinungen, die dort vertreten werden,

im wesentlichen fur gut befunden.

Etwa die Halfte der Gruppenmitglieder gab an, sie bek men durch die

"Elternbriefe" Anregungen fiir den Gedankenaustausch mit ihrem Partner.

Einige meinten, die "Elternbriefe" baten zwar oft nichts Neues, aber

sie warden dadurch zumindest in ihren Meinungen bestatigt.
Die Zeitschrift "Eltern" hingegen wurde von vielen wegen ihrer padago-

gischen Ratschlage und ihres Aufforierungscharakters zum unreflektierten

Konsum kritisiert. Einige Personen nannten noch Rundfunk - und Fernseh-

sendungen als gelegentliche Infonnationsquellen.

Durchweg alle betonten aber den Gedankenaustausch in der Gruppe oder

mit anderen jungen Eltern als wichtigste Informationsquelle.

Das Ergebnis zeigt, daB sich die Teilnehmer durchaus schon mit Er-

ziehungsfragen auseinandergesetztund sich eigene Standpunkte gebildet
haben, was an ihrer kritischen Distanz gegeniiber bestimmten Informations-

quellen deutlich wird.

In dieser Gruppe bestand also weniger ein Informationsdefizit beziiglich
der Elternrolle, eher zeigten sich Unsicherheiten durch zu viel oder

zu widerspriichliche Infonnationen.

Bei allen Gruppenmitgliedern waren zwar bestimmt Grundhaltungen zur

Erziehung da, z.B. wollten sie auf die Bedurfnisse des Kindes eingehen,

versuchen, seine k6rperliche und geistige Entwicklung zu f6rdern, das

Kind als eigenstandige "Pers6nlichkeit" betrachten, um nur einige Punkte

zu nennen.

Die eigenen Eltern waren fur sie nur bedingt Modell und zwar bezogen
auf einzelne Verhaltensweisen, nicht aber auf deren Erziehungskonzept

insgesamt. Vielmehr au8erten alle Kritik am Erziehungsverhalten ihrer

Eltern; dieses ist ihnen zum Teil als zu autoritar oder als widerspruchlich
und konzeptionslos in Erinnerung.
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Sie hatten sich rwar mit fur sie relevanten Erziehungszielen ausein-

andergesetzt, Unsicherheit trat jedoch bei der Frage auf, wie sie im

Hinblick auf ihre Erziehungsvorstellungen im taglichen Leben konkret

mit ihrem Kind umgehen sollten.

Hierauf konnte ihnen die Theorie keine Antwort geben, die popular-

wissenschaftliche Literatur nur zum Teil. Da die Teilnehmer dieser

Gruppe Erziehungskonzepte kritisch hinterfragten, wirkte sich ihre

Unsicherheit nicht so aus, da!3 sie nach mehr theoretischer Schulung

verlangten. Zwei Gruppenmitglieder au8erten zwar bein Interview das

Interesse, uber Erziehungstheorien sprechen zu wollen, allerdings nur

als Anregung fur und Erganzung zum Gedankenaustausch in der Gruppe.
DaB der Gedankenaustausch in der Gruppe zur Oberwindung von Unsicher-

heit am h6chsten bewertet wurde, leiten wir daraus ab, daB die Teil-

nehmer ihre Meinung als "Laien" akzeptierten und versuchten "wissen-

schaftliche" Ergebnisse kritisch zu reflektieren. Diese Einstellung
wurde nicht nur beim Interview deutlich, wir beobachteten sie auch schon

wahrend der 1. Phase der Gruppenarbeit.

Sie stimmt mit unseren pidagogischen Zielsetzungen uberein und wurde von

uns auch bewuBt wahrend der 1. Phase der Gruppenabende gefardert.

Ein Erfahrungsdefizit bei den Gruppenmitgliedern war eher gegeben in dem

Sinne, daB sie wenig Kontakt mit Familien mit Kindern oder alleinstehenden

Muttern und Vatern hatten. Hinzu kam, daB alle bis auf eine Frau aus dem

ubrigen Bundesgebiet kamen, so dad ihre Verwandtschaft dort lebt. Auch

in der Nachbarschaft kannten alle bis auf die beiden alleinstehenden

Mutter keine Familien mit Kindern, wenn, dann nur oberflachlich.

Das heilk, die jungen Eltern haben kaum die  glichkeit, Erziehungs-
verhalten anderer Eltern zu beobachten und daraus Erfahrungen fur ihre

eigene Erziehungspraxis zu sammeln und Unsicherheiten abzubauen, also

am Modell zu lernen.

Bei den Interviews wurde das dadurch deutlich, da8 nur ein Paar angab,
sich in seinem Verhalten gegenuber dem Kind an einem anderen Elternpaar
aus dem Freundeskreis zum Teil orientieren zu wollen.
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Lebenssituation und Freizeitverhalten junger Eltern

Nach der Geburt des Kindes nahmen alle berufstatigen Frauen den Mutter-

schaftsurlaub in Anspruch, zwei Studentinnen gingen kaum noch zur Uni,

die dritte Studentin hatte das Studium schon wahrend der Schwangerschaft ab-

gebrochen.

Eine der berufstatigen Frauen hatte vor, nach einem halben Jahr Mutter-

schaftsurlaub wieder arbeiten gehen und das Kind zu einer Tagesmutter zu

geben, wodurch sie sich eine starkere Entlastung erhoffte. Eine allein-

stehende Frau mulke nach einem halben Jahr aus finanziellen Granden wieder

arbeiten gehen; sie wurde aber durch ihre Mutter entlastet, welche das Kind

betreute, und durch die beidm Frauen in ihrer Wohngemeinschaft. Die beiden

anderen berufstatigen Frauen wollten ein Jahr zu Hause bleiben, wobei eine

der alleinstehenden Frauen in Kauf nahm, ein halbes Jahr von Sozialhilfe

zu leben.

Fur die Paare, bei denen beide Partner berufstatig waren, war es klar, daB

die Frauen zu Hause bleiben sollten, was sie nach eigener Aussage gefiihls -

maBig auch lieber wollten. Hauptargument hierfur ist, daB der Mann mehr

verdient, obwohl bei zwei Paaren sicher auch der h6here berufliche Status

des Mannes eine Rolle spielte.
Die Studentenpaare wollten Arbeitsteilung im Haushalt und bei der Kinder-

betreuung praktizieren, was sp ter j edoch nicht entsprechend ihrer Planung

durchgefithrt wurde.

Einer dieser Manner arbeitete zwar jetzt verstarkt zu Hause, beteiligte
sich aber trotzdem nicht gleich viel bei der Kinderbetreuung. Der andere

ging seinem Studium genauso intensiv nach wie vor der Geburt des Kindes,

wahrend seine Frau kaum zur Universitat gehen konnte ("h6chstens sieben

Stunden in der Woche").

Die Frauen, deren Manner ganztags berufstatig waren oder nicht zu Hause

arbeiten konnten, engagierten sich zwangslaufig starker bezuglich Haushalt

und Kind, was sie auch gerechtfertigt fanden.
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Die Frauen waren also von Anfang an bereit, zugunsten des Kindes ihren

Beruf vorubergehend aufzugeben bzw. Abstriche an ihrem Studium zu machen.

Hinzu kam, daB sie durch das Stillen in den ersten Lebensmonaten des Kindes

starker an das Kind gebunden waren als der Mann.

Die Frauen der Gruppe verbrachten also den gr08ten Teil des Tages mit dem

Kind, so daB ihre Lebenssituation auch viel starker durch das Kind bestimmt

wurde als die des Mannes. Selbst wenn der Mann zu Hause war und anbot, das

Kind zu betreuen, fiihlten sich die Frauen haufig nicht entlastet. Als Bei-

spiel hierzu einige Aussagen aller interviewten Frauen:

- Sie hatten standig das Gefuhl, allein fur das Kind verantwortlich zu sein

und dem Mann bei der Kinderbetreuung helfen zu mussen. Deshalb k6nnten sie

sich auch schlecht auf sich konzentrieren, wenn der Mann das Kind zu

Hause betreue. Einige waren zum Teil auch unruhig aus der Angst heraus, der

Mann k6nne nicht richtig mit dem Kind umgehen. Dies wurde zum Teil auch

dadurch verstarkt, daB die Kinner sich 6fter mit Fragen an ihre Frauen

wandten, wenn sie das Kind betreuten und einen hilflosen Eindruck auf diese

machten.

- Sie kannten sich nur wirklich entspannen oder ihren Interessen ungest6rt

nachgehen, wenn die Manner das Kind auf3erhause betreuten, z.B. mit ihm

spazieren oder zu Freunden gingen.
- Ihr Leben hatte sich durch das Kind grundlegend verandert, da sie den

gesamten Tagesablauf den Bedurfnissen des Kindes entsprechend gestalten
muBten. Sie hatten kaum noch Zeit, ihren Interessen nachzugehen, wenn sie

es dennoch taten, bekamen sie oft ein schlechtes Gewissen. Zum Teil hatten

sie auch nicht mehr die Motivation, sich an eine langere Arbeit zu setzen,

da sie waiken, im nachsten Moment doch durch das Kind gest6rt zu werden

(z.B. konnten die Studentinnen aus dem Grund kaum zu Hause fur's Studium

arbeiten).
- Sie klagten uber permanente Mudigkeit. Einige standen nachts grundsatzlich

selbst auf, um ihre berufstatigen Manner zu schonen. Andere beklagten sich

uber ihre Partner, die nachts nicht freiwillig aufstehen wollten mit der

Begrundung, die Frau k6nne ja tagsuber schlafen (allerdings kamen sie dazu

kaum).
- Alle Frauen bis auf eine meinten, die Miinner niihmen ihnen zwar die Arbeit im

Haushalt ab, hatten aber keinen Oberblick uber notwendige Besorgungen oder

anliegende Arbeiten im Haushalt, so daB sie sich auch hier starker verant-

wortlich filhlten. Sie kritisierten, daB ihre Minner eine hdhere Toleranz-

l
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grenze bezuglich Schmutz und Unordnung hatten mit der Auswirkung,
daB letzten Endes sie trotz abgesprochener Arbeitsteilung die meisten

Arbeiten im Haushalt erledigten. Nur eine Frau sagte, sie fuhle sich

nicht benachteiligt, was die Fuhrung des Haushalts betrifft; dies

allerdings erst,seitdem sie wieder halbtags arbeite.

- Vor allem betonten alle Frauen, sich fur die Versorgung des Kindes

allein verantwortlich zu fiihlen.

Im Gegensatz zu den Frauen anderte sich fur die Manner der gewohnte

Tagesablauf weniger.
Die berufstatigen Manner gingen nach wie vor zur Arbeit, so daB sie

erst ab dem spaten Nachmittag mit der neuen Lebenssituation konfrontiert

wurden. Nur ein Mann fuhlte sich auch wahrend der Arbeit wegen pennanenter

Obermiidung belastet, da er abwechselnd mit seiner Frau nachts zum Teil zweimal

wegen des Kindes aufstand.

Er wollte seine Frau entlasten, da das Kind oft viermal nachts wach wurde

und sie sich karperlich nicht dazu in der Lage fuhlte, das allein durch-

zuhalten.

Auch die Mlinner, die zu Hause arbeiteten bzw. studierten, fuhlten sich

weniger belastet; sie konnten besser abschalten und sich auf ihre Arbeit

konzentrieren.

Das Freizeitverhalten und die sozialen Kontakte anderten sich bei allen

Paaren und auch den alleinstehenden Muttern (s.a. Hypothese I). Die

Die jungen Eltern hatten nun weniger als vor der Geburt des Kindes das

Bediirfnis, auBerhausliche Freizeitaktivitaten wahrzunehmen und taten

dies auch nicht, obwohl sie die M6glichkeit dazu gehabt hatten (alle

Gruppenmitglieder sagten, sie hatten sich fiir den Fall einen Babysitter
aus dem Bekanntenkreis organisieren k6nnen oder Freunde hatten ihnen

angeboten, die Betreuung des Kindes zu ubernehme .

Das lag nach Aussagen der Teilnehmer einerseits daran, daB sie zu

au/3erhauslichen Freizeitaktivitaten in der ersten Zeit nach der Geburt

des Kindes haufig zu mude waren, andererseits auch daran, daB sie es

vorzogen, sich Freunde einzuladen oder diese mit Kind zu besuchen.

Sie vermifken also in der Zeit ihre fruheren Freizeitaktivitaten kaum.
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Trotzdem war das Freizeitverhalten und die sozialen Kontakte der

Frauen starker eingeschrankt, da die Ainner abends gelegentlich
allein ausgingen (Kino, Freund).

Einige Frauen beklagten sich daruber, ihre Manner gingen gelegentlich
einfach aus, und betrachteten es als Selbstverstandlichkeit, daB sie an

dem Abend das Kind betreuen, ohne das vorher mit ihnen abgesprochen
zu haben. Einige Manner meinten, sie w[irden gern after abends mit ihren

Frauen gemeinsam etwas unternehmen, aber die Frauen seien immer zu mude.

Die Frauen au8erten, wenn sie einmal allein etwas unternehmen wollten,

k8nnten sie zum Teil trotz Zureden der Mannder nicht beruhigt weggehen,
weil sie Angst hatten, der Mann kame mit dem Kind allein nicht zurecht.

Zusammenfassend gesagt, zeigen die Ergebnisse, daB sich zwar die

Lebenssituation, das Freizeitverhalten und die sozialen Kontakte bei

beiden Partnern indern, bei den Frauen j edoch grundlegender als bei

den Mannern.

Zur Arbeitssituation der jungen Eltern nach der Geburt des Kin,lps

Die Frauen dieser Gruppe fiihlten sich zwischen Kind und Beruf hin- und her-

gerissen und befurchteten, beide Bereiche nicht miteinander vereinbaren

bzw. gewichten zu kannen, ohne Schuldgefuhle zu bekommen.

Einerseits wollten sie das Kind nicht wegen Beruf oder Studium vernach-

lassigen, andererseits konnten sie sich nicht vorstellen, die Hausfrauen-

und Mutterrolle auf Dauer gesehen befriedigend zu empfinden, obwohl sie

sich die erste Zeit nach der Geburt des Kindes mit kleinen Einschrinkungen

durchaus wohl in dieser Rolle fuhlten.

Besonders belastet erschienen uns die Studentismen in dieser Zeit, da sie

keinen offiziellen Mutterschaftsurlaub hatten. Sie bekamen Schuldgefuhle

gegenuber dem Kind, sobald sie sich mehr. im Studium engagieren wollten,
aber auch, wenn sie das Studium zugunsten des Kindes vernachlassigten.
Diese Ambivalenz tret bei den berufstatigen Frauen weniger auf. Aber sie

befurchteten dann ihr Kind vernachlassigen zu mussen, wenn sie ihre Beru:statig-
keit wieder aufnehmen.

Alle Frauen empfanden es als Problem, zwischen ihrer weiteren Pers6nlichkeits-

entwicklung durch Studium oder Beruf und ihrem Anspruch an die Mutterrolle
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abzuwagen und Schwerpunkte setzen zu mussen.

Zur Bedeutung des Berufs oder des Studiums fur die Frauen nach der Geburt

des Kindes:

Fur nur zwei Frauen war der Beruf jetzt weniger bedeutend als fruher, diese

Frauen empfanden ihn allerdings auch schon vor ihrer Mutterschaft als un-

befriedigend. Beide Frauen waren alleinstehend, weshalb die eine von ihnen

aus finanziellen Grunden nach dem 1/2 jahrigen Mutterschaftsurlaub wieder

arbeiten gehen muBte, wahrend die andere sich dafur entschied, statt dessen

1/2 Jahr von Sozialhilfe zu leben. Sie wollte ihr Kind auf keinen Fall den

ganzen Tag zu einer Tagesmutter geben, da sie das Bedurfnis hatte, sich

zumindest in ersten Lebensj ahr so intensiv wie maglich mit dem Kind zu

beschaftigen. Sie meinte, eine Halbtagsstelle nutze ihr nichts, da sie

dann kaum mehr verdienen wurde als sie vom Sozialamt bekdme. Beide

Frauen dachten fiir die Zukunft daran, aus ihrer unbefriedigenden Berufs-

situation durch eine Umschulung oder Weiterbildung herauszukommen.

Fiir die zwei anderen berufstatigen Frauen, welche in einer Paarbeziehung

lebten, hatte der Beruf die gleiche Bedeutung wie froher, nur wollten sie

wegen des Kindes vorerst nur halbtags arbeiten gehen.
Eine der Studentinnen wollte auf j eden Fall ihr Studium beenden (sie war

in der Mitte des Studiums), obwohl sie nach der Geburt des Kindes wenig
motiviert war, zur Uni zu gehen, und dies, wie sie sagte, wenn uberhaupt,
dann hauptsachlich tat, um soziale Kontakte zu Kommilitonen aufrecht zu

erhalten.

Die andere dagegen war erst im 1. Semester und uberlegte, ob sie ein anderes,

weniger arbeitsintensives Studium anfangen sollte, da sie meinte, Kind

und Medizinstudium arbeitsmaBig nicht verkraften zu k6nnen. Studieren

wollte sie aber auf j eden Fall wegen der gr68eren Freiheit im Studium.

Ein anderer Studiengang, z.B. Padagogik, wurde sie, wie sie sagte, auch

interessieren; sie hatte jedoch drei Jahre auf einen Studienplatz in Medizin

gewartet. Die Frau,welche ihr Studium abgebrochen hatte, wollte auch

" irgendwann" wieder ein Studium aufnehmen.

Sie meinte, daB vorherige Studium auch unabhangig vom Kind abgebrochen
zu haben, da sie es als nicht besonders befriedigend empfunden hatte.
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Man kann also sagen, daB die Frauen dieser Gruppe die Bedeutung von

Studium und Beruf j etzt gr68tenteils nicht geringer einschdtzten

als vor der Geburt des Kindes, allerdings nur bezuglich ihrer ver-

standesmaBigen Erwagungen in Hinblick auf den Entwurf von einer

langerfristigen Lebensperspektive.
GefuhlsmaBig, bzw. von ihren aktuellen Bedurfnissen her gesehen,
waren Studium und Beruf fur sie in der ersten Zeit nach der Geburt des

Kindes eher zweitrangig.

Fur die Emnner hatte der Beruf zum Zeitpunkt des Intertriews auch

ein geringeres Gewicht als vor der Geburt des Kindes, doch konnten

wir deren Aussagen keine Konflikte zwischen Berufs - und Vaterrolle

entnehmen, bzw. keine so groGen, daB sie darunter zu leiden schienen.

Alle  nner bis auf einen meinten, sie wurden jetzt gern etwas weniger

arbeiten, um mehr Zeit fur das Kind zu haben, sahen dazu aber nur be-

schrankt Maglichkeiten.
Zwei Manner, deren Beruf es zuliea, arbeiteten nunmehr zu Hause, wahrend

ein anderer sein Studium so intensiv durchzog wie bisher. Er wollte

m6glichst schnell fertig werden, um die Familie besser "ernahren" zu

k6nnen (bisher Geld durch Tutorenjob an der Universitat und durch die

Eltern). Einer der Vater war in "Anerkennungsjahr", so daB er acht Stunden

taglich arbeiten muBte.

Ein anderer der berufstatigen Manner wollte weiterhin ganztags arbeiten,
da ihm die sozialen Kontakte zu den Kollegen wichtig waren. Er befurchtete,
daB diese durch einen Halbtagsjob zu sehr eingeschrankt wurden. Hinzu

kam bei ihm, daB er und seine Frau sehr unsicher im Umgang mit dem

Kind waren (Kind schrie sehr haufig, litt unter Appetitmangel, Eltern

waren ratlos), wodurch Spannungen in der Paarbeziehung vestarkt wurden.

Atich gab ihm seine Frau haufig zu verstehen, er kanne nicht "richtig"
mit dem Kind umgehen.
Seine Frau ware auch am liebsten schon einige Wochen nach der Geburt

des Kindes wieder arbeiten gegangen und hatte mit dem Mann gern die

Rolle getauscht, da sie die Schwierigkeiten mit dem Kind kaum bewaltigen
konnte und sich physisch und psychisch teilweise am Ende ihrer Krafte

fiihlte. Der Mann setzte sich aber mit dem Argument durch, daB er mehr

verdiene als seine Frau.
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Bei allen Mannern war das Bedurfnis, sich in der ersten Zeit ihrer

Vaterschaft besonders mit dem Kind zu beschaftigen, nicht so stark,

daB sie unter ihrer Berufstatigkeit oder ihrem Engagement im Studium

litten oder Schuldgefuhle gegenuber dem Kind bekamen, wie die Frauen.

Sie betrachteten die Frauen als Hauptbezugspersonen fur das Kind und

filhlten sich von daher gesehen entlastet. Nur zwei Mininer sagten, sie

k6nnten es sich gut vorstellen, nur halbtags zu arbeiten, um sich mehr

dem Kind widmen zu k6nnen, vorausgesetzt, dies ginge finanziell gesehen.
Ebenso sagten alle Vater, sie k8nnten sich vorstellen, die Rolle als

"Nur-Hausmann" fur eine begrenzte Zeit zu ubernehmen, langfristig ge-

sehen sei sie ihnen aber sicher zu unbefriedigend.
Die eingangs formulierte Vermutung trifft in dieser Gruppe mehr auf die

Frauen zu. Sie 3ut3erten bedeutend starkere Ambivalenz zwischen Mutter- und

Berufsrolle.

4.2.3 Zweite Phase der Gruppenarbeit

Ziel der Gruppenarbeit

Zu diesem Zeitpunkt sollte erstens verstarkt die Kommunikation zwischen

den Teilnehmern uber pers6nliche Probleme gef6rdert werden, die sich aus

der veranderten Lebenssituation durch das Kind ergeben, z.B.: Probleme

in Ungang mit dem Kind, Veranderungen in der Paarbeziehung, in der Freizeit-

gestaltung, Konflikt Kind-Beruf bei den Frauen. Das Anknupfen an der

aktuellen Lebenssituation sollte es den Teilnehmern erm6glichen, gemeinsam

Problemlasungsmaglichkeiten zu entwickeln (Erschliehig von Selbsthilfe-

potentialen) und den Gruppenzusanmenhalt st rken.

Zweitens wollten wir die Beziehungsklarung untereinander fardern; dies

erschien uns im Hinblick auf den geplanten Aufbau eines gemeinsamen Kinder-

ladens besonders wichtig.
Bei der Bearbeitung des Themas "Kinderladen" war es uns in erster Linie

wichtig, bei den Teilnehmern den Austausch uber die Bedeutung des Kinder-

ladens fur jeden einzelnen, eigene Anspruche und evtl. Angste vor uberhdhten

Erwartungen anderer sowie Erwartungen an die anderen Gruppenmitglieder anzu-

regen, also insbesondere die Kommunikation iiber Gefilhle zu f6rdern.

Gesprache uber die Planung des Kinderladens sollten m6glichst nicht oder nur

am Rande wahrend der Gruppenabende laufen, da die Teilnehmer Gelegenheit zum

Austausch von Sachinformationen und organisatarischen Fragen bei ihren

informellen Treffen auBerhalb haben wurden.
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Rolle als Gruppenleiter

Im Unterschied zur ersten Phase sollten von uns keine Sachthemen

oder Fragestellungen mehr vorgegeben werden, und zwar aus folgenden
Grlinden:

Aus den Interviews wuBten wir, da8 die Teilnehmer das Bedurfnis hatten,

mit den anderen Gruppenmitgliedern uber pers6nliche Probleme zu sprechen,

daB bei allen nach wie vor das Interesse am Aufbau eines gemeinsamen
Kinderladens bestand und daran, die anderen Gruppenmitglieder noch besser

kennenzulernen. Einige hatten auch den 1*msch geau,Gert, uber die Be-

ziehungen der Gruppenmitglieder zueinander sprechen und Konflikte zwischen

ihnen austragen zu wollen. Die geauBerten Bedurfnisse der Teilnehmer

stimmten also weitgehend mit unserer Absicht uberein.

Die Teilnehiner kannten sich schon relativ gut durch die ersten zehn

Gruppenabende und ihre infonnellen Treffen wahrend und nach der 1. Phase

der Gruppenabende, so da8 wir annehmen konnten, daB sie mit dem An-

sprechen pers6nlicher Themen und deren Bearbeitung in eigen€r Initiative

nicht uberfordert sein wurden.

Die Teilnehmer wollten einen Kinderladen miteinander aufbauen; objektiv
bestand daher die Notwendigkeit, die Gruppenmitglieder so gut wie m6glich
kennenzulernen und mit ihnen offen zu kommunizieren, um Konflikte in der

spateren Zusammenarbeit konstruktiv bearbeiten zu k6nnen.

Zwischen dem Bedurfnis und dem Mut, ein persanliches Thema oder einen

gefilhlsma ig bedeutsamen Inhalt von sich aus anzusprechen, bestehen

im allgemeinen Diskrepanzen, die wir auch bei unseren Teilnehmern ver-

muteten. Trotzdem wollten wir uns bei der Vorgabe von persanlichen Frage-

stellungen zur Bearbeitung in der Gruppe zunachst Zuruckhalten, um den

Teilnehmern die Maglichkeit zu geben, Themen auf eigenen Vorschlag unter

persanlich und gefuhlsmaBig bedeutsamen Aspekten zu bearbeiten. Da dies

angstbesetzt ist, vennuteten wir, daB die Teilnehmer hierfur u.U. langere
Zeit brauchen wurden. Der Gruppenzusammenhalt wurde, davon gingen wir aus, so

stark sein und ihre Frustrationstoleranz hoch genug, um eine kurze Zeit lang
einen Widerspruch zwischen ihrem Anspruch und ihrem realen Verhalten ver-

kraften zu k6nnen. Wir waren uns ziemlich sicher, daS die Teilnehmer mit

zlmehmender Unzufriedenheit uber ihre Kommunikation von sich aus Konmuni -

kationsbarrieren (tabuisierte Themen und Fragestellungen) ansprechen wurden.

1
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Das war uns besonders wichtig, um ihre Kommunikationsfahidkeit in

Hinblick auf ihre spatere gemeinsame Arbeit zu fardern. Sie sollten

sich maglichst schon wihrend der Gruppenabende darin uben, Kommuni-

kationsbarrieren von sich aus anzusprechen, ohne auf deren Themati-

sierung durch den Gruppenleiter zu warten. Wir planten die Bearbeitung
der Themen entsprechend unserer Zielsetzung zu strukturieren, indem wir

an persanlich und gefuhlsmaflig bedeutsame Aussagen einzelner Teilnehmer

anknupfen und diese vertiefen wollten.

Wie in der ersten Phase der Gruppenarbeit wollten wir versuchen:

- am Wissen und an den Erfahrungen der Teilnehmer anzuknupfen, theoretische
Erkenntnisse und Sachinformationen durch uns sollten nur Erganzungen
dazu sein und Anregungen fur die Diskussion geben

- als Kommunikationsmodell zu dienen, indem wir uns pers8nlich mit Gefiihlen
und Angsten in die Gruppe einbringen

- die Teilnehmer zu Widerspruch und Kritik gegenuber unseren Aussagen zu

ermutigen
- besonders gefilhlsrnaBige, noch nicht klar verbalisierte Aussagen der Teil -

nehmer aufzugreifen, d. h. uns verstarkt auf Aussagen uber Erfahrungen,
Wunsche und Gefuhle konzentrieren

- nicht nur die verbale, sondern auch die nonverbale Kommunikation

(Gesten, Mimik, Tonfall, Wortwahl, Sprechtempo) zu beachten
- auf die Gefuhle der Teilnehmer einzugehen und sie zur Auseinandersetzung
damit anzuregen

- nur notwendige, das Gesprach weiterentwickelnde Fragen zu stellen.

Im Unterschied zur ersten Phase der Gruppenabende wollten wir versuchen,

gruppendynamische Obungen einzusetzen. Wir dachten insbesondere an Cbungen
zur Selbst- und Fremdeinschatzung, welche Ansatzpunkte fur die Beziehungs -

klarung geben sollten. Wir gingen davon aus, daB der Einsatz von Obungen in

dieser Phase der Gruppenarbeit m6glich sein muBte und den gruppendynamischen
Proze B fardern kannte.

Bearbeitungsform der Themen und Entwicklung der Kommunikation in der Gruppe

Mit Ausnahme des dritten und des funften Gruppenabends verliefen die Treffen

wenig strukturiert.

Das hatte nach unserer Einschatzung mehrere Grunde:

Die Teilnehmer schlugen zwar Themen vor, planten aber nicht, unter welchen

Gesichtspunkten ein Thema bearbeitet werden sollte, z.B. formulierten sie

"uber Kinderladen zu reden" oder "uber den Tagesablauf mit dem Kind" reden.
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Einerseits spurten die Teilnehmer unsere Erwartung an sie, die Gruppen-
abende selbstandig zu strukturieren und hatten auch an sich den Anspruch,

andererseits hatten sie nicht den Mut, an die Bearbeitung der Themen mit

bedeutsamen Fragestellungen heranzugehen.
Die pauschale Formulierung der Themen erm3glichte es ihnen, oberflachlich,

sachlich, allgemein uber ein Thema zu sprechen, ohne sich pers6nlich ein-

bringen zu mussen.

Einige Gruppenmitglieder (besonders die Frauen) deuteten zwar Probleme

in der Paarbeziehung, im Umgang mit dem Kind, mit der Mutterrolle und dem

Konflikt Kind-Beruf an, die Gruppe war aber nur ansatzweise dazu in der

Lage, die pers6nlich bedeutsamen Aussagen dieser Gruppenmitglieder aufzu-

greifen und sich damit auseinanderzusetzen. Auch unseze Versuche, pers6nlich
bedeutsame Aussagen einzelner Teilnehmer zum Diskussionsgegenstand zu machen,

wurden entweder von den betreffenden Teilnehmern selbst oder von anderen

Gruppenmitgliedern angeblockt, z.B.:

- das betreffende Gruppenmitglied bagatel]sierte selbst sein angedeutetes
Problem oder sagte, es wolle daruber in Moment nicht weiterreden,

- die anderen Gruppenmitglieder bagatellisierten das Problem, stellten
oberflachlich Parallelen zu sich her und lenkten dann das Gesprach auf
ein anderes Thema,

- ein anderes Gruppenmitglied au erte das Bedurfnis, uber ein anderes Thema
sprechen zu wollen oder berief sich auf die zurlickliegende Themenplanung,

- ein Gruppenmitglied schnitt ein weniger angstbesetztes Thema an, das
die anderen Gruppenmitglieder sofort aufgriffen,

- die Teilnehmer gingen nur scheinbar auf eine persdnlich bedeutsame
Aussage eines Gruppenmitglieds oder auf einen Strukturierungsvorschlag von
uns in der Richtung ein.

Dazu ein Beispiel:
Am ersten Gruppenabend wurde von einem Teilnehmer das Bedurfnis geau ert,
zu erfahren, ob wirklich noch alle beim Kinderladen mitmachen wollten oder
k6rmten, und wieweit sich j eder dafiir engagieren wolle. Die anderen

Gruppenmitglieder stimmten zu, statt aber das Thema aufzugreifen,
sturzten sie sich in Aktivismus bezuglich der Planung des Kinderladens
und walzten Planungsdetails aus.

Am 2. Gruppenabend wollten sie wieder uber das Thema"Kinderladen" sprechen
und zeigten am Anfang wieder Aktivismus in Sachen Kinderladenplanung. Wir
sagten, wir fanden es zuerst wichtiger, iiber die Bedeutung des Kinderladens
fur jeden einzelnen, Erwartungen an andere Gruppenmitglieder, eigene An-
spruche und Angste zu sprechen.. Die Teilnehmer stimmten uns zu, sprachen
dann aber nicht uber Erwartungen aneinander und Angste, sondern Ober die

Bedeutung des Kinderladens fur sie auf praktisch€r Ebene (Erleichterung
im Alltag, Vorteil fur das Kind), ohne ein pers6nliches Anliegen zu  18ern.

Der Austausch uber Alltagserfahrungen ist sicher ein Bediirfnis j unger
Eltern. Aus den Situationen heraus in denen diese Themen aufkamen und
aus der Haufigkeit, mit der gerade an den ersten Gruppenabenden uber sie
gesprochen wurde, interpretierten wir, daB diese Themen die Punktion hatten,
zu diesem Zeitpunkt von pers6nlicheren, angstbesetzteren Themen abzulenken.
Unsere Vermutung wurde spater von den Teilnehmern bestatigt.
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Wahrend der ersten beiden Gruppenabende und dem Gruppentreffen in der

"Bildungs - und Begegmmgsstatte in Glienicke" (vor dem 3. Gruppenabend)
fiel es uns besonders schwer, die Gesprache zu strukturieren.

Wir waren noch unsicher in unserer veranderten Rolle als Gruppenleiter, da

wir uberlegen muBten, wie wir ohne Vorgabe von Themen oder Fragestellungen

zu deren Bearbeitung und angesichts des Widerstandes der Teilnehmer gegen-

uber unseren Strukturierungsversuchen weiter vorgehen sollten.

Die Situation war die, daB die Teilnehmer entweder unsere Vorschlage zur

Bearbeitung der Themen oder unsere Versuche, pers6nlich und gefuhlsmaBig

bedeutsame Aussagen einzelner Gruppenmitglieder Zu thematisieren, direkt

oder indirekt abblockten.

Es stellte sich uns also die Frage, wie wir mit dem Widerstand der Teil-

nehmer umgehen sollten. Da13 die Teilnehmer ihre Bediirfnisse gegen unsere

Strukturierungsversuche durchsetzten, bewerteten wir rwar einerseits

als positives Zeichen fur die Entwicklung der Kommunikation, (Durch-

setzen eigener Bedurfnisse gegen Autoritat des Gruppenleiters), anderer-

seits vermuteten wir dahinter auch Kommunikationsbarrieren.

Eine M6glichkeit hatte darin bestanden, den Teilnehmern unsere Vermutungen

uber ihren Widerstand mitzuteilen, zu betonen, wie wichtig die Ober-

windung ihrer Angst fur die Entwicklung der Kommunikation in der Gruppe

sei, und sie zu ermutigen, starker auf unsere Strukturierungsversuche

einzugehen. Bei dieser Vorgehensweise sahen wir allerdings zu dem Zeit-

punkt die Gefahr, da13 die Teilnehmer sich durch tms entmundigt fiihlen

kannten (wir wissen, was in ihrem Interesse ist), und als Gegenreaktion
noch starkeren Widerstand entwickeln k6rmten.

Wir wollten erreichen, daB die Teilnehmer von sich aus Kritik an der Art

ilirer Kommunikation uben und das Bedurfnis auBern, sich intensiver uber

pers6nliche Themen auszutauschen. Wir gingen davon aus, daB sie dies taten,

wenn die Kommunikation auf Dauer gesehen ihrem Anspruch widerspriiche und

ihre Unzufriedenheit daruber immer starker wurde.

Durch die Selbstandigkeit der Teilnehmer fiihlten wir uns bei der Ge-

staltung der Gruppenabende auch uberflussig. Diese Selbstiindigkeit konnten

wir aber nicht nur positiv sehen, da sie in eine Richtung ging, die unseren

Anspruch an eine Gesprachsgruppe nicht befriedigte.
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Bis zum 4. Gruppenabend verlief die Kommunikation zwischen den Teilnehmern,

was die Bearbeitung von pers6nlichen Problemen und Gefuhlen betrifft, wie

beschrieben, relativ oberflachlich. Auch hatten sie bis dahin ein starkes

Harmoniebestreben, was sich darin auferte, daB kein Gruppenmitglied ein

anderes per6nlich kritisierte, und daB alle Gruppenmitglieder behaupteten,
Konflikte zwischen ihnen gabe es bisher noch nicht, das k3me wahrschein-

lich erst mit Beginn der praktischen Arbeit im Kinderladen.

Das Interesse der Teilnehmer aneinander und die Bereitschaft, sich

gegenseitig zu unterstutzen, auBerte sich aber in vielen Punkten:

- die Teilnehmer gaben sich praktische Tips, was Ernahrung, Pflege und
den Umgang mit dem Kind betraf,

- sie gingen mehr auf Gruppenmitglieder ein, welche Unsicherheiten im

Ungang mit dem Kind auarten und versuchten diese zu beruhigen,
- sie unterstutzten sich bei der Kinderbetreuung u.a., indem sie auf

Anregung einer Frau einen "Babynotdienst" einrichteten, d.h. :

j edes Paar stellte sich abwechselnd an einem Wochenende zur Verfugung,
um die Kinder von Gruppenmitgliedern zu betreuen, die Freizeitaktivitaten
wahrnehmen wollten, in die sie das Kind nicht mit einbeziehen konnten
oder die sich besonders belastet fill· lten,

- sie setzten sich mit der Situation der alleinstehenden Mutter aus -

einander und versuchten, diese besonders zu entlasten,
- bei der Planung des Kinderladens ergriffen sie zielstrebig Aktivitaten

(Einrichtungen, Gruppenkonto fur Kinderl aden).
- die Frauen beschlossen, sich einmal wachentlich oder vierzehntagig zu treffen,

um u a. uber ihre spezielle Situation zu sprechen,
- die MRnner beschlossen, sich 14tagig zu treffen, um miteinander
Tischtennis zu spielen und sich zu unterhalten,

- die Gruppe ging einmal monatlich zum Kegeln,
- einzelne Gruppenmitglieder unternahmen gemeinsame Freizeitaktivitaten
wie Kino-, Vortrags- oder Kneipenbesuche, Spazierengehen, gemeinsames
Kochen und Einkaufen.

Einige feierten miteinander Silvester. Die Gruppe plante auch, an einem

Wochenende gemeinsam zu verreisen, was dann aber aus zeitlichen und organi-
satorischen Grilnden nicht klappte.
Am 4. Gruppenabend auBerten einige Gruppenmitglieder, entsprechend
unserer Erwartung , zum ersten Mal Kritik an der Art der Kommunikation

in der Gruppe.
Eine Frau au.Gerte Zweifel an der scheinbaren Hannonie in der Gruppe und

sagte, sie glaube nicht daran, daB es keine Konflikte zwischen den Teil-

nehmern gabe, eine andere Frau beklagte sich daruber, daB Probleme der

Gruppenmitglieder nur angedeutet, aber nicht wirklich besprochen warden
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(z.B. Kritik einiger Frauen am Verhalten ihrer Mmnner). Sie befiirchtete,
die anderen Gruppenmitglieder nicht wirklich kennenzulernen, wenn die

Kommunikation in der Form weiterliefe und luBerte ihr Bedurfnis, endlich

intensiver uber pers6nliche Themen und Probleme zu reden. Sie kritisierte

auch als erste eine andere Frau in der Gruppe.
Ein Mann au8erte das Bedurfnis, aber gleichzeitig auch Angste davor, inten-

siver uber die Paarbeziehung zu sprechen.
Alle Teilnehmer waren sich einig daruber, daB ihre Kommunikation intensiver

werden mu8te, und daB es auch in Hinblick auf ihre spatere Zusammenarbeit

wichtig sei, Konflikte zwischen ihnen schon jetzt offen anzusprechen.
Keiner der Teilnehmer machte allerdings einen Vorschlag zum Vorgehen,
wie Kommunikationsbarrieren uberwunden werden kannten.

Am 6. Gruppenabend wiederholten einige Teilnehmer ihre Kritik am Ablauf.

Eine Fiau sprach von sich aus die Abwehrstrategie der Gruppe an, mit

denen der Austausch uber pers6nliche Themen verhindert wOrde, die anderen

Teilnehmer stinnten ihr zu und sagten, da8 die ausfuhrlichen Gesprache
uber die Kinder auch ihrer Meinung nach zum Teil die Funktion gehabt hatten,

von pers6nlichen Themen und Problemen abzulenken. Die Teilnehmer w(inschten

sich von uns, daB wir die Diskussion durch Vorgabe von Fragestellungen zur

Bearbeitung der Themen wieder starker strukturieren sollten, um ihnen dabei

zu helfen, nicht vom Thema abzulenken. Themenvorschlage fur die nachsten

Gruppenabende wollten sie selber machen. Wir gingen auf das Bedurfnis der

Teilnehmer ein, da die Entscheidung fur starkere Strukturierung durch uns

von ihnen selbst kam.

Die offene Kritik der Teilnehmer an ihrem Verhalten und die Benennung der

Abwehrstrategien bewerteten wir positiv, ebenso betrachteten wir ihre Er-

wartungen an uns in dem Sinne als Fortschritt in der Entwicklung der

Kommunikation, als sie sich damit aktiv darum be uh·ten, die Kommunikation

zwischen ihnen zu verbessern und nicht nur wie am 4. Gruppenabend zu

kritisieren.

Andererseits wollten wir aber nur ungern in die Rolle der alleinigen
Diskussionsleiter gedrdngt werden, da die Teilnehmer unserer Meinung
nach einen weiteren Fortschritt in ihrer Kommunikation zueinander ge-

macht hatten, wenn es ihnen gelungen ware, Kommunikationsbarrieren selbstandig
zu uberwinden und diesbezuglich nicht auf den AnstoB des Gruppenleiters zu

warten.
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Vom 7. bis zum 10. Gruppenabend gaben wir die Fragestellungen zur Be-

arbeitung der Themen wieder vor und bestimmten die methodische Vor-

gehensweise. Dadurch liefen die Diskussionen strukturierter und inten-

siver ab. Die Teilnehmer unterstutzten uns aber zum Teil bei der Themati-

sierung von pers6nlich und gefilhlsma8ig bedeutsamen Aussagen einzelner

Gruppenmitglieder, indem sie sich starker darauf bezogen und den Gruppen-

mitgliedern damit halfen, ihre Gefiihle naher zu beschreiben oder indem

sie eigene Gefiihle zu einem bestimmten Problem auBerten.

Die Teilnehmer waren mit unserer Vorgehensweise einverstanden und au8erten

sich im Verhaltnis zu den anderen Gruppenabenden besonders am 7. und 8.

Gruppenabend sehr offen. (Thema: Paarkonflikte, die sich aus der Arbeits-

teilung und Erwartungen aneinander im allgemeinen ergeben). Sie kritisier-

ten ihre Partner, auBerten Gefilhle in der Paarbeziehung und bezogen sich

aufeinander. Am 10. Gruppenabend waren sie relativ offen beim Thema

"Erwartungen an die Gruppenmitglieder". Sie au erten Zufriedenheit uber die

Entwicklung in der Gruppe aber auch die Angst, ohne Gruppenleiter nicht

mehr so offen reden zu kannen.

Themen der einzelnen Gruppenabende und Beispiele fur die Kommunikations-

bzw. Interaktionsentwicklung rwischen den Teilnehmern

1. Gruppenabend
Der Abend begann mit der Sammlung der W[insche und Interessen der Teil -

nehmer. AnschlieBend stellten wir unsere Rolle als Gruppenleiter in der

2. Phase dar. Die Teilnehmer au erten sich nicht, was sie von uns erwarteten.

Auf die Frage, was ihnen in der 1. Phase der Gruppenarbeit geholfen hatte,
sich noch pers6nlicher in die Gruppe einzubringen, antworteten sie z.B.:

'Hachstens, wenn bestimmte Punkte von Euch (Gruppenleiter) direkter an-

gesprochen worden waren". "Ich glaube, das ware mir zu schnell gegangen,

Sowas mum sich entwickeln". "Es besteht die Gefahr, daB es dann verkrampft
geworden ware. Man sollte als Gruppenleiter schon Probleme ansprechen,
aber zuerst vorsichtig, nicht bohren".

Daran schloB sich ein Gesprach fiber einen "Babynotdienst" (Idee einer

Frau aus der Gruppe) und Planung des Babysitterdienstes fur die nachsten

Wochenenden an. Zuletzt wurde iiber die Planung des Kinderladens (organi-
satorische Fragen, Planungsdetails, sachliche Ebene) gesprochen. Ein Gruppen-

mitglied zeigte Probleme (beteiligte sich nicht am Gesprach, machte traurigen
Eindruck), die Teilnehmer konnten darauf nicht reagieren.
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2. Gruppenabend:
Die Teilnehmer wollten iiber das Thema Kinderladen reden, schlugen aber

nicht vor, unter welcher Fragestellung. Sie diskutierten zuerst wieder

auf sachlicher Ebene (Planungsfragen). Wir versuchten, das Thema auf

eine pers6nliche Ebene zu lenken, worauf sie mr scheinbar eingingen.

Wir fragten die Teilnehmer, was sie beim nichsten Gruppentreffen in

Glienicke besprechen wollten. Die Teilnehmer einigten sich darauf, dort

uber den veranderten Tagesablauf mit dem Kind, den Ungang mit dem Kind

und dabei auftretende Unsicherheiten und uber die Eigenschaften ihrer

Kinder sprechen zu wollen, was sie besonders im Hinblick auf die gegen-

seitige Kinderbetreuung wichtig fanden.

Gruppentreffen in Glienicke

Bei dem Gruppentreffen in der "Bildungs- und Begegnungsstatte Glienicke"

waren die Teilnehmer von 10.00 Uhr vormittags bis um 17.00 Uhr nachmittags
zusammen, die Babys wurden von einem Babysitter betreut. Von 12.00 -

13.00 Uhr war Mittagspause, anschlie end unternahmen die Teilnehmer einen

einstundigen Spaziergang.
Sie besprachen die von ihnen am 2. Gruppenabend geplanten Themen.

Daruberhinaus regte ein Gruppenmitglied die Diskussion daruber an, ob und

wie j eder sein schreiendes Baby beruhigen kanne, und welche Ursachen das

Schreien nach Meinung der Eltern hitte (Unterstutzung eines Paares, welches

diesbezuglich Ratlosigkeit au8erte).

Jedes Paar und die alleinstehenden Frauen berichteten ausfithrlich uber

die veranderte Lebenssituation durch das Kind.

Dabei beschrankten sich die Teilnehmer. nicht nur auf den Ungang mit dem

Kind, sondern sprachen auch Paarkonflikte an, die sich aus der starkeren

Belastung durch das Kind und die eingeschranktere Freizeitgestaltung ergaben.
Die Frauen sprachen uber den Konflikt Kind/Beruf bzw. Studium und die

sich daraus fur sie entwickelnden Schuldgef(ihle gegenuber dem Kind.

Alle Teilnehmer empfanden den Gedankenaustausch und die praktische Unter-

stutzung durch die Gruppe als entlas·tend (starkere Sicherheit im Umgang
mit dem Kind, Abbau von Angsten und Schuldgefuhlen), was wir ihren Berichten

entnahmen. Als wir den Teilnehmern ein gruppendynamisches Spiel vorschlugen
und ihnen dessen Sirm fur die Gruppe erklaren wollten, stieBen wir auf

starke Ablehnung. Wir beobachteten bei diesem Gruppentreffen folgendes:
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- die Teilnehmer planten zwar, bestimnte Themen zu besprechen, warteten

aber, bis wir die Diskussion in Gang brachten,
- sie beschlossen nicht, wie sie ein Thema diskutieren wollten,

sondern orientierten sich zum Teil an Fragestellungen von uns,
- sie bezogen sich aufeinander, indem sie sich praktische Unter-

stutzung anboten, einander Ratschlage in Ungang mit dem Kind gaben
und versuchten, Angste bei anderen Teilnehmern abzubauen und sie zu

beruhigen,
- sie griffen gefuhlsmaBige Inhalte anderer Teilnehmer auf, stellten

Ahnlichkeiten zu sich fest, diskutierten aber nicht naher daruber.
Wenn wir sie dazu ermutigen wollten, blockten sie ab. Das fiel uns
besonders auf, wenn es un angedeutete Spannungen in der Paarbeziehung
ging.

3. Gruppenabend:
Die Teilnelmer hatten kein bestinmtes Thema fur diesen Abend geplant.

Entsprechend unserer Planung gaben wir ihnen ein positives Feedback

uber das Gruppentreffen in Glienicke aus unserer Sicht.

Wir betonten nur, was uns positiv an der Kommunikation zwischen ihnen

aufgefallen war in der Hoffnung, daB die Teilnehmer durch unsere ein-

seitige positive Sicht zu Widerspruch angeregt wurden, von sich aus

Kritikpunlte bringen und dadurch in eine intensivere Diskussion uber

die angedeuteten Paarkohflikte kamen.

Die Teilnehmer auBerten sich zwar einerseits positiv uber das Gruppen-
treffen in Glienicke, nannten aber andererseits auch Kritikpunkte, z.B.,

dad Problem zwischen den Paaren nur angedeutet worden waren. Besonders

die Frauen auaerten das Bedurfnis, intensiver uber die Arbeitsteilung
zwischen den Paaren sprechen zu wollen.

Dazu kamen die Teilnehmer an diesem Abend nicht mehr, da auf Einladung
eines Gruppenmitglieds unverhofft ein Vater aus einer Kinderladengruppe
kam, dessen Besuch wir erst das nachste Mal erwartet hatten.

Der Vater (Heinz) erzahlte uber die Planung ihres Kinderladens, die Vor-

teile des Kinderladens fur Kinder und Eltern aus seiner Sicht und die

Kormmmikationsschwierigkeiten zwischen den Eltern seiner Kinderladen-

gruppe. Der letzte Punkt interessierte unsere Gruppe besonders. Die

Teilnehmer betonten immer wieder, daf3 derartige Kommunikationsschwierig-
keiten wie in Heinz' Gruppe bei ihnen nicht auftreten kannten, da sie

sich langer kennen und deshalb eher dazu in der Lage seien, Probleme

anzusprechen. Auf3erdem k5nnten sie sich nicht vorstellen, dad ihre
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Erziehungseinstellungen so verschieden seien wie die der Eltern in

Heinz' Gruppe (starkes Hannoniestreben).

Unser€r Einschatzung nach bewirkte dieser Bericht dreierlei:

a) Die Teilnehmer wurden in ihrem EntschluB, einen Kinderladen aufzubauen,

bestarkt, da der Vater trotz der Schwierigkeiten in seiner Kinderladen-

gruppe den Kinderladen als positive Alternative zu anderen Erziehungs-
einrichtungen hervorhob.

b) Die Teilnehmer auBerten run ersten Mal, daB es am wichtigsten im Hinblick

auf den Kinderladen sei, uber Beziehungsprobleme miteinander offen zu

sprechen.

c) Einige Teilnehmer auBerten das Bedurfnis, noch eirmal intensiver uber

ihre Erziehungseinstellungen miteinander zu reden.

Hieraus wird wieder deutlich, daB mdglichst Referenten mit persdnlichem

Bezug zum Thema eingeladen werden sollten (in dem Fall Vater und Mitglied
einer Kinderladengruppe), da Praxiserfahrungen zur starkeren Auseinander-

setzung mit einem Thema anregen. Der Gruppenleiter kann den Referenten dann

gegebenenfalls durch Vennittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen

erginzen.

4. Gruppenabend

Die Teilnehmer hatten kein bestimmtes Thema geplant, was wir erwartet hatten.

Einige Teilnehmer auBerten das Bedurfnis, zuerst uber den neuesten Stand

der Aktivitaten bezuglich des Kinderladens zu sprechen. Wir gingen darauf ein,

baten allerdings um eine zeitliche Begrenrung des Themas auf ca. eine halbe

Stunde, mit der Begr(indung, daB wir anschlief3end von ihnen h6ren wollten,

was ihnen am letzten Gruppenabend besonders wichtig war. Diese Vorgehens-
weise hatten wir geplant fur den Fall, daB die Teilnehmer ihre am letzten

Gruppenabend geau erten Bedurfnisse (intensivere Diskussion uber Probleme

zwischen den Paaren, Arbeitsteilung und Ansprechen von Konflikten rwischen

den Gruppenmitgliedern) nicht von sich aus ansprechen wurden. Die Begrenzung
des Themas"Kinderladen"sollte verhindern, daB dieses Theina zu breit ausge-

walzt wird.
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Das Feedback uber den letzten Gruppenabend sollte den Teilnehmern

indirekt die Maglichkeit geben, ihre geituf3erten Bedurfnisse nochmals

zu thematisieren und als Einstieg in eine intensivere Diskussion dies-

bezuglich dienen.

Wichtig war uns, daB auf diese Weise nicht wir, sondern die Teilnehmer

selbst Themen als Diskussionsgegenstand vorschlagen sollten.

Die Teilnehmer auBerten sich positiv zum letzten Gruppenabend. Besonders

gut fanden sie es, daB der eingeladene Vater ausfuhrlich uber die

Kommunikationschwierigkeiten in seiner Kinderladengruppe berichtet hatte.

Sie betonten die Bedeutung des Themas "Ungang mit Konflikten" auch fur

ihre Gruppe.
Auf unsere Versuche, Konflikte in der Gruppe anzusprechen, reagierten
sie jedoch, indem sie auf unsere Fragen entweder nicht oder unpassend

antworteten. Auf unsere Frage, ob sie in der Gruppe inmer alles an-

sprechen k6nnten, was sie start, antworteten sie z.B.

"Der Anfang ist schwer. Bisher ist j a noch nicht viel gelaufen, so
intim sind wir noch nicht miteinander nach meinem Gefiihl. Aber ich

glaube, wenn man erst mal damit angefangen hat, sich zu sagen, was

man voreinander halt, dann geht das auch".
"Ich finde auch, daB es so pers6nlich noch nicht geworden ist, wie
es dann wahrscheinlich werden mu8".
"Wir hatten bisher auch noch keine Gegebenheit, etwas Negatives am
anderen festzustellen".

5. Gruppenabend

An diesem Abend hatten wir auf lumsch der Teilnehmer eine Professorin

der Kleinkindpadagogik und eine Sozialpadagogin mit Schwerpunkt Klein-

kindpadagogik eingeladen. Die beiden berichteten uber wissenschaftliche

Ergebnisse der Kleinkindpadagogik zur Entwicklung des Kindes im ersten

Lebensjahr und beantworteten Fragen der Teilnehmer. Einige Teilnehmer

stellten Fragen zur speziellen Entwicklung ihres Kindes und zu ihrem

Umgang mit dem Kind. Andere tragen bezogen sich auf die geplante Kinder-

laden-Betreuung der Kinder, z.B. 'Welches ist der ganstigste Zeit-

punkt fur den Beginn der Kinderladen-Betreuung?"
'gYie kannen wir den Kindern den Obergang von der Betreuung im Eltern-

haus zur Kinderladen-Betreuung erleichtern?"

An diesem Gruppenabend stand die sachliche Information im Vordergrund.
Der Abend verlief nicht zu unserer Zufriedenheit, da die Professorin sich

zu stark der wissenschaftlichen Terminologie bediente, zu schnell sprach
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und Fragen der Teilnehmer zum Teil zu ausschweifend beantwortete. Wir

hatten den Eindruck, daB die Teilnehmer die Ausdrucksweise der Referentin

manchmal nicht verstanden, sich aber gehemmt fiihlten nachzufragen, und da8

sie sich durch deren lange Ausfuhrungen nur schwer konzentrieren konnten

und in eine passive Konsumentenhaltung gedrangt wurden.

Unseren Eindruck bekamen wir von den Teilnehmern bestatigt. Sie kritisierten

auch, da8 die Referentin ihre Fragen zum Teil zu unprazise beantwortet

und vieles erzahlt hatte, was wir auch schon an den Gruppenabenden besprochen
hatten.

DaB die Teilnehmer ihrer Meinung nach unzureichend uber wissenschaftliche

Erkenntnisse der Kleinkindpadagogik informiert wurden, lag sicher auch

daran, daB sie sich auf diesen Abend nicht mit speziellen Fragen vorbe-

reitet hatten.

6. Gruppenabend

Die Teilnehmer unterhielten sich zuerst uber Ereignisse der letzten

Woche. AnschlieBend beschlossen sie, einmal monatlich zusammen zum Kegeln

zu gehen und ein Gruppentreffen in Glienicke auch ohne uns wiederholen

zu wollen. Dann berichteten einige Teilnehmer uber den neuesten Stand der

Aktivitaten bezuglich des Kinderladens.

Auf unsere Frage, was sie am heutigen Abend besprechen wollten, sagte

eine Frau, sie wolle etwas zum letzten Gruppenabend sagen, einige
andere Teilnehmer schlossen sich an.

Nach dem Feedback uber den letzten Gruppenabend beobachteten wir Un-

sicherheit bei den Teilnehmern. Wir hatten den Eindruck, daB sie sich

weder trauten, uber belanglosere Themen zu reden, noch den Mut hatten,

wichtige Themen anzusprechen. Un die Atmosphare zu entspannen, holten

einige Gruppenmitglieder Getranke fur die Gruppe vom Automaten im Erd-

geschoB des Hauses. Als sie zuruckkamen, schlug ein Gruppenmitglied vor,

die Gruppe k6nnte jetzt mal das gruppendynamische Spiel machen, welches

wir Gruppenleiterinnen in Glienicke vorgeschlagen hatten, da gerade eine

so "schlaffe Pause" sei. Daraufhin kritisierte eine Frau die bisherige
Kommunikation in der Gruppe als zu oberflachlich und au erte das Be-

durfnis, uber einige Themen intensiver sprechen zu wollen. Sie au erte

auch die Angst, daB sie die Gruppenmitglieder nicht kennenlernen k6nne

und daB es zu Schwierigkeiten zwischen ihnen kommen kdnnte, wenn sie es
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nicht endlich schaffen wurden, iiber pers8nlichere Themen und Probleme

miteinander zu sprechen und benannte die Abwehrstrategien der Gruppe.
Die anderen Gruppenmitglieder schienen erleichtert zu sein und gaben
ihr recht, z.B.:

"Probleme sind gewif3 da, aber man ist noch nicht bereit, sie raus -

zulassen", "Ich glaube aber, es geht, werm man merkt, andere haben
ahnliche Probleme", "Bisher haben wir immer uber objektivere Pro-
bleme gesprochen, uber die Kinder, Kinderladen und uns Ratschlage
gegeben, dadurch lernt man sich auch nicht kennen".

Die Gruppe auBerte das Bedurfnis nach starkerer Strukturierung der

Gruppenabende durch uns und sarrmelte Themen fur die nachsten Gruppen-
abende:

1. Arbeitsteilung zwischen den Paaren

2. Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern
3. Thema Kind/Beruf, Konflikte bei den Frauen

4. Vorstellungen uber Erziehung

Ein Ma m meinte, er fan<ie das Thema "Welche Erwartungen hat j eder

an die Gruppe" sehr wichtig, vielleicht seien manche Erwartungen zu

hoch. Die Gruppe zeigte Interesse daran und reagierte sofort darauf,

z.B.: "Glaub ich nicht, wenn du (iberlegst, wie weit die Gruppe bisher

von einzelnen in Anspruch genommen worden ist, dann ist das minimal.

Die Erwartungen kannen nicht hoch sein".

Statt ihre Erwartungen an die Gruppe zu auf3ern, versuchten die Gruppen-

mitglieder nun vorsichtig, herauszufinden, wieweit sie die anderen in An-

spruch nehmen k6nnen. Einige Gruppenmitglieder schilderten Situationen,
in denen sie die Befurchtung gehabt hatten, die anderen zu stark in

Anspruch zu nehmen, und lieBen sich von den Be:reffenden versichern,

daB dies nicht der Fall gewesen sei.

Andere Gruppenmitglieder auBerten Erwartungen an die Gruppe in allgemeinen.
Zwei Gruppermitglieder sprachen uber ihr Problem, die angebotene Unter-

stutzung der Gruppe schlecht annehmen zu k6nnen (Schuldgefuhle), dies sei

ihr Problem im allgemeinen. Die Gruppe ennutigte die beiden, es zu tun.

Daruberhinaus versuchten wir, zwischen den Teilnehmern den Austausch uber

das Thema "Ungang mit Konflikten in der Gruppe" anzuregen, und zwar durch

folgende Fragestellungen:
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1. Kann ich meine Bedurfnisse in der Gruppe offen ansprechen?
2. Wie verhalte ich mich im allgemeinen, wenn mich am anderen etwas

start, wie machte ich mich gern verhalten?

3. Bei welchem Gruppenmitglied wurde es mir am leichtesten fallen,

ein Problem offen anzusprechen, bei welchem Gruppenmitglied hatte ich

damit gr6f3ere Schwierigkeiten?

Die Gruppe reagierte abwehrend auf diese Fragen. Einige Teilnehmer

meinten, sie k6nnten die Fragen noch nicht beantworten, da sie die

Gruppenmitglieder noch nicht so genau kennen wiirden. Eine Frau reagierte

offen, indem sie schilderte, wie sie sich in Konfliktsituationen im all-

gemeinen verhalte und bemerkte, ein solches Verhalten sei ja auch auf

die Gruppe ubertragbar. Wir bestatigten sie und fragten, ob es den

anderen :ihnlich ginge, die Teilnehmer gingen aber nicht darauf ein.

Sie lenkten ab, indem sie sich darliber unterhielten, wie 'han" sich

in bestinmten Situationen verhalten sollte,z.B. bei einem ungelegenem

Anruf oder Besuch eines Gruppenmitglieds.
Es stellte sich heraus, daB das Thema "thngang mit Konflikten" in der

Gruppe das am starksten tabuisierte war. Es lieB sich leicht umgehen
mit der.Begrundung, es gabe noch keine Probleme zwischen den Gruppen-

mitgliedern.
Positiv fanden wir aber, daB die Teilnehmer sich iiber m6gliche Umgangs-
formen im Konfliktfall miteinander unterhielten.

7. Gruppenabend
Die Teilnehmer hatten den Wunsch geauf3ert, an diesem Abend uber das

Thema "Arbeits-teilung zwischen den Paaren" zu sprechen.
Wir hatten folgende Vorgehensweise geplant:

Jeder Teilnehmer sollte sich als Diskussionsgrundlage Stichpunkte zu von

uns vorgeschlagenen Fragen aufschreiben, danach sollte jedes Paar seine

Situation schildern (Mann und Frau jeweils aus ihrer Sicht). AnschlieBend

sollte die Gruppe Unterschiede zwischen Mann und Frau bezuglich der Ein-

schatzung ihrer Verantwortungsbereiche herausarbeiten. Die alleinstehenden

Frauen sollten aufschreiben, wo sie sich arn meisten belastet fuhlen, und

welche Erwartungen sie an Freunde haben. Die drei Fragen waren:

1. Wofur fill·lle ich mich in Haushalt und gegenuber dem Kind verantwortlich?

2. Was machte ich fur mich im Hinblick auf die Arbeitsteilung verandern?

3. Was wiinsche ich mir von meinem Partner bzw. von Freunden?
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Die Teilnehmer waren mit den von uns vorgeschlagenen Fragen und der Vor-

gehensweise einverstanden. Nachdem sie ca. 20 Minunten uber ihre Situation

nachgedacht und Stichpunkte aufgeschrieben hatten, begann das erste Paar

mit der Schilderung seiner Situation. Die Teilnehmer h6rten gespannt zu,

stellten Zwischenfragen und nickten zustimmend, wenn sie Ahnlichkeiten zu

sich feststellten.

Es wurden viele Ahnlichkeiten zwischen den Paaren deutlich:

Die Frauen fahlten sich durchweg starker fur Haushalt und Kind verant-

wortlich und leisteten auch obj ektiv mehr diesbeziiglich. Die ursprtinglich

abgesprochene Arbeitsteilung wurde bei keinem der Paare realisiert. 3 von

5 Frauen aus Paarbeziehungen au,Gerten das Gefiihl, sich allein fur Haus-

halt und Kind verantwortlich zu fiihlen. Bei den Frauen wurde die Tendenz

offensichtlich, da8 sie zugunsten von Kind und Mann eigene Interessen zu-

ruckstecken und Schuldgefuhle bekommen, wenn sie ihre Bedurfnisse be-

friedigen. AuBerdem wurde deutlich, daB die Frauen ihre Arbeit geringer ein-

schatzen als die des Mannes.

Die Manner stellten die Arbeitsteilung ausgewogener dar und waren zum Teil

uberrascht iiber die Kritik ihrer Frauen. Die Frauen 1critisierten hauptsachlich,

daB die Manner eine granere Toleranzgrenze als sie hatten, was Sauberkeit und

Ordnung betrifft und in der Hinsicht zu wenig Rucksicht auf sie nahmen, auderdem,

daB die Manner sich keinen Oberblick uber in Haushalt anfallende Arbeiten oder

notwendige Besorgungen machen wiirden.

Die  *inner wunschten sich von den Frauen, daB sie nicht inner sofort alle

im Haushalt anfallenden Arbeiten erledigen und ihnen mehr vertrauen sollten,
auch auf die Gefahr hin, daB mal etwas vergessen wurde.

Die Gruppe diskutierte zwischendurch die Ursachen der Rollenverteilung zwischen

Mann und Frau (z. B. geschlechtsspezifische Sozialisation) und uberlegte, wie

eine als unbefriedigend empfundene Rollenverteilung abgebaut werden kdnnte.

Die M nner stellten sich die Frage, wieweit sie den Erwartungen ihrer Frauen

entgegenkommen k6nnten, die Frauen uberlegten, was sie tun kdnnten, um das

Gefuhl der ausschliefnichen Verantwortung fur Haushalt und Kinderbetreuung zu

uberwinden.

Der Gruppenabend ging bis 22.45 Uhr, da die Gruppe unbedingt an dem Abend alle

anwesenden Gruppenmitglieder h6ren wollte . Es wurdenausschlie,Clich aus der

Arbeitsteilung resultierende Konflikte besprochen, aber keine, die sich
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auf andere Bereiche der Paarbeziehung beziehen. Hier auBerten sich

die Paare allerdings ziemlich offen. Wir hatten den Eindruck, daB

zum Teil Kritikpunkte am Partner geauf3ert wurden, die sich die Paare

noch nicht mitgeteilt hatten.

Nach diesen Erfahrungen und auch aufgrund der 6ffentlichen Diskussion

uber "geschlechtsspezifische Arbeitsteilung" gehen wir davon aus, da13 die

Bearbeitung von Paarkonflikten in dem Bereich (zumindest in Mittelschichts-

kreisen) relativ angstfrei und wenig tabuisiert ist. Unserer Meinung nach

k6nnte dieses Thema deshalb als Einstieg in die Bearbeitung tiefergehender
Paarkonflikte dienen.

Wir bezweifeln allerdings, daB dies in Rahmen sozialpadagogischer Arbeit

sinnvoll ist (kein therapeutisches Selbstverstandnis der Arbeit, Unver-

einbarkeit mit den Erwartungen der Teilnehmer, evtl. mangelnde Qualifikation
der Gruppenleiter).
Dennoch finden wir die intensive Auseinandersetzung uber Probleme in der

Paarbeziehung auch im Rah en sozialpadagogischer Arbeit sinnvoll, da der

Gruppenleiter dadurch die Mlglichkeit hat, Paare, bei denen massive Paar-

konflikte deutlich werden, an therapeutische Einrichtungen weiterzuvermitteln.

8. Gruppenabend
Wir sprachen auf Wunsch der Teilnehmer noch einmal uber das Thema "Arbeits-

teilung zwischen den Paaren" und "Situation der alleinstehenden Frauen", da

am letzten Gruppenabend zwei Paare gefehlt hatten.

Auch an diesem Gruppenabend wurden die Manner wieder starker von den Frauen

kritisiert als umgekehrt. Die Frauen, die letztes Mal nicht da waren, meinten

zwar, was die Hausarbeit betrafe, fanden sie sich nicht benachteiligt, fur

das Kind fiihlten sie sich aber voll verantwortlich.

Bei einem Paar stellte sich die beengte Wohnsituation als besonderes Problem

heraus, da keiner die Maglichkeit hatte, sich einmal zuruckzufiehen.

AuBerdem sprachen zwei Paare das Problem an, seit der Geburt des Kindes sei

es unmdglich, gemeinsam die Freizeit zu verbringen.
Eine Frau au erte ihren Partnerkonflikt, wahrscheinlich in der Hoffnung,

Unterstutzung von der Gruppe zu bekommen. Die Gruppenmitglieder reagierten

allerdings darauf ziemlich hilflos. Einige gaben dem Paar zwar Ratschlage,
waren aber nicht in der Lage dazu, die geschilderte Situation aufzunehmen.

Wir Witten gern das Problem besprochen, das war j edoch unmaglich, da die

Gruppe schnell auf ein anderes Thema auswich und die Frau ein intensiveres

Eingehen auf ihr Problem nicht wollte. Die Unfahigkeit der Gruppe, auf intime
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Probleme von einzelnen Gruppenmitgliedern einzugehen, wurde an diesem

Abend auch an einem anderen Punkt deutlich:

Eine alleinstehende Frau reagiertenach der Schilderung des Problems

der anderen Frau ziemlich aggressiv und abwertend: "Bei mir ist ein

unheimlicher Stau, ich denke, meistens sind es doch Kleinigkeiten, um

die es geht, und das die soviel ausmachen, daB die so wichtig sind, ich

krieg'nen Horror, ich krieg'ne Gansehaut, was da alles sein kann, so an

MiBverstandnissen und Nichtbeachtung".
Sie sagte, sie stelle es sich gut vor, mit 1-2 Frauen mit Kindern zu-

sammenzuleben, k6nne das aber im Moment nicht realisieren.

P16tzlich fing sie an zu weinen. Statt auf sie einzugehen, lenkte die

Gruppe sofort auf ein anderes Thema ab, ihr Weinen wurde scheinbar ignoriert.
Ein Gruppenmitglied fragte die andere alleinstehende Frau, wie sie sich in

ihrer Wohnsituation fuhlt (sie lebt mit 2 Frauen zusammen), die anderen

Gruppenmitglieder stiegen darauf ein.

Auch wir fuhlten uns in der Situation unsicher. Etwas spater verlie8 die

Frau die Gruppe.

9. Gruppenabend

Zuerst berichteten zwei Frauen ausfuhrlich uber die Beschwerden ihrer Babys,
den Klinikaufenthalt der Kinder, die dort gemachten Untersuchungen und

ihre Erfahrungen mit den Arzten.

AnschlieBend sprachen wir uber das Thema "Konflikt Kind/Beruf"bei den

den Frauen. Besonders belastet schienen hier die Studentinnen zu sein.

Sie bekamen Schuldgefuhle gegenuber dem Kind, sobald sie sich mehr im

Studium engagieren wollten, oder wenn sie das Studium zugunsten des Kindes

vernachlassigten. Eine Frau uberlegte, ob sie uberhaupt noch weiterstudieren

solle (1.Semester), eine andere, ob sie mit dem Studium beginnen solle.

Sie fiihlte sich zwar in der Hausfrauenrolle nicht sehr wohl, hatte aber

Angst, daB andernfalls das Kind zu kurz komme. Diese Frauen standen be-

sonders vor dem Problem, zwischen einer maglichen Persanlichkeitsentwicklung
in Studium und ihrem Anspruch an die Mutterrolle abzuwagen und Schwerpunkte
zu setzen.

Auch die berufstatigen Frauen wollten nicht nur aus finanziellen Grunden

wieder arbeiten gehen, sondern auch, weil ihnen die Nur-Hausfrauen- und

Mltterrolle allein zu unbefriedigend war. Sie hatten aber, abgesehen von den

alleinstehenden Frauen, die Maglichkeit, nur halbtags arbeiten zu kannen, was

wahrscheinlich weniger belastend ist, als das Gefuhl der Studentinnen, nie

genug furs Studium tun zu k6nnen.

1 54
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Der 9. Gruppenabend fand im Unterschied zu den anderen in der 2. Phase

der Gruppenarbeit auf Wunsch der Gruppe in der Wohnung eines Paares

statt. Die anderen Abende inmer im Nachbarschaftsheim (bis auf den 10.

Gruppenabend). Auffallig war, daB die Gruppe nicht, wie in der 1.

Phase der Gruppenarbeit, vorher den Wunsch auGerte, die Gruppenabende in

privater Atmosphire stattfinden zu lassen.

Es kamen an diesen Abend nicht alle Frauen zu Wort, aber die Frauen,

die sich au8erten, waren zum Teil recht offen. Sie sprachen z.B. auch

uber Minderwertigkeitsgefuhle gegenuber dem Partner und im allgemeinen
durch die Hausfrauensituation.

10. Gruppenabend
Der Gruppenabend fand wieder in der Privatwohnung eines Paares statt.

Den Einkauf von Getranken und die Zubereitung von Speisen hatten die

Teilnehmer selbst organisiert.
Wir saf3en gematlich beisammen und unterhielten uns beim Essen uber

alle m6glichen Themen. Nachdem wir ungefahr 1 1 /2 Stunden geplaudert

hatten, baten wir die Teilnehmer, die von uns mitgebrachten Frageb6gen
zur Bewertung der Gruppenarbeit auszufullen.

Dies empfAnden die Gruppenmitglieder jedoch als lastig, da sie lieber

unge zwungen miteinander plaudern wollten. Nachdem die Gruppenmitglieder
uns zugesichert hatten, die Fragebdgen auf jeden Fall in den nachsten

Tagen auszufullen und uns zuschicken zu wollen, stellten wir unsere Bitte

zuruck.

Alle Teilnehmer auBerten nochmals den ernsthaften Wunsch, einen gemeinsamen
Kinderladen aufbauen zu wollen und erwarteten von den anderen Gruppermit -

gliedern ein kontinuierliches Engagement diesbezuglich.
Sie wollten sich weiterhin regelmaBig einmal w6chentlich treffen und

daruberhinaus gelegentlich gemeinsame Freizeitaktivitaten mit einzelnen

Gruppermitgliedern unternehmen sowie sich gegenseitig bei der Kinderbe-

treuung unterstutzen.

Die Gruppe bedauerte das Ende der Gruppenarbeit sehr, weil sie be-

fitrchtete, ohne uns "heiklen" Themen vielleicht eher auszuweichen. Wir

ermutigten die Teilnehmer zur Weiterarbeit als Selbsthilfegruppe.
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Um ihnen bei der praktischen Realisierung ihrer geplanten w6chent-

lichen Gruppentreffen zu helfen, schlugen wir ihnen vor, sofort

einen geeigneten Termin zu uberlegen, an dem alle Gruppenmitglieder
Zeit hatten. Nachdem die Teilnehmer sich auf einen Termin geeignet

hatten, unterhielten sie sich noch kurz uber Erwartungen aneinander,

dann plauderten wir den Rest des Abends. Als wir gingen (ca. 23.00 Uhr)

blieben noch alle Gruppenmitglieder weiter zusarrmen.

Der Fragebogen ist nicht zuruckgegeben worden.

\

Umsetzung der Ziele der Gruppenarbeit in die Praxis

Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit sahen wir darin, daB Selbsthilfe-

potential der Teilnehmer zu starken.

Die schrittweise Realisierung dieses Ziels in der Praxis konnten wir

im Verlauf der gesamten Gruppenarbeit beobachten.

Wahrend sich die werdenden Eltern in der 1. Phase der Gruppenarbeit

hauptsachlich durch den gegenseitigen Erfahrungs- und Informationsaus-

tausch entlastet fuhlten, kam in der 2. Phase der Gruppenarbeit noch

die Unterstutzung durch die gegenseitige Kinderbetreuung hinzu, welche

nach Aussagen der jungen Eltem eine zusatzliche unmittelbare Entlastung
im Alltag bewirkte.

Schon am 2. Gruppenabend der 2. Phase der Gruppenarbeit richteten die

Teilnehmer einen "Babynotdienst" ein, den alle Paare bzw. alleinstehenden

Mutter abwechselnd an jedem Wochenende ubernatmen. Mach der 3. Cruppen-

sitzung in der "Bildungs- und Begegnungsstatte Glienicke" trafen sich die

Frauen regelrnaBig alle 14 Tage, um sich u. a. uber ihre speziellen Belastungen
und Probleme als Mutter und berufstatige Frauen auszutauschen.

Dariiberhinaus begann die Gruppe gegen Ende der 2. Phase der Gruppenarbeit
aktiv mit der Planung des gemeinsamen Kinderladens und hatte zu dem Zeit-

punkt schon einige Planungsschritte umgesetzt.
Auch ansonsten unternahmen die Gruppenmitglieder haufig gemeinsame Frei-

zeitaktivitaten. Die Manner trafen sich z.B.1 4tagig zum Tischtennis -

spielen, die ganze Gruppe ging einmal monatlich zum Kegeln. Einzelne

Gruppenmitglieder gingen zusammen spazieren, einkaufen, zu kulturellen

Veranstaltungen, in die Kneipe oder kochten gemeinsam.
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Es ist uns gelungen, eine offene Kommunikation rwischen den Teilnehmern

uber die veranderte Lebenssituation mit dem Kind anzuregen. Sie sprachen

z.B. uber die physischen und psychischen Belastungen durch das Kind und

deren Auswirkungen auf die Paarbeziehung und die Freizeitgestaltung
sowie uber den Konflikt zwischen Berufstatigkeit und Mutter- bzw. Vater-

rolle. Tieferliegende Probleme in den Paarbeziehungen wurden deutlich,

konnten aber wahrend der Gruppenarbeit, wie schon beschrieben, aus ver-

schiedenen Grunden nur begrenzt besprochen werden.

Eine offene Kommunikation zwischen den Teilnehmern uber ihre Beziehungen
zueinander fand nur ansatzweise statt.

Dieser Bereich war der am starksten tabuisierte. Die jungen Eltern duBerten

zwar Erwartungen an die anderen Gruppenmitglieder im allgemeinen, Gefiihle

zu, Erwartungen an und Konflikte mit einzelnen wurden aber kaum geiiuf3ert.

Wir haben die Groppenleiterrollenicht entsprechend unserer Planung wahr-

genonmen, da wir vom 7. bis zum 10. Gruppenabend die Themen wieder stark

strukturiert und die methodische Vorgehensweise bestimmt haben, wenn auch

auf die Bitte der Teilnehmer hin. Einerseits war uns die Gefahr bewuBt,

sie durch eine starkere Strukturierung evtl. in graBere Abhangigkeit von

uns zu bringen, andererseits hofften wir aber, daB sie durch eine positive

Lernerfahrung mit offener Kommunikation in der Gruppe dazu ermutigt wurden,

diese auch spater ohne uns Gruppenleiterinnen zu praktizieren.
Es ist uns nicht gelungen, gruppendynamische Obungen einzusetzen, da dies

auf starken Widerstand bei den Teilnehmern stie8.

Am 6. Gruppenabend machte zwar ein Gruppenmitglied den Vorschlag, eine

von uns beim Gruppentreffen in Glienicke vorgestellte Obung auszuprobieren,
konnte sich aber damit nicht durchsetzen. Einige Teilnehmer hatten immerhin

schon die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, die meisten lehnten

den Vorschlag jedoch massiv ab. Die Einfiihrung von Kommunikationsregeln (COHN,

1970) wurde allerdings von allen positiv aufgenommen.

Die jungen Eltern kamen in der 2. Phase der Gruppenarbeit nur in Ausnahme-

fallen mit ihren Kindern zu den Gruppentreffen, was sich als wesentliche

kommunikationsfardernde Bedingung herausstellte. Sie brachten die Kinder

nur gelegentlich mit, wenn sie keinen Babysitter gefunden hatten. Die Be-

treuung des Kindes zu fiause zogen sie einerseits vor, um den Schlafrhythmus
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des Babys nicht zu staren, zum anderen, um sich wahrend der Gruppen-

sitzungen besser konzentrieren zu kannen.

Einen von der "BZgA" finanzierten Babysitter stellten wir einem Paar

zur Verfuging, welches aus dem eigenen Freundeskreis keinen das Kind

regelmaBig betreuenden Babysitter bekommen konnte.

Das war gerade bei diesem Kind besonders wichtig, da es auf wechselnde

Bezugspersonen sehr sensibel reagierte.

Kontakte der Teilnehmer nach der 2. Phase der Gruppenarbeit

Nach Beendigung der Gruppenarbeit Mitte Dezember 1981 trafen sich

die jungen Eltern weiterhin einmal w6chentlich an dem letzten Gruppen-

abend vereinbarten Wochentag.
Darilberhinaus engagierten sich alle Gruppenmitglieder fur den gemein-
samen Kinderladen, indem j eder bestinmte Arbeitsaufgaben ubernahm.

Nach intensiven Bemuhungen konnte die Gruppe Ende April 1981 geeignete
Raume fur die Kinderbetreuung mieten.

Da sich die gemietete Ladenwohnung in sehr schlechtem Zustand befand,

waren die Gruppenmitglieder bis Mitte August mit dem Renovieren der

Raume, dem Einbau von sanitaren Einrichtungen und Heizungen sowie anderen

baulichen Veranderungen beschaftigt.
Seit Anfang September 1 981 werden die Kinder in der gemeinsamen Laden-

wohnung betreut. Eine Erzieherin suchten sich die jungen Eltern selbst

aus, indem sie eine Stellenanzeige aufgaben. Die Erzieherin wird vom

Senat bezahlt. Sie bringt ihr eigenes Kind mit in die Gruppe, ansonsten

sind noch zwei neue Kinder bzw. junge Eltern hinzugekommen.
Die Gruppe mu8te vergr68ert werden, da die Mindestzahl von 10 Kindern

eine der Finanzierungsauflagen fur "Tagesgrofpflegestellen" ist.

Zur Unterstutzung der Erzieherin wurde eine Praktikantin eingestellt.
Zusatzlich werden die Kinder im Wechsel taglich von einem anderen Elternteil

betreut.

Die Elterngruppe trifft sich einmal wachentlich zum Elternabend,an dem uber

organisatorische Fragen, aber auch uber den Umgang mit den Kindern und uber

auftretende Erziehungsprobleme gesprochen wird.

Wie wir bei dem Einweihungsfest des Kinderladens Mitte September erfuhren,
haben die Gruppenmitglieder auch ansonsten nach wie vor regen privaten
Kontakt miteinander.
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4.2.4 Bewertung der GrUDDenarbeit durch die Teilnehmer. Auswertung der

1. Phase (Fragebogen IIa)

Der den Teilnehmern zu diesem Zweck vorgelegte Fragebogen, in Anlehnung
an BROCHER 0967, S. 128 ff.) entwickelt, wurde von allen 12 Gruppenmit-

gliedern ausgefullt.

Mit Hilfe dieses Fragebogens (s. Anhang) wollten wir in erster Linie

erfassen, wie sich die Teilnehmer in der Gruppe gefohlt haben, inwieweit

wir ihre Erwartungen an die Gruppenarbeit abdecken konnten, wie sie unsere

Vorgehensweise als Gruppenleiterinnen empfanden und welche Verbesserungs-
vorschlage sie fur eine zukunftige Gruppenarbeit machen.

Fur die meisten Teilnehmer dieser Gruppe enthielt der Kurs inhaltlich

"viel Neues". Die Kursorganisation empfand etwa die Halfte der Gruppen-

mitglieder als "klar", einige dagegen eher als "tmklar". Diese unter-

schiedlichen Einschatzungen fuhren wir darauf zuruck, da13 wir zwar einer-

seits die Themen der einzelnen Gruppenabende vorgaben, andererseits

aber auch bewuBt von einem Thema abschweiften, um auf Fragen oder

darliberhinausgehende Diskussionsbeitrage einzelner Gruppenmitglieder
eingehen zu k6nnen.

Bis auf drei Teilnehmer fuhlten sich alle eher zu "selbstandigem Denken"

angeregt. Von den dreien, welche sich mehr "passiv aufnehmend" wahrnahmen,

waren allerdings zwei Teilnehmer im allgemeinen zur(ickhaltender. Die von

ihnen empfundene Passivitat schien also in erster Linie in persanlichen

Schwierigkeiten, nicht aber in unserer didaktischen Vorgehensweise begrundet

zu sein, zumal sie die vermittelten Informationen - wie auch die ubrigen

Gruppenmitglieder - verstandlich fanden und die Inhalte des Kurses fur

sie uberwiegend neu waren.

Die Frage - -Wie fuhlte ich mich in dieser Gruppe?" - beantworteten

ein Drittel der Teilnehmer mit "sehr wohl", die meisten fithlten sich

"ziemlich wohl" und nur drei fuhlten sich "eher wohl als unbehaglich".

Bei der Frage, ob abweichende Ansichten genugend geh6rt wurden (vgl.:

Frage 6), antworteten zwei Drittel der Teilnehmer "ziemlich viel verwen-

det", wahrend die ubrigen den Eindruck hatten, abweichende Meinungen seien

in der Gruppe 'inehr verwendet als unbeachtet" oder "vollstandig besprochen,
untersucht und ausgewertet" worden.

Die meisten Teilnehmer fuhlten sich in der Gruppe integriert. So beant-

worteten ftinf Teilnehmer die Frage 7 mit "ja, ich fithlte mich v6llig

aufgenommen, selbst in der Gruppe stehend", withrend vier sich "ziemlich



KREUZBERG I I 160

in der Gruppe fithlten". Die andefen drei fithlten sich "weder in noch auEer-

halb" oder "etwas mehr in als au erhalb der Gruppe". Auch mit ihrer Mit-

arbeit in der Gruppe waren fast alle zufrieden. So fuhlte sich die

Halfte der Teilnehmer "voll mitwirkungsfahig, was die Teilnahme an

der Diskussion in der Gruppe betrifft", ein Viertel beurteilte sich

als "ziemlich mitwirkungsf hig" (vgl. Frage 8).

Alle Teilnehmer bis auf einen gaben ein uberwiegend positives feed-back

iiber uns als Gruppenleiterinnen, woraus ersichtlich wird, dag sie unsere

Vorgehensweise hilfreich fanden. Es kamen z. B. Bewertungen wie "sehr

engagiert", "wichtig fur Beginn der Diskussion", "hilfreich bei narung
und Verarbeitung von pers6nlichen Eindrucken und Argumenten", "sehr

bemuht, Fragen und Probleme der Teilnehmer zu erkennen und in j eder

Hinsicht zu helfen", "gab Informationen klar und verstandlich weiter",

"verhalf auch Minderheiten, ihre Meinung zur Sprache zu bringen".
Bei der Frage 11 - "Was erlebten Sie an diesem Kurs als besonders hilf-

re - betonten die meisten Teilnehmer, das "Kennenlernen von Leutenich?"
in gleicher Situation" sei ihnen besonders wichtig gewesen. Daruber

hinaus empfanden sie die praktischen Tips und Informationen bezuglich

Geburtsvorbereitung, Stillen, finanzieller Hilfen und Rechtsanspruche
sowie Kinderbetreuungsmdglichkeiten als hilfreich ('Fan bekam Informationen,

die einerseits unbekannt waren und/oder andererseits Themen von einer nicht

so bekannten Seite zeigten, also z. B. daB die Felicitas das Stillen nicht

als schwierige Technik, sondern als etwas Naturliches und damit als etwas

Einfaches darstellte").

Auch durch die Gesprache in der Gruppe uber die genannten Themen und den

gegenseitigen Erfahrungsaustausch bekamen sie Entscheidungshilfen und konnten

Unsicherheiten abbauen, was z.B. an folgenden Aussagen deutlich wird:

"Ich kann nur sagen, daB mich am Anfang des Kurses die ganze Geburtsthematik

ziemlich beunruhigt hat und ich mich jetzt ziemlich sicher fuhle". "Man

konnte eigene Probleme gut einbringen". "Zu wissen, daB man nicht allein

dasteht - daB im Grunde die Probleme (sind sie noch so groB) bewaltigt
werden k6nnen".

Auf die Frage 12 - 'rWas fehlte Ihrer Meinung nach?" - ant:wortete knapp
die Halfte der Teilnehmer, ihnen hatte in dem Kurs nichts gefehlt.
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Ein Viertel der Gruppenmitglieder meinte, der persanliche Kontakt zwischen

den Gruppenmitgliedern auBerhalb der Gruppenarbeit sei ihnen zu kurz ge-

kommen. Sie schlugen vor, man sollte die Gruppentreffen aus diesem Grunde

haufiger in Privatwohnungen stattfinden lassen oder die Gruppenarbeit

"uber einen noch langeren Zeitraum als 10 Abende" durchfiihren.

Die ubrigen gaben an, sie h tten gern noch mehr "Erfahrungen von Muttern

und Vatern" h6ren sowie Besuche in Kliniken und Kinderkrippen bzw. -laden

machen wollen.

Auf die Frage 15 antworteten die meisten Teilnehmer, Gruppenabende, an denen

Gruppengesprache mit einer Verbindung von Sachthema und persanlichem Erleben

gefuhrt wurden, hatten ihnen am besten gefallen. Einige hingegen bevorzugten

Gruppentreffen, an denen ausschliefnich Gruppengesprache uber pers6nliche

Fragen liefen. Bis auf die Vorschlage, 'Mehr pers6nliche Probleme, Angste
usw. (zu) besprechen" oder "evtl. Gesprache mit Frauen, die mehrere Kinder

haben" zu organisieren und die auf Frage 12 geauBerten Wilnsche, machten

die Teilnehmer keine Verbesserungsvorschlage fur die Gruppenarbeit.

Auswertung der 2. Phase der Gruppenarbeit durch die Teilnehmer

Wie schon beschrieben, fullten die Teilnehmer die Fragebagen nicht am letzten

Gruppenabend aus, sondern wollten sie uns zuruckschicken. Dies taten sie

leider nicht, so da  wir der Auswertung der 2. Phase der Gruppenarbeit aus

ihrer Sicht nur ihre mundlichen Aussagen zugrunde legen kannen.

Danach fanden alle Teilnehmer die Gruppenarbeit nach der Geburt des Kindes

besonders hilfreich, da die Belastungen in dieser Zeit grager waren, als

sie es sich vorgestellt hatten.

Die jungen Eltern meinten, durch die Gruppenarbeit hatten sie die Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch uber die neue Lebenssituation bekommen. Allein die

Erfahrung, daB andere junge Eltern ahnliche Probleme haben wie sie selbst,
hatte sich beruhigend auf sie ausgewirkt. Darliber hinaus ware es ihnen

wichtig gewesen, die auftretenden Probleme gemeinsam zu reflektieren und

nach m6glichen Problem16sungen zu suchen. Auch durch die unterschiedliche

Art der einzelnen Gruppenmitglieder, mit Problemen umzugehen, hatten sie

Anregungen fur die eigene Problemverarbeitung bekommen.

Die positive Modellwirkung einzelner Gruppermitglieder auf andere wurde be-

sonders bezuglich des Umgangs mit dem Kind betont.

Die Teilnehmer waren davon uberzeugt, ihre gegenseitige Unterstutzung
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z.B. bei der Kinderbetreuung, ware ohne die Gruppenarbeit nicht in der von

ihnen praktizierten Intensitat m6glich gewesen. Sie bezweifelten auch, da8

sie ohne die regelmaaigen Gruppentreffen nach der Geburt des Kindes wirklich

zu dem EntschluB gekommen waren, einen gemeinsamen Kinderladen zu grunden.

Ihrer Meinung nach wurde der ernsthafte GruppenbeschluB fur einen Kinder-

laden entscheidend durch die Gesprache wahrend der Gruppenabende gefdrdert.

Andere fur sie wichtige Inhalte der Gruppenarbeit waren nach ihren Aussagen
die Auseinandersetzung mit der Arbeitsteilung zwischen den Paaren und dem

Konflikt zwischen Berufstatigkeit und Mutter- bzw. Vaterrolle. Den letzten

Punkt empfanden besonders die Frauen als sehr belastend. Sie meinten, die

Gespriche in der Gruppe daruber hitten ihnen mehr Sicherheit gegeben, Kind

und Beruf bzw. Studium ohne Schuldgefuhle miteinander vereinbaren zu k6nnen.

Auf die Frage, was ihnen in der 2. Phase der Gruppenarbeit zu kurz gekommen

sei, auBerten einige Gruppenmitglieder, sie hatten sich gern noch intensiver

uber persanliche Probleme mit der Gruppe ausgetauscht und die Erwartungen
aneinander ausfuhrlicher besprochen.
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4.3 Verlauf der Gruppenarbeit in der Gruppe Zehlendorf

4.3.1 Erste Phase der Gruppenarbeit

Konzeptionelle Oberlegungen fur die Gruppe Zehlendorf

Die Hausbesuche, die wir Gruppenleiterinnen bei den potentiellen Gruppenmit-

gliedern eine bis vier Wochen vor Beginn der Gruppenarbeit vorgenommen

hatten, dienten neben der endgiiltigen Motivierung der Teilnehmer (s. Kap.3.2.1)
unter anderem dazu, die Wiinsche der werdenden Eltern fiir die Gestaltung der

Gruppenarbeit zu ermitteln, um die individuellen Bedurfnisse dieser Teilneh-

mergruppe an unser Gruppenkonzept anzugleichen und es darnit abzustimmen.

Wahrend dieser Gesprache wurde von allen der 10/nsch geauBert, andere werdende

Eltern kennenzulernen, um mit ihnen uber ihre neue, sich verandernde Situation

zu sprechen bzw. wn m8glicherweise fiir das kinftige Kind eine "Elterngruppe"
o.ii. zu finden. Dies deckte sich mit unseren Intentionen, den Teilnehmern

mittels dieses Gruppenangebotes zum einen die M6glichkeit zu bieten, neue

Kontakte zu knupfen und zum anderen, Kontaktfahigkeit und Gruppenfihigkeit
zu uben bzw. zu verbessern.

Ein weiterer, gleichgewichtiger Grund zur Teilnahme an der Gruppe war fur

die Befragten, Informationen zu erhalten zu Schwangerschaft, Geburt, Kinder-

erziehung und -behandlung - letzteres wurde besonders von den mannlichen

Teilnehmern erwartet. Neben der theoretischen Erarbeitung dieser Themen,

inclusive der Auseinandersetzung mit entsprechender Fachliteratur, hatten

einige auch das Bedurfnis, ganz konkrete Erziehungsfragen miteinander zu

besprechen.
Diese Grundvorstellungen bestirronten im wesentlichen unsere Planung und

unsere Vorgehensweise fur die einzelnen Gruppenabende.

So waren fur die erste Phase der Gruppenarbeit unsere konzeptionellen Ober-

legungen, daS die Auseinandersetzung mit der konkreten Lebenssituation der

Teilnehmer, die Informationsvermittlung zu Schwangerschaft und Geburt und

die Entwicklung des Kindes Schwerpunkte der Arbeit sein muBten. Das metho-

dische Vorgehen sollte so angelegt werden, daB eine autonome, funktions-

fahige Gruppe entstehen kann. Um dies zu erreichen, wollten wir die Inter-

aktion und Kommunikat ion in der Gruppe f6rdern und die Teilnehmer ennuntern,

sich in ihrer subj ektiven Befindlichkeit zu zeigen, damit sie sich pers6nlich
naher kennenlernen und gegenseitig besser akzeptieren kannen.
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Ein weiterer Grund, wazun neben der Infonnationsvennittlung der kommunikative

Aspekt besonders berucksichtigt werden sollte, lag in der spezifischen per-

sonellen Zusammensetzung dieser Gruppe, die zwar als '5·nittelschichtsspezi-

fisch" zu charakterisieren war (vgl . Kap.3.3), aber keineswegs ein ein-

heitliches Bild zeigte. Hatte z. B. ein Drittel der Teilnehmer Gruppener-

fahrung und offensichtlich sehr gute intellektuelle und rhetorische Fahig-

keiten, erschienen uns andere sehr schuchtern und zuruckhaltend, die zunachst

Bedenken hatten, einer solchen Gruppe "gewachsen" zu sein. So bestand die

Gefahr, da8 die einen aufgrund ihrer Verbalisierungsfahigkeit dominieren,

wahrend die "Gehenmteren" in den Hintergrund gedrangt wurden. Deshalb wollten

wir gerade Kommunikationsubungen verstarkt einsetzen, theoretische Darstel-

lungen auf emotionale Erlebnisinhalte hinterfragen sowie die Schuchternen

ennuntern, mehr aus sich herauszugehen.
Alle Teilnehmer sollten von vornherein die M6glichkeit erhalten, sich aktiv

am Gruppengeschehen, der Wahl und Gewichtung der Inhalte und der Gestaltung

des Programms zu beteiligen. Dies nicht nur, um Inhalte und Methodik an

deren Bedurfnisse anzulehnen, sondern auch, um autonomes Handeln in der

Gruppe zu fdrdern und zu trainieren. (Zur Methode vgl. auch Kap. 2.2).

Zunachst einige Erlauterungen zum formalen Ablauf der Gruppenabende:

Die zehn Gruppenabende der ersten Durchfilhrungsphase und die zwei auf3erordent-

lichen Veranstaltungen mit der Zthlendorfer Gruppe haben in der Zeit von Mitte

Mai bis Ende Juli 1980 stattgefunden. Durchschnittlich waren bei den regu-

laren Gruppensitzungen neben den zwei Gruppenleiterinnen neun der zwdlf

Teilnehmer anwesend, an den ubrigen Aktivitaten nahmen alle Mitglieder
teil. Griinde des Fehlens - niemand blieb unentschuldigt weg - waren

Urlaub, dienstliche Verpflichtungen, gesundheitliche Beeintrachtigungen,
"hahere Gewalt" wie Unwetter und schliefnich die Geburt eines Kindes

(am letzten Gruppenabend). Positiv ist hervorzuheben, daf3 die Teilnehmer

auch allein kamen, selbst die M nner, wenn der andere Partner aus den

erwahnten Grunden verhindert war.

Eine Gruppensitzung dauerte zumeist drei Stunden (ohne Vor- und Nachbe-

reitung durch die Gruppenleiterinnen wie Aufraumarbeiten etc.). Den Teil-

nehmern war aber auch diese Zeit oft noch zu kurz, um die vielfaltigen

Themen, die angesprochen wurden (s. Programm unten) unfassend genug

diskutieren zu k6nnen. Die ersten Gruppenmitglieder kamen haufig bereits

eine halbe Stunde frilher und die letzten gingen oft erst, als alle Auf-
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raumarbeiten erledigt waren. Bei den wiederholten Diskussionen

zum Thema zeitliche Begrenzung der Gruppenabende wurde immer

wieder das Bedurfnis der Gruppenmitglieder deutlich, sich

nicht an formale Zeitabsprachen halten zu wollen, sondern

die Dauer durch die jeweiligen Gruppenabl ufe zu bestimmen.

Da dies im Widerspruch stand zu den zeitlichen Vorstellungen

der Gruppenleiterinnen (zweistundige Gruppensitzungen), einig-

ten wir uns auf sogenannte Kernzeiten von zweistundiger Dauer,

die letztlich niemals eingehalten wurden. Da wir Gruppenlei-

terinnen am Ende des Abends das Haus abschlieBen muBten, fiel

die M6glichkeit weg, daB die Teilnehmer ohne uns die Gruppen-

sitzungen nach ihrem Bedurfnis verlangern konnten.

Dies zeigt ohne Zweifel das starke Bedurfnis der Mitglieder

nach intensiver Kommunikation untereinander sowie ihr Interesse

an und die Identifizierung mit den diskutierten Inhalten.

Auch die beiden auBerplanmaBigen Veranstaltungen, die einmal

vier Stunden, das andere Mal acht Stunden dauerten, sprechen

fur dieses Bedurfnis nach mehr Gemeinsamkeit, obwohl es zu-

n chst Schwierigkeiten gab, uberhaupt einen gemeinsamen Termin

zu finden.

Die Gruppensitzungen wurden in den Raumen eines Nachbarschafts-

heimes in Zehlendorf Mitte abgehalten, was sich als sehr gunstig

erwies, da wir relativ groBe, wenn auch nuchterne Raume (Tagungs-

raum, Saal, Terasse) mit bequemen Stuhlen zur Verfugung hatten.

In Anbetracht des fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadiums
einzelner Frauen war die Qualitat bzw. Bequemlichkeit der Stahle

nicht ohne Bedeutung.
Ein weiterer Vorteil war, daB das Haus nicht an Institutionen

angegliedert ist, sondern eher "Freizeitcharakter" hat, was

offenbar zum Wohlbefinden der Teilnehmer beitrug - dies im

Gegensatz zur zweiten Phase, in der die Gruppensitzungen in

bezirkseigenen R umen abgehalten wurden, und die Teilnehmer

des 6fteren die ungemutliche, "institutionelle" Atmosphare

bemangelten (vgl. Kap. 6.1 SchlieBlich wirkten sich auch

die persanlichen Kontakte einer der Gruppenleiterinnen zur

Leiterin des Nachbarschaftshauses sehr positiv aus, die uns
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weitgehende Unterstutzung anbot. Z.B. konnten wir an einem Abend

die privaten Buroraume benutzen, nachdem die gewohnten Tagungs-

raume durch andere Arbeitsgruppen belegt waren.

Um die Gruppensitzungen etwas gemutlicher zu gestalten und damit

eine positive Gesprachsatmosphare zu fardern, veranderten wir

an jedem Abend die - recht nuchterne - Einrichtung. So verruckten

wir das Mobiliar, hangten Bilder an die kahlen Wande, stellten

Blumen auf die Tische und ordneten die Stuhle zu einem offenen

Kreis. Des weiteren boten wir Safte, Geback oder Obst an, um

einerseits den ernahrungsspezifischen Bedurfnissen der Schwange-

ren entgegenzukommen und andererseits den Arbeitscharakter aufzu-

lockern mit dem Ziel, die Kontakte untereinander zu f6rdern und

die Kommunikation offener zu gestalten.

Diskutierte Themen ("Programm") der Gruppenabende der ersten

Durchfuhrungsphase

Entsprechend unserer Vorstellungen, die Gruppenmitglieder von

Anfang an aktiv am Gruppengeschehen zu beteiligen, stellten

wir am ersten Gruppenabend gemeinsam einen Katalog von

interessierenden Themen auf, die wir mit dem von uns Gruppen-
leiterinnen vorl ufig konzipierten Programm verglichen. Es

wurden im wesentlichen acht Themengebiete benannt, die sich

mit unseren Voruberlegungen weitgehend deckten. Diese Themen,
die wir Gruppenleiterinnen inhaltlich naher erlauterten und

spezifizierten, wurden mit allen Gruppenmitgliedern diskutiert,

gewichtet und abgestimmt. Dabei handelte es sich aber nicht um

eine endgultige Festlegung des Programms, sondern wir wollten

die M6glichkeit offen lassen, je nach Gruppenentwicklung und

Erkenntnisprozessen die Gesprachsinhalte zu andern oder neu

zu bestimmen, was einige Male auch spontan erfolgte. Z.B. wurde

uber Fragen zum Familienrecht und uber institutionalisierte

Kinderbetreuungsmdglichkeiten, obwohl ursprunglich geplant,

nur ganz am Rande diskutiert, weil dies offenbar nicht so stark der

aktuellen Bedurfnislage der Teilnehmer entsprach - dies im Gegen-
satz zu den beiden Kreuzberger Gruppen (vgl. Kap. 4.1 und 4.2).



ZEHLENDORF 167

Das endgultige Programm, die Inhalte der einzelnen Gruppenabende,

sah schlie8lich folgendermaaen aus:

1. Gruppensitzung:

Einfuhrung - Kennenlernen der Teilnehmer - inhaltliche Absprache

1) BegruBung und Vorstellen der Teilnehmer

2) Kommunikationsubung ("Interview-Spiel") zum gegenseitigen
Kennenlernen

3) Gemeinsame Programm-Erstellung

4) Besprechung organisatorischer Fragen (Tonbandbenutzung, Gruppen-
regeln, Anrede, Dauer der Gruppenabende, Termine) - Material-
verteilung (Fachbucher, Broschuren, Literatur-, Adressenlisten)

5) Themenabsprache fur den zweiten Gruppenabend

2. Gruppensitzung:

Schwangerschaft - Elternschaft

1) Begru8ung und Vorstellung der neu hinzugekommenen Mitglieder

2) Ruckblick auf den ersten Gruppenabend - kurze Wiederholung
des Ablaufs

3) Gesellschaftliche Situation werdender Eltern
- Reaktionen der Umwelt auf die Schwangerschaft im Arbeits-
bereich und in der privaten Umwelt

- Rechtliche und soziale Situation von verheirateten Eltern
vs. unverheirateten: Folgen fur das Kind und die Paarbe-

ziehung
- Erwartungen der naheren und weiteren Umwelt an die werdenden
Eltern z.B. in Bezug auf EheschlieBung

4) Absprache des Themas fur den nachsten Gruppenabend

3. Gruppensitzung:
Geburtsmethoden - Filmvorfuhrung
1) Absprache uber die Tagesordnung (Reihenfolge)

2) Information uber verschiedene Geburtsmethoden (nach Dick-Read,
Lamaze, Leboyer und "programmierte Geburt")

: theoretische Grundannahmen
- Praxis der Entbindungsmethoden
- Unterschiede der o.g. Geburtsmethoden

3) Vorfuhrung des Films "Sanfte Geburt- wie und warum - ein Beispiel"
(Kurzfassung; Verleih: Jahns-Film GmbH. Kn6belstr. 32, 8000
Munchen 22)

4) Diskussion uber den Film unter den Aspekten
- erster Eindruck
- Rolle des Mannes bei der Geburt
- Realisierungsmdglichkeiten einer "sanften Geburg" in

Berliner Kliniken

5) Gemeinsame Vorbereitungsm6glichkeiten auf die Geburt in der
Gruppe; u.a. Krei saalbesichtigung und Besuch eines Frauenarztes

6) Absprache uber das Thema des nachsten Gruppenabends
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4. Gruppensitzung:

Geburtsvorbereitung - Situation Schwangerschaft - Kinderwunsch

1 ) Diskussion/Kritik des Films "sanfte Geburt"

2) Wirkungen des Films auf die Teilnehmer - Konsequenzen fur die Wahl

von Entbindungsmethode und Entbindungsort

3) Hausgeburt vs. Krankenhausgeburt - Einstellung und Verhalten von

Frauenarzten (incl. Erfahrungsberichte)
4) Kinderwunsch

- subj ektive Entscheidung fiir das Kind
- Argumente pro und contra eigene bzw. adoptierte Kinder
- Mutterinstinkt, ein Mythos?

5) Subjektives Erleben der Schwangerschaft
6) Erstellen eines Fragekatalogs fur den Frauenarzt-Referenten

7) Perspektiven und Plan fur die nachsten Gruppenabende

5. Gruppensitzung:
Besuch eines Gynakologen

1) Vorbesprechung fur die Diskussion mit dem Arzt

2) Diskussion mit dem Frauenarzt unter folgenden inhaltlichen Schwerpunkten:
- Kurzer historischer Oberblick uber die Entwicklung der Gynakologie
bis heute

- Vorzuge der sanften Geburtsmethode fur Mutter, Vater und Kind
- Wirkungen schnerzlindernder Mittel wahrend der Geburt

(Vor- und Nachteile)
- Bedeutung einer guten Geburtsvorbereitung
- M5glichkeiten der Hilfe des Vaters bei der Geburt und praktische
Vorschl ge

- Medizinische Erklarungen zu Themen wie Offnung der Fruchtblase,
Ultra-Schall-Untersuchung, Kaiserschnitt etc.

- Medikamenten- und Drogengebrauch wihrend der Schwangerschaft
- Geburtsschaden bei der Frau;Wochenbettdepression
- spontanes Feed back der Gruppenmitglieder an den Arzt

3) "Nach"-Diskussion in der Gruppe - inhaltliche und neue methodische Vor-

schl:ige durch die Teilnehmer

6. Gruppensitzung:
Kindheitserfahrungen - Kindererziehung
1) Berichte uber eigene Kindheitserfahrungen

2) Vorstellungen uber Kindererziehung - Widerspruch zwischen theoretischen
Erkenntnissen und Umsetzungsm6glichkeiten

3) Rollenverstandnis von Mann und Frau (Gleichberechtigung, Arbeitsteilung) -

Berufstatigkeit vs. Hausfrauentatigkeit
4) Bedurfnisse der Eltern - Bedurfnisse der Kinder

5) Eltern-Kind-Beziehung (Nahe vs. Distanz)

6) Absprache fiber auBerplanmaBige gemeinsame Veranstaltungen und das Thema

des nachsten Gruppenabends
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7. Gruppensitzung:
Besuch einer Referentin (mit eigenem Saugling) zum Thema Stillen

1 ) Vorstellung der Referentin und einfuhrendes Gesprich
- Demonstration von Tragetuch und Tragegurt (praktische Erfahrungen
und Obungen)

- Berichte uber pers6nliche Stillerfahrungen und Einstellungen der
Teilnehmer zum Stillen

- derzeitige Still-Praxis in Entbindungskliniken
21 Vortrag der Referentin uber

- Vor- und Nachteile des Stillens (medizinische und gesellschaftliche
Aspekte)

- 1(6rperliche Vorgange wahrend des Stillens (Zusammenhang von Saugreiz
und Milchproduktion) - Konsequenzen fur das Verhalten der W6chnerinnen

3) Diskussion mit der Referentin uber
- Praxis des Stillens (Tagesablauf)
- Bedeutung des Stillens (ideologische Oberbewertung?)
- Rolle des Mannes wahrend der Stillzeit
- Beziehungsveranderungen zwischen den Partnern durch die Geburt des

Kindes und den Stillvorgang

4) Praktische Obungen mit Modellpuppen: Wickeltechniken, Baden, Umgang
mit Neugeborenen.

Au erplanmaBige gemeinsame Gruppenaktivitat:

Kreiflsaarbesichtigung in einer Berliner Klinik

1) Fahrung durch die Entbindungsabteilung

2) Gesprach mit zwei Hebammen uber
- Organisation der Entbindungsstation
- Praxis der Entbindung (Methode, Mitsprachemaglichkeit der Patienten,

Verwendung technischer Gerate, instrumentelle Geburtsuberwachung)
- Konkrete Praxis der Hebammen (z.B. Oberlastung)
- Betreuung der Neugeborenen im Krankenhaus (rooming in, Ernahrung)

3) Zusammensein mit einzelnen Gruppenmitgliedern

8. Gruppensitzung

Entwicklung des Kindes

1) Reflexion der letzten Gruppenabende: inhaltliche Diskussion uber die

gemeinsame Kreiflsaalbesichtigung und das Gesprach mit der "Still -

Expertin"
2) Referat der Gruppenleiterinnen iiber psychische Entwicklung des Kindes

im ersten Lebensjahr
- Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung (und des Stillens) zur Bildung

von "Unrertrauen"
- der Mensch als "physiologische Friihgeburt" - Folgen
- Mundwelt, Schauwelt und Greifwelt des Kindes
- Achtmonatsangst
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3) Diskussion uber die Konsequenzen fitr das Verhalten der Eltern
- Herstellen der Beziehung zum Kind
- Bedurfnisbefriedigung - Bedurfnisverzicht
- Bedeutung des Schreiens - Interpretation und Reaktion der Eltern
- EinfluB der Umwelt auf die Persanlichkeitsentwicklung
- Praktische Beispiele der Teilnehmer zu: Vier-Stunden-Rhythmus,

Oberfiirsorglichkeit, Kind als 'Tyrann" etc.

4) Diskussion uber das weitere Vorgehen (gemeinsame Freizeitaktivitat)

Gemeinsame Wochenend-Freizeitaktivitat zur weiteren F8rderung des Kontaktes

zwischen den Gruppenmitgliedern:
- Gemeinsame Bahnfahrt
- Picknick im Gronen und Spiele
- Besuch eines Gartenlokals
- Gemeinsame Heimfahrt

9; Gruppensitzung:

Gruppendiskussion zum Gesundheitsverhalten

1) Einfithrung und methodische Erlauterungen zum Gruppendiskussionsverfahren
2) Konsum von Zigaretten, Alkohol und anderen Drogen - Auswirkungen auf

die Kindererziehung (Vorbildwirkung der Eltern)

31 Konsumverhalten der Teilnehmer beauglich Suchtmittel -

Alkoholprobleme in der Herkunftsfamilie

4) Zum Alkohol-Konsum
- Trin]gnotive
- Trinkanla8 und -situation
- Trinkmenge
- Abstinenz

10. Gruppensitzung:
AbschluB der 1. Phase - offene Fragen

1) Reflexion des letzten Gruppenabends mit nochmaliger Diskussion zum Thema
Alkohol
- medizinische Aspekte
- Suchtkriterien
- Gefahrdung von Kindern

2) Diskussion uber die bevorstehende Geburt und die Versorgung der Kinder
- endgultige Entscheidung der Teilnehmer bezuglich der Wahl der
Entbindungskliniken

- Probleme der Kindergartensituation in Berlin

3) Feed back der Teilnehmer zum Gruppenverlauf (Ausfullen der Fragebogen II)

4) Diskussion (iber die Fortsetzung der Gruppenarbeit in der zweiten Phase
- Interesse und Motivation der Gruppenmitglieder an der weiteren Teilnahme
- Organisation der Gruppenabende
- inhaltliche und zeitliche Fragen
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5) Information uber den Stand des Pilotprojektes

6) Abschied

Zum inhaltlichen Ablauf der Gruppenabende

Wie aus dem oben angefiihrten Programm ersichtlich, laBt sich eine deutliche

Zweiteilung des inhaltlichen Ablaufs erkennen: In den ersten funf Abenden

wurden hauptsachlich Themen besprochen, welche die Situation bis zur Geburt

des Kindes betreffen. Dieser Teil wurde mit dem Frauenarzt-Besuch abge-
schlossen. Die darauffolgenden funf Gruppensitzungen dagegen beinhalteten

vorwiegend die Zeit nach der Geburt des Kindes. In dieser Zeit, zwischen

dem siebenten und dem neunten Gruppenabend, lagen auch die beiden auf3er-

ordentlichen gemeinsamen Aktivitaten. Eine zeitlich fruhere Durchfuhrung

dieser Treffen, was eine schnellere Kontaktherstellung zwischen den Teil -

nehmern sicherlich begunstigt hatte, war nicht m6glich, da zu dem Zeitpunkt
ein Paar in Urlaub war - wir hielten es fur wichtig, daB gerade an diesen

Aktivitaten maglichst alle Gruppenmitglieder teilnehmen.

Zur vorlaufigen Strukturierung der einzelnen Gruppenabende hatten wir Gruppen-
leiterinnen jeweils einige Tagesordnungspunkte entwickelt, die wir an die

Tafel schrieben und zu Beginn einer jeden Sitzung diskutieren und abstimmen

lief3en. Zwar wurden unsere Vorschlage zunachst immer akzeptiert, es zeigte
sich aber bald, daB diese Themen z.T. entweder aus Zeitmangel nicht alle be-

handelt werden konnten und/oder spontan verandert wurden, wenn sich aufgrund
des Diskussionsablaufs andere inhaltliche Schwerpunkt ergaben. Die nicht be-

sprochenen Themen wurden dann meistens auf eine spatere Gruppensitzung ver-

tagt.

Die Diskussionen wurden durch uns Gruppenleiterinnen zumeist damit einge-
leitet, da8 nach einer kurzen Reflexion auf den (die) vorangegangenen

Gruppenabend (e) ein Bezugspunkt zu dem neuen Thema hergestellt wurde, um

den Einstieg in die gemeinsamen Gesprache zu erleichtern. Den AbschluB

bildete - mit einigen Ausnahmen - der Hinweis auf das Thema des ndchsten

Gruppenabends mit der Frage, ob weitere oder alternative Themen gewunscht
wurden.

Diese Form der Vorgehensweise wurde besonders wahrend der ersten vier

Gruppenabende, die noch relativ stark durch uns Gruppenleiterinnen vor-
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strukturiert waren, eingehalten. Spater ergaben sich Variationen: Die inhalt-

lichen Ablaufe waren dann weniger bestimmt durch vorgegebene Strukturen

(z.B. Programm, Tagesordnung, Gruppenregeln) ; vielmehr wurden diese zu-

nehmend vernachlassigt zugunsten intensiver und kontinuierlicherer Dis -

kussionen, bedingt durch das spontane Bedurfnis der Teilnehmer.

Nachdem der 1. Gruppenabend vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen und der

Klarung der jeweiligen Interessen diente, was durch die Verwendung bestimmter

methodischer Mittel gefardert wurde - besonders gunstig wirkte sich das

"Interview-Spiel" aus -, entwickelten sich bereits in der 2. Gruppensitzung

lebhafte Diskussionen uber die gesellschaftliche Situation werdender Eltern,

in denen die Teilnehmer recht offen ihre damaligen Erfahrungen, besonders

im Arbeitsbereich, darstellten. Einen breiten Ralm nahm auch die Diskussion

dariiber ein, ob man iwegen des Kindes" heiraten solle und welche Vor- und

Nachteile dies fur die Paarbeziehung habe, wobei allgemeine gefuhlsrnaBige

Allswirkungen gro8e Berucksichtigung fanden.

Wenn diese Diskussionen dennoch recht theoretisch gefuhrt wurden, zeigte
sich bereits da die Wichtigkeit bzw. Notwendigkeit, an der realen Lebens-

situation der Gruppenmitglieder anzusetzen: die Halfte unserer Teilnehmer

war zu diesem Zeitpunkt nicht verheiratet, weshalb gerade dieses Thema sie

besonders interessierte, zumal es von ihnen aktnelle Entscheidungen erfor-

derte.

Der 3. Gruppenabend diente hauptsachlich der Informationsvennittlung uber

Geburtsmethoden, was sich als sehr notwendig erwies, nachdem zwar allen Teil-

nehmern die entsprechenden Begriffe und Namen gelaufig waren, sie diese aber

nicht inhaltlich fullen konnten und vor allem keine genaueren Vorstellungen

zur praktischen Vorgehensweise dieser Geburtsmethoden hatten. Besonderes

Gewicht legten die Gruppenleiterinnen bei ihrem "Vortrag" auf die Darstellung
des Zusammenhangs von Angst und Schmerz, sowie die theoretischen und prakti -

schen M6glichkeiten, Angste vor der Geburt abzubauen bzw. zu reduzieren.

Zum besseren Einstieg fur die anschlieBende Diskussion sowie zur "Sensibili-

sierung" der Paare eignete sich der vorgefiihrte Film besonders gut, wenn

er auch - spater - als "zu kurz", zu "schlecht geschnitten", und "die Rolle

des Mannes zu wenig darstellend" kritisiert wurde. Als erste Reaktion schienen

die Gruppenmitglieder jedoch sehr beeindruckt zu sein - es herrschte am Ende
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der Filmvorfuhrung minutenlange Stille - und sie haben anschlieBend mit viel

Betroffenheit uber dieses Thema diskutiert. Mit Sicherheit beeinfluBte der

gemeinsarn gesehene Film auch die individuellen Wunsche und Vorstellungen be-

zuglich der eigenen bevorstehenden Geburt.

Am 4. Gruppenabend setzten sich die Teilnehmer - sicher auch als Reaktion auf

den Film - sehr intensiv und kritisch mit Geburtsmethoden, deren medizinischer

Ausrichtung und der Situation im Krankenhaus auseinander, wobei sie ihre

individuellen Einstellungen fur oder gegen eine bestimmte Geburtsmethode,

die Wahl des Entbindungsortes sowie ihre diesbeziiglichen verhaltensmaBigen

Mdglichkeiten miteinbezogen.
An diesem Abend gaben sich die Teilnehmer auffallend subjektiv zu erkennen,

indem sie z.T. sehr detailliert uber den jeweiligen Entscheidungsproze8 fur

das Kind berichteten, der bei einigen Teilnehmerpaaren synchron lief, wahrend

bei anderen recht unterschiedliche Vorstellungen und Bedurfnisse dem Kinder-

wunsch zugrundelagen. Dies hatte zwangslaufig sehr intensive Auseinander-

setzungen zwischen den Partnern zur Folge, die bei einigen - je nach Ent-

wicklungsstand der Schwangerschaft - noch nicht abgeschlossen waren und

damit auch in der Gruppe zum Inhalt der Diskussion wurden. Ebenso intensiv

und subjektiv wurde weiterhin uber die Situation der Schwangerschaft disku-

tiert, und zwar aus dem emotionalen Erleben beider Partner, also auch der

Manner. Dies wurde bereits an einem vorausgehenden Gruppenabend als

Diskussionspunkt ausdriicklich gewunscht. Nicht zuletzt wurde in diesen

Gesprachen uber Sexualitat und u.a. uber Tabuisierung von Schwangerschaft

und Geburt relativ offen diskutiert.

Der 5. Gruppenabend war ausschlie8lich bestimmt durch den Besuch des Frauen-

arztes. Besonders gunstig fur das Gelingen des Abends wirkte sich aus, da8

der Arzt sich nicht ausschlieBlich als Referent verstand (auch beeinflufk

durch unsere Vorgesprache mit ihm). Er orientierte sich einerseits an den

Bedurfnissen und Interessen der Gruppenmitglieder und gab andererseits

seine subjektive Einstellung und Bewertung, z.B. schulmedizinischen Be-

grundungen gegenuber, zu erkennen. Damit lieferte er den Teilnehmern auch

ein positives Modell und fdrderte so den angestrebten Diskussionscharakter

des Gruppenabends.
Die 6. Gruppensitzung, in der noch einmal kurz uber den Arztbesuch disku-

tiert wurde - dieser Abend erhielt durchweg eine positive Kritik, nicht

zuletzt wegen der Pers6nlichkeit des Arztes (zwei unserer Frauen wechselten

daraufhin zu diesem als den Frauenarzt ihrer Wahl uber) -, leitete inhaltlich
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die Diskussionsphase ein, in der vor allem uber die Zeit nach der Geburt des

Kindes gesprochen wurde. DaB uter diese Themen, obwohl die meisten Teilnehmer

zum ersten Mal Eltern werden sollten, nicht nur theoretisiert wurde, hatte

verschiedene Grunde: Zum einen wurden einleitend eigene Kindheitserfahrungen

der Gruppenmitglieder reflektiert, was einigen ein besonderes Bedurfnis war,

wohl wegen der Allfarbeitung "traumatischer" Erlebnisse und den durch die

eigenen Erziehungserfahrungen bestimmten Vorstellungen bezuglich ihrer

kiinftigen Elternrolle. Zum anderen hatten sowohl die Gruppenleiterinnen
als auch drei der Teilnehmer Erfahrungen in und mit der Erziehung eigener
Kinder (und auch mit Pflegekindern), wodurch abstrakte Erziehungsvorstel-

lungen teilweise bereits an realen Erfahrungen gemessen werden konnten.

Dies zeigte sich sowohl bei dem Thema Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau

als auch dann, wenn uber elterliches Verhalten wahrend der Trotzphase des

Kindes, uber Sion und Unsinn von Strafen und das Aufzeigen von Grenzen etc.

diskutiert wurde. Die gleiche Methode, am eigenen Erleben und den subjektiven
Erfahrzingen anzusetzen, wurde auch am nachsten, dem 7. Gruppenabend angewandt,
der "Stillen" als Hauptthema hatte. Bei den Erfahnmgsberichten blieben na-

turlich weder die beiden Gruppenleiterinnen, noch die Referentin selbst aus-

geklammert, was sowohl die Kontaktherstellung (besonders zu der allen fremden

Referentin) wie das gegenseitige Verstehen positiv beeinfluBte ; damit war

eine ganstige Voraussetzung fur die folgenden Diskussionen gegeben. Auffallend,

daB gerade die mannlichen Teilnehmer sich am Thema Stillen sehr interessiert

zeigten und sich besonders aktiv beteiligten. Sie wollten auch ihre (der

Manner) Rolle dabei diskutiert wissen. Offensichtlich filhlten sich die

MAinner benachteiligt, was den AnlaS dazu bot, dezidiert uber mdgliche Partner-

probleme bzw. Beziehungsveranderungen durch die Geburt des Kindes zu sprechen.
Dies auch, nachdem gerade den m nnlichen Teilnehmern wahrend der Diskussion

deutlich wurde, daa durch das Kind, nicht zuletzt durch den Stillvorgang,
emotionale Bedurfnisse der Frau befriedigt werden (k6nnen) und der Partner

- zumindest vorubergehend - weniger wichtig wird.

Wir meinen, daB gerade die Offenlegung solcher potentieller Probleme und

die Diskussion daruber sehr grof3e praventive Bedeutung hat und zwar sowohl

bezuglich der emotionalen Stabilitat der Familie durch Antizipation m5glicher

St6rungen, als auch der damit grdf3eren Erziehungskompetenz.
Der 8. Gruppenabend, an dem es um die Entwicklung des Kindes im ersten Lebens-



ZEHLENDCRF 175

jahr ging, schlo8 sich in Inhalt und Aufbau an die vorherige Diskussion an,

nachdem der Abend mit der "Still-Expertin" noch ausfiihrlich nachbesprochen
wurde.

Wir Gruppenleiterinnen wurden an diesem Abend wieder mehr als "Fachautorita·ten"

gefordert, indem wir gebeten wurden, zu o.g. Thema unsere Stellungnahmen ab-

zugeben bzw. einige Theorien zur Sozialisation des Kindes vorzustellen. Aber

auch daran entwickelte sich eine recht lebhafte Diskussion zwischen allen An-

wesenden, besonders als es darum ging, Erkenntnisse der Entwicklungspsycho-
logie nutzbringend auf das eigene Erziehungsverhalten zu ubertragen. In die-

sem Zusammenhang wurde auch die mangelnde Obertragbarkeit wissenschaftlicher

Theorien in die Praxis besonders kritisiert. Die 9. Gruppensitzung war inhalt-

lich und methodisch wiederum durch die Gruppenleiterinnen bestirrmt, da wir

durch das "Gruppendiskussionsverfahren" nicht nur Erkenntnisse sammeln Wollten

zum Bewuatseinsstand werdender Eltern zum Alkohol- und Suchtmittelkonsum,

sondern auch die Teilnehmer mit diesem Thema konfrontieren wollten, beson-

ders hinsichtlich ihrer klinftigen Eltevnrolle.

Hierzu siehe gesonderte Auswertung in Kap. 4.4.2.

Am 10. Gruppenabend, dem letzten gemeinsamen Treffen vor der Geburt der

Kinder, wurde von uns Gruppenleiterinnen keine Tagesordmmg zu bestimmten

Inhalten vorgelegt, sondern neben der Besprechung einiger formaler

Fragen (Fragebogen II, Hausbesuch II) und dem Ruckblick auf die gemein-
same Arbeit wollten wir die inhaltliche Entwicklung des Abends weitgehend
den Teilnehmern Oberlassen.

Als Nachbereitung des letzten Gruppenabends (Gruppendiskussion) wurde zunachst

nochmal das Thema "Alkohol" diskutiert, diesmal vor allem unter medizinischen

Aspekten und uber Kriterien der Suchtentwicklung und Abhangigkeit bei Er-

wachsenen und Kindern.

Wohl in Anbetracht des.unmittelbar bevorstehenden Geburtsereignisses kamen

anschlieaend nochmals Probleme mit Entbindungskliniken und der Berliner

Kindergartensituation zur Sprache. Dazu ist zu bemerken, daB die Teilnehmer

sich an j edem Gruppenabend uber ihren j eweiligen Entscheidungsproze8 brw.

uber Veranderungen bezuglich Arzt-, Hebammen- und Klinikwahl gegenseitig
informierten - zumeist in einzelnen "Privatgesprachen"-, bis zum letzten

Gruppentreffen alle ihre endgaltige Entscheidung getroffen hatten. Den Ab-

schluB der Diskussion bildeten ausfiihrliche Gesprache uber die Fortsetzung
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der gemeinsamen Arbeit nach der Geburt der Kinder. Es wurde deutlich, daB

die Teilnehmer zwar alle an einer Fortsetzung interessiert waren - so wurden

z.T. gezielte Vorschlage zur inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung
dieser kunftigen Gruppentreffen gemacht -, j edoch konnte oder wollte sich

zu diesem Zeitpunkt noch keiner der Anwesenden endgultig fur eine weitere

Teilnahme entscheiden.

Dies wurde unter anderem damit begrandet, daB sie sich die konkrete Situation

nach der Geburt noch nicht vorstellen konnten. So blieb am Ende der ersten

Durchfuhrungsphase fur uns Gruppenleiterinnen die Frage offen, ob und mit

welchen der Teilnehmer wir die zweite Phase fortsetzen konnten. Auch unsere

Informationen uber die Absicht des Proj ekts (zwei Durchfuhrungsphasen), d.h.

die geplante Fortsetzung der Arbeit - auch mit neuen Eltern - fuhrte zu

keinen Zusagen. Die weitere Teilnahme sollte in unserem zweiten Hausbesuch

("Zwischen-Interview") entschieden werden.

Abschlief3end gaben einige der Anwesenden der Gruppe gegenuber ein spontanes

feed back, in dem sie betonten, daB ihnen die Gruppenarbeit "Spaf3 gemacht"
hatte und sie viel profitiert hatten.

Zum gruppendynamischen Prozea:

Wie der Ablauf der zehn Gruppenabende zeigt, waren die Teilnehmer nicht nur

an den angebotenen Inhalten interessiert, sondern auch sehr engagiert an den

Diskussionen beteiligt. Die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern, von

denen sich vor Beginn der Gruppenarbeit niemand kannte (es war aber ohne

Zweifel von Anfang an eine gewisse Neugierde aufeinander zu erkennen), wurden

zunehmend offener und freundschaftlicher, wenn sie auch sehr rucksichtsvoll

miteinander umgingen und gelegentlich auftretende Spannungen eher uberspielten.
Sicher auch deshalb auBerten einige des 6fteren die Bitte, 'harter", direkter

und noch offener miteinander umzugehen. Dad dies in den ersten Gruppenabenden
noch nicht ausreichend gelingen konnte, lag zum einen an der zu kurzen Zeit

der gemeinsamen Arbeit und zum anderen an dem Bedurfnis, vor allem bestimmte

Inhalte zu diskutieren. Dennoch brachten sich die Teilnehmer sehr subjektiv
ein und sprachen oft pers6nliche Dinge an, sicher auch unterstutzt durch die

methodischen Bemilhungen der Gruppenleiterinnen, die subjektiven Erlebnisin-

halte in den Vordergrund zu stellen; teilweise wurden sogar (problematische)

Beziehungsstrukturen und 1@Jmnlmikationsmechanismen zwischen einzelnen Paaren
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angesprochen, offengelegt und ausfuhrlich diskutiert.

Dies hatte zur Folge, daB die Teilnehmer sich gegenseitig zunehmend besser

verstehen und akzeptieren konnten. Damit waren auch die Grundbedingungen

geschaffen, tendenziell auftretenden Au enseiterprozessen entgegenwirken

zu kennen. Denn bereits wahrend der ersten Treffen wurde deutlich, daB

sich zwischen einigen Teilnehmerpaaren sehr schnell intensive Kontakte,

wenn nicht gar Freundschaften, entwickelten, wahrend andere gefuhlsmaBig
eher autlerhalb der Gruppe standen. Diese "Au enseiterproblematik" wurde

aber, vorwegnehmend gesagt, in der 2. Phase der Gruppenarbeit, mit weiterer

Entwicklung des Gruppenprozesses und zunehmendem gegenseitigen Verstandnis,

inner mehr abgebaut.

Besonders gunstig fik die erste Kontaktherstellung wirkte sich, wie bereits

gesagt, das "Intenriew-Spiel" am ersten Gruppenabend aus, wenn wir zunachst

auch Muhe hatten, dieses Spiel bei den Teilnehmern "durchzusetzen". Bar·eits

an diesem Abend zeigte sich, daB die Gruppenmitglieder sehr wohl auch die

Gestaltung der Gruppensitzungen selbst bestimmen wollten (schlieBlich hatten

wir dies einfuhrend auch immer wieder betont und vorgeschlagen) und sich

gegen zu starke Strukturierungsversuche der Gruppenleiterinnen wehrten.

Dennoch war dies eines der wenigen Male, daB wir Gruppenleiterinnen uns

gegen die zunachst formulierten Wunsche der Teilnehmer bewuBt durchsetzten,

freilich nicht ohne entsprechenden DiskussionsprozeB, und dieses "Spiel",
in dem sich die Teilnehmer paarweise befragen und dann gegenseitig in der

Gruppe vorstellen sollten, durchfiihrten. Anschlie8end kam zu dieser Art der

"Einfiihrung" nicht nur ein positives Echo der Gruppenmitglieder, sondern der

Erfolg zeigte sich auch spontan in der veranderten Sitzordnung und den vielen

"Nebengesprachen" zwischen den Interview-Partnern.

Sa en zu Beginn des ersten Gruppenabends j eweils die Paare nebeneinander und

herrschte zunachst eine angespannte Atmosphare, setzten sich nach dem

'Interview-Spiel", als wir uns wieder zum Kreis versammelten, alle jeweiligen
Interview-Partner (diese waren durchweg gegengeschlechtlich) "wie selbst -

verstindlich" nebeneinander und fiihrten ihre begonnenen Zweiergesprache

fort. Damit war auch die anfanglich einseitige Gesprachssituation aufge-
hoben, als die Interaktion ausschliefllich zwischen den Gruppenleiterinnen
und einzelnen Teilnehmern erfolgte. Der erste Kontakt zwischen den Gruppen-
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mitgliedernwar hergestellt und wurde in den folgenden Gruppensitzungen inten-

siviert, erkennbar auch an den immer wechselnden Sitzordnungen. Jeweils zu-

sammengeh8rende Partner saf3en kunftig nur selten nebeneinander.

Wir meinen, daf3 bereits an diesem ersten Abend wichtige Gruppenprozesse

in Gang gesetzt wurden. Am zweiten Gruppenabend gab es noch relativ viel

"undiszipliniertes" Durcheinandergerede, was am Fnde der Sitzung teilweise

auch kritisiert wurde, aber bereits beim nachsten Mal waren die Teilnehmer

in ihren recht offenen Diskussionen schon sehr aufeinander bezogen. In der

anschlieBenden Sitzung haben sich die Mitglieder erstmals subj ektiv gezeigt,
was darauf schlief3en lalk, daK sie schon etwas Vertrauen zueinander entwickelt

hatten. Gleichzeitig wurden auch die sehr unterschiedlichen Auffassungen einzel-

ner Teilnehmer deutlich. Wenn dies auch, zusammen mit bestimmten auffalligen
Verhaltensweisen einiger zu Spannungen in der Gruppe filhrte - einzelne wurden

sogar als "St6rer" empfunden, wie manche Mitglieder spiiter zugaben -, hatte

dies doch keine langerfristigen negativen Folgen (z.B. gab es keine "Aussteiger") .

Wahrscheinlich wirkte sich das sogar fardernd auf den GruppenprozeB aus, nachdem

im Laufe der intensiver werdenden Diskussionen auch abweichende Meinungen als

wichtig und gleichwertig angesehen werden konnten. Dies vergr613erte unseres

Erachtens auch das Bedurfnis der Teilnehmer, sich naher kommen zu wollen, er-

kennbar an deren entschieden geauaertem Wunsch am funften Gruppenabend, "mal

ohne Progranm" miteinander reden zu wollen. So ist es sicher kein Zufall, daB

in den folgenden Sitzungen auch Partnerprobleme offensichtlich und des afteren

zum Inhalt der Diskussion gemacht wurden. Spannungen in der Gruppe ergaben
sich hauptsachlich dadurch, daB der eine Teil der Mitglieder sich vorwiegend
an inhaltlichen Diskussionen interessiert zeigte, w 1·trend andere mehr ihre

gefuhlsm Bige Situation in der Gruppe ansprechen wollten und wieder andere

eine eher abwartende passive Haltung einnahmen. Es war - besonders fur urls

Gruppenleiterinnen - manchmal schwierig, diese unterschiedlichen Bedurfnisse

genugend zu berucksichtigen, ohne die anderen zu vernachlassigen.
Die Gruppenmitglieder gingen aber zunehmend direkter miteinander um und spra-

chen auffallend widerspruchliches Verhalten einzelner gelegentlich offen an.

Dadurch wurden die Spannungen untereinander allmahlich reduziert, unterstutzt

auch durch die Kormnunikationsfonnen einzelner Teilnehmer, die z.B. negative
Kritik zumeist mit einer positiven einleiteten. Auaerdem hatten sie bereits

erfahren, da8 andersartiges Verhalten und abweichende Meinungen verstehbar

werden, wenn die zugrundeliegenden tbtive erkannt werden kannen.
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Ca. ab dem achten Abend waren dann die folgenden Gruppensitzungen durch eine

entspannte Atmosphare gekennzeichnet. Einerseits wurde nun sehr sachlich

diskutiert, andererseits wurden Meinungsverschiedenheiten toleriert und akzep-

tiert, bis am letzten Gruppenabend alle Anwesenden recht gleichmaaig in der

Gruppe integriert schienen.

Zusammenfassend lafk sich sagen, daB die Gruppenmitglieder in der ersten

Phase wichtige gruppendynarnische Lernerfahrungen gemacht haben, die sich

in der zweiten Durchfuhrungsphase, wie wir spater zeigen werden, recht

positiv auswirkten.

Weiterhin zeigt die Entwicklung, daB durch kontinuierliche Gruppenarbeit mit

Inhalten, die fur alle Teilnehmer von Wichtigkeit sind und sie emotional be-

r(lhren, die Interaktion zwischen den Paaren und den Gruppenmitgliedern ver-

bessert und mehr gegenseitiges Verstehen erreicht werden kann.

4.3.2 Interviews in der Pause zwischen den beiden Gruppenphasen

Die "Zwischeninterviews" wurden mit den Zehlendorfer Gruppenteilnehmern durch-

gefithrt, als deren Kinder zehn bis zw8lf Wochen alt waren.

Diese Gesprache wurden anhand von fibf Grundhypothesen strukturiert (Hypo-

thesen s. Anhang). Im folgenden werden die Ergebnisse dieser Interviews

zusammengefafk.

Zur Ausgangsmotivation der Teilnehmer, in der Gruppe mitzumachen.

Diese Hypothese beinhaltet die Annahme, daB junge Eltern Informationen bezug-

lich ihrer neuen Rolle als Erzieher suchen und deshalb an Kontakten zu anderen,

besonders in gleicher Situation, interessiert sind.

Unsere Fragen nach den Grunden zur Teilnahme an der Elterngruppe beantworteten

alle Mitglieder der Zehlendorfer Gruppe mit dem Bedurfnis, andere werdende

Eltern bzw. junge Paare mit Kleinstkindern kennenzulernen, lIm mit ihnen uber

Probleme der Schwangeischaft sprechen zu k5nnen. AuBerdem wollten sie gerne

mit anderen Informationen und Erfahrungen austauschen und bei Sympathie
bzw. nach M5glichkeit weitere gemeinsame Plane wie Kinderbetreuung ent -

wickeln.

Auf die Frage, was sie bewogen hatte, an der Elterngruppe teilzunehmen,

erhielten wir z.B. folgende Antworten:

- "Ist eine Chance, Leute kennenzulernen, besonders in gleicher Situation. "

-
" Sich iiber Schwangerschaft und Ceburtsvorbereitung nicht so isoliert

auseinandersetzen, sondern mit anderen Erfahrungen austauschen."

- 'Vielleicht lernt man Leute kennen, mit denen man kann und auch spater

(...) mit den Kindern was gemeinsam macht."
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- "Horen, wie' s anderen Leuten geht. "

- "Chance, eigene Unsicherheiten abzubauen per Information. "

Dabei au erten die Frauen auffallend klarere Vorstellungen uber die

eventuelle Arbeit in der Gruppe als ihre Partner und erschienen uns zu

Beginn auch wesentlich motivierter, wenngleich bei den meisten werdenden

Vatern ebenfalls eine positive Grundmotivation besonders in Hinsicht

auf Kontaktaufnahme von vornherein vorhanden war.

Der erste Hausbesuch vor Beginn der Gruppenarbeit hat diese Motivation

sinnvoll erglinzt und - besonders bei den B. nnern - deutlich verstarkt.

Angeblich war er nicht allein ausschlaggebend, wurde aber von vielen

als sehr wichtig fur die Entscheidung zur Teilnahme an der Gruppenarbeit

angesehen, und zwar besonders wegen des pers8nlichen Kennenlernens der

Gruppenleiterinnen. Zudem haben ihre detaillierten Informationen uber

den Rahmen des Proj ekts sowie die Darstellung ihrer Vorilberlegungen

bezuglich Inhalte und Ziele der gemeinsamen Arbeit das besondere

Interesse der Paare geweckt. Dazu ist allerdings zu bemerken, da8 die

Gruppenleiterinnen bereits vor diesem ersten Hausbesuch pers6nliche Kon-

takte mit den meisten Frauen aufgenommen bzw. mit den ubrigen lange und

intensive telefonische Gesprache gefuhrt hatten. Dies wurde von allen Teil-

nehmern auf die Frage nach der Bedeutung des Hausbesuchs auch als erstes

benannt; zum Beispiel waren einige Antworten:

- "Der Hausbesuch war sehr wichtig, ja."
- "Wir hatten uns ja vorher schon gesprochen. "

- 'Wir haben gesagt, wer weiB, wer da konmt, und wenn die tms iiberhaupt
nicht behagen, brauchen wir gar nicht hinzugehen."

- "Ware auch ohne Hausbesuch auf j eden Fall hingegangen."

Das heiBt, zur Motivierung von Interessenten und zur Initiierung solcher

Gruppenarbeit sind vorausgehende pers6nliche Kontakte zwischen den Teil-

nehmern und den Gruppenleiterinnen - besser sogar auch zwischen den

Teilnehmern selbst - auBerst wichtig, wenn nicht gar unumgfnglich.

Dies zeigten auch unsere Erfahrungen bei der Zielgruppenerreichung
(vgl. Kap. 3.2.2).

Nach Beendigung der ersten Durchfiihrungsphase waren alle Teilnehmer uber-
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einstimmend von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit solcher Gruppenangebote
uberzeugt und warden auch anderen (werdenden) Eltern eine derartige Vorbe-

reitung bzw. Gruppenarbeit empfehlen; einige haben dies bereits getan.

So antworteten auf die entsprechende Frage funf Mitglieder ganz spontan:

- "Ja, auf jeden Fall!" oder:

- "Ja, gerade auch fur die bmnner. "

- "Ja, auf j eden Fall; haben j a schon geworben."

Ohne Ausnahme berichteten alle Frauen und bmnner, gerne an der Gruppe teil -

genommen zu haben, da sie sehr interessant und informativ gewesen sei.

Neben der guten Geburtsvorbereitung hatten sie vor allem mehr Sicherheit

erlangt fur das eigene Verhalten, f[ir ihre Elternrolle und fur die klinfti-

gen (familienspezifischen) Entscheidungen.
Z.B.:

- ' eir haben viel davon gehabt (...). Haben viel gelernt, z.T. Bestatigung,
z.T. andere Sachen gelernt, gedacht, uberlegt, auf andere Gedanken ge-

kommen."

- "Doch ja, unglaublich viel. (Die Gruppe) hat am meisten genutzt, Un-

sicherheiten und fehlende Informationen abzubauen. (...) War fur den

Geburtsvorgang eine enorme Hilfestellung."
- "Mehr Sicherheit in dem, was man sich vorstellt; und was man macht, macht

man sicherer, weil man sich mehr Gedanken dar:.iber gemacht hat. Wenn man

daruber nicht redet, macht man sich nicht soviel Gedanken. "

Aus diesen Aussagen ergibt sich, daB das Bedurfnis nach Kontakten mit

anderen, besonders mit Menschen in gleicher oder ahnlicher Situation, die

Suche nach eindeutiger Orientierung sowie die Klarung bzw. Erganzung von

Informationen offensichtlich besonders groB ist. Dies kann auch gesehen

werden im iusammenhang mit der sich grundsatzlich verandernden Lebens-

situation werdender Eltern, mit den isolierten Lebensbedingungen von

j ungen Familien in groastadtischen Wohngebieten, mit dem Verlust aller

Freunde aufgrund unterschiedlicher Interessen und Lebensumstande sowie

mit der zunehmenden Desorientierung und Ratlosigkeit in vielen Lebensbe-

reichen.

Zur sozialen Isolierung

Ausgehend von der Annahme, dan junge Eltern verstarkt Isolationstendenzen
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ausgesetzt sind, nachdem sie oft bisherige Freunde aufgrund der neuen Lebens-

situation verlieren, befafken sich unsere Fragen zu dieser Hypothese vorwie-

gend mit den Kontakten der Teilnehmer vor und nach der Geburt der Kinder.

Dabei stellte sich heraus, daa von den zwdlf Teilnehmern der Zehlendorfer

Gruppe zwei Drittel noch nie an kontinuierlichen Gruppen teilgenommen hat, be-

sonders nicht an solchen, in denen auch pers6nliche Belange angesprochen

wurden. Ein Drittel der Frauen und  nner dagegen hatten bereits Gruppen-

erfahrungen wie Mitarbeit in Eltern-Kind-Gruppen, Gespr&icl·tsgruppen,

Unterrichts- bzw. Arbeitsgruppen, in denen uber reine Sachthemen hinaus

auch die zwischenmenschlichen Beziehungen mit einbezogen wurden.

Die verhaltnismaBig wenigen Aktivitaten in personenbezogenen Gruppen
finden auch tine Parallele in der geringen Mitgliedschaft in gr6!3eren,

institutionalisierten Verbanden, z.B. in Gewerkschaften, Vereinen,

Parteien, Volkshochschulkursen. In diesen Gruppen waren die betreffenden

Teilnehmer allerdings entweder nie aktiv (nur zahlende Mitglieder) oder

sind es jetzt nicht mehr.

Aktive Freizeitgestaltung z.B. in Form sportlicher Betatigung betreibt

nur ein Paar, sieht man von gelegentlichen Besuchen in Schwimmbad oder

Sauna ab. Aber auch diese sporadischen sportlichen Aktivitaten werden seit

der Geburt der Kinder fast gar nicht mehr wahrgenommen. Dazu einige Aus-

sagen:

- "Bin in der Gewerkschaft, aber passiv. "

- "Sport ja, nehmen aber nicht am Vereinsleben teil."

- "War viel friiher politisch organisiert und aktiv."

- "Nichts, seitdem wir zusammen sind."

-"Fraher Sport, ist eingeschlafen. "

In dieser Gruppe fallt auf, daB aktive Freizeitgestaltung, ebenso die Be-

teiligung an 6ffentlich-gesellschaftlichen Veranstaltungen relativ gering
sind. Nach der Geburt der Kinder nehmen auch diese Betatigungen noch deut-

lich ab, was sicherlich mit der starken Umstrukturierung der gesamten
Lebenssituation und der intensiven Konzentration auf das Neugeborene
wahrend der ersten Lebenswochen erklart werden kann.

Soziale Kontakte beschranken sich hauptsachlich auf einige enge Freunde

und Berufskollegen; nur in Einzelfallen werden verwandtschaftliche Kon-

takte gepflegt.
Diese Ergebnisse sind auch im Zusammenhang mit individuellen Lebenssituationen
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dieser Gruppenmitglieder zu sehen, in der z.B. mehr als die Halfte der Teil-

nehmer uber ihre berufliche Situation grode Zufriedenheit au erten (u.a. wegen

ihrer relativ hohen Autonomie in Bezug auf zeitliche und inhaltliche Selbst-

bzw. kitbestimmung ihrer Arbeit) .
Auderdem haben sie in ihrem Arbeitsbereich

uberwiegend mit Menschen zu tun.

Insofern trifft fur die meisten Teilnehmer dieser Gruppe die Situation

sozialer Isoliertheit nicht in dem vermutet starken AusmaB zu bzw. wird

von ihnen nicht so empfunden. Allerdings luBerten die Frauen, die z. Zt.

alle ihre berufliche Tatigkeit unterbrochen haben (Mutterschaftsurlaub

bzw. "Ba ) Befurchtungen, sozial isoliert zu werden. Einige leidenbyjahr"
bereits an ihrer j etzigen ausschlie8lichen Hausfrauensituation, zumal die

meisten der Befragten so gut wie keine nachbarschaftlichen Kontakte haben.

Mit einer Ausnahme erklarten alle Gruppenmitglieder, genugend Freunde zu

haben und diese verwandtschaftlichen Kontakten gegenuber vorzuziehen.

Dazu ist zu bemerken, daB die Eltern und Verwandten der Teilnehmer zum

groBen Teil (ca. 50 %) nicht in Berlin wohnen.

Antworten auf die Frage -nach mehr Kontakten zu Freunden oder zu Ver-

wandten waren z.B.:

- "Auf j eden Fall zu Freunden. "

- "Freunde kann man sich aussuchen."

- "Oberwiegend zu Freunden. Verwandte kannst' e vergessen."
- "Meine Eltern sind ja nicht hier. Freunde sind bei mir auch so 'ne

komische Sache (...); bin nicht so ein Mensch, der so dicke Freund-

schaften knopft."

Ein deutlicher Widerspruch besteht zwischen dem geauaerten geringen Bedurfnis

nach Kontakt zu Eltern bzw. zu Verwandten und den tatsachlichen Kontakten,

besonders seit der Geburt des Kindes.

Obwohl die Verwandten, insbesondere die eigenen Eltern, von den meisten

Teilnehmern als bevorzugte Kontaktpersonen und erst recht als Modell far

ihr eigenes Erziehungsverhalten fast durchgangig abgelehnt werden, wurden

in den ersten Wochen und ilonaten des Kindes ausschlieBlich diese als Auf-

sichts- bzw. Betreuungspersonen in Anspruch genommen. Freunde wurden dafur

bis jetzt noch nicht eingesetzt. Pas ist umso erstaunlicher, zumal alle

Teilnehmer aussagten, daB sie genugend Freunde hatten, die bereit waren,

Babysitterdienste zu leisten. Die Nicht-Inanspruchnahme dieser Freunde
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wurde hauptsachlich damit begrundet, daE diese zu weit weg wohnten. Der

zeitliche Aufwand sei zu groB, insbesondere dann, wenn die Kinder noch

gestillt werden. Auf3erdem befiirchteten mehrere, die Freunde wurden mit

dem Baby nicht zurechtkommen:

- "Die Freunde sind zu hippelig mit dem Kind; das wollen wir nicht.

Wir sind mehr ruhig."
- 'Wir haben Freunde, die aufpassen k6nnten. Ist aber die Frage, ob

wir's wollen."

- "Freunde haben sich schon angeboten, aber der Aufwand ist zu grod,

das Kind zu bringen. Au erdem ist es zu schwierig fur andere. Komme

selbst schwer klar (mit dem Baby)."
- "Bei seiner Mutter ist es vorstellbar, daB sie's macht.(...) Hab ' aber

das Gefuhl, daB sie nicht so mit dem Kind ungehen kann."

Neben der offensichtlichen Scheu, die Freunde zu belasten, Bitten zu au ern

oder gar Forderungen zu stellen, spielt nach unserer Vermutung bei diesen

Gruppenmitgliedern ihr "Exclusivanspruch" nach optimaler Betreuung ihrer

Kinder eine grok Rolle. Dies 1118erte sich z.B. auch darin, da8 keiner der

jungen Eltern bereit war, ihre Kinder einer Fremdbetreuung "auszusetzen";
schon gar nicht machten sie fur diese institutionalisierte Erziehungseinrich-
tung in Anspruch nehmen, auf j eden Fall nicht in den ersten Jahren (mit

lediglich einer Ausnahme).

Diese (uber-)angstliche Fixierung an das Kind spiegelt sich beispielsweise
auch darin wider, daB sich z.Zt. kaum ein Elternteil uberhaupt vorstellen

kann, das Kind mal allein zu lassen, selbst wenn dieses einen regelmiBigen
Schlaf- und Essensrhythmus hatte. Das gilt fur die jungen Vater in noch

starkerem Maee als fur die Mutter:

- "Ne, weggehen wurden wir nicht, auch nicht, wenn das Kind einen festen

Rhythmus hat. Auch nicht, wenn es graBer ist. Kann aus Erfahrung (von

anderen) bringen, daa das ganz schlinme Folgen hat
. . ."

- "Nein, kdnnte ich mir nicht vorstellen, nicht mal zum tlilleimer gehen.
Ist nur ein Beispiel! Auch nicht, wenn es gr613er ist; da hatt' ich ein

schlechtes Gewissen."

,,
- "Nein, kann ich mir nicht vorstellen; kann auch kein Alter angeben.
- "Ne. Vielleicht mal ' ne halbe Stunde, das kann ich mir vorstellen."
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Diese Einstellungen lassen die SchluBfolgerungen zu, daB bei Eltern mit

einer privilegierten Berufssituation, deren (hahere) Altersstruktur zudem

auf eine bewu8tere Elternschaft verweist, Tendenzen zur Oberbehutung

("overprotection") bestehen. Unsere Erfahrungen wahrend der zweiten Phase

der Gruppenarbeit weisen z.T. auch in diese Richtung (vgl. Kap. 4.3.3).

Zwn Informations- und Erfahrungsdefizit

Durch die Fragen zu dieser Hypothese sollte ermittelt werden, ob und welche

Erziehungsvorstellungen und -ziele junge Eltern haben und wodurch diese be-

stimmt werden.

Auf die Frage nach ihrer Orientierung bezuglich Erziehung wurde von allen

Teilnehmern als erstes geauaert, keine Vor- oder Leitbilder zu haben, wenn

auch durchaus allgemeine Vorstellungen uber Erziehungsziele vorhanden sind,

weniger allerdings uber die Methoden. Als erstrebenswerte Eigenschaften fur

das Kind wurden hauptsachlich genannt: soziales bzw. demokratisches Verhalten,

Selbstbewuatsein, Selbstsicherheit, glucklich sein bzw. werden, partnerschaft -

liches Verstandnis, Eigenstandigkeit.

Die eigenen Erziehungserfahrungen wurden fast durchweg negativ beurteilt,

und die Eltern als "Anti-Modell" gesehen. Diese spontan formulierte Ab-

lehnung der Eltern als Vorbilder wurde teilweise nach der Reflexion uber

den elterlichen Erziehungsstil revidiert; einzelne .Aspekte ihrer Verhaltens -

weisen, wie z.B. Spontaneitat, Warme, Zuwendung - (besonders der hmtter)

wurden dann von einigen als positiv hervorgehoben.
Dazu einige Aussagen:
- "Eltern ja- aber umgekehrt.So mach ich' s wirklich nicht

.
Also such ' ich

nach 'nem Weg. (...) Die Eltern waren (...) eine negative Orientierung."
- "Die Eltern sind das Negativ-Vorbild, besonders der Vater. Bei der At.utter

ahne ich, daB sie uns gern gehabt hat (...)."

- "Die Eltern sind ein Negativ-Vorbild.(...) Einen gewissen kleinen Teil

kann ich aber schon als vorbildlich bezeichnen."

- "Na, beide (Eltern) nicht. Habt ihr nberhaupt schon jemand getroffen, der

das gesagt hat?"

- "Eltern? - Die 1<6nnen wir streichen. (...) Aber es ist nicht so daB wir

sagen, wir machen alles anders. "

- "Die Eltern sind sehr kinderlieb, obwohl auch vieles nicht so gut gelaufen
ist. Obernehme eigentlich gar nichts von meinen Eltern."
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Neben den eigenen Erziehungserfahrungen, die durchaus reflektiert erscheinen,

haben auffallend viele Teilnehmer ihre Vorstellungen uber ihr Erziehungs-

verhalten auch aus wissenschaftlichen und polularwissenschaftlichen Buchern

und Zeitschriften bezogen, was zum Teil durch ihre beruflichen Erfordernisse

und Interessen bedingt ist. So ist es nicht verwunderlich, da8 auch in

dieser ersten Zeit mit dem Kind j ederzeit auf Literatur zuruckgegriffen

werden kann, wenngleich dazu jetzt wenig Zeit bleibt. Diesen reduzierten

zeitlichen M5glichkeiten kommen anscheinend die "Elternbriefe" des ,ANE

entgegen, die von den meisten gelesen und einigermaf3en gut beurteilt

werden. Die Zeitschrift "Eltern" dagegen - diese wurde nicht so haufig

erwa]•int - wird sogar direkt abgelehnt, z.B. wegen zu grof3er Konsumorientiert -

heit.

Antworten auf die Frage, woher die Teilnehmer ihre Infonnationen zu Er-

ziehungsfragen beziehen, waren:

- "Habe Informationen durch die Arbeit. (...) Habe da sehr viel gelesen -

ist naturlich mehr theoretisch."

- "Durch Bucher, z.B. uber antiautorit8re Erziehung, aber reflektiert .

(...) Durch andere Eltern, eigene Eltern, Arzte, Freunde."

- "Durch berufliche Erfahnmg vermittelt. (...) Lese Elternhefte, Zeit -

schriftenaufsatze..."

- "Ich hab' ziemlich viel Erfahrung mit Kleinkindern. Hab 'ne Menge Zeug,

wo ich ab und zu mal nachlese."

Wissenschaftliche Theorien uber Erziehung werden von den Teilnehmeirn sehr

kritisch eingeschatzt. Sie dienen eher als Diskussionsgrundlage denn als

Praxisanleitung, was sehr haufig auch bemingelt wird.

Sicher ist nicht zuletzt deshalb das Bedurfnis, sich mit anderen j ungen

Eltern uber Erfahrungen, Erziehungsvorstellungen und Probleme auch in

Zukunft auszutauschen, besonders groB; die Befragten hielten diese Kontakte

sogar fur unverzichtbar.

Zusanmenfassend lalk sich sagen, daB Eltern als Erziehungsmodell entweder

ganz fehlen oder - abgesehen von einigen Teilaspekten - kein akzeptiertes
Modell darstellen.

Die Erziehungsvorstellungen der Teilnehmer sind gepragt einerseits durch

die eigene erlebte Erziehung, andererseits erganzt durch die theoretische

Auseinandersetzung mit Fragen der Entwicklung und Erziehung von Kindern.

Direkte Erfahrungen mit eigenen Kindern haben lediglich drei der Zehlendorfer
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Gruppenmitglieder (zwei Frauen bekamen das zweite Kind - in einem Fall in

einem sehr grof3en zeitlichen Abstand), welche sie aber nicht sehr positiv

bewerteten, d.h. sie suchen jetzt nach einer neuen Orientierung.

Als wichtigste Form, die eigenen Erziehungsvorstellungen und das daraus

resultierende Verhalten zu beurteilen, zu reflektieren und zu festigen, wird

offenbar der Austausch mit anderen angesehen, was sich auch mit der ten-

denziellen gesellschaftlichen Isolierung (Kleinfamilie), der Verunsicherung
und Orientierungslosigkeit (Veranderung von Normen und Werten) begriinden
laBt.

Zur Lebenssituation und zum Freizeitverhalten

Die Fragen zu dieser Hypothese betrafen die neue Lebenssituation junger
Eltern nach der Geburt des Kindes, die Veranderung der Lebensgewohnheiten
und die Einschrankung von Au13enaktivitaten.

Angesprochen auf die Veranderungen wird von allen Teilnehmern einstimmig
als Hauptproblem der veranderte Schlafrhythmus und die insgesamt reduzierte

Schlafmdglichkeit benannt. In Verbindung mit den grundsatzlichen Umstellungen
und den zeitlichen Belastungen durch das Kind wird gerade der Schlafmangel

physisch und psychisch als sehr'belastend erfahren. Aufkommende negative
oder zumindest ambivalente Gefithle - sowohl dem Kind als auch dem Partner

gegenuber - werden allerdings selten zugestanden, in den meisten Fallen

eher abgewehrt. Aber alle berichten, da  sie jetzt nervaser und gereizter
seien als vorher. Die Einschrankungen, denen die jungen Eltern ausgesetzt

sind, werden zwar mehrfach zugegeben, insbesondere von den Frauen, aber

sofort eingeordnet; d. h. es wird differenziert zwisthen "obj ektiver und

empfundener Einschrankung". Tatsachlich auftretende negative Gefuhle werden

haufig rationalisiert. Die hinzukommenden positiven Erfahrungen mit dem Kind

lasen selbstverstandlith auch eine Reihe neuer, angenehmer Gefuhle aus, die

sicher kompensatorisch wirken.

Dazu einige Beispiele:
- "Die t glichen Gewohnheiten sind praktisch dahin. "

- "Es ist eine Unmasse zu tun, war vorher nicht so; bin permanent uber-

miidet, hetze imner run, alles geht schnell.
.
."

- "Hat sich schon 'ne Menge geandert: der ganze Tages - und Nachtrhythmus.

(...) Aber ich freue mich an dem Kind, fuhle mich deshalb nicht belastet."

187
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- "Ich empfinde es manchmal schon als groBe Einschrankung; aber ich sage

mir, das (Kind) ist jetzt wichtiger."
- "Bin eingeschrankt, besonders zeitlich. Hab' mich nach dem Phythmas des

Kindes zu richten, aber ich leide nicht psychisch darunter."

- "Ich bin eingeschrankt, aber ich fuhle mich nicht eingeschrankt; ich leide

nicht darunter."

Es ist sicherlich kein Zufall, daB die meisten Bg:nner aufgnmd ihrer uberwie-

genden au!3erhauslichen Berufstatigkeit von den Veranderungen, die sich durch

das Kind ergeben, weniger tangiert werden. Sie erfahren durch ihre Au en-

tatigkeiten, die ihnen durchweg gro13e Befriedigung verschaffen, eine gewisse

Kompensation zu den verstarkten Belastungen im hauslichen Bereich. Dazu gibt
es nur eine Ausnahme: dieser Mann, der sich - erleichtert durch seine aut erst

flexible Arbeitszeit - ziemlich "gleichwertig" an der Versorgung von Kind

und Haushalt beteiligt, erlebt die Veranderung als viel gravierender als

seine Partnerin. Aber auch dieser Mann empfindet die neue Situation nicht

als so isolierend wie das von den Frauen geau8ert wird, die sich nur noch

zuhause mit Kind und Haushalt beschaftigen.
Z.B.:

- "Ich empfinde die Veranderungen nicht ganz so stark wie sie (die Frau),

wegen der Arbeit, die mich von der Problematik hier wegbringt. Bin nicht

so stark uberlastet, obwohl ich von zwei Seiten (Beruf und Vaterpflichten,
d.V.) belastet bin. Das Stehen auf zwei Plattformen bringt mich zum Re-

kreieren."

- "Verandert? Der gesamte Ablauf. Weniger fur ihn als fur mich."

In der freien Zeit, besonders nachts und am Wochenende unterstutzen alle

M nner ihre Partnerinnen bei den anstehenden Aufgaben, so daB in der Hinsicht

keine/kaum "Klagen" kamen. Dennoch fiel uns folgendes auf: Drei der sechs

jungen Vater, also die Halfte, haben seit der Geburt des Kindes eine zusatz-

liche berufliche Tatigkeit ubernommen (Zweitstudium, Lehrauftrag, Wettbewerb),

wenn auch nur vorubergehend bzw. zeitlich begrenzt. Deshalb fehlte deren

Frauen gerade in der ersten besonders arbeitsintensiven Zeit mit dem Kind

ein Teil der (erwarteten) Hilfe durch den Partner. Alle drei Teilnehmer

konnten freilich die Notwendigkeit dieser zusatzlichen Tatigkeiten rational

einleuchtend begrunden - ebenso ihre Frauen, die dies bereitwillig zu akzep-
tieren schienen. Es bleibt dennoch die Frage offen, ob sich - neben dem
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gesteigerten Bedurfnis nach Existenzsicherung - darin nicht in gewisser Weise

auch eine Fluchtreaktion vor den Belastungen au ert.

Die ubliche Arbeitsteilung (Frau als Hausfrau - Mann als Hauptverdiener) trifft

auch filr diese Gruppe zu und spiegelt somit eher die herk6mmliche Rollenauf-

teilung wider, wenngleich alle theoretisch die Ansicht nach Aufhebung des

traditionellen Rollenverstindnisses vertreten. Dies la4t sich sicher nicht

ausreichend damit erklaren, dad die Manner dieser Gruppe tatsachlich mehr

verdienen als ihre Frauen (drei Frauen hatten bereits wAihrend der Schwanger-
schaft kein oder nur ein geringes Einkommen).

Vielmehr nruB dies auch im Zusammenhang mit dem von vornherein klar formu-

lierten Wunsch der Frauen, sich zumindest im ersten Lebensj ahr voll und

ganz auf das Kind konzentrieren zu wollen, gesehen werden. Dieser Anspruch,
ihren Kindern durch eigene Betreuung eine optimale Entwicklung zu errn6glichen,
wird gleichermaGen von den Frauen und den b innern vertreten. Lediglich eine

Mutter wollte zunachst bereits nach acht Wochen ihre Halbtagsbeschiftigung
wieder aufnehmen, anderte dieses Vorhaben aber in der konkreten Situation

und nahm doch mehrere Monate Mutterschaftsurlaub in Anspruch. Bereits beim

ersten Hausbesuch vor Beginn der Gruppenarheit hatten alle Frauen gaauaert,

sich schon seit lingerem ein Kind gewunscht zu haben und die Mutterrolle

bewudt ausuben zu wollen.

Die zeitliche Belastung durch das Neugeborene beeinfrachtigt die gesamte

Freizeitgestaltung ganz erheblich. Lingere Planungen werden unmaglich,

Theater- und Konzertbesuche o.a., aber auch Besuche bei Freunden werden er-

heblich seltener realisiert. Fraheren Hobbies wie Lesen, ausfuhrliches

ZeitzIngsstudium, Essen gehen, Radfahren, Sauna- und Schwinmbadbesuche

wird so gut wie gar nicht mehr nachgegangen, schon gar nicht gemeinsam.

Allerdings waren auch vor der Geburt der Kinder, wie bereits erwahnt,

die Freizeitaktivitaten relativ gering.
Als haufigste gemeinsame Freizeitbeschaftigung wurde der Besuch von

oder bei Freunden (mit dem Kind!) benannt, offenbar uberhaupt die einzigen

gemeinsamen Unternehmungen. Begrundet wird dies u. a. damit, daB das Kind

nicht allein gelassen werden kann und ein Babysitter nicht in Anspruch

genommen werden soll.

Die liber allem liegende Wdigkeit durch den unregelmaBigen, oft gar

fehlenden Schlaf lahmt in dieser Zeit offensichtlich den Rest der Krafte.

Dazu einige Aussagen der Teilnehmer:
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- "Es ist aufreibender als erwartet; ich kann mir nicht vorstellen, wie wir

in den ersten Wochen zurechtgekommen waren, wenn ich (der Mann) nicht

frei gehabt hatte. "

- "Ich wurde gerne manches machen, was ich fruher getan hab' wie baden, in

die Sauna gehen. "

- "Ausgehen: (. . .) Er geht weg und ich bleibe zuhause. "

,,
- "'Was heilk hier weniger ausgehen? Es gibt uberhaupt kein Weggehen.

Die veranderte Situation und die eingeschrankten Regenerationsm6glichkeiten
wirken sich - wie zu erwarten - auch auf die Beziehung zwischen den Partnern

belastend aus. Diese Beeintrachtigungen werden jedoch von den meisten als

vorubergehend angesehen und zwischen einigen Paaren mehr oder wenigen intensiv

diskutiert:

-
1/Ja, mehr Nervositat, das sicherlich; wir explodieren leichter."

- "War 'ne ganze Zeitlang ganz sch6n schwierig zwischen uns. Sie war

schlappi, zickig, streitsuchtig. .."

- "Mir ist alles auf die Nerven gegangen, Kleinigkeiten, die er gemacht hat,

sind mir froher nicht aufgefallen. Jetzt, seitdem wie wieder zusammen

schlafen kannen, ist es besser."

Im Gegensatz zu den zeitlichen und arbeitsmaBigen Einschrankungen wurden von den

Teilnehmern die materiellen Belastungen durch das hinzugekommene Familien-

mitglied als nicht so gravierend empfunden, wenngleich von einigen Frauen

gesagt wurde, da13 sie seitdem etwas mehr Preisvergleiche anstellen bzw.

auf Sonderangebote achten. Allerdings ist zu bemerken, da8 die meisten

ohnehin ein sehr bewuBtes, sparsames Konsumverhalten haben und sich z.B.

die Baby-Erstausstattung aus zweiter Hand besorgten, sie ausgeliehen oder

geschenkt bekamen. Zwei Paare sprachen sogar von finanziellen Vorteilen

durch das Kind, andere benannten keine wesentlichen Mehrkosten.

- "Nicht so teuer, weil ich stille und Windeln wasche, Kindersachen geschenkt
oder geliehen bekomme. "

,,
- "Bis jetzt stinmrt das Geld noch; wir mussen mal sehen.

- "Wir kaufen in Grunde weniger ein - aus Zeitmangel."
- "Das (zweite) Kind hat sehr viel Geld gebracht (...); ist eine reine

Geldquelle. "

Diese Ausagen spiegeln die recht gunstigen materiellen Ausgangsbedingungen
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dieser Teilnehmergruppe wider, aber auch ihr konsumbewu tes Verhalten. Somit

gelten sie sicher nicht als typisch fur den Durchschnitt junger Familien.

Aber auch bei diesen jungen Eltern bestatigen sich unsere Vermutungen, daa

sich durch die Geburt eines Kindes deren gesamte Lebenssituation grundsatzlich
verandert, und zwar bei den Frauen in viel starkerem AusmaB als bei den Vannern.

Alle sind starken zeitlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt, was gra-

vierende Veranderungen fur die Gestaltung des alltaglichen Lebens (z.B. Frei-

zeitverhalten, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen) sowie bezuglich
der sozialen Kontakte zur Folge hat.

Zum Stellenwert der Arbeit

Durch die Fragen zu dieser Hypothese sollte festgestellt werden, ob und inwie-

weit sich die Einstellungen der Teilnehmer zum Beruf nach der Geburt des·Kindes

verandert haben und welche praktischen Konsequenzen sie daraus ziehen (wollen).

Wie bereits vorher erwlihnt, nehmen alle Frauen der Zehlendorfer Gruppe den

Mutterschaftsurlaub in Anspruch - einige haben vor, mindestens ein Jahr

lang zu Hause zu bleiben.

Bekennen sie sich zwar bewufk zu der Rolle als rtutter und Hausfrau, sehen

sie dennoch die (potentiellen) Probleme, die damit langerfristig verbunden

und teilweise schon jetzt spurbar sind (z.B. Isolation, einseitige Fixierung
auf das Kind).

Die Frauen k8nnen sich deshalb die Fortfuhrung ihrer jetzigen Situation nur

filr einen begrenzten Zeitraum vorstellen. Die Tatsache, daB die Frauen ein

ausschlieiniches Leben als Hausfrau und Mutter ablehnen, hangt auch mit den

hiesigen gesellschaftlichen Lebensumstanden zusammen. So au erten zwei

Frauen, daB sie allenfalls unter grundsatzlich anderen sozio-kulturellen

Bedingungen auf eine Berustatigkeit verzichten kann·ten. Dies ware fur sie

z.B.in "siidlichen" Landern,in denen die Menschen/die Familien weniger
vereinzelt leben, schon eher vorstellbar.

Bereits nach den inzwischen gemachten kurzen Erfahrungen zeigt.sich, daB

keiner der Teilnehmer bereit ist, auf die Dauer lediglich Hausfrau oder

Hausmann sein zu wollen. Diese Frage verneinten einige Frauen sogar ent-

schiedener als die  *inner, z.B.:

- "Seh' mein Dasein nicht als nur Hausfrau."

- "Nein, auf keinen Fall. "

- "Zeitweise k6nnt' ich mir' s schon vorstellen, fur immer nein. "
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Antworten der Manner waren z.B.:

- "AusschlieBlich wahrscheinlich nicht, genauso wenig wie ich mir' s fiir

meine Frau vorstellen kann."

- '1'knn man noch nebenbei Zeit hatte, was anderes zu machen, aber nur Hausmann

kannte ich mir nicht vorstellen."

- "Den Wunsch hatte ich schon, aber ich glaube, ich kannt' s nicht ganz

bringen. (...) Nach einem halben oder viertel Jahr ware ich ziemlich

verelendet. "

Dagegen sehen alle Teilnehmer dieser Gruppe, i*inner wie Frauen, eine Halbtags-

beschaftigung fur beide Partner als ideal an, unter anderem auch deshalb, weil

damit Halls- und Berufsarbeit fur beide gleichmafliger aufgeteilt werden k6nnte.

Tendenziell trifft dies fur die Halfte der mannlichen Teilnehmer bereits zu,

da sie - trotz Vollbeschiftigung und Vollbezahlung - zeitlich nur ca. 20 Stunden

pro Woche auf3er Haus arbeiten; die daruber hinausgehenden Arbeitszeiten kannen

sie selbst bestinnen, ebenso den Arbeitsort.

Die anderen drei Manner dagegen sind ca. zehn bis zwdlf Stunden taglich 'von

zu Hause weg, was ihren Bedurfnissen aber keineswegs entspricht. Verstandlicher-

weise hat die lange Abwesenheit ganz andere Folgen fur die Gestaltung des

Familienlebens. So filhlen sich gerade deren Partnerinnen, obwohl z. Zt.

nicht berufstatig, besonders belastet und haben - mehr als die anderen -

Konflikte aufgrund der Diskrepanz zwischen ihren idealen Anspruchen und

Vorstellungen und ihrer Lebenswirklichkeit. Aber auch diese Vater bemilhen

sich j etzt um eine Veranderung ihrer beruflichen Situation, damit ihnen mehr

Zeit fur sich und ihre Familie bleibt:

- "Ich hab' da neue Plane, um zeitlich flexibler zu sein. Dann kann ich

mich mehr ums Kind kummern. "

,,
- "Ja, hab' vor, weniger zu arbeiten, zumindest halbtags oder ahnliches.

Alle Gruppenmitglieder sehen eine befriedigende Berufstatigkeit als besonders

wichtig an, wenngleich dies z.Zt. nur von den Mannern realisiert wird. Die

meisten beschreiben ihre beruflichen Tatigkeiten recht positiv, von einigen
wird der Beruf sogar als Entspannung (Erholung von der Familie) begriffen.
Zum Teil bedauern die Manner die nun begrenztere zeitliche Flexibilitit

an der Arbeitsstelle aufgrund ihrer Vater- und Familienpflichten, z.B.

daB sie nun nicht mehr entsprechend ihrem gelegentlichen Bedurfnis mal
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langer bleiben, ausreichend mit Arbeitskollegen diskutieren k6nnen etc. Ledig-

lich ein Vater gibt an, seit der Geburt des Kindes berufliche Konflikte durch

die Freude an dem Kind nun teilweise kompensieren zu k5nnen.

Wie im privaten Bereich wirkt sich die allgemeine zeitliche Einschrankung

bei den meisten auch beruflich negativ aus, d.h. die Teilnehmer k6nnen sich

nun beruflich nicht mehr so engagieren, wie sie gerne m6chten. Denn der

Beruf ist und bleibt fur die Manner dieser Gruppe, theoretisch auch filr

die Frauen, besonders wichtig.
Die allgemein reflektiertere Sichtweise in bezug auf das traditionelle

Rollenverstandnis zeigt sich auch darin, daB der Haushaltsfuhrung kein

uberm Biges Gewicht beigemessen wird. Auch die Frauen gehen damit relativ

ungezwungen um ("ich la8 schon mal was 1 iegen") und sehen eine j ederzeit

saubere und aufgeraumte Wohnung, einen regelm218igen Tagesrhythmus nicht

als unbedingt erstrebenswert an. Dennoch schaffen es zum Befragungszeit-

punkt hdchstens zwei Frauen, etwas private Zeit fur sich, fur ihre indi-

viduellen Bedurfnisse zu eritbrigen. Dies ist fur sie zur Aufrechterhaltung
der eigenen Stabilitat auch unbedingt notwendig. Fur die meisten anderen

reicht die wenige frei verfugbare Zeit far die Familie nicht aus, schon

gar nicht sehen sie zeitlich die M6glichkeit, sich zu entspannen und -zu

regenerieren.
- "Eine oder zwei Stunden Zeit manchmal zwischendurch fur mich. t chte

dann gerne schlafen, schaffe das aber nicht."

- "Entspannen geht nicht mehr. "

- "Entspannen? Nicht eine Minute. Ich korrme sonst (auaer den Kindern)

zu nichts."

- "Ich hatte gern mehr Zeit fur urls beide allein - das Kind dominiert. "

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB sich die jungen Eltern weder

dem Beruf noch der Familie mit der gewunschten Intensitat widmen kannen.

Der Stellenwert des Berufes hat sich aber zur diese Teilnehmergruppe
nicht auffallend verandert - keiner ist bereit, langfristig ausschlie lich

fur Haushalt und Familie tatig zu sein.

Allerdings ergeben sich durch die verinderte Familiensituation Konflikte

zwischen Berufs- und Elternrolle, und zwar besonders bei den Frauen. Diese

fiihlen sich den Mannern gegenuber benachteiligt (und sind es de facto auch),
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nachdem sie mindestens zeitweise auf eine Befriedigung durch berufliche

Selbstverwirklichung verzichten. AuGerdem vernachlassigen sie tendenziell

die berufliche Weiterqualifizierung entsprechend ihrer Bedurfnisse : Indi-

viduell wirkt sich dies umso gravierender aus, da den Frauen dieser Teil-

nehmergruppe diese problematik einerseits bewuat ist, sie andererseits

aber keine Mdglichkeit sehen, diese Konflikte zu 16sen.

Das bedeutet, daB auch bei Eltern mit einer privilegierteren Berufs-

situation alte Rollenclischees teilweise wirksam werden, und die Frauen

ihre berufliche "Karriere" zugunsten ihrer Manner vernachlassigen oder

gar aufgeben.

4.3.3 Zweite Phase der Gruppenarbeit

Zur Planung

Die im vorigen Kapitel ausgewerteten Interviews dienten neben dem Ziel,

Informationen uber die Situation junger Familien zu erhalten auch dazu,
das Interesse der Gruppenmitglieder zur Teilnahme an der zweiten Phase

der Gruppenarbeit zu erlamden bzw. sie fur eine weitere Mitarbeit zu

motivieren.

AuBerdem ging es bei diesem Hausbesuch darum, die Teilnehmer nach ihren

Bedurfnissen und inhaltlichen Vorstellungen fur die weitere Arbeit zu fra-

gen, da uns nach unserer Auffassung der teilnehmerorientierten Vorgehens-
weise daran gelegen war, diese WOnsche bei der Konzipierung der zweiten

Phase zu berucksichtigen.
Unsere Voriiberlegungen gingen dahin, da3 vermutlich die Behandlung von

Themen, die die aktuelle Situation seit der Geburt der rinder hetreffen,
auf besonderes Interesse der Teilnehmer stokn warde. So uberraschte es

auch nicht, daB eben dies Bedurfnis auch von den meisten als wichtigstes
benannt wurde. Dabei wurden teilweise recht konkrete Themenvorschlage
gemacht, wie z.B. Ernahrungs- und Schlafstarungen der Kinder, medizinische

Versorgung von Kleinatkindern, Impfungen, Hausmittel bei Kinderkrankheiten,

Verw6hnung des Kindes u.a.m.

Diese detaillierten Vorstellungen uber m6gliche thematische Schwerpunkte
bestinm·ten j edoch nur die eine Seite der Entscheidung schliealich aller

sechs Elternpaare, weiterhin an der Gruppenarbeit teilzunehmen. Ganz be-

sonders deutlich wurde namlich daruber hinaus, daB die j·ungen Eltern, vor

allem die Frauen, die meist die Hauptlast der Versorgung der Kinder trugen,
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trotz ihrer seit der Geburt zeitlich sehr grof3en Einschrilnkungen, ein

starkes Bedurfnis nach Kontakt und Kommunikation zu anderen Menschen hatten.

So verspurten gerade sie manchmal erst diffus, manchmal schon sehr massiv

das Gefuhl von Isolation, das sich seit der Geburt des Kindes ergeben oder

verstarkt hat. DaB nunmehr bereits eine Personengruppe existierte, zu der

durch die gemeinsame Erfahrung in der Zeit vor der Geburt der Kinder (1. Phase

der Gruppenarbeit) ein mehr oder weniger starkes Vertrautheits- bzw. Ver-

trauensverhaltnis bestand, schien zweifellos die Entscheidung fur die Fort-

setzung dieser Gruppenarbeit positiv zu beeinflussen. So war es z.B.

typisch, daB vor der endgultigen Zusage gefragt wurde, ob denn "die

anderen" auch mitmachen wurden. Diese Information erwarteten sie von tms

Gruppenleiterinnen, da sie sich seit der Geburt des Kindes durch die Um-

stellung so stark belastet fahlten, daB sie die Kontakte, die sie z.T.

uber den AbschluB der ersten Gruppenphase hinaus auf "privater" Ebene

fortsetzten, seither (neben schriftlichen oder telefonischen Gluckwunschen

zur Geburt) nicht mehr aufrecht erhalten haben. Dies wurde zwar von allen

bedauert, aber offenbar war die Eigenmotivation zu diesem Zeitpunkt doch

nicht so groB, und deshalb wurde die Initiative fur neue Kontaktaufnahmen

dem "anderen" (oder auch uns Gruppenleiterinnen) iiberlassen.

Zweifellos war aber die zeitliche Beanspruchung der jungen Eltern tatsachlich

sehr gro!3, was dazu fahrte, da!3 es nur unter erheblichen Schwierigkeiten mtig-
lich war, einen gemeinsamen Termin fur die Fortsetzung der Gruppenarbeit zu

finden.

Durch den Umstand, daB zu dem geplanten Beginn der neuen Gruppenphase noch

zwei Mitter ihre Kinder ohne festen Rhythmus stillten, war ihnen die Teil -

nahme an der Gruppenarbeit nur m5glich, wenn sie ihre Kinder inner mitbringen
konnten. Aber auch die anderen Elternpaare waren zu der Vorstellung, ihre

Kinder mal fur einige Stunden nicht um sich zu haben, offensichtlich noch

nicht fahig. So muBte nicht nur ein gemeinsamer Termin gefunden werden,
sondern auch Raumlichkeiten, die es erlaubten, daB die Eltern ihre Kinder

mitbringen konnten. Dies bedeutete, da B zumindest zwei getrennte RJume

vorhanden sein muBten, um jedenfalls zeitweise ein ungestartes Gruppen-

gesprach zu ermdglichen.
Die Raumfrage konnte nach etlichen vergeblichen anderen Bernuhungen schlieB-

lich durch das Angebot der Sauglingsfursorgestelle des Bezirks in Zehlen-

dorf-Mitte (ganz in der N&the des alten Tagungsortes, also auch sehr zentral
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fur alle Teilnehmer gelegen) gelast werden. Neben der Kostenfreiheit

Schienen diese Raume uns auch deshalb recht gut geeignet, weil sie - da

ebenerdig gelegen - auch gut mit dem Kinderwagen erreichbar waren und

mit einem separaten Raum mit Wickelplatzen fur die Kinder, Waschgelegen-
heiten u.a.m. ausgestattet waren. Der einzig fur die Gruppenarbeit m5gliche
Raum, das eigentliche Wartezimmer, schreckte uns zunachst durch seine

"institutionelle" NGchternheit, das viel zu grelle Licht und die wenig

bequemen Sitzmdglichkeiten. Durch recht aufwendige Umraumarbeiten jeweils
vor und nach der Veranstaltung, durch das Angebot von Tee, Geb3ck, durch

das Aufstellen von Kerzen, Blumen bzw. Tannengestecken (Adventszeit!), be-

miihten wir uns, diesen sterilen Raumeindruck zu mildern.

Trotz der beschriebenen Vorzuge und unserer Bemuhungen wurden die Plunlich-

keiten von den teilnehmenden Paaren als 'nicht sehr sympathisch" und die

Rjume im Nachbarschaftsheim (wahrend der ersten Gruppenphase) deutlich

positiver beschrieben. Es ladt sich nicht ausschlie en, da  sich diese

negative Bewertung auch aufgrund des BewuBtseins entwickelte, sich in Plum-

lichkeiten einer (staatlichen) Institution zu befinden. Dies muBte bei der

Planung ahnlicher Proj ekte mit angestrebter intensiver Gruppenarbeit bedacht

werden, weil das Gruppengeschehen auch durch Ungebungsreize beeinflu t wird.

Zum formalen Ablauf der Gruppensitzungen

Als einziger gemeinsamer Termin fur die zehn Gruppensitzungen wurde der spate

Freitagnachmittag gefunden, an dem die geplanten zweistundigen Treffen um

17 Uhr beginnen sollten.

Bedingt durch die unterschiedlichen Schlaf- und Essenszeiten der Sauglinge

gelang es j edoch nie, da8 die Cruppenmitglieder alle punktlich oder auch

nur zur gleichen Zeit eintrafen. Dadurch verz6gerte sich der Beginn der

gemeinsamen Gruppensitzungen z.T. erheblich, und somit wurde die geplante

zweistundige Dauer des Treffens immer mindestens um eine Stunde, oft sogar

langer, uberschritten. Diese zeitliche Ausdehnung war auch dadurch bedingt,
daB es durch die Kleinkinder (Notwendigkeit des Ausziehens der Winter-

kleidung, Futterung, durch das Schreian der Babies usw.) meist erst nach

einer ganzen Weile dazu kam, uber ein Thema einigermaf3en ungest8rt sprechen
zu kdnnen. Die Unruhe durch die Kinder war dennoch manchmal so betr chtlich,
daB es - hatten wir Gruppenleiterinnen auf die Einhaltung der geplanten

Gruppendauer von zwei Stunden bestanden - mehrmals uherhaupt zu keiner



ZEHLENDORF 197

halbwegs kontinuierlichen, mehr als an der Oberflache bleibenden Diskussion

gekommen ware.

Trotz des von uns zur Verfugung gestellten Babysitters, einer Studentin

der Erziehungswissenschaften, war es den meisten Eltern nicht m6glich, sich

von ihren S uglingen zu trennen, oft auch dann nicht, wenn diese fest

schliefen (und insofern die Gesprache in der Gruppe nicht mehr unmittelbar

beeintrachtigten) . Der Versuch, dieses offensichtliche groblem des

'Sich-Nicht-Lasen-K6nnens' bereits am zweiten Gruppenabend (und danach

noch mehrfach) vorsichtig zu thematisieren, offenbarte die z.T. durchaus

vorhandene gefuhlsmanige Ambivalenz der jungen Eltern. So war es sicher

kein Zufall, daB die Gruppenmitglieder sich dann besonders stark am Gruppen-

geschehen beteiligten und sich fur das besprochene Thema engagierten, wenn

sie einmal ohne Kind im Gruppenkreis waren. An den Abenden, an denen sie

verhaltnisma8ig ungest6rt durch das Kind blieben, au.gerten sie sich besonders

positiv zum Verlauf des Abends. Oberlastet - und dadurch mit dem Gruppenab-
lauf manchmal nicht so zufrieden - waren umgekehrt diej enigen Eltern, die

allein mit dem Baby zum Gruppenabend kamen, d.h. ohne Unterstutzung durch

ihre Partner blieben. Dennoch war es diesen jungen Eltern (noch) nicht maglich,
eine andere L6sung (teilweise nicht einmal die Unterbringung des schlafenden

Kindes im Nebenraum unter der Obhut eines sogar fachlich geschulten Baby-

sitters) zu akzeptieren. Dies mag sicherlich zum einen mit dem noch recht

friihen Alter der Kinder zu der damaligen Zeit (das alteste Baby war knapp

funf, das jungste erst einen r,onat (e) alt) zusammenhangen, zum anderen wurde

aber daneben ein gewisses Maa an Oberfursorglichkeit bei dieser Elterngruppe

deutlich. Das kdnnte auch in Zusammenhang mit der uberaus "bewuSten" Eltern-

schaft gerade dieser Teilnehmergruppe gesehen werden, die nun alles besonders

gut und richtig machen wollten. Diese Haltung deutete sich bereits in der

ersten Phase der Gruppenarbeit an.

Die Erfahrungen, die sich durch das Dabeisein der Kleinstkinder wahrend der

Gruppenabende ergaben, haben ohne Zweifel ihren Wert.

Es zeigte sich, daS eine intensive, an einem bestimmten Thema orientierte

Gesprachsatmosphare, wie sie in der ersten Phase der Gruppenarbeit fast

immer vorhanden war, nicht entstehen konnte.

Teilnehmer zukunftiger Elterngruppen mulken sich dies als Fazit mdglichst
von Anfang an klar machen, um (unnatigen) Frustrationen und Schwierigkeiten
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vorzubeugen. Dies bedeutet zudem, dad unter diesen Umstanden die mit

diesem Projekt intendierten Ziele zur Verbesserung der interaktiven und

kormmInikativen Fahigkeiten nicht in der gleichen Intensitat und Form, wie

es unter den Bedingungen der ersten Gruppenphase m6glich war, angegangen

werden kannen. Da8 durch die Treffen auch mit den Kindern einem wichtigen

Bedurfnis, namlich dem nach Kontakt, Rechnung getragen wird, steht j edoch

auf3er Zweifel.

Die w8chentlichen Gruppentreffen (zehn Gruppensitzungen) der zweiten

Durchfiihrungsphase - incl. einer dreiwachigen Pause wegen Weihnachten

und Neujahr - fanden in der Zeit zwischen Anfang Dezember 1980 und Ende

Februar 1981 statt. Eine "au8erordentliche Aktivitat", ein annahernd

ganzttigiges Zusamnensein mit Gesprachen, Kommunikationsspielen und gemein-

samen, selbstzubereitetem Essen, schloB sich etwa vier Wochen an das Ende

der zweiten Gruppenphase an.

Wahrend an den "normalen" Gruppensitzungen durchschnittlich acht der zwdlf

Gruppermitglieder und je vier Babies (plus zwei Gruppenleiterinnen, einem

Babysitter und zweimal einem(r) Referent(in)) teilnahmen, beteiligten sich

an dem Wochenendtreffen, das am Tagungsort der ersten Durchfuhrungsphase
bei herrlichem Frublingswetter stattfand, alle sechs Elternpaare mit ihren

Kindern.

Auffallend positiv ist zu vermerken, daB in den meisten Fallen, wenn ein

Eltemteil nicht an der Gruppensitzung teilnel·men konnte, j eweils j edenfalls

der andere Partner kam, wenn das dann auch oft zu den oben beschriebenen

Beeintrachtigungen fur diesen fill·trte.

Trotz dieser "Belastungen" wurden wahrend der zehn Gruppensitzungen eine

Reihe wichtiger Themen angesprochen und in der Gruppe mehr oder weniger
intensiv diskutiert. Sie sollen im folgenden in ihrer chronologischen

Reihenfolge kurz zusammengefait werden, weil sich daran z.T. der

gruppendynamische Prozess verdeutlicht.

Diskutierte Themen der zweiten Durchfuhrungsphase

1.Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Wiedersehen - Erfahrungsaustausch - inhaltliche Absprache

1 ) Wiedersehen der Gruppenmitglieder untereinander und "Begutachtung" der
Babies

1
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2) Oberlegungen zur formalen und inhaltlichen Gestaltung der zweiten

Gruppenphase durch die Teilnehmer und Gruppenleiter innen

3) Das Erleben der Geburt - Erfahrungsberichte aus der Sicht der Frau und
des  lannes

4) Organisatorisches

2. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Die aktuelle Situation - Veranderungen seit der Geburt

1 ) Obj ektive Belastungen durch das Kind und gefuhlsmaBige Auswirkungen
darauf, insbesondere fur die Frauen

2) Diskussion uber die Form des Ablaufs der Gruppensitzungen
- u.a. uber das Problem der Anwesenheit der Kinder wahrend der Sitzungen
und

- uber die Struktur: Themenfestlegung oder Besprechung der Themen anhand

aktueller, spontaner Bedurfnisse

3) Themensammlung von interessierenden Fragen als m6gliche Gesprachsinhalte
fiir die nachsten Gruppensitzungen

3. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Unterschiedliche Auswirkungen der Elternschaft auf pa:nn und Frau

1) Erfahrungsaustausch uber die hausliche Situation mit dem Kind/ Diskussion
uber die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau

2) Diskussion uber die unterschiedliche Bewertung von Hausfrauen- und Berufs-

tatigkeit

3) Gesprach uber die bewu8tseins- und gefuhlsmaBigen Auswirkungen der

"Nur-Hausfraus bzw. "Vuttersituation" auf die Partnerschaft

4) Darstellung der pers8nlichen Wohnsituation und sich daran anschlief3ende

Gesprache uber die Vorstellungen alternativer, u.U. gemeinsamer Wohn-

m6glichkeiten einiger Gruppenpaare

5) Besprechung organisatorischer Fragen (z.B. Dauer der Wihnachtspause,
Anderungen des Beginns der Gruppensitzungen)

4. Gruppensitzung der zweiten Durchfilhrungsphase

Fortschritte in der kindlichen Entwicklung -

.

Kind: Reaktion der Eltern

Pas schreiende und das kranke

1) Erfahrungsaustausch uber die Entwicklung des Babies seit der letzten

Gruppensitzung
2) Diskussion uber die Reaktion der Eltern auf das Schreien des Kindes

in der Offentlichkeit OVartezinmer, Verkehrsmittel)

3) Bericht eines Vaters uber seine Erfahrungen mit 'rooming-in' im
Krankenhaus
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4) daran sich anschliedende Diskussion (iber die Bedingungen und M6glichkeiten
des Krankenhausbetriebes

5) Gesprach uber die Veriinderungen der Beziehungen zu den Eltern seit der
Geburt eines eigenen Kindes

5. Gruppensitzung der zwei.ten Durchfuhrungsphase

Identifikation der Teilnehmer mit ihrer Elternrolle - Unterschiede zwischen

Mann und Frau

1 ) Diskussion uber die Einstellungen insbesondere der Vater zu ihren Kindern

2) Unterschiede im Verhalten dem Kind gegenuber zwischen Miinnem und Frauen

3) Diskussion uber die Geschlechtsrollenvermittlung anhand

- eigener Erfahrungen (aus der pers6nlichen Geschichte)
- und theoretischer Erkenntnisse

4) neuerliche Aufnahme der Diskussion uber das methodische Vorgehen in der
zweiten Durchfuhrungsphase: Berilcksichtigung aktueller Bedurfnisse

vs. fester Themenkatalog
Eine erste sich direkt anbahnende Disk:ssion (iber die Beziehungsstrukturen
innerhalb der Gruppe wird an diesem Abend von den Gruppenmitgliedern zlmachst
noch einmal "abgeblockt".

6. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Beziehungsstrukturen in der Gruppe: Wunsche und Erwartungen

1) lockere Gesprache uber diverse, das Kind betreffende Fragen

2) Aulflerungen der Teilnehmer zu den Bedorfnissen und Erwartungen an die anderen

Gruppenmitglieder bzw. an eine derartige Gruppe als Ganzes

31 Vorbereitung auf Themen der nachsten beiden Gruppensitzungen (Kleinstkind-
padagogin, Kinderarzt)

7. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Diskussion,mit einer Kleinstkindpadagogin uber

1) Ziele der (neuen) Kleinstkindpadagogik - F8rderung oder Oberforderung?
2) die Situation in den Berliner Kinderkrippen
3) die Bedeutung von RegelmaBigkeit fur die Ertwicklung von Urvertrauen

4) Verwahnung von Sauglingen - gibt es die?

5) Grenzen der Bedurfnisbefriedigung von Sauglingen bei gleichzeitiger
Bedurfniseinschrankung der Eltern

1
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8. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Diskussion mit ejnem Kinderarzt uber

1) Kinderkrankheiten - was trn?

2) Sinn bzw. Unsinn von Impfungen (Folgeschaden)

3) k6rperliche und psychische Entwicklung des Kleinkindes

4) Ernahrungsfragen, Reisen mit Kleinstkindern

5) die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung fur die psychische und

kdrperliche Gesundheit des Kindes

6) Erfahrungen mit Kinderarzten (nach dem Weggang des Arztes)

9. Gruppensitzung der zwei ten Durchfuhrungsphase

Erfahrunisaustausch iiber die erwarteten und tatsachlichen Umstellungen

seit der Geburt des Kindes - Zukunftserwartungen

1) Zusammenfassung und Reflexion der beiden letzten Gruppensitzungen

2) Gesprach (iber die erwarteten und realen Belastungen, Einschrdnkungen
bzw. Unstellungen seit der Geburt der Kinder

3) Berichte uber die unterschiedliche Arbeitsorganisation der verschiedenen

Teilnehmerpaare

4) (zukunftige) Bedurfnisse und Wunsche persanlicher und beruflicher Art und
ihre Verwirklichungsm6glichkeiten

10. Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungsphase

Rekapitulation - Feedback - Perspektiven der Gruppenarbeit

3) Erklarungen und Ausfillen des Fragebogens III

2) Einschatzungen der Gruppermitglieder uber den Verlauf der Gruppenarbeit
unter besonderer Beriicksichtigung des Dabeiseins der Kinder

3) Feedback der Gruppenleiterinnen an die einzelnen Teilnehmer der Gruppe

4) Perspektiven der Teilnehmer fur eine zukunftige Fortfuhrung der Gruppe

5) Terminabsprache fur das geplante Wochenendtreffen

61 (vorlaufiger) Abschied

Gemeinsame Wochenend-Freizeitaktivitat (vier Wochen nach AbschluB der

zweiten Durchfuhrungsphase)

1) Gesprache uber die aktuelle Situation der Teilnehmer

2) gemeinsame Essensvorbereitungen
3) Kommunikationsspiele
4) gemeinsames Essen und lockeres Beisammensein



ZEHLENDORF

Die oben zusammengestellte Themenliste der einzelnen Gruppensitzungen

spiegelt die von uns in unseren konzeptionellen Voruberlegungen zur zweiten

IJurchfiihrungsphase gemachten Annahmen weitgehend wider.

So gingen wir beispielsweise davon aus, daB die neue Situation seit der

Geburt des Kindes und die damit verbundenen Belastungen zeitlicher,

karperlicher und psychischer Art, nicht zu vergessen auch die zweifels-

ohne sehr positiven Erlebnisse mit dem Kind (also die sinnliche Erfahnmg

insgesamt) ein Ansatzpunkt fur die Gruppengesprache sein werden. Diese

Thematik wurde sicherlich auch deshalb vorrangig diskutiert werden,

weil - wie uns bereits im Zwischeninterview deutlich wurde - mehr oder

weniger alle j zingen Eltern vor ahnlichen Problemen stehen. Auch kannte

die Frfahrung der Gruppenmitglieder, daa es nicht nur ihnen allein "so"

geht, durch die gemeinsamen Gesprache in der Gruppe zweifach "genutzt"

werden: Zum einen kann sie einen Teil des zunachst als individuell er-

scheinenden Drucks von den jungen Eltern nehmen, zuin anderen kannen sich

daran Oberlegungen ihrerseits anschlie8en, ob udd ggf. wie sich gemeinsame
L sungen oder zumindest zeitweilige Erleichterunfen, z.B. durch gegenseitige
Obemahme der Kinderbetreuing, finden lassen. Dieser Aspekt weist in die

Richtung der einen wesentlichen Zielsetzung, die mit diesem Gruppenangebot
angestrebt wurde, namlich auf die Fdrderung der Selbsthilfekompetenz in

und durch die Gruppe.

Die Diskussion Ober aktuelle Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der ver-

anderten Lebenssituation durch die Geburt der Kinder nahm deshalb - wie zu

vermuten war - ejnen breiten Rasn wahrend der zehn Gruppensitzungen ein. Da8

die Themen, die an der unmittelbaren Problemlage ansetzen, am haufigsten

zum Gegenstand der Diskussionen wurden, entsprach nicht nur unseren Erwar-

tungen, sondern ergab sich fast wie von "selbst". So wurden im Hausbesuch

bestimmte Themenvorschlage gemacht, die anschlie end nochmals gemeinsam
in der Gruppe abgestimmt werden sollten, aber es kam bereits am ersten

Treffen kurz, am zweiten Abend ausfithrlich diskutiert, zu der Absprache
uber die weitere Vorgehensweise: Mehrheitlich wurde es von den Gruppenmit-

gliedern abgelehnt, sich im voraus auf eine bestimmte Themenreihenfolge
fur die nachste (n) Gruppensitzung (en) festzulegen, sondern es erschien
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ihnen viel eher sinnvoll, spontan auf aktuelle Bedur£nisau erungen durch die

Gruppenmitglieder einzugehen. Diese Entscheidung mag dadurch begunstigt
worden sein, daB sich eine der Frauen an diesem Abend sehr direkt und

emotional betroffen zu ihrer haislichen Oberbelastung und Isolation seit

der Geburt des Kindes auaerte, und es sich dabei zeigte, daB mehrere der

anderen Teilnehmerinnen ganz ahnliche Erfahrungcn hatten.

Bis auf zwei Gruppenabende, bei denen auf besonderen Wunsch der Teilnehmer

Referenten (Kleinstkindpadagogin und Kinderarzt) eingeladen waren, wurde

dementsprechend ohnc festen Themenkatalog vorgegangen.

Diese methodische Absprache zwischen den Gruppenmitgliedern schloB nicht

aus, daB dennoch von einzelnen Teilnehmern zwischenzeitlich der Wunsch

nach "mehr Struktur", d. h. vor allem nach vorheriger Festlegung der

Themenschwerpunkte geauf3ert wurde. Eine Teilnehmerin fuhlte sich einmal

offenbar sehr frustriert, als sie sich fiir ein bestimmtes Thema ausgiebig
aber vergeblich vorberejtet hatte, an dem an einem vorhergehenden Gruppen-

abend "verbal" Interesse geauaert wurde. Als sich an dem Tag j edoch ein

anderes Thema "durchsetzte", d. h. auf gr68eres Interesse bei den anwesenden

Teilnehmern stief3, fiihlte sich diese Teilnehmerin anscheinend pers6nlich nicht

angenomiten, wenn nicht gar abgelehnt und zog sich daraufhin aus der weiteren

Diskussion - trotz der Bemiihungen vonseiten der Gruppenleiterinnen und

anderer Gruppenmitglieder um einen Kompromi8 - zuruck. Gerade aber dieses

Verhalten der Teilne]merin 16ste in der Gruppe schlieinich eine intensive

Diskussion uber die (unterschiedlichen) Erwartungen und Wunsche an die

Gruppe aus, die fur eine Klarung der Beziehungsstrukturen untereinander

sehr wichtig war. DaB es uberhaupt zu dieser recht offenen Aussprache kam,

ist zweifellos ein Zeichen dafur, daB sich innerhalb der Gruppe ein ver-

standnis- und vertrauensvolles ICL ima entwickelt hatte.

Ein anderes mannliches Gruppenmitglied hatte an dem zweiten Gruppenabend,
an dem die offene Struktur diskutiert und entschieden wurde, gefehlt, so

daa er sich in der sechsten Gruppen.sitzung nur etwas verwundert zeigte, da 

die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BzgA) es im Rahmen dieses

PilotFroj ektes "erlaube", daa keine feste Themenreihenfolge eingehalten
werden muB. Mit der Erklarung, daB wir uns weitgehend an den inhaltlichen

Bedurfnissen der Teilnehmer orientieren wollen und kdnnen, gab sich dieser

Teilnehmer sofort zufrieden, zumal er keinerlei Mange] an ihn interessierenden
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Fragen hatte und diese auch direkt auf3ern konnte.

Die hier in der zweiten Dirchf8hrungsphase weitgehend praktizierte Form der

"offenen Gesprachsgruppe" entsprach dem Entwicklungsstand dieser Teilnehmer-

gruppe auch deshalb, weil sie nicht nur i.d. R. uber gute bis sehr gute

intellektuelle und rhetorische Fahigkeiten verfugte, sondern auch deshalb,

weil sie durch die gemeinsame Gruppenarbeit in der Zeit der ersten Durch-

fiihrungsphase und teilweise daruber hinaus auf "privater" Ebene, bereits

soweit untereinander vertraut waren, daB Anfangsbarrieren kaum mehr vor-

handen waren.

Dieser Eindruck des Vertrautseins vermittelte sich uns Gruppenleiterinnen

ganz besonders deutlich am ersten Gruppentreffen.
Hier zeigte sich eine offensichtliche Wiedersehensfreude und das gegenseitige
Mitteilungsbedurfnis war kaum zu "brernsen" mit der Folge, daa es fast un-

maglich war, die Teilnehmer fur eine etwas langere Zeit fur eine gemeinsame

Diskussion an einem bestimmten Thema zu motivicren. Das ergab sich nach einer

erheblichen Dauer von "chaotischern" Durcheinanderschwirren und -reden aber

doch noch, als die Paare von ihrem gemeinsamen Geburtserlebnis berichteten

(alle Vater waren bei der Geburt des Kindes dabei gewesen).
Der von uns gemachte .Vorschlag, zunitchst in zwei Gruppen (Frauen und Manner

getrennt) uber ihre Eindrucke und Erfahrungen zu sprechen, wurde anfangs
etwas skeptisch aufgenommen. Nach unserem Versuch, BegrCr,dungen dafiir zu

geben (Offenlegung der Methode!), schienen gcrade die Manner daran sichtlich

interessiert und bereit dazu zu sein. Durch eine weibliche Teilnehmerin, die

diesen Teil der Diskussion wegen der Versorgung ihres Babies nicht verfolgt
hatte und die ihrerseits den Wunsch aussprach, von allen zu hdren, wie es

ihnen "ergangen" sei, wurde dann der letzte Vorschlag angenommen.

Die Berichte uber das Erleben der Geburt, die wegen der haufigen Nachfragen
und der fortgeschrittenen Zeit nur vier der sechs Paare abgeben konnten,

zeigten die Wichtigkeit und Nutzlichkeit der intensiven Auseinandersetzung
mit Fragen der Geburtsverbereitung wahrend der ersten Durchfuhrungsphase,

wenngleich die urspronglichen Vcrstellungen und Wunsche bezuglich der

Geburt in der Realitat aus unterschiedlichen Gr nden nicht immer umgesetzt
werden konnten.

In der zweiten Gruppensitzung wurde die geplante Fortsetzung der Geburts-

berichte aufgrund des spontan geauBerten Bedurfnisses einer Teilnehmerin,
uber ihre aktuellen Gefuble von Einschrankungen und Belastungen sprechen
zu wollen, aufgegeben. Die Modellfunktion, die dieses Verhalten ausubte,
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beeinfluike sehr wahrscheinlich die oben beschriebene Entscheidung fur eine

offene Struktur. Um dem auch bereits angesprochenen Bedurfnis einiger weniger

Gruppenmitglieder nach mehr Sicherheit durch die vorherige Festlegung auf

bestimmte Themen Rechnung zu tragen, wurden an diesem Abend daruber hinaus

von uns Gruppenleiterinnen nach maglichen weiteren Interessenschwerpunkten

gefragt; diese wurden von den Teilnehmern diskutiert.

Dennoch war auch der dritte Gruppenabend weitgehend durch die aktuelle

Bedurfnislage der Teilnehmer bestimnt. Einen weiten Raum nahm an diesem

Treffen die Diskussion uber die up.terschiedlichen, auch gefuhlsmaBigen Aus-

wirkungen der "Mutter" - gegenuber der 'Vaterschaft" ein, wobei sich die

traditionellen gesellschaftlichen Bewertungen von Berufs- vs. Hausfrauen-

tatigkeit - trotz der ansonsten verhaltnismiiflig ausgepragten Reflexionsfahig-

keit - bei einzelnen auf der BewuBtseinsebene dennoch deutlich widerzuspie-

geln schienen.

Besonders engagiert verlief an diesem dritten Abend ein anderes Gesprach, das

sich wiederum aufgrund der akuten Situation mehrerer Paare aus der Gruppe

heraus entwickelte. Die durch die Babies bedingten raumlichen Einschrankungen

in der Wohnsituation erforderte bei drei der sechs Paare die Suche nach einer

neuen Wohnung. Diese gemeinsamen Gegebenheiten begunstigten die Diskussion

unter den Teilnehmern fiber Vorstellungen und Erwartungen an andere Wohnfonnen;

wobei im Gesprachsverlauf sogar Pl ne fur ein u. U. mdgliches gemeinsames

Wohnprojekt diskutiert wurden, wenn auch zunachst mehr unter technischen

Gesichtspunk·ten. Diese Ausgangsthematik erschien uns Gruppenleiterinnen

als besonders geeignet, um die Beziehungsstrukturen unter den Gruppenmit-

gliedern offener werden zu lassen. Wir ermutigten deshalb die Teilnehmer,

vor allem uber ihre Wiinsche und Erwartungen mit den potentiell Interessierten

eines derartigen Wohnprojektes zu sprechen. Es zeigte sich dabei, daB sich

die Mehrzahl derj enigen Gruppenmitglieder, denen an einer Veranderung ihrer

Wohnsituation besonders gelegen war, offenbar durch die hohen Erwartungen,
die dazu von einer Teilnehmerin ge3u8ert wurde, eher etwas "verschreckt"

waren und sich daher zu sehr "vereinnahmt" fuhlten. Das fill· rte dazu, daB die-

j enigen, die vorher offen und unbefangen (wahrscheinlich auch recht unver-

bindlich) Oberlegungen zu diesem Thema machten, einen deutlichen Ruckzug

vornahmen. Inwieweit dies auf die Person dieser bestinmten Frau zuruckge-

fuhrt werden kann, ist von uns nicht eindeutig einzuschatzen. Es scheint

aber durchaus ein Ausdruck der tendenziell eher "individualistischen" Ein-

stellungen der Mehrheit dieser Teilnehmergruppe zu sein, die sich einen

Riickzug ins "Private"
, Abgeschlossene offenhalten will, auch wenn Wilnsche

nach mehr Kontakt und Nihe durchaus vorhanden sind.
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Eine BegrQndung fur das verhaltnismaBig starke Bedurfnis nach RL'ckzugsm6glich-
keiten mag auch darin liegen, daB sich die meisten dieser Teilnebmer alters-

maBig bereits auBerhalb der "jugendlichen Experimentierphase" befinden, in

der sie zum Teil eine Reihe negativer Erfahrungen mit zu idealistischen Vor-

stellungen uber alternatjve Wohnformen, wie z.B. Wohngemeinschaften gemacht
haben.

Zwischen dem dritten und dem vierten Gruppenabend ergab sich durch Weihnachten

und Neuj ahr eine dreiw6ch ige Pause. Diese Unterbrechung und die an dem vierten

Treffen verhaltnismaBig kleine Teilnehmergruppe 16ste zunachst einen mehr

"lockeren" Erfahrungsaustausch uber die Fortschritte in der Entwicklung der

Kinder aus. Durch das spatere Hinzukommen eines jungen Vaters, der mit

seinem f.. Monate alten Saugling bei einem kurzen Krankenhausaufenthalt

mitaufgenommen wurde ("rooming-in"), entwickelte sich eine Diskussion uber

die M6glichkeiten und Grenzen der Versorgung von Kleinstkindern in Berliner

Krankenhausern und uber das Gesundheitswesen generell.
Daran schloB sich in der letzten halben Stunde eine lebhafte Diskussion uber

die Veranderung der Beziehung zu den eigenen Eltern seit der Geburt ihrer

Kinder an. Besonders die jungen Vater, die an diesem Abend sogar uberre-

prasentiert (4: 3 plus funf Babies) waren, au8erten - trotz ansonsten sehr

kritischer Einstellungen den eigenen Eltern gegenuber - nun insgesamt etwas

mehr Verstandnis fur diese zu haben, wenngleich sie sich auf der Verhaltens-

ebene nach wie vor deutlich von ihnen abgrenzen wollten.

Die von einem Gruppermitglied am funften Gruppenabend registrierten Ver-

anderungen in Umgang eines jungen Vaters mit seinem Kind (mehr Sicherheit

im Gegensatz zu frilher) lieferten wiederum den Einstieg zur Diskussion

uber aktuelle Erfahrungen seit der Geburt der Kinder. Hier ging es vor

allem um die Frage, inwieweit die jungen Eltern sich trotz ihres Anspruchs
nach Aufhebung alter Rclldnklischees dem Kind gegenuber dennoch geschlechts-

spezifisch verhalten und/oder auch anders fuhlen. Dies wurde anhand theore-

tischer Annahmen uber die Geschlechtsrollenvermittlung (u.a. an dem Buch

von U. Scheu "Wir werden nicht als Madchen geboren - wir werden dazu

gemacht", Frankfurt 19806), aber auch anhand eigener Kindheitserfahnmgen
diskutiert.

Ausgelast durch das schon weiter oben beschriebene Verhalten eines weiblichen

Gruppenmitglieds, die sich mit "ihrem" Therna nicht durchsetzen konnte, ver-

suchten wir Gruppenleiterinnen in einer Gesprachspause, vorsichtig eine
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Diskussion uber die Beziehungen der Gruppenmitglieder untereinander und uber

ihre Erwartungen und Wunsche aneinander anzuregen. Diese Fragen anzuschneiden

schien uns auch deshalb natig, um die teilweise nur in Andeutungen oder nach

den Gruppensitzungen geauaerten offenbar unterschiedlichen Erwartungen einzel -

ner offen zu legen, um eine bessere Kommunikation in der Gruppe zu f6rdern.

Auch wenn dieses Problem durch das Verhalten der besagten Teilnehmerin offen-

sichtlich wurde, waren die anderen Anwesenden an diesem Abend noch nicht

bereit cder in der Lage, trotz unseres behutsamen (in der Supervision vor-

bereiteten) Vorgehens - sich offen zu diesem Thema zu au8ern. Statt dessen

wurde nochmals auf die sachbezogene Diskussion uber die Vor- und Nachteile

von fester Strukturierung der Gruppenablitufe ausgewichen.
Nach der einleitenden lockeren Gesprachsatmosphare des sechsten Gruppentreffens
uber diverse, meist das Kind betreffende Inhalte, schien dieser Abend ab€r

endlich "reif" fiir die beim letzten Mal ausgesparte Diskussion uber die

Beziehungsstrukturen in der Gruppe zu sein. Dies wurde dadurch ausgel6st,
daB sich die Teilnehmerin, die sich beirn letzten Mal enttauscht aus dem

Gruppengeschehen zuruckgezogen hatte, von anderen aus der Gruppe gefragt

wurde, ob sie nun uber ihr Thema sprechen wolle. Diese Bitte bewirkte bei

der Frau zunachst nur einen verbalen Riickzug ("habe heute keine Lust dazu"),
doch durch das "Nachhaken" nicht nur von uns Gruppenleiterinnen, "platzte"
diese Teilnehmerin mit ihrer Enttauschung (neben der fiber ihre eingeschrankten

Wohnbedingungen, ihrer Schwierigkeiten innerhalb jhrer Partnerschaft, die sie

dabei auch mit einbezog) uber diese Gruppe heraus, die nicht ihren Hoffnungen
und Erwartungen, die sie gegenuber einer Gruppe habe, entsprache ("ich bin

suchtig nach Gruppen" - so die Teilnehmerin wahrend eines anderen Gespr chs) .

Trotz oder auch wegen des stark emotionalen Ausbruchs dieser Teilnehmerin,
der anfangs bei den ubrigen Mitgliedern der Gruppe (und nicht zuletzt auch

bei den Gruppenlei.terinnen selbst) eine gewisse Verhaltensunsicherheit zur

Folge hatte, entwickelte sich unter ihnen eine lebhafte Diskussion uber

die unterschiedlichen Erwartungen in bezug auf mehr bzw. weniger Intensitat

in der Gruppe. Es kann dabei m6glicherweise als Rationalisierung gewertet

werden, da8 sich die meisten der Teilnehmer dazu eher mit Erklarungen uber

ihre verstarkten Belastungen durch das Kind und zusatzliche Streflsituationen

im Beruf antworteten, da sie sich den (uberh8hten?) Erwartungen dieser einen

Teilnehmerin offenbar nicht annehmen wollten. Als Ergebnis dieser Diskussion
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kann festgehalten werden, da8 "auarordentliche" Initiativen uber die Gruppen-

sitzung hinaus nicht nur durch die zeitlichen Einschrankungen gelahmt werden;

durch die Teilnahme der Kinder an den Gruppentreffen werden daneben haufig

Unterbrechungen provoziert, die eine langere Konzentration auf die Ge-

spr&chsinhal te nur sehr selten zulassen. Dies fuhrte wiederum dazu, daB

die Teilnehmer weniger voneinander "mitkriegten" als es in der ersten Durch-

fiihrungsphase maglich war.

Bei der siebenten und_achten Gruppensitzung wurde der ProzeB der Beziehungs-

klarung der Gruppenmitglieder untereinander wieder etwas unterbrochen wegen der

Gesprache mit den. beiden Referenten. Eine Verschiebung war aus zeitlichen

Grunden nicht m6glich, auch wenn wir uns im Prinzip bemuhten, m6glichst
nicht zwei Gruppensitzungen hintereinander durch Fachreferenten gestalten

zu lassen. Dennoch kam es auch an diesen beiden Terminen irmner wieder zum

konkreten Erfahrungsaustausch - sei es uber die pers6nliche Kindheitsge-
schichte oder hinsichtlich des eigenen Kindes. Diese Bediirfnisse der

Teilnehmer wurden in den Vorgesprachen mit den Referenten durch uns

Gruppenleiterinner. auch stets hervorgehoben.
Thematisch bestimmten wiederum die aktuelle individuelle Problemlage der

Paare die vorletzte: die neunte Gruppensitzung der zweiten Durchfuhrungs-

phase. Nach der Rekapitulation und Reflexion der vorausgegangenen beiden

Gruppenabende mit der Kleinstkindpadagogin und dem Kinderarzt, entwickelte

sich das Gesprach anhand der Notwendigkeit der meisten Paare, sich weitere,

u. U. neue Gedanken uber die eigene berufliche Zukunft und damit uber die

Versorgung der Kinder bei eventueller Berufstatigkeit beider Elternteile

zu machen. Die Mghrzahl der Babies war inzwischen etwa ein halbes Jahr

alt (Ende des Mutterschaftsurlaubs), so da8 Entscheidungen dringlich
purden. Somit hatte dieser Gruppenabend thematisch den Schwerpunkt darin,
die persanlichen Wunsche uber die Crganisation der Berufstatigkeit und

die Unterbringung der Kinder an den tatsachlichen Gegebenheiten und Mag-
lichkeiten zu prufen. Die Gesprachsatmosphare war insgesamt sehr ent-

spannt.

In Abwejchung des bis dahin weitgehend durchgehaltenen Prinzips, daB sich

die Diskussionsthemen spontan entwickeln sollten, hatten wir am letzten

gemeinsamen Gruppenabend, der zehnten Gruppensitzung, das Anliegen, den

Gesprachsverlauf wieder starker vorzustrukturieren. Dies deshalb, weil

es uns nicht nur darum ging, fur die Auswertung der Gruppenarbeit eine

208
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Einschitzung der zweiten Durchfuhrungsphase durch die Teilnehmer mit Hilfe

des Fragebogens III (s. Anhang) zu erhalten, sondern es war uns auch ein

persdnliches Bedur£nis, den Teilnebmern ein feedback aus unserer Sicht zu

geben, sowohl individuell als auch zum gesamten Gruppenablauf (erste und

zweite Phase) . Das stieB auch auf ein reges Interesse bei den Gruppermit-

gliedern, und es entwickelte sich daran eine lebhafte Diskussion uber die

gemeinsamen Erfahrungen in der Gruppe und uber zukenftige Perspektiven

einer maglichen Weiterarbeit. (Auf die Einschatzung der Gruppenarbeit
durch die Teilnehmer wird in Kap. 4.3.4 ausfilhrlich eingegangen.) DaB

die regelmaf3igen w6chentlichen Sitzungen nun wegfielen, hielten die

meisten der Teilnehmer in Anbetracht ihrer wenigen frej. verfugbaren Zeit

fur sogar eher positiv. Sie auf3erten aber ubereinstimmend die Absicht und

den Wunsch, sich mit den Gruppenmitgliedern weiterhin in gewisser Regel-

in Bigkeit (dislaitiert wurde der Zeitabstand von etwa vier Wochen) zu

treffen. Eine endg[iltige Absprache uber den nachsten g€meinsamen Gruppen-

treff sollte am geplanten Wochenendtermin, der etwa vier Wochen nach

Beendigung der zweiten Durchfuhrungsphase stattfinden sollte, vereinbart

werden.

Bei diesem Treffen, das in einer fast familiaren Atmosphire stattfand,

wurde deutlich, daB sich zwischen den Teilnehmem vertraute Beziehungen
entwickelt tatten. Neben dem ungezwungenen Geplauder und Erfahrungsaus-
tausch wurden die von uns vorgeschlagenen Kommunikationsspiele besonders

positiv aufgenommen. Diese Spiele hatten das Ziel, die Eigen- und Fremd-

wahrnehmung der Teilnehmer zu vertiefen und ebenso die Fahigkeiten zu

starken, in einer Gruppe gemeinsam erfolgrej.ch zu agieren.

Zum gruppendynamischen ProzeB: Einige zusammenfassende Bemerkungen

Als Zeichen eines deutlichen Vertrauthei tsgefill·tls unter den Gruppenmitglie-

dern, das sich bereits in der ersten Phase der Gruppenarbeit entwickelt

hatte, kann gewertet werden., daB die Teilnehmer sich ganz offensichtlich

freuten, als sie sich nach der Zwischenpause gemeinsarn erstmals wieder

trafen. Anfangliche Befangenheits- oder gar Fremdheitsgefuhle, die zu

Beginn einer Gruppenarbeit normal sind, waren nicht sichtbar und das,

obwohl zwischenzeitlich nur einige der Teilnehmer sporadisch miteinander

Kontakt hatten. Das Vertrautheitsgefuhl zeigte sich z.B. auch darin, da8
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es von Anfang an keine paarweise Sitzordnung gab, sondern die Gruppenmitglieder
sich jeweils spontan zu einem anderen setzten, miteinander Erfahrungen, spe-

zifische Fragen usw. austauschten. Zu Beginn und ganz besonders nach Ab-

schlu8 der "offiziellen" Gruppensitzung kam es inner zu Einzelgesprachen

zwischen den Gruppenmitgliedern. Durch die gemeinsame Erfahrung der

Geburtsvorbereitung (1. Phase der Gruppenarbeit), das Geburtserlebnis

selbst, das au$gesprochen gro13e Interesse dieser Elterngruppe an der Ent-

wicklimg ihrer Kinder und den Wunsch, sich daruber mit anderen in ver-

gleichbarer Situation auszutauschen, fehlte es nicht an interessanten

bzw. interessierenden Themen. Im Gegenteil, fur die vielen - teilweise

sehr emotional gefuhrten - Gesprache reichte oft die zur Verfugung stehende

Zeit der Gruppensitzungen nicht aus. Diese beiden Tatsachen - der Vertraut-

heitsgrad und die gemeinsamen Inhalte - karmen zwar als notwendige, nicht

aber als hinreichende Bedingungen fur einen besonders "positiven" (gemessen
an Idealvorstellungen) gruppendynamischen EntwicklungsprozeB angesehen
werden. S o machte beispielsweise die bereits mehrfach beschriebene

groge Unruhe durch das Dabeisein der Kleinstkinder eine lingere, intensive

Diskussion uber sach- oder personenbezogene Themen manchmal sehr schwierig.
Darilber hinaus bekamen einzelne Elternteile den DiskussionsprozeB nur mit

Unterbrechungen mit, wenn sie im Nebenzimmer ihre Kinder versorgten oder

zu beruhigen versuchten. Dies hatte zwangsweise Einschrankungen der

Intensitat der Gruppengesprache zur Folge. Auf Grunde fur die zu dieser

Zeit deutlich gewordenen Oberfursorglichkeit dieser Elterngruppe wurdc

eingangs bereits hingewiesen.
Neben diesen 'Wu2eren" Einschr kungen gab es ohne Zweifel am Anfang der

zweiten Gruppenphase noch nach wie vor ein Gefalle zwischen denj enigen,
die rhetorisch sehr gewandt ihre Bedurfnisse artikulierten und denen, die

eher als zuruckhaltend bis schuclitern eingestuft werden k6nnen. Hier fur

einen gewissen "Ausgleich" zu sorgen, sahen wir Gruppenleiterinnen als

unsere besondere Aufgabe an. Als erfreuliches Resultat kann diesbezuglich
festgehalten werden, daB sich diese anfangs recht starken Unterschiede

im Laufe der Gruppenarbeit deutlich verringerten und das - wie sich im

Feedback der Teilnehmer zum AbschluB der zweiten Durchfuhrungsphase

zeigte - auch nach ihrer persanlichen Selbsteinschatzung. Schon unter

diesem Asp,ekt hat die Gruppenarbeit ohne Zweifel "Erfolge" aufzuweisen,
da gerade diejenigen, die sich anfangs besonders stark mit persanlichen
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Stel.lungnahmen und Bedurfnissen zuruckhielten, keine vorherige Gruppener-

fahrung hatten.

Dennoch kann nicht vorausgesetzt werden, da8 sich alle Teilnehmer, die sich

ursprunglich unter dem Kriterium ihrer zukunftigen Elternschaft zusammen-

gefunden haben, durch die ziemlich kurze Zeit der Gruppenarbeit in Rahmen

unseres Angebots derart nahe kommen wurden, daB sie sich uber die wachent-

lichen Treffen hinaus in ihrer freien Zeit zusammenschlie en. Erwartungs-

gem 18 entwickelten sich besondere Sympathien zwischen einzelnen Paaren,

die dann auch intensivere Kontakte untereinander aufnahmen.

Als auffallend ist zu vermerken, daB diejeitige Teilnehmerin, die die

hachsten Erwartungen und Wunsche an die "Gruppe als Ganzes" tu erte, zwar

durchaus Verstandnis von seiten ier anderen Teilnebner erfuhr, sie aber

dennoch (vielleicht gerade deshalb) nicht die uberwiegende Sympathie er-

hielt. Offenbar haben ihre formulierten "hohen" Anspriiche die ubrigen

Gruppemnitglieder tendenziell eher "abgeschreckt". Unseres Erachtens

k6nnte das mit der spezifischen Ausgangslage dieser Teilnehmergruppe

zusammenhangen, die alters- und statusma8ig eher "etabliert" bezeiclmet

werden kann.

Zweifellos besteht auch bei diesen Paaren ein bestimmtes Spannunggverhalt-

nis einerseits zwischen dem Bednrfnis nach Kontakt und Kommunikation,

dem Atinsch nach Informationsaustausch und Kooperation mit anderen und

andererseits der Befurchtung, einen gewissen Verlust individueller

Handlungsspielraume hinnehmen zu milssen, wenn sie sich zu stark in

eine Gruppe "einlassen". Dies zeigte sich besonders deutlich bei den

Gesprachen um ein m6gliches gemeinsames Wohnprojekt. Bedingt durch die

unterschiedliche Lebensgeschichte und nicht zuletzt (trotz insgesamt

grober Zuordnung zur sog. sozialen Mi ttelschicht) auch durch die jeweils

andersartigen Lebensumstande, versucht j edes Paar, dieses' Spannungsverhalt-
nis auf unterschiedliche Weise zu 16sen. So sind sie beispielsweise mehr

oder weniger bereit, auf Kooperation in der Gruppe einzugehen, je nach

den objektiven Notwendigkeiten und Zwangen. DaB diejenigen, die besonders

hohe Erwartungen an eine Gruppe haben, dabei andersartige Einstellungen

m6glicherweise als pers6nliche Ablehnung erleben, kann innerhalb einer

solchen Gruppe nicht in j edem Fall ausreichend bearbeitet werden. Dies

schon deshalb nicht, weil sich diese von uns angebotene Gruppenarbeit
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nicht als "reine Selbsterfahrungsgruppe" verstehen kann und somit innerhalb

eines 10-wachigen Programms nur sehr begrenzt individuelle Problemkonstella-

tionen angegangen werden k6nnen. Dies schien ohnehin nicht das hauptsachliche
Bedurfnis der meisten Teilnehmer gewesen zu sein, wenn sie auch durch einen

Erfahrungsaustausch in der Gruppe zweifellos FrustrationsgefOhle - bedingt
z. B. durch Partnerprobleme, Oberbelastung - kompensieren, gelegentlich
sogar abbauen konnten.

Trotz dieser Einschrankungen zeigen sich bei einer zusammenfassenden

Wiirdigung der Gruppenarbeit dennoch erfreuliche Entwicklungen - insbesondere

seit Ende der eigentlichen Gruppenarbeit vor ca. funf Monaten. So haben

alle Teilnehmer sporadischen, einzelne Paare sogar recht intensiven

Kontakt untereinander. Diese nehmen sie z.B. dann vermehrt auf, wenn sie

Probleme haben, also Hilfe brauchen, sei es int Zusammenhang mit der Be-

treuung und Versorgung der Kinder, wegen persanlicher Schwierigkeiten
oder sei es wegen Differenzen in der Partnerbeziehung. Diese Ergebnisse
kannen sicherlich nicht als selbstverstandlich vorausgesetzt werden,

sondern sind als positive Wirkung der konzeptionellen Oberlegungen fur

diese Gruppenarbeit im Rahmen des Pilotprojektes anzusehen.

4.3.4 Bewertung der Gruppenarbeit durch die Teilnehmer

(Fragebogen II und III)

Am Ende der ersten und der zweiten Phase der Gruppenarbeit haben die Teil-

nehmer jeweils einen Fragebogen (s. Anhang Fragebogen II und III) ausge-

fullt, in dem sie die Gruppenabende beurteilen sollten bezuglich Inhalt

und Vorgehensweise, ihrer eigencn Beteiligung, ihres Wohlbefindens in der

Gruppe, und um ihre Einschatzung der Gruppenleiterinnen gebeten wurden.

Fragebogen II wurde von allen und Fragebogen III von acht der zwflf Teil-

nehmer ausgefullt. Vier Gruppenmitglieder enthielten sich beirn zweiten

Mal einer schriftlichen Bewertung, da sie in der zweiten Phase nicht

regelmaBig genug an den Gruppentreffen teilnehmen konnten.

Mach Beendigung der ersten Derchfuhrungsphase, die durch eher themenzen-

triertes Vorgehen charakterisiert war, erklarten alle Teilnehmer, daB der

Kurs fur sie inhaltlich viel Neues enthielt. An erster Stelle der wichtigsten
besprochenen Themen rangierte dabei. der dritte Gruppenabend (vgl. Kap. 4.3),
an dem uber die verschiedenen Geburtsmethoden gesprochen und der Geburts-

film vorgefuhrt  urde. Begrundungen dazu waren, daB solche Informationen

"allgemein vemachlassigt", die "herkemnlicheti Geburtsmethoden in Frage
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gestellt" werden und die Teilnehmer deshalb auf der "Suche nach Alternativen"

gewesen seien. Am zweithaufigsten wurde der achte Gruppenabend mit dem

Thema "fruhkindliche Entwicklung des Kindes" angekreuzt, gefolgt vom

funften Gruppenabend, an dem ein Frauenarzt zu Besuch war.

Das Thema "Brtwicklung des Kindes", das nach Meinung einiger noch intensiver

hatte behandelt werden sollen/k6nnen, wurde vor allem deshalb benannt, weil

die Teilnehmer dabei viel Neues gelernt hatten und ihnen sehr wichtig war,

die Meinung der anderen (werdenden) Eltern und deren Erziehungsvorstellungen

kennenzulernen, wahrend der Arzt-Besuch u. a. "mehr Sicherheit uber medizi-

nische Fragen" gegeben hatte Diese Bewertungen sind aber sehr rel ativ zu

sehen, da auger dem methodisch vorgegebenen "Gruppendiskussionsabend zum

Gesundheitsverhalten" auch alle anderen Sitzungen als zu den drei wichtigsten

geh6rend benannt wurden, mit nur ein bis zwei Stimmen Unterschied. Fur

einen Teilnehmer war sogar der erste Gruppenabend wegen der Kontaktaufna .e

der bedeutendste.

Diese recht gleichmaflige Einschatzung aller Gruppenabende spiegelt auch

die allgemein recht gute Beurteilung uber Beteiligung, Gruppenzugehdrig-

keitsgefuhl und Vcrgehensweise wider.

So konnten sich nach eigener Einscbittzung alle "ziemlich", acht der Teil-

nehmer sogar "voll an den Dislcussionen beteiligen". Sie hatten sich - mit

einer Ausnahme - keine starkere bzw. geringere Aktivitat gewunscht. Ent-

sprechend fuhlten sich die Teilnehmer "ziemlich bis sehr wohl" in der

Gruppe, wobei sich die Halfte "ziemlich in der Gruppe stehend" glaubte
und die andere Halfte sich "vdllig angenominen und in der Gruppe stehend"

darstellte. Die mei.sten meinten, daB abweichende Meinungen "imer beachtet

und besprochen" wurden bzw. drei sagten aus, diese wurden "ziemlich viel

beachtet".

Die Frage, was f[ir die Teilnehmer an dem Kurs besonders wichtig oder

hilfreich war, deckte sich in ihren Antworten mit unseren ursprunglichen

konzeptionellen Intentionen. Die Informationen zu Schwangerschaft, Geburt,

Kliniken etc., d. h., der Infonnationsaustausch "auf Gruppenebcne" wurde

besonders haufig hervorgehoben, ebenso der Erfahrungsaustausch mit anderen

in ahnlicher Situation. Dies vor allem deshalb, um Denken und Verhalten

der anderen werdenden Eltern kennenzulernen und es mit den eigenen Vor-

stellungen vergleichen bzw. diese gegebenenfalls korrigieren zu kannen.

Wie einige aussagten, sci dies "emotional hilfreich", wurde "sicherer

machen" und zu einer "besseren Selbsteinschatzunt' fuhren: nachdem z.B.

eigene Probleme als "typisch" und/oder auch andere betreffend erkannt

wurden.
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Nach Meinung der meisten ha tte "nichts" an dem kurs gefehlt; nur einzelne

hatten in und mit der Gruppe auch gerne Partner-Gymnastik oder Atemiibungen

gemacht, zusammen etwas gelesen und die Gruppenabende zeitlich lieber noch

langer ausgedehnt. Daran ist erkennbar, da8 die vielen interessierenden

Themen in dcr kurzen Zeit von zehn Gruppenabenden nicht ausreichend disku-

tiert werden kannen bzw. daB in diesem Rahmen der Gruppenarbeit einige

andere Wimsche wie z.B. gemeinsame Gymnastik unberiicksichtigt bleiben

mussen. Dazu kommt, daB zumindest zwei der Gruppenabende fur Besprechungen

zu Organisation, Gestaltung und Einschatzung der Gruppe benatigt wurden.

Sehr wichtig fur das Gelingen der Gruppenarbeit war nicht zuletzt das

Verhalten der Gruppenleiterinnen, wobei ein m nnlicher Teilnehmer als

besonders positiv hervorhob, daB der Kurs von zwei Frauen geleitet
warde. Den Gruppenleiterinnen wirde neben "

gro Bem Engagement", "guter

Organisation und Vorbereitung", "zweckdienlichen Hinweisen" von den Teil -

nehmern vor allem bescheinigt, daB sie sehr "kooperativ" und "nicht ein-

seitig theoretisch ausgerichtet" waren, daB sie sehr "verstandnisvoll

und lebhaft", "zurilckhaltend" (besonders "im richtjgen Moment") und

dennoch "unterstutzend", "diskussionsbereit und zugewandt" waren, "Ruhe

und Ausgeglichenheit ausgestrahlt" und "eigene Meinungen vertreten"

hatten.
Negative Kritik kam keine, wenn man von einigen wenigen Aussagen wie

vielleicht "zu z6gernd" oder "zu vorsichtig" absieht.

Es bleibt die Frage offen, ob dies an dem recht haflichen Verhalten der

Teilnehmer lag oder an der Tatsache, da8 sich auch die Gruppenleiterinnen

sehr pers6nlich eingebracht haben. Diese subjektive Vorgehensweise der

Gruppenleiterinnen war sicher auch wegen ihrer Modellwirkung recht gunstig,

zumal die Teilnehmer in uberwiegender Mehrheit diese Art von Gruppensitzungen
am besten fanden, in denen auch persanliche Fragen, kombiniert mit Sach-

themen, behandelt warden. Dafur sprachen sich zehn Teilnehmer aus; ein

Teilnehmer zog sogar Gruppengesprache mit nor pers6nlichen Fragen vor,

w hrend sich lediglich ein weiteres Gruppenmitglied fur Diskussionen zu

Sachthemen mit Referenten entschied. Let:zteres wurde aber auch von vier

anderen Teilnehmern zusatzlich angestrichen - dies sicher auch in Anbe-

tracht der recht gelungenen Gruppenabende mit dem Arzt-Referenten und

der "Still-Expertin" (vgl. Kap. 4.3).
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Nach AbschluB der zweiten Phase der Gruppenarbeit erubrigten sich diese

Fragen zu alternativen Vorgehensweisen, da diese Abende von vornherein

als "offene Gesprachsgruppen" gedacht waren und praktiziert wurden. Aber

auch dazu gaben die Teilnehmer am letzten Gruppenabend ihre Stellung-
nahmen ab, als sie recht detailliert und intensiv daruber diskutierten,

ob mehr Strukturierung auch in der zweiten Phase fur die gemeinsame
Arbeit effektiver gewesen ware. Diese Fragen wurden vor allem deshalb

aufgeworfen, da aufgrund der Anwesenheit der noch sehr kleinen Babys
(ein bis vier Monate alt) sich oft erhebliche Starungen ergaben und die

Teilnehmer allgemein unter Zeitmangel litten, was wiederum die Motivation

zur Anwesenheit bei den Gruppensitzungen etwas beeintrachtigte. Als Ergeb-
nis dieser Diskussion kann festgehalten werden: daB zwar alle die Form der

"offenen Gesprachsgruppe" recht gut fanden und dies auch ihrem Bedurfnis

entsprach, bei langerfristigen, regelmaBigen Gruppentreffen sei es aber

nutzlich, sich jeweils an bestimmten, gemeinsam festgelegten Themen zu

orientieren, auf die man sich im Einzelfall vorbereiten k6nne. Allerdings
sollten diese vorgegebenen Inhalte nicht verpflichtend sein und j e nach

Notwendigkeit und aktueller Bedurfnislage variiert werden kannen. Weiterhin

'.·.urde vorgeschlagen, die Gruppentreffen sowohl mit als auch ohne Kinder durch-

zufuhren, am besten in Wechsel.

Ln Fragebogen III allerdings, der vor dieser Diskussion ausgefullt wurde,

waren die individuellen Antworten auf die entsprechende Frage (Nr. 11)

etwas unterschiedlicher: Die Halfte der Teilnehmer empfand die veranderte

Vorgehensweise - im Vergleich zur ersten Phase - als "besser, weil spontener",

als "angenehmer, weil weniger strukturiert" und als "meinen Vorstellungen

entsprcchend". Die anderen Mitglieder machten dazu keine bzw. neutrale

Aussagen, nur einer hatte sich eine "Gesprachsfuhrung gewunscht, die die

Diskussionen am jeweiligen Thema halten" sol.le.

Inhaltlich hatten die meisten nach eigenen Angaben nithts vermiBt; eine

Teilnehmerin meinte sogar, "hal:te es weitere Themen gegeben, hAitte ich sie

zur Sprache gebracht". Einige hatten gerne noch mehr uber Partnerschaft

gesprochen, uber Veranderungen, die sich durch das Kind ergeben, uber die

Vater- und Mutterrolle, uber Verw6hnung des Kindes sowie uber den m6glichen
Fortbestand der Gruppe. Andere wiederum, die meisten, fanden gerade diese

Themen als sehr befriedigend behandelt. Positiv erwahnt wurden vor allem

die Abende, an denen uber Kinderkrankheiten, Ernahrung, Kleinkindpadagogik
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und "Erziehung" bzw. UnterstC.tzung des Kindes gesprochen wurde. Selbstkritisch

vermerkte eine Teilnehmerin, zu wenig auf andere zugegangen zu sein, woraus

unseres Erachtens auch das Bedurfnis nach mehr Kontakt erkennbar wird.

Aber auch in der zweiten Gruppenphase wurde sowohl die eigene Beteiligung
als auch die Integration in der Gruppe recht positiv bewertet - die Mehr-

heit kreuzte die Skala an bei "fuhk mich ziemlich wohl in der Gruppe",

"fiihlte mich ziemlich in der Gruppe stehend" und "war ziemlich beteiligt".
D. h., im Vergleich zur ersten Phase waren diese Aussagen um einen Skala-

punkt abgeschwacht, was aber alle mit der Ablenkung durch dic Kinder be-

grundeten. Gleich blieb die Beurteilung, ob abweichende Meinungen genugend

geh jrt wurden, die von allen als "ziemlich viel beachtet" bzw. "immer

beachtet und besprochen" beantwortet wurde.

Auch in der positiven Einschatzung der Gruppenleiterinnen hatte sich nichts

Wesentliches verandert. Allerdings wurden nun mehr persanlichkeitsspezifische
Aussagen gemacht wie 'tnenschlich", "aufgeschlossen", "sehr offen", aber auch

differenziertere und kritischere als nach AbschluB der ersten Phase. Dies

laBt sicher auf das zunehmende Vertrauensverhaltnis auch den Gruppen-
leiterinnen gegenuber schlief3en. Einschrankungen wurden - in einem

Einzelfall - allenfalls dahingehend gemacht, dat  zu intensives Eingehen
auf die subjektive, die gefuhlsmaBige Befindlichkeit gelegentlich zu be-

lastend, zu "lastig" sein kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB die Teilnehmer der Zehlendorfer

Gruppe die Gruppenarbeit "recht gut" fanden, daB sie "sehr viel davon gehabt"
haben, "z.T. Bestatigung, z.T. andere Sachen gelemt" haben und "auf andere

Gedanken gekommen" sind. Sie haben ein gemeinsames Gruppenzugehdrigkeitsge-
fiihl entwickelt, was besonders am letzten Abend erkennbar wurde, als die

Gruppenmitglieder aussagten, daB sie sich gar nicht vorstellen kannten, da 

die Gruppe nun zu Ende sei.

Dies bestatigte sich schlie lich am letzten "Wochenendtreff" nach Beendigung
der gesamten Gruppenarbeit, das den Charakter eines eher familiaren Zusammen-

seins hatte.



4.4 Auswertung der Gruppendiskussion zum Suchtmittelkonsum

Die mit diesem Pilotprojekt intendierte Zielsetzung der BzgA war es, neue

Wege/Ansatze zu entwickeln, um den hohen Daueralkoholkonsum innerhalb der

Bev6lkerung zu senken. Dabei sollte ein wesentlicher Aspekt auf die Prufung

des Wissens von (jungen) Eltern und anderen Erwachsenen gelegt werden, ob

diese sich uber ihre Vorbildwirkung hinsichtlich ihres (Konsum-)Verhaltens

uberhaupt bewuBt sind.

Der sehr hohe durchschnittliche Alkoholkonsum in der Bundesrepublik und

Berlin ('West) - das sind 12,5 1 reinen Alkohols pro Kopf und Jahr - weist

darauf hin, daB das Trinken von Alkohol stark in das soziokulturelle Ver-

haltensmuster eingebettet ist. Alkohol ist heute uber so viele Lebens-

situationen in das Alltagshandeln integriert, daB Kinder zumeist schon

sehr frilh mit der potentiell suchtmachenden Droge Alkohol konfrontiert

werden. Der zunehmende Konsum von Alkohol (und in dessen Folge die

steigende Alkoholismusrate) wirft die Frage nach den Hintergrunden fur

dieses Trinkverhalten (aber auch nach dem Gebrauch von anderen Suchtmitteln

wie Tabak, Medikamente, Drogen) auf. Gerade das Alkoholtrinken und ebenso

die daraus resultierenden Probleme wie der Alkoholismus mit seinen immensen

sozialen und wirtschaftlichen Kosten sind stark in vorgeformten Lebensstilen

und gesellschaftlichen Bedingungen verwurzelt. Die oberflachlich als indi-

viduell bzw. personenspezifisch erscheinenden Merkmale des Konsumverhaltens

sind damit als primar gesellschaftlich vermittelt anzusehen. Fiir eine

Analyse dieser Problematik bedeutet das, sich z.B. mit den gesellschaft-
lichen Funktionen, die eine Droge hat, auseinanderzusetzen. Es ist in

diesem Zusammenhang besonders bemerkenswert, daB aus der Sicht der Be-

v61kerung trotz "nbj ektiver" Daten wie steigender Konsummenge, rapider Zu-

nahme des Frauen- und Jugendalkoholismus, wachsender Kriminalitat (ein-

schlie8lich ' Alkohol am Steuer') unter AlkoholeinfluE usw. die Gefahrlich 

keit der Droge Alkohol nicht richtig eingeschatzt wird (vgl. ANTONS/SCHULZ

1976/77 Bd. 1, S. 18).

Deshalb schien es im Rahmen dieses Pilotprojektes, das sich in besonderem

MaB primarpraventiv versteht, sinnvoll, die werdenden Eltern zu ihrem Be-

wu tsein uber ihr eigenes Konsumverhalten. und ihre Einstellungen zum Sucht-

mittelgebrauch, bevorzugt zu Alkohol, zu befragen. Dies geschah nicht vor-

aussetzungslos oder unvennittelt, da wa]·trend der gesamten Gruppenarbeit
auf die kritische Reflexion des eigenen Gesundheitsverhaltens besonderer

Wert gelegt werden sollte.
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Um zu maglichst offenen - und damit "echten" - Antworten zu kommen,

war vorgesehen, diesen Fragenkomplex zu einem relativ spaten Zeitpunkt

(etwa ab dem 8. Gruppenabend der ersten Durchfuhrungsphase) in den Mittel -

punkt des Gesprachs zu stellen, weil dann mit einem gewachsenen MaB an

Vertrauen innerhalb der Gruppe gerechnet werden kann, das es den einzelnen

Teilnehmern erlaubt, ihre Auffassungen und Meinungen ohne Angst oder

Hemmungen aus sprechen und auBern zu kdnnen.

Als Form fur den Austausch zu diesem Thema sollte die "Gruppendiskussion"

(vgl. FRIEDRICHS 1973, S. 246 ff.) gewahlt werden. Das bedeutet, daB sich

die Gruppenleiterinnen mit eigenen Meinungen und Wertungen ganz aus dem

DiskussdonsprozeB heraushalten sollen und nur dann als Diskussionsleiter

in Erscheinung treten, wenn das Gesprach "steckenbleibt". Um die Dis-

kussion "in Gang" zu bringen, sollten einige provozierende Behauptungen
in den Raum gestellt und die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Stellung-
nahmen dazu abzugeben. Des sich daran anschlief3ende Gesprach sollte ohne

Beeinflussung durch die Gruppenleiterinnen fortgefuhrt werden, die aller-

dings einzelne Zusatzfragen einbringen k6nnen, wenn diese nicht schon durch

die Teilnehmer angesprochen werden (s. Anhang Thesen und Fragen zur Gruppen-
diskussion uber den Suchtmittelkonsum).

Bevor im einzelnen die Ergebnisse dargestellt werden, erweist es sich als

notwendig, darauf hinzuweisen, daB die Vorgehensweise und damit das Dis-

kussionsmuster in den drei Gruppen keineswegs schematisch, sondern ent-

sprechend unserer Zielsetzung teilnehmerorientiert durchgefuhrt wurde,

un den Besonderheiten jeder ejnzelnen Gruppe Rechnung tragen zu kannen.

So verhinderte die spezifische Konstellation und Sitpation in der Gruppe

Kreuzberg I, auf die bereits mehrfach eingegangen wurde (vgl. Kap. 4.1),
daB in dieser Gruppe die Methode der Gruppendiskussion zu diesem Themen-

komplex durchgefiihrt werden konnte. Bei diesen Teilnehmern lieaen sich

die Informationen zum Thema Suchtmittelkonsum auf mehr indirekte Art,

z.B. uber die Beobachtungen wahrend der Gruppenabende und insbesondere

bei den Hausbesuchen und aus EinzelauGerungen erzielen, die im folgenden
kurz beschrieben werden.

Die zusammenfassenden Ergebnisse der Gruppendiskussion beziehen sich nur

auf die Diskussionsverlaufe in den beiden Gruppen Kreuzberg II und

Zehlendorf, denen ausfuhrliche Tonbandprotokolle zugrundeliegen. Durch
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die genannten Bedingungen lassen sich verallgemeinernde Resultate nur

unter Einschrankungen ableiten.

Zum Suchtmittelkonsum in der Gruppe Kreuzberg I

Die fur das dritte Drittel mit der Gruppe Kreuzberg I geplante Gruppendiskussion
zu Fragen des Konsums von Suchtmitteln wurde nach Absprache der Gruppenlei-

ter mit der wissenschaftlichen Begleitung des Proj ekts nicht durchgefuhrt,

weil eine solche Gruppendiskussion von Seiten der Teilnehmer eine Offen-

heit erfordert hatte, deren Voraussetzung ein Vertrauensverhaltnis gewesen

ware, welches zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht vorhanden war. Den

Gruppenleitern erschien es daher ungunstig, die Teilnehmer zur Abgabe von

pers6nlichen Stellungnahmen, wie es das Verfahren erfordert, zu ersuchen.

Sie befurchteten, daB diese Anforderungen unter Unstiinden zum Auseinander-

fallen der Gruppe fuhren k8nnten.

Entsprechend der Zielsetzung dieser prinirpraventiven Arbeit - Verbesserung
der Kommunikation und Interaktion zwischen den Paaren und innerhalb der

Gruppe - wurde deshalb der Verstarkung des Kontaktes der Teilnehmer unter-

einander ein gr613eres Gewicht begemessen.
Um trotzdem einige Aussagen uber den Umgang mit Alkohol und Nikotin der

Gruppenteilnehmer machen zu k6nnen, werden, soweit dies m6glich war,

Beobachtungen und Auf3erungen der Teilnehmer zu dieser Thematik proto-

kolliert.

Umgang mit Zigaretten
Von sechs Frauen der Gruppe waren fiinf Raucherinnen; von den sechs Mannern

rauchten vier, ein Ehepaar war Nichtraucher.

Nach Aussagen der Frauen wurde der Konsum von Zigaretten wahrend der

Schwangerschaft aus Rucksicht auf das ungeborene Kind erheblich einge-
schrankt oder gar ganz aufgegeben. Dennoch wurde anla lich der Hausbesuche

oder der gemeinsamen Aktivititen auch bei den Frauen, die geauBert hatten,

uberhaupt nicht mehr zu rauchen, beobachtet, daB sie zur Zigarette griffen.

Einige auf3erten, daB ihnen die Aufgabe oder die Einschrankung des Ziga-
rettenkonsums auBerordentlich schwer falle, besonders auch deshalb,
weil die Partner ihre Rauchgewohnheiten beibehalten hatten. Entsprechend
auBerte auch mir einer der Manner, daB er seiner Frau zuliebe das Rauchen

eingeschrankt hatte, um ihr den Verzicht zu erleichtern. Eine Teilnehmerin
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sagte, sie hiitte bis etwa zum 7. Monat ca. zwanzig Zigaretten tiglich ge-

raucht; seitdem sei das Kind im Bauch erheblich lebhafter geworden und wurde

sich viel starker bewegen. Bei dem Picknick, das mit den jungen Eltern und

ihren Kindern stattfand, fiel uns auf, da8 alle sehr viel rauchten; d.h. auch

die Frauen hatten den Zigarettenkonsum nach der Geburt wieder gesteigert.

Umgang mit Alkohol

Die Aussagen zum Umgang mit Alkohol resultieren hauptsachlich aus Beobach-

tungen. Wahrend der Schwangerschaft hielten sich die Frauen bei den gemein-
samen Aktivitaten uberwiegend an alkoholfreie Getranke. Lediglich am

Abschluflfest der 1. Phase tranken einige Teilnehmerinnen Alkohol,

j edoch keine hochprozentigen Getranke, die oft noch mit Mineralwasser

verdunnt wurden.

In der 2. Phase erfuhren wir Gruppenleiterinnen von einer Teilnehmerin

selbst, daB sie Alkoholikerin, aber seit drei Jahren trocken sei. Sie

hatte auch in der 1. Phase anla lich des AbschluBfestes betont, daB sie

keinen Alkohol kaufen wurde und daB sie "so etwas" auch nicht im Hause

hatte. Den Partner dieser Frau. sahen wir ebenfalls nur bei den gemein-
samen Festen Wein trinken, bei den anderen Gelegenheiten in den Lokalen

trank er stets Mineralwasser oder Cola. Bei zwei Mannern der Gruppe
schien der tagliche regelmaBige GenuB von Alkohol (Bier) Gewohnheit zu

sein, wie wir aus AuBerungen und Beobachtungen schlief3en konnten. Sie

sprachen auch an den Abschluf3festen dem Alkohol ganz entschieden zu.

Beide Themenbereiche, Alkohol- und Zigarettenkonsum, wurden in der Gruppe
mehrfach angesprochen. Die Lebensbedingungen dieser Teilnehmer sind j edoch

so problembeladen, daB die genannten Drogen als Mittel der Kompensation

angesehen werden mussen. Es ist nicht anzunehmen und zu erwarten, daB

die Thematisierung des Problembewu8tsein der Teilnehmer so weit ent-

wickelt ist
,

daB der Konsum eingeschrankt wurde.

4.4.1 Ergebnisse in der Gruppe Kreuzberg II

Die Gruppendiskussion zum Gesundheitsverhalten fand am achten Gruppenabend
statt. Es nahmen vier mannliche und sechs weibliche Gruppenmitglieder daran
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teil. Zwei Paare hatten sich vorher entschuldigt; sie hatten eine Reise

geplant.

Vor Beginn der Gruppendiskussion erklarten wir Gruppenleiterinnen den

Teilnehmern kurz unser Anliegen und die zu beachtenden Regeln bei diesem

Verfahren. Diese orientierte sich an zwei Thesen; die erste beinhaltete

vor allem die Vorbildwirkung der Eltern in gesundheitlicher Hinsicht,

wahrend die zweite sich hauptsachlich auf die Auswirkungen des Alkohol-

konsuns bezog (Thesen und Frageit zur Gruppendiskussion s. Anhang).

Ergebnisse der D skussion zur ersten These

Zur Einstellung der Gruppenmitglieder zum Suchtmittelkonsum:

Fiir die Teilnehmer dieser Gruppe stellten Alkohol und Zigaretten die

"weitverbreitetsten gesellschaftlich akzeptierten Suchtmittel" dar, welche

sie selbst auch zurn graBten Teil konsumierten.

Sie benannten, daB diese im t glichen Leben in vielen Situationen mit Selbst-

verstandlichkeit angeboten und konsumiert werden, wovon sie sich selbst nicht

ausschlieaen.

- "Wenn du irgendwo hinkoninst zu Besuch, als erstes bekommst du Alkohol.
Es fragt kaum einer, ob du etwas anderes willst. Du kriegst Bier, Wein

oder Schnaps; das ist das erste."

-

" Ich biete auch zuerst Alkohol an; wenn keine Zustimnung kommt, biete
ich auch Cola oder etwas anderes an, oder wenn ich genau wei8, der
darf kejnen trinken."

- "Wenn wir das hier nicht vereinbart hatten, wurde doch hier Alkohol
stehen."

Es scheint den Teilnehmern auch bewulk zu sein, da8 Alkoholkonsum in

unserer Gesellschaft positiv verstarkt und honoriert wird, wahrend Alko-

holiker als "Versager" betrachtet werden.

-
" In unserer Bevalkerung herrscht die Meinung: wer keinen Alkohol trinkt,
nicht auch wenigstens mal richtig besoffen war und auch nicht vil ver-

tragt, ist eine Pflaume. Aber wer dann Alkoholiker wird, ist schuldhaft

in der Gosse gelandet."
- "Der ist keine Pflaume, der ist ein Versager."
- "Er wird geachtet als Versager, aber auf der anderen Seite wird der

Beginn des Alkoholkonsums (das Trinken) honoriert (...). Beim Rauchen
ist das ahnlich."

In der Gruppendiskussion kam das Bewulksein der Teilnehmer uber die gesund-

heitsschadigende Wirkung und den Suchtcharakter von Alkoholkonsum und

Zigarettenrauchen sowie die Kritik an den gesellschaftlichen Verhaltens-

weisen in Umgang mit Suchtmitteln zum Ausdruck. Ihr eigenes Konsumverhalten

steht aber im Widerspruch dazu.
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Zur Vorbildwirkung auf das Kind:

Den Teilnehmem ist bewuBt, daB sie als Mode].1 auf ihre Kinder wirken.

Sie ziehen daraus aber nicht die Konsequenz, gesundheitsschadigendes
Verhalten einzustellen.

Stattdessen waren sie eher der Auffassung, es kame darauf an, ob man

die Menge des Alkohol - bzw. Zigarettenkonsums gegenuber Kindern vertreten

k6nne und wie man die Kinder mit dem eigenen Konsumverhalten konfrontiert.

Diskutiert wurde z.B., ob man Alkohol und Zigaretten verstecken oder die

Kinder lieber "mal probieren lassen" sollte, wie man mit Kindern am sinn-

vollsten uber den Konsum von Suchtmitteln und deren Gefahren reden k6nne

etc..

Die Teilnehmer waren einer Meinung darin, daB es keinen Sinn hatte, Kindern

den Konsum zu verbieten. Sie sollten ihre Kinder aber auch auf keinen Fall

dazu animieren, etwa durch Anbieten von Alkohol und Zigaretten. Sie kriti-

sierten die Haltung vieler Erwachsener, welche den Konsum von Alkohol und

Zigaretten bei Jugendlichen als selbstverstandlich hinnehmen oder sogar

noch f6rdern aus der Einstellung heraus, dies geh6re zum Erwachsensein dazu,

oder um sich bei den Jugendlichen anzubiedern.

- "Oftmals werden die Kinder mit entsprechenden Bemerkungen, besonders die

Jungen, dazu animiert: Du bistjetzt schon groB genug, jetzt kannst du
schon mal eine rauchen."

- "Weil es einfach zum Er'wachsensein geh6rt. Mit der Konfinnation darf man

rauchen und trinken, obwohl es einem gar nicht schmeckt; aber man findet

es toll."

Einige Gruppenmitglieder sehen eine sinnvolle Aufklarung des Kindes darin,

neben der Information uber die Gefahren von Alkohol und Zigaretten den

Konsum dieser Suchtmittel als negativ bzw. als persanliche Schwache zu

definieren. Dadurch meinten sie, der positiven Verstarkung durch die Umwelt

entgegenwirken zu k6nnen.

- "Ich wiirde - ich rauche selber Pfeife - mein Kind, soweit wie fur das
Kind verstandlich, daruber aufklaren, was das Ganze auf sich hat und
wurde dann noch abraten. Aber ich glaube, vielmehr kann man nicht tun."

- "Mit verbieten, glaube ich, konmt man bei Suchtwitteln nicht weiter.
Man mulke so aufklaren, daB es negativ definiert wird, daB Rauchen
eine Schwache ist. Im Prinzip gilt dies auch fur den Alkohol."

Ein Paar hatte sich damit auseinandergesetzt, wie durch Erziehung eine Sucht-

gefahrdung beim Kind verringert werden k6nnte. Dieses Paar ging davon aus,

daa durch Einschrankung der Persanlichkeitsentwicklung des Kindes, z.B.

durch Unterdrlickung und Erziehung zur Unselbstandigkeit, eine starkere

Bereitschaft zum Suchtmitte].konsum gef6rdert wird.
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- 'Menn man Kinder permanent unter Druck setzt und vielleicht auch unselb-

standig erzieht, frage ich mich, ob nicht die Gefahr, zur Droge oder
zum Alkohol zu greifen, sehr hoch ist, daB man eine gewisse Labilitat

von zu Hause aus anlegt, eben die Bereitschaft zur Flucht, da8 derjenige
eher dazu neigt, in eine Traumwelt zu fluchten oder auszubrechen, weil
er eben als Kind nicht die M6glichkeit gehabt hat, sich in der Familie
selbst zu verwirklichen, weil er nur Druck gehabt hat. "

Einige Teilnehmer harten dem interessiert zu und signalisierten ihre Zu-

stimmung; andere diskutierten kurz iiber diesen Gedanken.

- "Das ist richtig, was du sagst."
- "Das Verhindem der Persanlichkeit des Kindes fuhrt zur Frustration des

Kindes und dann tut es das, was es in der Umwelt sieht, trinken und
rauchen."

- "Letzten Endes, weil Anbieter da sind. "

- "Weil Vorbilder auch da sind."

- "Das ist der Kern der Sache. Ich finde richtig, da8 die seelische Ver-

kruppelung des Kindes, das sich nicht entfalten kann, einen Ausweg
sucht. Das kdnnen Alkohol, Drogen, Zigaretten oder sonstwas sein;
und dann, wenn das vorhanden ist, kommt das Vorbild."

Hier wird deutlich, daB die Teilnehmer mehr oder weniger einen Zusammenhang
zwischen dem Erziehungsverhalten der Eltern und der Suchtanfalligkeit des

Kindes vermuten, und zwar insofern, als ersteres die Bereitschaft des

Kindes beeinflu t, in Sinne negativer Vorbilder zu handeln.

Ihren EinfluB sehen sie aber durch die gesellschaftliche Situation einge-
schrtnkt (Farderung des Alkoholkonsums durch Trinlmormen, Werbung,
"Anbieter", Aufbau von Idolen etc.).

Die Teilnehmer dieser Gruppe versuchten also, sich mit den Maglichkeiten und

Grenzen ihrer Vorbildwirkong auf das Kind auseinanderzusetzen. Dies geht aber,

zumindest was den Alkohol- bzw. Zigarettenkonsum betrifft, nicht soweit, daB

sie bereit waren, ihren eigenen Konsum einzustellen. Nur eine Frau sagte,

sie wolle m6glichst auch nach der Schwangerschaft keinen Alkohol mehr trinken.

Auf die Frage, ab welchem Zeitpunkt sie als Modell auf ihr Kind wirken, ant-

worteten drei der Teilnehmer z6gemd und unsicher "ab dem ersten Lebensj ahr",

"sehr frOh", "im ersten Jahr". Nur einer betonte, daB der Vorbildcharakter

der Eltern schon ab dem ersten Lebenstag des Kindes da sei. Mit dieser

Frage schienen sich also die meisten kaum auseinandergesetzt zu haben.

Einige Teilnehmer erweiterten die Diskussion liber die Verbildwirkung der

Eltern auf das Kind, indem sie andere negative Einflusse auf das Kind wie
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Medikamentenkonsum, schlechte E gewohnheiten und mangelnde sportliche Akti-

vitaren der Eltem ansprachen. Diesen schien ihre Vorbildwirkung allgemein
bewuBt zu sein.

Im Hinblick auf ihre Einstellung zum Medikamentenkonsum wurde deut] ich, daf3

die Teilnehmer es ablehnten, regelma ig Medikamente einzunehmen. Zum einen

hatten sie Angst vor mdglichen Nebenwirkungen, zum anderen die Befurchtung,

davon abhangig zu werden. Nur eine Frau duQerte, fruher, in Streasituationen,

Valium genommen zu haben (sie mag keinen Alkohol). Die Diskussionsteilnehmer

vertraten die Ansicht, Unwohlsein und kleinere Schmerzen (z.B. "Kater") auch

ohne Tabletten durchstehen zu sollen. Erst bei starken Schmerzen wurden sie zu

Medikamenten greifen, sich dann aber so schnell wie m6glich in arztliche Be-

handlung begeben, um nicht unn6tig lange Tabletten schlucken zu mussen.

Aus den Au8erungen der Teilnehmer kann man auf einen recht reflektierten

Umgang mit Medikamenten schlie8en. Bis auf einer Frau schienen ihnen

Medikamente keine Mittel zu sein, mit denen psychische Belastungen be-

wdltigt werden k6nnten. Die meisten neigen eher dazu, Alkohol als Mittel

zur Problem16sung anzuwenden.

Zum Konsumverhalten und zu den Trinkmotiven der Teilnehmer:

Von den vier bei der Gruppendiskussion anwesenden Emnnern rauchten zwei

regelmdflig (einer Zigaretten, der andere Pfeife), die beiden anderen

gelegentlich ("in Gesellschaft, "nach einem guten Essen"). Ebenfalls zwei

M nner tranken fast taglich Alkohol ("zum Essen", "abends in Gesellschaft") ;

einer taglich zu den gleichen Anlassen und manchmal auch bei der Arbeit, ein

anderer nur hin und wieder.

Von den sechs anwesenden Frauen rauchten nur zwei, wovon eine seit der

Schwangerschaft das Rauchen ganz eingestellt, wiihrend die andere den

taglichen Zigarettenkonsum eingeschrankt hattg.

Bis auf eine tranken alle Frauen Alkohol, wenn auch nicht so regelmaBig wie

die Minner. Wahrend der Schwangerschaft hatten allerdings alle Frauen den

Alkoholkonsum eingestellt, wahrend sich am Trinkverhalten der Manner zu

dieser Zeit nichts verandert zu haben schi en. Sie rauchten aber zum Teil

weniger als sonst, aus Rucksichtnahme auf ihre Frauen und auBerdem deshalb,

weil sie von diesen nicht mehr dazu enimiert wurden.

Medi.kamente nahmen die Frauen dieser Gruppe wahrend der Schwangerschaft nur

dann, wenn es aus arztlicher Sicht unumganglich war.
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Ergebnisse der Diskussion zur zweiten These:

Auf die Frage, in welchen Situationen sie am haufigsten Alkohol trinken,

antworteten die meisten Teilnehmer, "eher schon in Gesellschaft als allein"

zu trinken. Obereinstimmung bestand auch darin, daB in Gesellschaft meistens

mehr getrunken werde als alleine. DarOber hinaus gaben zwei MMnner an, gele-

gentlich zu trinken, um sich se].bst z, 1 belohnen, z. B. 'bach getaner Arbeit"

oder nach bestandener Priifung.
Eine Frau und ein Mann benutzten den Alkohol manchmal al.s Stimulanz b€ i der

Arbeit.

- "Wir haben das oft wahrend der Arbeit gemacht, wenn wir viel zu tun hatten.

(...) Dann haben wir uns in der Mittagspause eine Flasche Wein geholt,
und dann kcnnte man ganz sch6n schnell tippen."

- "Ichfinde Alkohol manchKal ganz gut als Anschubser. (...) Wenn ich arbeiten
muB und keine Lust habe, dann trinke ich ein Bier und noch eins." Es
handelte sich bei der Arbeit dieser beiden um Routinetatigkeiten, die
nicht viel Kreativitat verlangen.

Den AuEerungen der Teilnehmer war eindeutig zu entnehnen, daB sie das regel-

maBige Trinken in Gesellschaft als Selbstverstandlichkeit betrachteten bzw.

negativer bewerteten, allein zu trinken.

- "Alleine trinken mach' ich nicht, obwohl es mir schmecken wurde. Da ist
so eine Sperre. Zu zweit kann man schon trinken, am liebsten in Gesell-
schaft."

Bei fast allen Teilnehmern bewirkt Alkohol einen Abbau von Kontaktschwierig-
keiten und Hemmungen - sie fiihlen sich "lockerer", "fr6hlicher", "direkter".

Einige Zitate sollen dies verdeutlichen:

- "Bei mir ist es so, daB ich eigentlich nicht sehr gehernmt bin und auch
nicht so spontan die Wahrheit sagen kann. Wenn ich Alkohol getrunken
habe, werde ich immer sehr direkt. Dann sage ich den Leuten Sachen,
die ich sonst nicht sagen worde. "

- "Bei mir kommt es auf die Grundstimmung an, wie es wirkt. Manchmal, wenn

man mit Leuten nicht so bekannt ist, finde ich schon, daB Alkohol das
leichter macht. Mit guten Freunden, mit denen man sich sowieso alles

sagen kann, braucht man keinen Alkohol."

Diese Wirkung wurde nicht nur positiv gesehen; die Teilnehmer hatten hierzu

auch eine rwiespaltige Meimmg. Einerseits hoben sie positiv hervor, durch

Alkohol offener zu werden, andererseits bedauerten sie, dies nur in alkoho-

lisiertem Zustand zu erreichen.

- "Ich finde es ja auch gut, daB ich die Hemmungen dann irgendwie verliere
und eben dann sage, was ich denke. Ich find' es aber nicht gut, daB es

nur dann ist, daB ich sonst nicht aus meiner Haut komm'."

Es wird offensichtlich, da8 Alkohol fur viele Teilnehmer dieser Gruppe unter

anderem die Funktion hat, Verhaltensunsicherheiten abzubauen. Obwohl ihnen

dies bewuBt ist,· leiten sie daraus keine Konsequenzen fur ihren Umgang mit
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Alkohol ab, sondern akzeptieren ihren Alkoholkonsun zumindest in Gesellschaft

weitgehend. Nur ein Mann bewertete Alkohol vor allem als positive Stimulanz,

da er die Erfahrung gemacht hatte, mit Alkohol schon "gute Gesprache ge-

fuhrt" zu haben. Dieser Mann trinkt aber seinen eigenen AuBerungen zufolge
aus "Geselligkeitsmotiven", nicht aber, um Verhaltensunsicherheiten zu

iiberwinden. - "Ich betrinke mich nicht sinnlos, ich trinke nur dann, wenn

es eine gute Atmosphare ist, zum Essen zum Beispiel."

Das Motiv, durch Alkoholkonsum redseliger in Gesellschaft zu sein, spielte
auch bei den anderen Teilnehmern eine Rolle. Weiterhin waren persanlich-

keitsspezifische Motive z.B. die Hof£nung unter AlkoholeinfluB Hemmungen
abbauen zu kannen. Auaer zwei Teilnehmern gab keiner an, bewuBt Alkohol

zu trinken, um in eine bessere Stimmung zu kommen. Einige meinten zwar,

aus keiner bestimmten Gemutsverfassung heraus Alkohol zu trinken, sagten

aber andererseits, nach AlkoholgenuB leichter in eine unbeschwertere

Stimmung zu kommen. "Bei mir ist das eigentlich so, immer, wenn ich

eine schlechte Stimmung habe und dann etwas trinke, wird es besser und

nicht schlechter."

Diese Aussagen deuten darauf hin, daB die Betreffenden zumindest unbewuBt

Alkohol trinken, um ihre Stimmungslage ru verbessern. Bei einem Mann wurde,

seinen Auaerungen zufolge, durch Alkoholkonsum diejenige Stimmung gefardert,
in der er sich vorher gerade befand. Bei einer Frau wurde eine depressive

Gemiitsverfassung regelinaBig verstarkt. Beide gaben an, deshalb nur dann

zu trinken, wenn sie sich gut fuhlten.

Der Frage, ob sie sich vorstellen k6nnten, aus einem bestimmten Problem

heraus zu trinken, stinmrten zwei Teilnehmer zu.

- "Ich hab' das auch mal gemacht, als das mit meinem Freund war, damals,
als ich massive Schwierigkeiten hatte (...) Da habe ich schon mal eine
Flasche Wein so richtig ausgeleert."

- "So was habe ich auch schon gemacht. In meiner sich lang hknziehenden

Scheidungsphase. Da habe ich mal alleine eine halbe Flasche Schnaps
ausgetrunken (...) Ich kannte mir vorstellen, daB ich das vielleicht
wieder machen wurde, wenn es ein sehr gravierender Konflikt ist, der
sich lange hinzieht, den man nur schwer ertragen kann."

Es wird deutlich, daB der Alkohol hier als Mittel dient, um mit extrem be-

lastenden Problemen fertig zu werden, fur die zunachst keine Lasung gesehen
wird. Zwei Frauen erganzten, sie hatten Alkohol in Angstsituationen ge-

trunken, als sie allein zu Hause waren (nach einem Gruselfilm, wegen Ge-

rauschen in der Wohoung). Von den anderen Diskussionsteilnehmern wurden
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dazu keine Aussagen gemacht; vielmehr ging die Diskussion nun um andere

Themen weiter.

Die meisten Gruppenmitglieder gaben an, bei der Trinkmenge ihre kritische

Grenze zu kennen, die sie jedoch manchmal uberschreiten.

- "Mir ist es manchmal so, daB ich uber die Grenze geschubst werde von

anderen. 'Mach doch mit, komm, hier trink! ' Ich merke dann schon, hier

mu test dll aufh6ren."

Zusammenfassung:

Die Teilnehmer dieser Gruppe nannten - abgesehen von Geselligkeits- und Ge-

schmacksmotiven - haufig persanlichkeitsspezifische Trinkmotive, welche im

allgemeinen viel starker tabuisiert sind als erstere.

Trinken in Gesellschaft wird nach ihrer Darstellung gesellschaftlich akzep-
tiert bzw. honoriert. Trinkt jemand allein bzw. mit anderen aus dem Grund,

um Hemmungen abzubauen und damit Probleme zu bewaltigen, wird dies negativ
bewertet.

Es spricht fur die Offenheit der Aussagen der Teilnehmer, daB z.B. pers6n-

lichkeitsspezifische Trinlgnotive hiiufiger genannt wurden als Geselligkeits -

motive. Die offene Atmosphare des Gesprachs war unseres Erachtens nur mag-

lich, weil zwischen den Teilnehmern schon genug Vertrautheit und ein Gruppen-

gefuhl zustande gekorrmen war.

4.4.2 Ergebnisse in der Gruppe Zehlendorf

Die Gruppendiskussion zum Suchtmittelkonsum in Zehlendorf fand am 9. Gruppen-

abend der ersten Durchfuhrungsphase statt.

An ihr nahmen drei Paare und zwei weitere Gruppenmitglieder ohne ihre jawei-

ligen Partner, also insgesamt 8 Gruppenmitglieder, teil; vier Personen fehl-

ten an diesem Abend entschuldigt.
Die Dauer der eigentlichen "Gruppendiskussion" betrug fast zwei Stunden.

Zu Beginn wurden die Anwesenden uber das methodische Vorgehen (Gruppen-

diskussionsverfahren) unterrichtet und anschliefend mit der (provokanten)

Behauptung konfrontiert, daB Eltern wegen ihrer Vorbildwirkung auf Kinder

j eglichen "Genuty' -mittel- (Alkohol, Tabak) und nicht unbedingt notwendigen
Medikamentenkonsum einzustellen hatten, wollten sie bei ihren Kindern nicht

die Grundlage fur eine spatere Abhangigkeit schaffen (vgl. Anhang/Thesen und

Fragen zum Suchtmittelkonsum-Gruppendiskussion).
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Ergebnisse der Diskussion zur These 1:

Von den meisten Teilnehmern wurde durchaus anerkannt, daB Eltern durch ihr

eigenes Verhalten einen gewissen Einflu8 auf ihre Kinder ausuben, wenn auch

sofort Einschrankungen dahingehend gemacht wurden, daB daneben noch eine

Reihe weiterer Einflusse·, ze B. durch Erzieher/Lehrer, Gleichaltrige, Medien

das spatere (Konsum-)Verhalten mitbestimnen. Im wesentlichen wurde die

Auffassung vertreten, da8 der Zusanmenhang zwischen elterlichem Verhalten

und kindlicher Reaktion ohnehin nicht "eindimensional" gesehen werden

k6nne, sondern vor allem durch die Hintergrunde ("Uinstande"), die dieses

Verhalten ursachlich bedingen, beeinflufk wurden. So wird z.B. dem emo-

tionalen Verhaltnis zwischen den Eltem und (heranwachsenden) Kinder mehr

Gewicht fur die potentielle Entwicklung eines spateren Suchtverhaltens zu-

geschrieben als es dem direkten elterlichen Vorbild zukommt. Das bedeutet,

da8 u. U. ein Kind - neben einer altersbedingten "Probierphase" im

spateren Kindes- oder Jugendalter - geradezu das Gegenteil von dem elter-

lichen Verhalten zeigen kdnne, um sich dadurch von ihnen abzugrenzen.
Auffallend ist, daB von den Teilnehmern eine Vorbildwirkung auf ihre Kinder

erst zu einem spateren Zeitpunkt im Kindesalter (fruhestens mit 4-5 Jahren,

verstarkt in der Pubertat) angenammen wird; zu einem fruheren zeitlichen

Stadium wird allenfalls ein gesundheitsschadigender EinfluB (z.B. durch

"passives" Rauchen) zugestanden. Diese Einschatzung hat zur Folge, daB

kein Diskussionsteilnehmer in Erwagung zog, sein Konsumverhalten sofort

mit der Geburt des Kindes aufgrund potentieller negativer Vorbildwirkung
zu verandern (ANTONS/SCHULZ weisen aber z.B. darauf hin, da8 die Kinder

bereits in einem sehr fruhen Alter die gefuhlsmaBige Qualitat des Alkohol -

konsums ihrer Eltern/Bezugspersonen wahrnehmen, vgl. ANTONS/SCHULZ 1976/77,

Bd. 2, S. 257). Umgekehrt ist nach dem Diskussionsverlauf eher anzunehmen, daB

besonders die Frauen wieder ru ihren frilheren Trink- und Rauchgewohnheiten
zuruckkehren werden, die sich wahrend der Schwangerschaft aufgrund von

Einsicht oder zumindest wegen karperlicher Unwohlreaktionen verandert haben.

(Nach Veranderungen der Trink- und Rauchgewohnheiten wurde im ersten Haus -

besuch gefragt.)

Einige wartliche Zitate sollen diese kurze Zusammenfassung zum ersten Themen-

komplex "Vorbildwirkung" illustrieren.
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- Dazu berichtete eine Teilnehmerin, daB sie unmittelbar vor dem Gruppen-
abend in einem Restaurant ein junges Elternpaar beobachtet hatte, das
ihren ca. vier Monate alten Saugling Zigarettenrauch direkt ins Gesicht

geblasen habe: "Also
,

ich fand das furchterlich. Aber das kann ich eben

jetzt so leicht sagen, weil wir beide Nichtraucher sind."
- In Bezug auf die Vorbildwirking der Eltern erweiterte ein Mann diesen

Aspekt sofort, bedingt auch durch seine beruflichen Erfahrungen: ' ir
hatten die Diskussion auch im Rahmen der Jugendlichenbetreuung. Da haben
fast alle Erzieher geraucht, und die haben den Jugendlichen gesagt 'Ihr

sollt nicht rauchen ! ' und das ist naturlich ein ganz sch6ner Widerspruch,
da wird man ganz sch6n unglaubwikdig".

-Derselbe aber auch: "Ich bin aber auch nicht dafur, daB wenn man selber
Raucher ist, man das Rauchen sofort aufgeben muB; das wird nicht immer

gehen. Aber daB man sich damit auseinandersetzt, daruber befinden muB,
daB man dem Kind schadet, wenn das Kleine heranwachst, aber es ist natiir-
lich leicht, das nur verbal so zu formulieren. "

- Eine Teilnehmerin geht auf das verbale bzw. averbale elterliche Verhalten
ein:"Wenn du selber stark rauchst, wenn du standig dasitzt und rauchst,
ist doch klar, daB die Kinder das mitkriegen, da wirst du irgendwie
unglaubw(irdig. Ich meine, man kann das naturlich erklaren, daa es z.B.
einen Unterschied macht, daB das Rauchen fur einen Erwachsenen nicht so

schlinn ist wie fur ein Kind; aber daB sie das ausprobieren wollen, diese
Phase konmt bestimnt."

- Daraufhin eine andere Frau: "Aber diese Phase kommt doch auch so..., man

kann die Kinder nicht vor allem bewahren !"
- Dieselbe weiter: "Jetzt zu sagen, also, ab heut trink' ich nicht mehr,
rauch' ich nicht mehr und Medikamente kommen mir auch nicht mehr ins Haus -

das ist doch lacherlich, acht wahr !"
-Ein m nnlicher Teilnehmer stellt die oben aufgestellte Behauptung uber-

haupt in Frage: "Es ist doch ganz unsicher, ob der Satz so stin·nt. Genauso

gibt es bei den Kindern auch ein Auflehnen gegen die Sitten der Eltern ..."

-Daraufhin ein weiteres m nnliches Gruppenmitglied: "Ja, man kann das nicht

so isoliert sehen, da kommen all diese Umwelteinflusse, Werbung, Film, was

da alles so ist. Das Kind kommt auf die StraBe, das kann man ja gar nicht
so isoliert halten, damit muB man sich sowieso auseinandersetzen".

-Ein Mann, der die obige provokante These am starksten in Zweifel zieht:
"Ich wiir£le das (die These) so direkt ablehnen ! Vermute schon, dad es da
einen Zusamnenhang gibt, aber auch gerade so, daB sich ein ganzer Haufen
von Opposition entwickelt, die gerade ein anderes Verhalten f6rdert."

- Derselbe: "Gerade wenn das so anfangt, erstes Alkoholtrinken und Rauchen
und so was, da. sind die Beziehungen mit der Umgebung, mit der Unwelt viel

gr613er als mit den Eltern und die Ablehnung der Eltern ist zu dieser Zeit
besonders groG. " (Zustinnendes Gemunnel durch mehrere Gruppenteilnehmer) .

- Ein anderer mannlicher Teilnehmer, der die Unglaubwurdigkeit von rauchenden
bzw. trinkenden Eltern;' ihren Kindern ein diesbezugliches Verbot ausspre -

chen, besonders stark hervorhob, meinte: "Ich wei/3 nicht, was schwerer

wiegt: Das Vorbild der Eltern oder die Umgebung? Ich glaube, das ist
eben auch abhangig von dem Verhaltnis, was die Eltern zu ihren Kindern
haben. " (Gro£e Zustimmung in der Gruppe.)

- Auf die direkte Frage, ob die Teilnehmer nach der Geburt des Kindes ihre

Konsumgewohnheiten geandert hatten, antwortete ein Mann: "Das kann ich

jetzt schwer so abstrakt sagen. Ich glaube nicht, daB ich aufhare zu

rauchen oder Wein zu trinken!" Von den anderen Diskussionsteilnehmern
au erte sich niemand dazu.
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Ergebnisse der Diskussion zur zweiten These:

Anhand von Beobachtungen bzw. auf Fragen beim Hausbesuch uber die Trink-

und Rauchgewohnheiten (und diesbeziiglichen Veranderungen withrend der

Schwangerschaft), sowie durch die Aussagen der Teilnehmer in der Gruppen-

diskussion, kann angenommen werden, daB die Gruppenmitglieder ein recht

"normales" Verhaltensmuster in Hinsicht auf ihren Alkoholkonsum haben;

d.h., sie sind nicht abstinent (die Frauen tranken wegen der Schwanger-
sthaft fast keinen Alkohol), aber sie kannen in ihrer Mehrzahl nicht als

uberdurchschnittlich gefthrdet bezeichnet werden. Unter ihnen sind aller-

dings auffallig wenig Raucher: Nur einer der b inner rauchte zum Zeitpunkt
der Gruppenarbeit gelegentlich Pfeife oder mal eine Zigarette, ein anderer

jetzt besonders leichte Zigaretten; zwei Frauen hatten mit Bekanntwerden

ihrer Schwangerschaft das Rauchen abrupt eingestellt. Nach ihren Aussagen

sind sie daruber hinaus sehr kritisch im Umgang mit Medikamenten.

In bezug auf dcn Alkoholkonsum au8erten die meisten, daB sie - abgesehen
vom derzeitigen Schwangerschaftszustand - in der Regel mehrmals in der

Woche, manche auch taglich Alkohol ("ein Bierchen", "ein Weinchen")
trimken. Der Konsum findet am haufigsten in der eigenen Wohnung oder

bei Freunden, weniger in der Offentlichkeit, statt. Als meistgenannter
Grund fur diesen regelmafligen Konsum alkoholischer Getranke wurde angegeben,
daB ihnen der Wein/das Bier eben gut schmecke, und sie deshalb nur ungem

darauf verzichten wzirden. Einige, vor allem mehrere m nnliche Diskussions-

teilnehmer "bekannten" aber auch, da13 sie den Alkohol bereits als "Betau-

bungsmittel" in unbefriedigenden Lebenssituationen eingesetzt und kennen-

gelernt hatten, diese "Problem16sungsstrategie" aber nicht mehr (aktuell)
einsetzen wollen. Nach ANTONS/SCHULZ (1976/77 Bd. 1, S. 94) steht ein

einmal gelerntes Verhalten - z.B. die Erfahrung, daB Alkohol (zumindest

vorilbergehend) Spannungen gemildert hat - als 'Verhaltensbereitschaft

("Reaktionsreservoir") zur Verfugung, die in ahnlichen Situationen wieder

zur Anwendung kommen kann. Dies kannte bedeuten, daS einige der Gruppen-
teilnehmer in pers6nlichen und/oder sozialen Krisensituationen auf Alkohol

zuruckgreifen, um eine Erleichterung dieses Zustands damit herbeizufuhren.

Dieses potentielle Gefahrenmoment wird allerdings ein wenig dadurch abge-
schwacht, daB die betreffenden Teilnehmer um die langerfristige Vergeb-
lichkeit und sogar Schadlichkeit dieses Verhaltens wissen.

Die weiblichen Teilnehmer der Gruppendiskussion zeigten sich Ober die

230



Alkoholismusproblematik - teils bedingt durch berufliche, teils persanliche

Erfahrungen - ausgesprochen gut informiert. Zwei der Frauen glaubten aufgrund

der sehr negativen Erlebnisse, die sie durch ihre (n) alkoholabhangige (n)

Mutter bzw. Vater gemacht hatten, selbst gegen miBbrauchlichen Alkohol-

konsum "gefeit" zu sein. Sie stehen deshalb den Trinkgewohnheiten ihrer

Partner sehr kritisch, wenn nicht sogar verkrampft gegenuber. DaB die

beiden Frauen ihre persanlichen Erfahrungen mit der Alkoholproblematik
so offen und ohne Angst dder Scheu angesprochen haben, kann sicher als

ein Zeichen grof3en Vertrauens unter den Gruppenteilnehmern gewertet

werden. In dieser - von den Gruppenleiterinnen weitgehend unstrukturierten -

Diskussion gingen die Teilnehmer sehr verstandnisvoll und behutsam auf

die Ausfuhrungen der beiden Frauen ein, so da8 diese Thematik (insbesondere

die gefuhlsmaBigen Auswirkungen auf die betreffenden Personen) relativ

ausfohrlich behandelt werden konnten.

Als wesentlich ist nach dem Verlauf der Diskussion festzuhalten, daB unter

den Anwesenden insgesamt eine recht grof3e Unsicherheit daruber zu bestehen

schien, wo die Grenzen zwischen (noch) ' hormalem" Konsum und dem Obergang
zu abhangigem Trinken zu sehen sind, auch wenn sie sich selbst - mit einer

besonders Aelbstktitischen Ausnahme nicht als gefahrdet definjerten; das

trotz ihres gewohnheitsmaBigen Konsums. Diese Einschatzung kann deshalb

nicht uberraschen, weil gerade durch den so stark gesellschaftlich

integrierten Alkoholkonsum "persanlichkeitsbezogene" Trinlgnotive durch

"sozialmaskierte" ersetzt werden kannen. Das bedeutet, da8 durch die

permanente Prasenz des Alkohols und der Selbstverstandlichkeit seines

Konsums oftmals die eigentlichen Trinlgnotive entweder anderen gegenuber

relativ leicht kaschiert werden, oder u. U. der Selbstwahrnehmung entgehen
kannen (vgl. ANTONS/SCHULZ 1976/77, Bd. 1, S. 90 ff.).

Die nachfolgenden wartlichen Zitate kannen insofern nur als Illustration

der vorangegangenen zusammenfassenden Analyse dienen.

Zum gewohnheitsmaBigen Konsum:

- "Ich trinke halt so jeden Tag ein bis zwei Flaschen Bier oder Wein, das tun

wir alle...";

- "Aber es ist doch sonst wirklich allgemein: Reinfeiern, Rausfeiern,
Abfeiern, Geburtstag feiern, Einstand, Ende, Anfang, immer. "

(Allgemeine Zustimmung in der Gruppe);
- "Ein Glas Wein oder zwei k6nnen etwas sehr Schanes sein. Ich trinke

ganz gerne, weil ich mich dann auch ziemlich wohl fuhle."
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Zu "pers8nlichkeitsspezifischen", individuellen Trinkmotiven:

- "Bestimmter Gebrauch von Alkohol und Zigaretten z. B. macht arbeitsfihiger.
Ich weiB, ich hab' selbst gearbeitet und hab' mich besoffen und deswegen
die Arbeit ertragen."

- "Das Trinken war zeitweise schon etwas schwieriger durch diese StreBge-
schichten. Das war in der ersten Zeit, als ich da anfing; da war es

unheimlich schwer mit der Umstellung usw. (...) Aber das (Alkohol -

trinken, d.V.) hab' ich jetzt schon begrenzt, weil ich irgendwie
merkte, irgendwo mufk du jetzt aufpassen."

Antwort auf die Frage eines anderen Gruppenmitgliedes, wieso die Schwierig-
keiten durch Trinken geringer wurden?

- "Ja, daB ich dann alles besser ertragen konnte. (...) Ich hatte voruber-

gehend irrmer 'ne sch6ne Ent] astung, obwohl mir schon irgendwo klar war,
daa das nicht richtig war, aber ich war irgendwie lustig dann."

- "Es andert an der Situation uberhaupt nichts, nur dann, daa du das im
Moment nicht immer so wichtig niumst. Das ist 'ne tolle Einrichtung."

- "Mein Schmerz? Weg nicht, aber er war nicht so schlimm. Naturlich machen
wir uns was vor. Problem ist ja, daB das der falsche Ansatz ist."

- "Das war eine h611ische Arheit und sozial auch noch unertraglich. Und
damit ran dann einigermatlen iiber die Runden kam, gab es "Personalwein"
und "Personalbier", den billigsten Fusel und dann ging es einigermaaen."

Zur abschreckenden Wirkung durch alkoholabhangige Eltern:

- "Zum Thema Alkohol kann ich eigentlich nur sagen, daB ich selbst wahrschein-
lich 'geheilt' bin. ... Also, mein Vater war Alkoholiker und ich hab' so viel
erlebt in meiner Kindheit und Jugend, daB ich so abgeschreckt davon bin,
dal ich nie mehr als ein oder zwei Glaser Wein oder so trinken kann. Das
war so abschreckend ffir mich, so brutal auch."

- "Das hatte verheerende Auswirlamgen. Darunter hat meine ganze Kindheit
und die ganze Familiensituation gelitten, verheerende Auswirkungen. ,,

- "Der Alkoholismus meiner Mutter hat sich ausgewirkt, so in diesem Sinn,
daB man so 'ne totale Ablehnung gegen Alkohol kriegt. (...) Ich weif3 nur,
daB ich nie in dem Maf3e trinken werde."

Zur Unsicherheit uber die Grenzen zwischen "normalem" und abhangigem
Trinken:

- "Also, ich wei 8 nicht, wo man die Grenze setzen soll zu j emandem, der
Alkoholiker ist."

- "Ich selber wiirde die Grenzen (3 Flaschen Bier/Tag, d. V.) nicht so setzen,
aber ich wei8 nicht, wo man die Grenze ziehen muB."

- "Ich glaube, dat:  jeder anfallig ist. Ich kann mich erinnern, daB ich
mit U. (Partner der Frau, d.V.) zu diesem Thema immer wieder und oft

Auseinandersetzungen hatte. Auf jeden Fall habe ich standige und permanente
Angst, daa er irgendwie zuviel trinken kannte und das ist irmmer noch mein
Problem, das hab' ich immer noch von meinem Vater her."



- "Ich frage mich, wie ist das eigentlich mit mir selber? Wo ist der Punkt,
wo ich abhiingig werden kann? Das wei8 ich gar nicht, ne. Ich denk auch
inner: 'Nj, ach, ich werd' ja nicht abhangig, ne, aber ich hab ' bei den

Zigaretten gemerkt, da8 ich abhangig geworden bin... und so denke ich

mir, k6nnte es mir beim Alkohol auch passieren. Also, ich schlief3e
mich davon nicht aus (abhangig werden zu kdnnen, d.V.)."

Aufgrund der spezifischen Zusammensetzung der Teilnehmergruppe in Zehlendorf,

in der die meisten der Gruppenmitglieder in sozialwissenschaftlichen bzw.

sozialen Berufen tatig sind, verwundert es nicht, daB in Rahmen dieser

Gruppendiskussion zum Suchtmittelkonsum neben den oben genannten Schwer-

punkten dem Aspekt der Funktion von Alkohol in unserer Gesellschaft

besonderes Interesse beigemessen wurde. In diesem Zusanmenhang wurde vor

allem die "Doppelmoral" des Staates und der gesellschaftlichen Meinung in

bezug auf den Alkoholkonsum kritisiert, in der ein maBiger Alkoholisierungs-

grad der Bevdlkerung nicht nur akzeptiert, sondern eher sogar erwunscht

ware,umz.B. eine bessere Arbeitsfahigkeit zu erreichen. Zudem bringe
das auch noch Steuereinnahmen in Milliardenhdhe ein, andererseits sei

eine Verteufelung und Ausstoaung von Alkoholabhangigen nach wie vor die

Regel. Es wurde weiterhin diskutiert, daB die Form der Aufklarung, wie

sie staatliche Institutionen und 6ffentliche Medien praktizieren (Fixierung

auf Alkoholismus), die andererseits eine weitgehend uneingeschrankte

Werbung zulasse, sehr unglaubwiirdig sei. Von mehreren Teilnehmern wurde

deshalb in der Diskussion betont, daB sie die gesellschaftlichen Um- bzw.

MiBstande (z.B. unertragliche Arbeitsbedineungen) fur einen miBbrauchlichen

Alkoholkonsun starker verantwortlich mach·ten als dies bspw. elterlichem

Vorbildverhalten zuzuschreiben sei. Deshalb wurde auch die Frage aufge-

worfen, ob Alkoholmi brauch Ursache oder eher Folge von Schwierigkeiten in

Familie, in Beruf usw. sei.

Zu diesem Abschnitt wiederum einige w6rtliche Zitate zur Illustration.

Zur 6ffentlichen Aufklarung:
- "Es wird doch kaum ein Argunent geauart, dat3 es gut ist zu trinken.

(...) Ich glaub', da tun sich die Instanzen und Amter unheimlich schwer

(mit der Aufklarung, d.V.), weil dann doch immer dieser systemerhaltende
Charakter mit reinkomint."

- "Das ist eben genau der Punkt! Die gesellschaftliche Argumentation ist ja
unheimlich zwiespaltig, verlogen, kannst du schlicht sagen; inbesondere,
wenn der Staat da irgendwelche Initiativen gegen Rauchen, gegen Trinken
und so macht. Die verdienen ein unheimliches Geld an Steuern. Die Werbung
wird iiberall zugelassen, extensiv."
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Zur gesellschaftlichen Einstellung zum Alkohol bzw. den Hintergrunden
seines MiBbrauchs:

- "Bestimmter Gebrauch von Alkohol wird zugelassen, macht arbeitsfahiger,
laBt die Leute bestiminte Situationen leichter ertragen, leichter
arbeiten."

- "Das Frinken, d.V.) wird geduldet. Sobald es dann noch weitergeht und
die Leute den Krankenkassen oder irgendwelchen anderen Institutionen
zur Last fallen, erst dann wird dagegen eingeschritten!"

- "Diese Abhangigkeit, da kommt man doch nicht durch Argumentieren oder

Nichtargumentieren hin, sondern durch die Umstande. (...) Es ist
offensichtlich die harte Arbeit, die Eint6nigkeit und was noch irrmer
dabei sein mag, was sie (die Arbeiter, d.V.) dazu bringt, soviel zu

saufen. Da hilft naturlich kein Reden Ober die Vorteile oder Nachteile

von Alkohol. Das ist halt der Unstand, der sich da niederschlagt. "

Zusammenfassung und SchluBfolgerung

Als zusammenfassendes Ergebnis der Gruppendiskussion zum Suchtmittelkonsum

der Zehlendorfer Teilnehmer des Pilotproj ektes lalk sich festha]:ten, daB

bei dieser Gruppe durchaus ein recht hohes MaB an Problembewulksein hin-

sichtlich der Rolle und Funktion von Alkohol existiert. Dabei ist es auf-

grund ihrer spezifischen Ausbildungs- und Berufssituation nicht verwunder-

lich, daB ilmen "gesellschaftliche" Argumentationen besonders nahe liegen.
Daraus ziehen aber auch diese Teilnehmer nur individuelle Konsequenzen.
Es wurde offensichtlich, daB einige von ihnen Alkohol zur Reduzierung von

Spannungen, Abbau von Frustrationen u.a.m. - zumindest zeitweise - einge-
setzt haben, d.h. u.U. auch wieder einsetzen k6nnten. Damit unterscheiden

sich diese Teilnehmer allerdings in keiner Weise von der Mehrzahl der

"normalen" Konsumenten, deren Trinkmotivationen von ANIDNS/SCHULZ (1976/77

Bd. 1, 8. 90 ff.) untersucht wurden. Aufgrund des recht ausgepragten Problem-

bewuatseins der Teilnehmer (auch hinsichtlich anderer Drogen wie Tabak,

Medikamente, illegale Rauschdrogen), ist j edoch zu erwarten, da8 sich bei

ihnen keine direkten Suchtformen oder besonderen Gefahrdungen entwickeln

werden. Allerdings geharen sie auch in ihrer Mehrzahl zu den (m18igen)
"Gewohnheitstrinkern" und somit ist nicht auszuschlieBen, daB sie ein

"Negativmodell" in bezug auf ihre Vorbildwirklmg bei ihren Kindern aus-

uben werden. Doch glauben sie, dies durch ihre Bemuhungen um ein gutes
emotionales Verhaltnis zu ihnen kompensieren zu k6nnen.
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4.5 Zusammenfassung und Vergleich der Ergebnisse

Mehr als ein Drittel der Frauen, so der Befund verschiedener Studien, suchen

wahrend der Schwangerschaft keinen Arzt auf; die h6chsten Barrieren haben

vor allem die Frauen zu uberwinden, die zur "sozialen Risikcgruppe" geh6ren,

u. a. sehr junge oder sehr alte Mutter, Mehrfachgebarende, Auslanderinnen,

sozial Schwache (vgl. WESTHOFF 1981, S. 406).

Die ausgedehnten und vielfach vergeblichen Anstrengungen, werdende Eltern

aus unteren Sozialschichten zu erreichen, verdeutlichen, daB Institutionen,

die gegenwartig mit der Zielgruppe unmittelbar zu tun haben (Entbindungs-

kliniken, Schwangerenberatungsstellen, Frauenarzte u. a.), diese bisher

nur unzureichend ansprechen und psychosomatische und soziale Aspekte

der Schwangerschaft vernachlassigen.

Jede Schwangerschaft geht mit zahlreichen Unsicherheiten und Angsten nicht

nur fur die werdende Matter einher; insbesonderc die Geburt des ersten

Kindes bedeutet fiir die Eltern eine erhebliche Veranderung ihrer Paar-

beziehung und ihrer sozialen Situation. Gegenuber einmaligen oder ge-

legentlichen Beratungskontakten der einzelnen Schwangeren mit ihrem be-

handelnden Arzt oder anderen Institutionen (z.B. den Krankenkassen) hat

eine fiir einen langeren Zeitraum geplante Gruppenarbeit mit beiden Partnern

den Vorteil, den werdenden El tem eine Paglichkeit zu bieten, mit anderen

in der gleichen Situation Schwierigkeiten anzusprechen, die Veranderung der

Familiensituation vorzubereiten und Unterstutzung fur gemeinsame Aktivitaten

zugunsten der Kinder zu finden.

Sowohl die Einbeziehung des Partners in die Geburtsvorbereitung als auch

das Kennenlernen einer Geburtsklinik (Kreiflqaalbesichtigung) gelten als

"praventivmedizinische psychosomatische Schritte in Richtvng auf eine ge-

lungcne Mitter-Kind-Beziehung" (vgl. STAUBER 1981, S. 424) .

Mit den in diesem Pilotprojekt von Fachleuten initiierten Gruppen ist ein

Konzept sozialpadagogischer Gruppenarbeit erprobt worden, das die jungen
Familien zu weiteren Kontakten untereinander und zu gemeinsamen Aktionen

ermutigte. Wie MOELLER betont, kommt solchen Gruppen eine "Schleusen-

funktion" (1981 , S. 176) fur den Aufbau von bzw. die Weiterfuhrung der

Arbeit in Selbsthilfegruppen zu.

Gerade fur werdende und j unge Eltern erscheint der Aufbau von Gesprachs-
und Kontaktm6glichkeiten uber die Kleinfamilie hinaus, d.h. die Herstellung
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eines Zusammenhanges zwischen Lebensverhaltnissen, sozialer Interaktion

und Lernen in Gruppen besonders wunschenswert.

4.5.1 Gemeinsamkeiten- und Unterschiede im Verlauf der drei Gruppen

Vor Beginn der Gruppenarbeit haben die Gruppenleiterinnen in pers6nlichen

Gesprachen mit den gewonnenen Teilnehmern das Setting und die geplanten

thematischen Schwerpunkte der Gruppenabende abgeklart.

Fur Eltern, die bereits ein Kind hatten, mufke dessen Versorgung gesichert

werden, um den Eltern die Teilnahme zu erm6glichen.
Vereinbart waren fur die erste Phase zehn Gruppenabende, die einmal

wachentlich etwa zwei Stunden beanspruchen sollten. Veranstaltungsort

war fiir fast all€ Sitzungen der Gruppe Kreuzberg I ein Nachbarschafts-

heim; der Abschluf3abend fand in der Wohniing eines Paares statt.

Die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I I wunschten berei ts zu Anfang die

Verlagerung der Gruppentreffen aus dem Nachbarschaftsheim heraus in ihre

Privatwohnungen. Die Gruppe traf sich dreimal in Wohnungen der Teilnehmer.

In Zehlendorf fanden alle Gruppensitzungen in dem angemieteten Raum eines

Nachbarschaftsheimes statt.

Mit einer Ausnahme blieben in allen drei Gruppen die Teilnehmer konstant.

Nich,t alle Paare konnten regelmRaig an den Sitzungen teilnehmen. Absagen
erfolgten meist telefonisch. Ein Paar zog sich - nach Umzug in einen weit

entfernten Bezirk - zeitweise aus der Gruppe Kreuzberg I zuruck.

Obwohl relativ gleichartig geplant und an Sachthemen orientiert, verlief

die erste Phase der Projektarbeit in den drei Gruppen recht unterschied-

lich. In der Annahme und im Umgang mit den auf Schwangerschaft und Geburt

bezogenen Informationen und im GruppenprozeB reagierten die Teilnehmer

verschieden.

Wahrend alle werdenden Eltem anfangs Muhe hatten, ihre Erwartungen und

Wunsche an die Gruppe zu formulieren, konnten Teilnehmer mit gutem verba-

lem Vermagen (Kreuzberg II und Zehlendorf) sehr viel rascher ihre Interessen

mit dem Angebot an Sachthemen verbinden und eigene Erfahrungen in die

Diskussion einbringen. Die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I waren von

vornherein darauf eingestellt, sich infonnieren zu lassen und selbst

eher passiv zu bleiben. Persanliches Kepnenlernen brauchte viel Zeit.
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Sowohl die Auswahl der Themen als auch die unterschiedlich intensive

Auseinandersetzung mit den Angeboten erwiesen sich als eng mit der Lebens-

situation der Teilnehmer verknupft. In den beiden 6konomisch weniger gut

gestellten Kreuzberger Gruppen spielte die Information uber soziale

Leistungsangebote wie Familiengrundungsdarlehen, Kinder- und Wohngeld

u. a. eine grof3e Rolle. Die materiell abgesicherten Zehlendorfer Eltern

vernachlassigten diesen Bereich.

Die Schwierigkeiten der Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I in der Gruppe

und miteinander als Paar zu kommunizieren, hatte zur Folge, daB sie an-

fangs mehr fur Referate pladierten. Subj ektive Betroffenhe it konnte nur

sehr versteckt geauBert werden. Kritik an dem Angebot oder am Vorgehen

der Gruppenleiter war ihnen kaum maglich.

Besonderen Anklang fanden bei diesen Paaren handlungsorientierte Gruppen-

aktivitaten (Basteln, Einuben von Wickeln und Baden) ebenso wie Ausfuhrungen

zur Flaschenernahrung und medizinische Informationen.

In den Gruppen Kreuzberg II und Zehlendorf standen die Sachinformationen

zwar ebenfalls im Vordergrund, jedoch wollten die Teilnehmer die Inhalte

kritisch bearbeiten. In der Gruppe Kreuzberg II kamen sehr fruh Fragen

der Fremdversorgung des Kindes ins Gesprach, weil diese Eltern, durch

Studium und Beruf erheblich beansprucht, unbedingt eine Entlastung be-

natigten. Ait8erdem bestand der Wunsch, die Kinder auBerhalb der Klein-

familie kollektiv zu erziehen. Eine ahnliche Absicht hinsichtlich der

gemeinschaftlichen Erziehung von Kleinkindern aunerten die Eltern der

Gruppe Zehlendorf. In diesen beiden Gruppen hatten die Teilnehmer ein uber

dem Bevalkerungsdurchschnitt der Herkunftsbezirke liegendes Bildungsniveau.

Bereits vor der Geburt des Kindes beschaftigte insbesondere die Frauen die

Frage, wie sie Kind und Beruf verbinden k6nnten.

Obwohl in diesen beiden Gruppen offene Gesprache uber die Situation der

Erwachsenenen gelangen, scheint auch bei diesen Teilnehmern der Wunsch,

im Rahmen der Gruppe gemeinsame Aktivitaten vorzubereiten und andere Lern-

erfahrungen fur die Kinder zu entwickeln, ein leitendes Motiv fur die

Teilnahme gewesen zu sein.

Die gemeinsamen Unternehmungen auaerhalb der Gruppenabende fdrderten in

allen Gruppen den Kontakt und damit die Kommunikation der Teilnehmer unter-

einander. Solche Gelegenheiten zu gemeinsamer Erfahrung und zwanglosem

Gesprach sollten in zukonftigen Vorhaben eingeplant und fruhzeitig in

der.Gruppenarbeit· angesiedelt werden.
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Unter gruppendynam-ischen Gesichtspunkten entwickelte sich die Gruppe

Kreuzberg I I rnit den uberwiegend jungen, studentischen Teilnehmern ver-

gleichsweise rasch zu einem Gesprachskreis, in dem Informationen nach-

gefragt und persanliche Schwierigkeiten geau ert werden konnten. Die

Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I bewahrten ein freundlich distanziertes

Verhaltnis gegenuber den Gruppenleitern. Fur sie bestanden offensichtlich

Barrieren, im Gruppengesprach mit ihnen fremden Personen familiare Schwie-

rigkeiten und Erziehungsvorstellungen zu klaren oder zu bearbeiten. Gemein-

sames Handeln in der Gruppe und die Gelegenheit, sich uber Sachfragen zu

informieren, standen hier im Vordergrund.
Die Teilnehmer der Gruppe Zehlendorf lie13en sich ebenfalls nur z6gernd
darauf ein, die Diskussion von Sachinformation mit dem Anspruch zu ver-

binden, pers6nliche Probleme und Erfahrungen in das Gesprach einzubeziehen.

Wahrend der gesamten Zeit beobachteten die Gruppenleiterinnen das Verhalten

der Teilnehmer hinsichtlich ihres Alkohol- bzw. sonstigen Suchtmittelkon-

sums. In den Gruppen Kreuzberg II und Zehlendorf konnte eine Gruppen-
diskussion zu diesem Themenbereich initiiert werden.

Von fast allen Teilnehmern wird Alkohol konsumiert. Wenige sind total ab-

stinent; dieses Verhalten entspricht den Gewohnheiten der Durchschnitts-

bevalkerung. Wahrend der Schwangerschaft war bei den Frauen eine deut-

liche Zuruckhaltung gegenuber Alkohol und Zigaretten erkennbar, die j edoch

nach der Geburt des Kindes von den meisten wieder aufgegeben wurde. Das

Wissen um die Vorbildwirkung von Eltern ist in den beiden Gruppen, die

ausfuhrlich iiber das Therna Suchtmittelkonsum diskutiert hatten, durchaus

vorhanden. Es wurde von den Teilnehmern j edoch gesehen, da13 daruber hinaus

noch andere, gesellschaftliche Grunde fur den Alkoholkonsum in Frage kommen.

Von den jungen Eltem ist auch der Zusammenhang zwischen Suchtmittelgebrauch
und (emotionalem) Ffilienklima klar erkannt worden.

Von einem solchen Pilotproj ekt ist nicht zu erwarten, daa sich die Trink-

gewohnheiten kurzfristig andern. Unter den Alltagsbelastungen kann - selbst

bei kritischer Wil:rdigung des ei genen Konsumverhaltens eine Anderung nur

sehr schwer durchgehalten werden. Der Verzicht auf Suchtmittel unter ge-

gebenen Lebensbedingungen wurde erheblich mehr unterstutzende Alternativen

erfordern. Der starke Druck in die Richtung einer Einstellungsanderung
durch provozierende Fragen in der Gruppendiskussion zum Thema Suchtmittel -
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konsum fiihrte zu Blockaden bei den Teilnehmern. In dieser Situation wurden

z.B. Alkoholkonsummuster zugegeben, die den gesellschaftlich akzeptierten

Trinkgewohnheiten entsprechen, die Vorbildwirkung fur Kinder negiert
oder heruntergespielt.
Unter den Teilnehmern an der Gruppendiskussion befanden sich auffallend

wenige Raucher. In der Gruppe Kreuzberg I dagegen ist von Frauen und

Mkmern erheblich geraucht worden. Die vorliegenden Informationen lassen

keine gesicherten Aussagen uber die Grunde fur diese Unterschiede zu, j edoch

sollte bewuBt bleiben, daB Rauchgewohnheiten nicht unabh ngig von den durchaus

verschiedenartigen Belastungen in der Arbeitskituation der Teilnehmer be-

trachtet werden k6nnen (vgl. WILKINING 1980, S. 4).

Die Unterschiede in Alkohol- und Zigarettenkonsum zwischen Mannern und

Frauen wahrend der Schwangerschaft waren nach der Geburt der Kinder nicht

mehr festzustellen. Gronde daftir sind nicht genannt worden.

Diese Beobachtung stinmt uberein mit den Ergebnissen einer Pilot-Studie

in der Zielgruppe schwangere Frauen. Wahrend der Schwangerschaft besteht

grundsatzlich die Bereitschaft, zugunsten der Gesundheit des Kindes bzw.

eines ungestarten Schwangerschaftsverlaufs das Rauchen einzuschranken oder

aufzugeben. Nach der Geburt des Kindes muB von einer Riickkehr in die

vorherigen Gewohnheitsmuster ausgegangen werden (vgl. IMW, Kaln 1979,

S. IV). In pers6nlichen und sozialen Krisen wird von einer ganzen Reihe

junger Eltern auf Suchtmittel zuruckgegriffen, j edoch scheint die bewuBte

Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten einen kritischeren Umgang damit

anzuregen. Fur diese Vermutung sprechen Auaerungen der Vater und Mutter

wahrend der gemeinsamen Gruppenaktivitaten.

In den Wohnungen der Familien haben die Gruppenleiterinnen in der Pause nach

den ersten zehn Gruppenabenden ein strukturiertes mundliches Interview durch-

gefuhrt und mit Tonband protokolliert.
Die Aussagen aller jungen Eltern im ersten Teil des Interviews lie8en fur

den Beginn der Gruppenarbeit eine hohe Bereitschaft erkennen, mit anderen

(iber die Situation der Schwangerschaft zu sprechen und Informationen uber

den Geburtsvorgang auszutauschen. Es kann ohne weiteres angenommen werden,

daB sich darin die Hoffnung ausdruckt, in Gesprachsgruppen Unsicherheiten

gegeniiber der neuen Aufgabe abzubauen. Diese Ausgangslage ist *war eine

notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung fur die Teilnahme an

einer Elterngruppe.
Der im Rahmen des Pilotproj ektes geplante und durchgefuhrte Hausbesuch der
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zukunftigen Gruppenleiterinnen bei interessierten Paaren und Einzelpersonen
wurde von diesen nachtraglich als eindeutig motivierend fur ihre Teilnahme

bewertet.

Die Reduzierung von Zugangsbarrieren durch persanliche Ansprache oder andere

Formen der Kontakterleichterung und· die Information uber das geplante Vor-

gehen mu8 - insbesondere im Hinblick auf die Obertragbarkeit der Erfahrungen
aus dem Pilotprojekt - hier hervorgehoben werden.

Von etlichen Interviewten wurden die gegenwartig fur werdende E].tern im

Bereich des Gesundheitswesens ublichen Angebote (u. a. Vortrage, Sauglings-

pflege- oder Wickelkurse) als unzureichend eingeschatzt.
Die Teilnehmer haben sich in den Kleingruppen kennengelernt, konnten dann

in Verlauf der ersten Phase der Gruppenarbeit uber Informationsfragen
hinaus auch individuelle Vorbehalte, Wunsche und Angste au8ern. Dabei

begunstigte die ubersichtliche Gruppengr68e - die den Erfahrungswerten
von Selbsthilfeinitiativen und therapeutischen Kleingruppen entspricht -

den offenen Austausch. Der Wunsch, mit anderen Eltern, die sich in der

gleichen Situation befinden, Fragen der Versorgung des Kindes besser organi-
sieren zu kdnnen (Entlastung im Alltag), spielte als Motiv fiir die Teilnahme

an den Gruppen eine entscheidende Rolle.

Das in diesem Pilotprojekt entwickelte und realisierte Konzept der Gruppen-
arbeit fur werdende Eltern hatte eine deutliche Initialwirkung, regte

weitere, unterstutzende, von den Teilnehmern selbst organisierte Kontakte

untereinander an und farderte gemeinsame Aktivita·ten und Vorhaben (z. B. der

Tagesversorgung der Kinder).

Wie sich zeigte, wunschen und brauchen diese jungen Familidn die AuBenkon-

takte. Als zutreffend erwies sich in den Interviews jedoch auch die Vennutung,
daB die Sczialkontakte jungcr Eltern durch die Geburt des Kindes eher ab-

nehmen. Besonders betroffen sind die Kontakte zu Freunden ohne Kinder.

Der von allen Interviewpartnern beklagte Schlaf- und Zeitmangel in den

ersten Wochen und Monaten spricht eindeutig fur einen Beginn der Gruppen-
arbeit in der Zeit der Schwangerschaft, weil mit der Geburt zwar fruhere

Kontakte verlorengehen, neue Beziehungen aber nur begrenzt aufgebaut werden

k6nnen. Besteht bereits ein Gruppenzusammenhalt, stellt das Geburtserlebnis

eine wichtige Erfahrung dar; der Austausch daruber vermag seinerseits das

gegenseitige Verstehen und die Entwicklung der Gruppe f6rdern.
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Die Teilnehmer am Pilotproj ekt hatten uberwiegend keine Erfahrungen mit

kontinuierlich arbeitenden Gruppen. Un eine solche Form gegenseitiger
Hilfe kennenzulernen und zu erproben, war ein fruhzeitiger Beginn eben-

falls nutzlich.

Die Frage der zeitweisen Fremdversorgung des Kindes beschaftigte alle

Eltern. Deutlich unterschiedlich waren die Vorstellungen dazu, wer von

ihnen damit betraut werden sollte.

Die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I hatten uberwiegend soziale Kontakte

mit ihren Verwandten und verfugten iiber den Kreis der Arbeitskollegen
hinaus kaum uber freundschaftliche Beziehungen. Obwohl sie die seltenen

Verwandtenbesuche als unbefriedigend erlebten, mufken sie bei Unung.Ing-
licher Fremdversorgung ihres Kindes auf diese zuruckgreifen. Fremde Per-

sonen wollten sie mit Babysitting o.a. nicht belasten.

Die sozialen Beziehungen der uberwiegend jungeren, studentischen Teilnehmer

der Gruppe Kreuzberg II waren nicht so sehr eingeschrankt, aber auch sie

wollten den Freundeskreis fur die Versorgung des Kindes nicht so gerne

in Anspruch nehmen. Diese Gruppe hat die kurzzeitige Fremdversorgung
untereinander organisiert mit der Begrfinding, daB ja alle gleichernaBen

betroffen seien und damit diesen Dienst gegenseitig brauchten. Diese Eltern

bereiteten zudem einen Kinderladen als kollektive Tagesversorgung mitein-

ander vor.

Durch die Geburt des Kindes waren die im allgemeinen nicht sehr umfang-
reichen sozialen Kontakte der Eltern in der Gruppe Zehlendorf noch geringer

geworden. Bei diesen Teilnehmern zeigte sich eine bewuBte Begrenzing auf

die Kleinfamilie. Gegenseitige Versorgungsangebote oder -absprachen fanden

- zumindest in der ersten Zeit nach der Geburt - nicht statt, obwohl zwischen

einzelnen Familien freundschaftliche Beziehungen entstanden waren. Besonders

die Frauen konzentrierten sich auf das Kind und lehnten eine - auch zeit-

weise - Fremdversorgung ab.

Mit Blick auf das vermutete Informations- und Erfahrungsdefizit in bezug
auf die Elternrolle interessieren insbesondere die Aussagen der Teilnehmer

zu ihren Erziehungsvorstellungen und Erziehungszielen und deren Verknupfung
mit den eigenen Erziehungserfahrungen.
Informationen iiber Erziehung waren bei den jungen Eltern zwar vielfach

vorhanden, doch fehlte fast allen Teilnehmern der konkrete Umgang mit

Kindern.
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Beeindruckend ist die durchweg negative Bewertung der eigenen Erziehungser-

fahrungen der Teilnehmer aller drei Gruppen. Spontan wurden die Eltern kriti-

siert und als Erziehungsvorbild bzw. Erziehermodell abgelehnt.
Wenn sich auch die bewuBten Ideale der jungen Eltern zweifellos geandert
haben, bleibt die Frage, ob sie ohne Unterstutzung einen Weg finden, die

neuen Vorstellungen auch zu realisieren. Eine M glichkeit dazu ware die

Reflexion der eigenen Kindheitserfahrungen und die gemeinsame Bearbeitung
von Problemen im tatsachlichen Umgang mit dem Kind in offenen Gesprachen

mit anderen Eltern.

Ohne diese Auseinandersetzung besteht nur eine geringe Chance fur alterna-

tives Elternverhalten (vgl. MILLER, A.
,

Am Anfang war Erziehung, 1980,

S. 17 ff.).

Die Suche nach neuen Orientierungen wurde vor allem deutlich aus den Antworten

der Mutter und Vater der Gruppen Kreuzberg II und Zehlendorf. Sie setzten sich

mit wissenschaftlichen und/oder popularwissenschaftlichen Schriften zu Er-

ziehungsfragen intensiv auseinander, schitzten aber die Wirksamkeit dieser

Informationen fur ihr Erziehungsverhalten eher gering ein.

Die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I, die zum Teil nicht in ihrer Herkunfts-

familie aufgewachsen waren, orientierten sich dagegen kauin an schriftlichem

Material. Sie Bllten situationsbezogen erziehen, sich nicht vorher mit ihren

Vorstellungen oder m6glichen Reaktionen auseinandersetzen. Gegenseitige
Absprachen der Eltern hielten sie fur wichtig, waren sich aber einig darin,

daB die tagliche Versorgung und Erzichung des Kindes den Muttern zukomme.

Als nachahmenswerte Modelle nannten sie Freunde und Nachbarn, also Personen

aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld.

Fur dj.ese Eltern k6nnte der Austausch mit anderen in der gleichen Situation

die eigenen Vorstellungen und Erziehungsziele entwickeln helfen.

Mit schriftlichen Informationen allein konnten offenbar alle jungen Eltern

nur sehr wenig anfangen.
Die Antwortunterschiede spiegeln die fr(lheren und gegenwartigen Sozialisa-

tionserfahrungen der Teilnehmer und ihre Unsicherheit in der Elternrolle.

Gruppenarbeit mit werdenden Eltern erscheint nach den Interviewergebnissen
dringend geboten, um junge Mutter und Vater zu unterstutzen, ihre eigenen

Erziehungsvorstellungen zu entwickeln und zu festigen, damit sie in ihrem

Uingang miteinander und. mit ihrem Kind sicherer werden. Hier liegt eine

Chance, durch befriedigendere familiare Beziehungen Konfliktkonstellationen

zu vermeiden, die nicht selten zu hohem Alkoholkonsum fuhren.
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Alle Eltern formulierten im Interview, ihre gesamte Lebenssituation habe

sich durch die Geburt des Kindes grundlegend verandert.

Betroffen waren besonders die Frauen. Auch bei den Paaren, die eine gemein-

same Versorgung des Kindes praktizieren wollten, lag vor allem in der ersten

Zeit nach der Geburt des Kindes die Betreuung uberwiegend bei der Mutter.

Die Frauen waren auch eher bereit, ihre beruflichen Interessen oder ihre

Studienziele aufzugeben. In allen jungen Familien kam es in dieser Zeit

zu Spannungen und Partnerkonflikten.

Von den Teilnehmern der Gruppe Kreuzberg I sind bei vielfach ungCmstigen
Wohnverhaltnissen die fehlenden Ruckzugsmaglichkeiten als belastend empfunden

worden. Spontane Au8enkontakte, die zuvor zur Entlastung beitrugen, waren

wegen der eingeschrankten Versorgungsmdglichkeiten fur das Kind nicht mehr

realisierbar. Hinzu kam, daB diese Familien durch das Kind deutlich spurbar
finanziell belastet waren und ihren Konsum einschranken mufken, was eben-

falls zu Spannungen zwischen den Partnern fiihrte.

Lebensgewohnheiten und Freizeitverhalten aller Eltern veranderten sich durch

das Kind erheblich. Au erhausliche Berufstatigkeit gestattete den 1/atern

zeitweilige Distanz und Ablenkung. Die Mutter erlebten die Situation als

Hausfrau uberwiegend belastend und einschrankend. Die Anpassung ihrer Tatig-

keit an den Schlaf- und Wachrhythmus des Kindes und die Isolation in der

Wohnung empfanden die meisten Frauen als negativ, versuchten aber durchweg,
diese Eindrucke zu kompensieren mit der Freude am Umgang mit dem Kind.

Unternehmungen in der Freizeit waren in der ersten Zeit nach der Geburt

fur alle Eltern nur nach langen Planungen m6glich und unterblieben daher

meist. Hier konnte die Gruppe zusatzlich die Funktion ubernehmen, soziale

Kontakte aufrechtzuerhalten; die Frauen telefonierten miteinander und

tauschten Erfahrungen uber ihre Situation aus.

Unterschiede zwischen der Gruppe Kreuzberg I und den beiden anderen zeigten
sich insbesondere bei den Berufssituationen der Vater. Privilegierte Arbeits-

bedingungen erlaubten es den Studenten und einigen Akademikern der Gruppen

Kreuzberg II und Zehlendorf, einen Teil der w8chentlichen Arbeitszeit selbst

zu bestimmen und zuhause zu arbeitcn, wahrend die uberwiegende Zahl der

Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I berufstatig war und wenigstens neup

Stunden taglich auaerhalb der Familie verbrachte. Zwei 1/ater hatten regel-

maflig Schichtdienst.
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Konflikte zwischen Berufs- und Elternrolle traten in den beiden erstgenannten

Gruppen zutage, weil sowohl die Vater als auch die Mutter fur sich beanspruch-
ten, Beruf und Kindererziehung in Einklang zu bringen. Dieser Anspruch lieB

sich jedoch nur begrenzt realisieren.

Die Vater der Gruppe Kredzberg I sahen ihren Beitrag zum Familienleben in

der Erwerbstatigkeit und der Beschaffung des notwendigen Lebensunterhaltes,
nicht so sehr in der Beteiligung an der Versorgung und Erziehung des Kindes.

Die Mutter erlebten eine weitaus schwierigere Situation. Hatten sie sich

dafur entschieden, nicht mehr erwerbstatig zu sein, waren sie meist mit

dem Hausfrauendasein unzufrieden; diejenigen aber, die aus 6konomischen

GrEnden aut3erhauslich erwerbstatig sein muaten, klagten uber die Doppelbe-

lastung und wunschten sich, ausschliefnich Hausfrau zu sein.

Wie schwierig es nach wie vor fiir junge Eltern ist, ein befriedigendes

Gleichgewicht herzustallen zwischen Erwerbstatigkeit und Familie, dem Wunsch

nach sozialer Absicherung und der Aufhebung der Isolation, lassen die Inter-

viewergebnisse deutlich erkennen. Solche Konfliktsituationen geh6ren nicht

zuletzt zu den Anlassen fur Alkoholkonsum als "Probleml5ser". Dies gilt
auch fur die Teilnehmer des Pilotproj ektes. Beobachtungen und Mitteilungen
(z.B. in der Gruppendiskussion) legen nahe, daB sich das in allgemeinen durch-

schnittliche Trinkverhalten dieser jungen Eltern in beruflichen oder familiaren

Belastungssituationen in Richtung verstarkten Alkoholkonsums verandern kann.

Hier Gesprachsangebote in Gruppen zu initiieren, die durch soziale Kontakte

die Selbsthilfefahigkeit der jungen Familien aktivieren, geh6rt zu den

primarpraventiven Aufgaben ersten Ranges im psychosozialen Bereich.

Die in den Interviews geschilderte familiare Lebenssituation sprach dafur,
in der zweiten Phase der Gruppenarbeit in Pilotproj ekt offene Gesprache

der Paare untereinander anzuregen und zu fardern, un dadurch eine Errt-

lastung von dem aktuellen Problemdruck zu erreichen. Die deutlichen

Unterschiede in den Wohn- und Arbeitsbedingungen und die besonders von

den Frauen angesprochenen Einschrankungen durch das Kind lieaen erwarten,

daa gegenuber der ersten Phase der Gruppenarbeit maglicherweise unter-

schiedliche Entwicklungen in den Gruppen stattfinden wurden.
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Die Gruppenarbeit im zweiten Teil des Pilotprojektes konnte nicht nur

auf vorangegangene Gruppenerfahrungen und Besuchskontakte aufbauen,

sondern auch anknupfen an informellen Gesprachen, die nach der Geburt

der Kinder meist telefonisch untereinander gefuhrt wurden.

Die beiden Krellzberger Gruppen hatten zudem zwischenzeitlich ein "Picknick

im Grunen" mit den Kindern erlebt.

Lm Gegensatz zu den Teilnehmern der Gruppe Kreuzberg I wunschten die

Zehlendorfer Eltern und die Paare der Gruppe Kreuzberg II keine Themen-

vorgabe fur die zwcite Phase. Sie wollten ausdrucklich ihre aktuellen

Bedurfnisse und Probleme spontan einbringen kdnnen. Allein daraus ergaben
sich unterschiedliche Entwicklungsmaglichkeiten.
Die von den Teilnehmern der Gruppe Kreuzberg I abereinstimmend formulierte

Bitte nach weiterer Sachinformation legt die Vermutung nahe, daB diese

Eltern versuchten, durch erweitertes Wissen Unsicherheiten hinsichtlich

der Versorgung des Kleinkindes abzubauen. Die Organisation der familialen

Aufgaben hatte fur sie Vorrang gegenuber der Bearbeitung von Interaktions-

und Kommunikationsprozessen. Lebenspraktische Probleme der Erwachsenen

standen gegenuber dem Interesse an Erziehungsfragen und anderen Inhalten,

die sich mit der Entwicklung des Kindes befatken, eindeutig im Vordergrund.
Informationen durch Fachleute wurden hdher eingeschatzt als die eigene

Kompetenz. Die Orientierung am Konzept der offenen Gesprachsgruppe ging zu

diesem Zeitpunkt an den Bedurfnissen dieser Eltern vorbei. Sie wunschten

durchaus Kontakte mit anderen Eltern, dachten dabei aber nicht an anspruchs-
volle Gespr4che mit hoher Eigenbeteiligung, sondern eher an gesellige Gruppen-

aktivitaten. Als Hauptziel der Gruppenarbeit konnte die Beschaftigung mit

Beziehungs- und Interaktionsproblemen nicht akzeptiert werden.

Das nur wenig vorstrukturierende, an den Wilnschen der Teilnehmer orientierte

Vorgehen in dieser Phase entsprach weitgehend den Interessen der beiden

Gruppen, die nach dem Bildungsniveau ihrer Mitglieder den mittleren bis

oberen sozialen Mittelschichten zugerechnet werden kannen.

Die Eltern in den Gruppen Kreuzberg II und Zehlendorf nahmen das Angebot

an, besprachen ihre aktuellen Schwierigkeiten und entwickelten einen

zunehmend offeneren Austausch miteinander. Den Teilnehmern der Gruppe

Kreuzberg II gelang es, das Projekt eines gemeinsamen Kinderladens anzu-

gehen und die Tagesversorgung der Kinder damit zu organisieren.
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Mit Blick auf die Obertragbarkeit der Ergebnisse des Pilotprojekts scheinen

die Verlaufsformen der Gruppen Kreuzberg II und Zehlendorf fur die Gesamt-

bev61kerung eher untypisch zu sein.

Vergleichbar mit anderen Elternprojekten (val. BUNDESVERBAND NEUE ERZIEHUNG

e. V., 1980, S. 5) ist die Absicht dieser Eltern, ihren Kindern Umwelter-

fahrungen zu vermitteln, die sie nicht selbst in der Kleinfamilie her-

stellen k6nnen. Gerade die Teilnehmer dieser beiden Gruppen registrierten
die Schwierigkeit, im taglichen Umgang miteinander traditionelle Vater-

und Mutterrollen zu verandem und wollten gezielt daran arbeiten. Das

Ankn fen an Alltagsproblemen und aktuellen Bedurfnissen junger Familien

bietet eine besondere Chance, praven.tive El ternarbeit zu entwickeln, die

langfristj g zur Konfliktreduzj erung beitragen und ein verandertes Erziehungs-
verhalten verstarken karin. Alle Teilnehmer hatten auch nach AbschluB der

zweiten Phase der Gruppenarbeit miteinander Kontakt und planen regelma ige

Treffen.

Die Einschatzung der Gruppenarbeit durch die Teilnehmer spiegelt die unter-

schiedliche Zusammensetzung der drei Gruppen.

Trotz guten Kontaktes untereinander und zu den Gruppenleiterinnen bewirkte

der Wunsch, die Gruppenerfahrungen in Pilotprojekt aus der eigenen Perspektive
zu bewerten, starke Verunsicherung in der Gruppe Kreuzberg I. Diesen Eltern

fehlten weitgehend Sachinformationen uber Schwangerschaft, Geburt und Ver-

sorgung eines Kleinkindes und sie wunschten daruber hinaus weitere Aus -

kunfte von einem Kinderarzt. Wie aus dem Gruppenverlauf und aus den Bewer-

tungen der Eltern ersichtlich, druckt das Verhalten der Teilnehmer die ge-

sellschaftlich Gblichen abhangigen Beziehungserfahrungen aus (vgl. MOELLER

1981, S. 42). Mit Blick auf ihre alltagliche Lebenssituation kann vermutet

werden, daB gleichberechtigter Austausch und eigenstandige Bewertungen
in ihrem Alltag auch wenig gefragt zind daher noch weniger geubt sind als

bei den Teilnehmern der anderen Grjppen.
Die Eltern haben zwar das Angebot angenommen und das Ziel, Kontakte unter-

einander aufzubauen, erreicht und sind auch in der Lage gewesen, sich gegen-

seitig zu interstutzen, hatten j edoch in der zweiten Phase der Gruppenarbeit
wenig Interesse an einer Gesprachsgruppe. Mit einem eher handlungsorientierten
Ansatz k6nnte den spezifischen Erfordernissen dieser Gruppe wahrscheinlich

mehr entgegengekcmmen werden. Diese Teilnehmer geh6ren nicht zu dem Personen-
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kreis, der eigenstandig Selbsthilfegruppen initiieren wird, sind aber

durchaus zur Teilnahme an Gruppenangeboten zu motivieren, wenn sie persdn-

lich angesprochen werden. Daher bleibt die Aufgabe, gerade mit jungen

Familien in vergleichbaren Lebensverhaltnissen Gruppenangebote zu entwickeln,

die ihnen mehr Handlungsm6glichkeiten er6ffnen.

Alle Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg II hatten nach AbschluB der ersten

Phase der Projektarbeit den Lern- und Gruppenprozef3 anhand eines kurzen

Fragebogens schriftlich bewertet. Fur die meisten von ihnen brachte die

Gruppenarbeit neue Sachinformationen und die Anregung, sich mit den ange-

botenen Inhalten selbstandig auseinanderzusetzen. Sie filhlten sich wohl

in der Gruppe und waren zufrieden iiber ihre Mitwirkungsfdhigkeit. Sie

erlebten die Gruppenleiterinnen als besonders engagiert und hilfreich

bei der Klarung und Verarbeitung von Problemen in der Gruppe. In ihrer

Situation als junge Eltern war der Kontakt untereinander ihnen besonders

wichtig.
Sehr fruh plante diese Gruppe, eigenstandig eine Tagesversorgung fur die

Kinder zu organisieren. Gegen Ende der zweiten Phase der Gruppenarbeit
begannen die Teilnehmer mit dem Aufbau eines Kinderladens. Im Hinblick

auf diese gemeinsame Aufgabe waren sie sehr bereit, uber persanliche
Probleme und Angste miteinander zu sprechen, denn sie erhofften sich

davon eine bessere Zusarrmenarbeit. Vor allem in diesem Kontext akzeptierten
sie das Gesprachsgruppenkonzept. Im Verlauf der Gruppenarbeit erwies sich

vielfach die Schwierigkeit, den Anspruch nach einem offenen Austausch mit

dem Verhalten in der Gruppe in Einklang zu bringen.
Im Vergleich zu der Gruppe Kreuzberg I geh6ren die jungen Eltern dieser

Gruppe zu dem Personenkreis, der fur neue Angebote sehr zuganglich ist

und sich auch in der Lage sieht, eigenstandig Versorgungsleistungen zu

organis ieren. Zu Beginn der gemeinsamen Tatigkeit haben diese Eltern die

Hilfe von Experten gesucht und geschatzt und von ihnen "Hilfe zur Selbst-

hilfe" erwartet.

Nach ihrer eigenen Einschatzung vermittelte die Gruppenarbeit in der ersten

Phase des Projekts den Zehlendorfer Eltern viele und neue Informationen,

vor allem iiber Geburtsmethoden, fruhkindliche Entwicklung und Gesundheits-

verhalten in der Schwangerschaft.
Sie haben sich aktiv beteiligen kannen und fohlten sich wohl in der Gruppe.
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Der Erfahnmgsaustausch mit anderen in der gleichen Situation ist auch

von ihnen besonders hervorgehoben und als unterstutzend empfunden worden.

Den Gruppenleiterinnen bescheinigten die Eltern ein grof3es Engagement,

gute Vorbereitung und kooperatives Verhalten.

Besonders hat den Teilnehmern gefallen, da8 sie sich in der Gruppe infor-

mieren und gleichzeitig persenliche Fragen er6rtern konnten.

Die jungen Eltern brachten in der zweiten Phase der Gruppenarbeit ihre

Kinder mit in die Gruppe. Durch die Anwesenheit der noch sehr kleinen

Kinder verlief die Elternarbeit haufig nicht ungestart. Wie den Aussagen

zu entnehmen ist, entsprach das angezielte Konzept der offenen Gesprachs-

gruppe am ehesten den Wunschen und Bediirfnissen dieser jungen Familien.

Sie nutzten das Gesprach in der Gruppe zum Austausch iiber ihre aktuellen

Fragen und versuchten, dadurch mehr Sicherheit im Ungang mit dem Kind und

untereinander zu gewinnen.

Der fur die Teilnehmer der Gruppe Kreuzberg I sehr unbefriedigend verlaufene

gemeinsame Informationsabend der beiden Kreuzberger Elterngruppen in der

zweiten Phase des Pilotprojekts rechtfertigt im nachhinein die Entscheidung
fur eine homogene Teilnehmerstruktur. Es liegt nahe, diese Tatsache als

einen entscheidenden Faktor fur den gelungenen Erfahrungsaustausch inner-

halb der einzelnen Gruppen anzusehen. Bemerkenswert erscheint ebenfalls

die hohe Konstanz. Trotz unregelmaBiger Anwesenheit der Teilnehmer - fur

die vielfaltige Gr·Cmde angegeben worden sind - ist nur ein Elternpaar

vorzeitig aus der Gruppenarbeit ausgestiegen. Sicher haben zum Zusammenhalt

uber die Zeit der regelmaBigen Gruppentreffen hinaus auch die vielfaltigen

gemeinsamen Erfahrungen der Eltern auBerhalb der Gruppenabende beigetragen.
Dazu geharten vor allem die Informationsbesuche in Entbindungskliniken, das

Einuben von Fertigkeiten fur die Pflege des Kindes und die ausgedehnten
Freizeitaktivitaten in der Pause zwischen den beiden Gruppenphasen.
Der Frage, ob Konflikte in den Elterngruppen in einer spezifischen Weise

bearbeitet worden sind, weil alle Gruppen von zwei padagogisch ausgebil-
deten Frauen angeleitet wurden, soll hier nicht weiter nachgegangen werden.

Fur die Auseinandersetzung ntit Alternativen zu traditionellem Elternver-

halten ist diese Tatsache m6glicherweise nicht unbeachtlich (vgl.
KONIGSWIESER 1981, S. 193). 1)

1 ) In j ungster Zeit wird in der gruppendynamischen Literatur auf die veranderte
Form der Auseinandersetzung mit der Autoritatsproblematik verwiesen, die dann
zu beobachten ist, wenn Frauen als Trainerinnen bzw. Gruppenleiterinnen
arbeiten.
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4.5.2 SchluBfolgerungen

Die Ausgangsannahme, fur den Aufbau von Gruppen mit werdenden und jungen

E] tern sei die Situation der Schwangerschaft besonders gunstig, wird durch

die Aussagen der Teilnehmer und die Erfahrungen mit den Kleingruppen in

Pilotprojekt eindeutig gestutzt. Gegenwartige Angebote fur Schwangere

in Gesundheitsbereich (vor allem Gymnastikkurse, Sauglingspflege- und

Wickelkurse u.a.) werden als unzureichend eingeschatzt (vgl. auch

WW 1979, S. VII); sie vernachlassigen vor allem das Bedurfnis junger

Eltern nach Austausch von Erfahrungen und geselligem Kontakt.

Die quantitative Ausstattung dieses groBstadtischen Ballungsgebietes mit

Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich weist zwar noch Ruckstan-

de auf (vgl. Kap. 1.41, ein weiterer Ausbau ist jedoch gegenwartig nicht

zu erwarten.

Dringend geboten ist eine Verbesserung des Gesamtangebotes fiir werdende

Eltern und junge Familien in qualitativer Hinsicht. Es muB uberlegt werden,

wie mit den vorhandenen Ressourcen die Dienstleistungen so gestaltet werden

k6nnen, da8 sie den Lebensverhaltnissen und Erwartungen der Zielgruppe

besser als bisher entsprechen.
Im Pilotproj ekt konnten werdende Eltern dazu motiviert werden, an kleinen

Lnformations- und Gesprachsgruppen teilzunehmen, die sie nach ihren Wunschen

und Interessen mitgestalten konnten und aus denen heraus sich eine Selbst-

hilfegruppe entwickelte. Das Angebot ist ausnahmslos positiv bewertet

worden. Damit stellt sich die Frage, wie ahnliche Gruppen regelmaaig

angeboten und vor allem fur sozial benachteiligte junge Familien zugang-

lich gemacht werden kdnnen.

In der Schwierigkeit der Mitarbeiter, vor allem solche werdenden Eltern

fur das Pilotproj ekt zu jnteressieren und als Gruppente ilnehmer zu gewinnen,

lassen sich generelle Probleme erkennen: die Zielgruppe muB in einem rela-

tiv begrenzten Zeitraum (am gunstigsten zwischen dem 4. und 5. Schwanger-

schaftsmonat) angesprochen werden, Frauen aus unteren sozialen Schichten

nehmen ohnehin seltener an Vorsorgeuntersuchungen teil, die Teilnahme an

Abendveranstaltungen ist insbesondere fur Berufstatige belastet, es ist

noch nicht selbstverstandlich, in dieser Situation Informations - und

Beratungsangebote anzunehmen (vgl. IMW 1979,S.IV ff.).

Gegenuber dem Pilctproj ekt verfiigen bestehende Einrichtungen (u. a. Ent-

bindungskliniken, Schwangerenberatungsstellen) allerdings uber den Vorteil,

unmittel bar mit den Schwangeren im Kontakt zu sein und nicht "von auf3en"

werben zu mussen; nachteilig k6nnten sich negative Einstellungen gegenuber
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bestimmten Diensten auswirken.

Soll das primarpraventive Angebot an den unterschiedlichen Lebensverhalt-

nissen junger Familien anknupfen (dazu auch WAHL u.a. 1980, S. 246 ff.) und

sie dabei unterstutzen, sowohl individuelle Bedurfnisse ihrer Mitglieder
als auch allgemeine gesellschaftliche Probleme zu verarbeiten, ist eine

Differenzierung und Erweiterung des Konzepts offener Gesprachsgruppen

unabdingbar. Im Pilotprojekt trugen die gemeinsamen Aktivitaten von

Teilnehmern und Gruppenleiterinnen jn allen drei Gruppen wesent] ich dazu

bei, die Kontakte untereinander zu f6rdern und Selbsthilfe zu praktizieren.
Eine Gruppe hat mit der Einrichtung eines Kinderladens eine gemeinsame Auf-

gabe bewaltigt und die Entlastung der berufstatigen und studierenden Eltern

bei der Tagesversorgung ihrer Kinder bewerkstelligt.
Ansprechbar fur das Angebot waren vor allem junge Eltern mit haherem

Bildungsniveau (RealschulabschluB/Abitur). Diese Erfahnmg wird durch andere

Studien bestarkt (vgl. u.a. IVN 1979, S. 60). Maglicherweise k6nnte diese

Zielgruppe auch uber die Medien (redaktionelle Ver6ffentlichungen in lakalen

Zeitungen, Rundfunk u. a.) erreicht werden (vgl. BUNDESVERBAND NEUE ERZIEHUNG

e.V. 1980, S. 2).

Besondere Anstrengungen waren und sind offensichtlich notwendig, um Eltern

mit niedrigerem Bildungsniveau anzusprechen und in primarpraventive Gruppen-
arbeit einzubeziehen. Die Erfahrungen mit der Gruppe Kreuzberg I im Pilot-

projekt legen nahe, mit diesen Eltern ein Arbeitskonzept zu entwickeln,
in dem vor allem die 6konomische Situation der jungen Familien und die

alltaglichen Probleme bei der Versorgung des Kindes im Vordergrund stehen.

Von dem auch bej. ihnen ausgesprochenen Bedurfnis nach Kontakt und dem T*msch

nach Austausch mit Experten ausgehend, 1(6nnte versucht werden, uber handlungs -

bezogene Aktivitaten zu Gesprachen in Gruppen zu gelangen.
Unter dem GesichtspuAkt der Obertragbarkeit betrachtet, erscheinen die Ein-

drucke aus dem Gruppenverlauf besonders interessant, weil sie konkrete

Anhaltspunkte fur das Vorgehen in zukunftigen Versuchen bieten, mit dieser

bisher kaum angesprochenen Bev61kerungsgruppe padagogisch zu arbeiten.

Auf diese Eltern - das wird mit dem Pilotprojekt sehr deutlich - sollten die

Experten mehr als bisher aktiv zugehen!

Nicht selten leben diese jungen Familien unter 8konomischem Druck und zusdtz-

lich in Stadtteilen mit hoher Bev61kerungsdichte, wenig Erholungsm6glichkeiten
und sozialen Problemen (viele altere Menschen, hoher Anteil auslindischer

1
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Mitburger), die den Aufbau nachbarschaftlicher Beziehung zwischen den jungen
Familien erschweren und ihre eigene soziale Situation und ihre Sozialisations-

11leistung belasten.

Die Mitarbeiter aller sozialen Einrichtungen sind aufgerufen, von den Familien

zu lernen, wie sie ihre Lebens- und Erziehungssituation sehen und mit ihnen

zusammen Hilfeangebote zu entwickeln, die ihrer Lage entsprechen. Sie haben

sich auf Teilnehmer einzustellen, deren Freizeitverhalten die restriktiven

Arbeitsbedingungen widerspiegelt, denen sie zum graBten. Teil ausgesetzt

sind (vgl. Exkurs).

Im Pilotprojekt, das werdende Eltern in zwei sozialstrukturell unterschied-

lich belasteten Stadtbezirken angesprochen hat, zeigte sich bei allen Teil-

nehmern die positive Wirkung des Austauschs bei aktuellen Problemen. Das

Wissen um die gleichartigen Schwierigkeiten tragt offensichtlich dazu bei,

Idealisierungen und iiberh6hte Erwartungen (an die Ehe, den Partner) abzu-

bauen und im Gesprach Konfliktl6sungsstrategien zu erlernen, die auch zu-

kiinftig von Bedeutung sein werden.

ObereinstimnRIngen mit Zielen anderer Proj ekte (z. B. "Eltem helfen Eltern",

"Praventive Elternarbeit zur Farderung der seelischen Gesundheit im Kindes -

alter") sind umrerkennbar. Der Beginn der hier erprobten Elternarbeit

bereits vor der Geburt des ersten Kindes unterscheidet dieses Konzept und

weist ihm einen besonderen Stellenwert zu, weil sowohl gesundheitsrele-
vante als auch padagogische Fragen in dieser Zeit angegangen werden kdnnen.

Aktivitaten zur Verbesserung des bestehenden Angebotes sollten zunachst

an den Ebltiplikatoren ansetzen.

Die Fortbildung der fachlich dafur vorgebildeten und interessierten Mit-

arbeiter in den Einrichtungen muBte von ihnen vorbereitet werden. Die kon-

zeptuelle Einordnung des Ansatzes zwischen teilnehmerorientierten Kursen

in der Familien- und Erwachsenenbildung und eigenstandigen Selbsthilfe-

gruppen gebietet dringend die Abst/mmg bestehender Informations- und

Beratungsangebote affentlicher und freier Trager fur regional begrenzte
Einzugsbereiche.

1 ) Hier kann auf die urnfangreiche I.iteratur zur familiaren Sozialisation
nur hingewiesen werden; vgl. u.a. STEINKAMP/STIEF 1978; LUKESCH 1978
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5. Supervision im Pilotprojekt

Die Mitarbeiter in diesem Pilotprojekt hatten entschieden, die Gruppenarbeit
mit werdenden Eltern rrur unter Supervision zu beginnen. Sie hatten selbst

bisher keine Erfahnmg im Umgang mit dieser Zielgruppe und zur Vorberei-

tung der padagogischen Arbeit lag wenig gedrucktes Material vor. Ich wurde

als ausgebildete Supervisorin genannt und von den zukunftigen Gruppenlei-

terinnen gefragt, ob ich diese Aufgabe ubernehmen wurde. Als M.itter einer

damals 1 1/2-j&hrigen Tochter waren mir einige m8gliche Konfliktsituationen

junger Familien aus eigener Erfahrung bekannt und mir erschien eine praven-

tive Arbeit in der Lebenssituation werdender und junger Eltern sehr sinnvoll;

ich habe unter anderem auch deshalb die Supervision der Gruppenarbeit in

Pilotproj ekt gern iibernommen.

Die gesamte Arbeit im Pilotproj ekt war eingebunden in eine teamorientierte

gegenseitige fachliche Beratung.

Zu dem Team geh6rten 6 Gruppenleiterinnen (4 Studentinnen der Erziehungs-
wissehschaft mit der Studienrichtung Sozialpadagogik, und 2 Diplompada-

goginnen), die Supervisorin und eine Diploinpadagogin als wissenschaftliche

Begleitung.

Wahrend der gesamten Durchfuhrung des Projektes (ca. 1 1/2 Jahre) fanden fur

die studentischen Gruppenleiter w6chentlich zwei Stunden Supervisionssitzun-

gen statt und fur die ausgebildeten Gruppenleiter insgesamt zweimal zehn

Supervisionsstunden, jeweils wahrend der Phasen der Elterngruppenarbeit.
Auf3erdem nahmen die studentischen Gruppenleiter das Angebot eines einmal

w5chentlich stattfindenden universitaren Begleitseminars zim Praktikum wahr,

in dem sie unter anderem die Maglichkeit hatten, sich mit anderen Studenten

uber ihre Gruppenerfahrungen auszutauschen. Daneben konnten in regelmRBigen

Teamsitzungen die nachsten Arbeitsschritte im Projekt besprochen werden.

Das bedeutete for unsere Arbeit innerhalb der Supervisionssitzungen, daB

die klientenbezogene Reflexion zeitweise zurucktreten konnte, weil dies

in den anderen Zusammenhangen sehr ausfuhrlich geschah. So kannten die

Gruppenleiterinnen z.B. die Zusammensetzung und die sozio-6konomische
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Situation der Teilnehmer durch die Hausbesuche und aufgrund der Informationen,

die sie bereits am ersten Abend mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens
erhoben hatten (vgl. Kap. 3.3).

Ich konnte al so davon ausgehen, daB im Rahmen des Proj ektes eine mehrfache

und kontinuierlich.e Besprechung der Arbeit auEerhalb der Supervis ion statt-

fand, so daB wir uns uberwiegend auf die Erweiterung der Hand].ungskompetenz
fur diese Klientenarbeit und die dort ablaufenden gruppendynamischen Prozesse

sowie auf die Ablaufe innerhalb der Supervisionsgruppen konzentrierten.

Der nachfolgende Bericht stellt den Versuch dar, die Schwerpunkte der

Supervisionsarbeit innerhalb dieser Proj ektarbeit aufzuzeigen. Er ist in

seinen Aussagen aus Personenschutzgrunden allgemein gehalten, meint jedoch
bei den Ausfuhrungen zu "Aufgaben der Supervision" und "Gedanken zur team-

orientierten Proj ektarbeit" ausschlie81ich das, was Thema, Konflikt, d.h.

gemeinsame Arbeit im ca. 1 1/2-jahrigen Supervisionsprozef3 war.

Zur Situation der Gruppenleiter

Fur jede der drei Elterngruppen waren zwei Gruppenleiterinnen verantwortlich.

In einer Elterngruppe wechselte eine Gruppenleiterin zu Beginn der zweiten

Phase der Gruppenarbeit. Mit den studentischen Mitarbeiterinnen fanden

bereits in der Vorbereitungszeit zur Gruppenarbeit regelmaBige wachentliche

Treffen statt. Um die erhebliche Drucksituation, die durch die verschiedenen

Lern- und Leistungsanforderungen in Proj ekt fur die einzelnen Personen

bestand, verstandlich zu machen, ist deren Gesamtsituation kurz zu be-

trachten.

Die s tudentischen Proj ektmitglieder standen am Anfang ihrer Gruppenerfahrung.

Sie waren au8erordentlich engagiert, ihre Kenntnisse in Gruppenmethoden und

-techniken zu crweitern. Sie bejahten die Verpflichtung zur Teamarbeit.

Zu Beginn des Pilotprojektes waren sie eine Sympathiebezugsgruppe; sie

kannten sich durch das gemeinsame Studium.

Im Gegensatz dazu war die Situation der Gruppenleiter, die ihre Ausbildung

abgeschlossen und Gruppen- und gemeinsame Arbeitserfahrung hatten, ent-

schieden weniger belastet. Sie konnten sofort mit einer gegenseitigen
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Klarung ihrer Arbeitsbeziehung beginnen. Auch bei erfahrenen Gruppenleitern
werden bei Obernahne bzw. zu Beginn einer neuen Aufgabe pers6nlichkeitsbe-
dingte Angste aktualisiert; an eine neue Zielgruppe muA mit anderen Ober-

legungen herangegangen werden, besonders an eine Zielgruppe, uber die nicht

viel schriftliches Material vorliegt.
Die Vorstellung aller Gruppenleiter, die Elterngruppenarbeit so zu initiieren,

daf3 die Fltern spater als Selbsthilfegruppen weiterarbeiten sollten, behin-

derte die Gruppenleiterinnen zum Teil in ihrer Rollendefinition, insbesondere

in der zweiten Phase der Gruppenarbeit und verunsicherte sie in ihrem Umgang
mit den Teilnehmern.

Insgesamt ist zu sagen, daB die Anstrengungen, die in Projekt zu unternehmen

waren, weitgehend durchgehalten worden sind. Dieses Durchhalten wurde

meines Erachtens bestimmt durch die mit der Arbeit gegebene finanzielle

Existenzsicherung, aber auch und im besonderen Ma£e durch die hohe Sach-

und Leistungsmotivation der Mitarbeiterinnen, die so schnell nicht wiederzu-

finden sein wird.

Die Aufgabe von Supervision in dieser Projektarbeit

Die Definitionen von Supervision sind vielfaltig. Supervision wird meistens

als ein Weg/Mittel des Lehrens/Lemens im Rahmen des Studiums oder der beruf-

lichen Tatigkeit gesehen. In der Proj ektarbeit kann sie als Hilfsmittel fur

deren erfolgreiche Durchfuhring betrachtet werden. Insbesondere wird Super-
vision verstanden als ein Mittel/Weg zur Weiterentwickling des Menschen im

a) berufsbezogenen, b) gruppenbezogenen und c) intrapsychischen Bereich.

Sie hat zum Ziel, berufliche Tatigkeiten zu qualifizieren. Vor allem im

sozialen Praxisfeld, in dem der Ungang mit Menschen gefordert ist, er-

scheint sie als Kontrolle von Interaktionsprozessen unabdingbar. Die Weiter-

entwicklung der Person im berufsbezogenen Bereich steht in Wechselwirkung
mit den individuellen und gruppenbezogenen Entwicklungsprozessen.

Das Hauptziel des Supervisionsprozesses liegt besonders bei der Projektarbeit
darin, dem einzelnen in der Gruppe zu helfen, seinen Focus/Teilnahmepart/
Arbeitsmodus zu finden, zu laisten und zu verbessern und uber das Alltags-
wissen hinausgehende Fachlichkeit in die Arbeit hineinzubringen. Dieses Ziel

wirft immer wieder Fragen auf, z.B. was brauchen die Klienten? Wie kommt die

Arbeit zustande? Wie kann sie weitergefuhrt werden, obwohl Lernnotwendigkeiten
im intrapsychischen und gruppenbezogenen Bereich sichtbar geworden sindt
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Die Supervision eines Teams soll dabei zwei. Funktionen erfullen:

1. dem einzelnen zu helfen, sich im Rahmen der Aufgabenstellung zu ent-

wickeln.

2. dem einzelnen / der Gruppe / dem Team zu helfen, diese Aufgaben gemeinsam

:u bewaltigen.

Die Supersivion innerhalb des Pilotprojektes bezog sich lediglich auf die

Gruppenleiter. Es bestanden zwei Supervisionsgruppen, die zum einen von den

beiden studentischen Gruppen] eiterpaaren und zum anderen von dem ausge-

bildeten Gruppenleiterpaar gebildet wurden.

Fiir die zu beschreibende Supervision innerhalb der Proj ektarbeit lassen sich

zwei Lernrichtungen erkennen:

zu 1.

a) das Lernen als Personen-/Gruppenleiter auf die Teilnehmer bezogen, z.B.

sich auf die Teilnehmer einstellen,

sie in ihren unterschiedlichen Befindlichkeiten wahrnehmen,

ihre Interessen, Lebenssituationen und Sozialisationen erfahren und

mit Kenntnissen in Vcrbindung bringen,
Erwerb von Kenntnissen in Gruppenmethoden und Einuben von Techniken.

b) das Lernen als Personen / Gruppenleiter / Teammitglied bezogen auf

die gemeinsame Planung, Ausfuhrung und Auswertung der Proj ektarbeit,

z.B.

Strukturieren von Arbeitssituationen,

Erkennen von Leistungsfahigkeiten und -grenzen,

Umgehen mit sich und anderen.

Der letzte Punkt (Ungehen mit sich und anderen) ist ein wesentlicher Faktor

fur die emotionale Lage des einzelnen in der Gruppe. Diese Lage wiederum

steht in Interdependenz zu den Anforderungen, da Leistungsfahigkeit je nach

Pers6nlichkeitsstruktur mehr oder wenigcr von der emotionalen Lage beein-

fluBt wird.

Zu 2.

Um dem einzelnen / der Gruppe zu helfen, seine/ihre Aufgaben zu bewaltigen,

geh6rt dazu unter anderem,

a) ihm/ihr eine kritische Distanz zur Arbeit zu ermdglichen.
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Hier hat die Supervision besondere Bedeutung, da die kritische

Distanz gestattet, mehr und andere Zusammenhiinge sehen zu k8nnen.

Dies wiederum verbessert die Arbeit und verringert die Gefahr des

affirmativen (blindlings) Handelns. Diese Gefahr ist besonders dann

gegeben, wenn durch ubermainge Nahe und Aktivitat alle ganz besonders

mit dieser Arbeit verbunden, in sie "hineingewickelt" oder mit ihr

identifiziert sind. Auch wird gerade beim Mitarbeiter mit hoher

Motivation die Arbeit leicht dogmatisch;
b) das Aufgreifen von Konflikten zwischen den Personen, wenn die Arbeit

nicht mehr produktiv sein kann. Z.B. k6nnen bei schwierigen emo-

tionalen Konflikten zwischen den Teammitgliedern diese entweder

beiseite geschoben werden, wobei gleichzeitig Druck ausgeobt wird,

die Leistung zu erhahen (tatsachlich verringert sich aber die Arbeits-

effektivitat oftmals und blinder Aktionismus kann beobachtet werden),
oder aber die emotionalen Konflikte geraten so in den Vordergrund,
daB es zu einem Ruckzug einer Person mit gleichzeitiger Leistungs-
verringerung kommt.

Wird diese Situation nicht bearbeitet, besteht der gruppendynamische
Effekt darin, daB die unterschiedlichen Fehlreaktionen sich gegen-

seitig verstarken kannen.

c) das Fardern im Rahmen der Aufgabe.
Ist jemand z.B. stark mit seinen Versagensemotionen befaBt, dann kann

es zum einen unter bestimmten Voraussetzungen wichtig sein, daran direkt

zu arbeiten, zum anderen ist es notwendig, konkret und konzentriert

an den Fragen zu arbeiten: Was brauchen die Klienten in der nachsten

Gruppensitzung und was karmen/sollten die Gruppenleiter zu diesem

Zweck lernen/lehren? Bei konsequentem und erfolgreichem Weitergehen
auf dem letztgenannten Wege reduzieren sich auch die Versagensgefuhle.
Dies bedeutet zugleich eine konstruktive Weiterarbeit im Rahmen der

Aufgabenstellung.

Gedanken / Beobachtungen zur teamorientierten Projektarbeit - deren

j eweiliger Hintergrund im Supervisionsproze8 betrachtliches Konflikt-

potential in sich bergen kann

Erfolgreiche Projektarbeit erfordert wegen der gemeinsamen Aufgaben und Ziele,

der aufgeteilten und doch miteinander zusanmenhangenden und damit voneinander

abhangigen Arbeiten, eine enge Zusammenarbeit aller.
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Bei enger Zusammenarbeit mehrerer Menschen sind immer wieder die unter-

schiedlichen Vorstellungen zu integrieren.
Jeder muB mitmachen, unabhangig von seiner pers6nlichen Lage.

Bei einer gleichen Bezahlung fur jeden differenzieren und vergleichen die

Teammitglieder auch die Arbeit einer Person starker nach Aufwand und Er-

gebnis (Leistung). Ein erh6htes Konfliktpotential besteht dann, wenn die

ursprungliche Gemeinsamkeit eine Sympathiebeziehung war. Wird Druck auf

ein Gruppenmitglied ausgeubt, das nicht die erwartete I.eistung erbringt,
bedroht dies die gemeinsame Beziehungsgrundlage und bedeutet nicht selten

den Ruckzug des betreffenden Mitglieds, da der Abzug von Sympathie von ihm

nicht ausgehalten wird.

Die Teammitglieder zwangen sich gegenseitig sehr schnell in die Rollen hinein

bzw. verstarken sich in der Position, die j eder am Anfang eingenonmen hat

oder in der er gesehen wurde.

Die Triebfeder bzw. das, was eine Gruppe als Team (System) funktionieren

laBt, kann mehrere existenzielle UrsprOnge haben. Einmal bedeutet die Be-

zahlung eine existenzielle Absicherung fur die, die keine anderen Einnahmen

haben (sehr wichtig), und zum anderen darf nicht verkannt werden, daB

persdnlichkeitsstrukturbedingter hoher Leistungsanspruch ebenfalls existenzial-

le Bedeutung haben kann.

Betrachtet man diese Voraussetzungen unter systemtheoretischen Gesichtspunkten,
kann man sagen, daB durch solchen Au endruck Rollenflexibilitat behindert

wird, das heilk, eine Gruppe (ein System, hier Team), die den starken Druck

hat, bestinmte erfolgreiche Leistungen zu erbringen, wird sich bemilhen, im

Gleichgewicht (Homdostase) zu bleiben. Eine Veranderupg von Rollen und Normen

bringt Instabilitat, die sowohl zur Weiterentwicklung des Systems fuhren kann,

aber auch das Risiko der Zerstarung/Auflasung in sich birgt.
Geringes Einlassen auf den teambezogenen Lernbereich kann daher auch als

funktional im Sinne der erfolgreichen Durchfuhrung des Proj ektes gesehen
werden (Nichteingehen des Risikos eines Auseinanderfallens). In diesem

Zusammenhang ist zu erwal·men, daB der aus dem Erfolgszwang erwachsende

Druck die Gruppe oder einzelne Beteiligte in Krisensituationen filhren

kann, daB es "Aussteiger oder Ausgesto Bene" gibt oder auf andere Weise

dekompensiert (dem Druck ausgewichen) wird,z.B. durch Riickzug oder Auf3en-

verlagerung.
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Ein weiteres Konfliktpotential besteht dadurch, da  mehrere Gruppenleiter-

Paargruppen in gleichem Kontext arbeiten.

Dies kann sich innerhalb der Supervision sowohl sehr positiv als gegen-

seitige Anregung als auch in Konkurrenzverhalten auswirken.

Die Aisgangslage, daB zwei Gruppenleiterinnen pro Elterngruppe vorhanden

waren, hatte fur die Elterngruppenarbeit und damit fur die Durchfiihrung des

Projekts folgende positive Aspekte:
1. Das Gruppenleiterpaar bildete ein Gegengewicht zu den Paaruntergruppen.

2. Das Handeln des einzelnen Gruppenleiters wurde durch die Anwesenheit

des anderen abgestutzt und erginzt.
3. Der modellhafte Umgang der beiden Gruppenleiter miteinander innerhalb

der Teilnehmergruppe wirkte sich dort prozeBfardernd aus.

SchluBbemerkungen

Situationsbedingte Supervisionsschwerpunkte waren unter anderem der Beginn
der Gruppenarbeit, die erste Phase und die mehr durch die Teilnehmer bestimmte

Gruppenarbeit in der zweiten Phase.

Die Teilnehmer an den Gruppen bekamen viele Anregungen, Kontaktm6glichkeiten
fur ihre Freizeitgestaltung und Alltagsbewaltigung. Aus dem Teilnehmerkreis

haben sich zwei Paare herausgehoben, die, was die praventive Wirkung dieser

Gruppenarbeit betrifft, diese Proj ektarbeit in besonderer Weise rechtfertigen.

Ein Paar bekam ein Kind, das mit einer Gaumenspalte geboren wurde. Die Eltern

waren allein nicht in der Lage gewesen, mit diesem Problem umzugehen. Sie

hatten das Kind, solange die Arzte es in der Klinik hatten haben wollen,
dort gelassen. Hier haben die Gruppe und die Gruppenleiter geholfen, daa

sie die Verantwortung ubernehmen, sich mit dem medizinischen Problem und

was es weitergehend bedeutet, auseinandersetzen konnten. Die Gruppenleiter
haben zu Arzten und zu Hilfeinstitutionen fiir diese spezielle Problematik

vermittelt. Bei einem anderen Paar kam nach der Geburt deutlich heraus, daB

das Kind nicht erwunscht war (vor der Geburt wurde bereits ein Beziehungs-
konflikt zwischen den werdenden Eltern deutlich). Diese massive Ablehnungs-
problematik brachte klassische Erscheinungen beim Kind hervor, namlich

Schlaf- und E starungen, vieles lautes Schreien, was wiederum die Ablehnungs-
(und Schuld-) gefuhle der Mutter verstarkte. Diese Eltern waren wahrscheinlich

nach der Geburt des Kindes nicht mehr in eine Gruppe gegangen.Fur sie war der
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Beginn der Gruppenarbeit wahrend der Schwangerschaft besonders wichtig. In

der Supervision kam es darauf an, die Frage zu klaren, ob und wie die Proble-

matik von einzelnen Paaren in der Elterngruppe angegangen werden kann (die

Elterngruppe bildet unter anderem auch Offentlichkeit, die eine Gefahr von

seelischer oder k6rperlicher Mi8handlung verringert) . In diesem Fall hat

die Gruppe bereits tatsachlich als Entlastung, namlich durch emotionale

Zuwendung und Obernahme einer Babysitterfunktion gewirkt. Jedoch muB bei

einer solch schwerwiegenden Ablehnungsproblematik bedacht werden, daB

dieses Problem kaum in Rahmen einer Elterngruppe bewaltigt werden kann.

Hier wurdenvon den Gruppenleitern Hinweise fur magliche Familienberatung

gegeben. Auch korrmt hier die Frage hinein, wie geht der Gruppenleiter mit

diesem emotionsaktivierenden Verha].ten eines Eltempaares um, hat er m6glicher-
weise eine Problemaffinitat zur Ablehnungsproblematik, die dann dazu fuhren

kann, da8 er zu eindringlich fordernd eine Veranderung herbeifuhren will

(was das Gegenteil bewirken kann) oder eventuell die eigenen Gefilhle dazu

so stark in den Vordergrund treten, daB er vermeidet, sich zielgerichtet

mit dieser Problemsituation zu befassen.

In meine SchluBbetrachtung geh6rt auch eine Bemerking daruber, daB die Super-

vision ein interaktiver ProzeB ist und die Rollenverteilung in nur Lehrende

und nur Lernende aufgehoben ist (Lehr-Lern-Verfahren). Auf den Supervisions-

proze8 im Rahmen dieser Projektarbeit bezogen bedeutet dies, daB ich zwar

einerseits durch persanliche und fachliche Kompetenz zu den aufgefuhrten

Lernschritten verhelfen kann, andererseits. aber auch durch meine Funktion

in diesem Lehr- Lem-System "Gruppenproj ektsupervision" ins Geschehen vor

allem in das gruppendynamische Geschehen der Teamgruppe involviert bin,

wodurch die Leistung/Konrpetenz beeintrachtigt werden kann. Hier gabe es

die E glichkeit, die eigene Befindlichkeit zu thematisieren und durch

Offenheit einen LernprozeB zu initiieren, der modellhaft sich fur die

gruppendynamische Konfliktbewaltigung einschlie lich Obertragung auf

andere Gruppensysteme (z.B. eigene Rolle bei der Teilnehmergruppe) gestal-
ten kannte. Ich habe mich fur Kontrollsupervision entschieden, in der ich

unter anderem meine Anspruche und Erwartungen an mich/andere im Zusammenhang

mit vielen ambivalenten Erwartungen an mich, meine Gefiihle zu Entwertungen
und Werteinstellungen reflektiert habe, bis ich mich wieder frei genug

fuhlte, um konstruktiv meinen Teil der Arbeit zu leisten
.

Auch hier ist/
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muBte die Entscheidung zur Kontrollsupervision mit Blick auf die erfolgreiche
Durchfuhrung der zeitgebundenen Projektarbeit fallen, das heifk, hier mulke

ich dieser Blickrichtung Vorrang geben vor dem Ziel, in und mit der Gruppe

gemeinsam zu lernen und dieses gemeinsame Lernen gerade im emotionalen Bereich

(Konfliktbewaltigung) als ein Modell fur die eigene Gruppenarbeit ubertragbar
zu machen, zumal Lernen von Konfliktbewaltigung ein Hauptziel von Praventiv-

malhahmen im Sinne des Proj ektes ist. Es kostete viel Kraft, intrapersonale
und gruppendynamische Lernnotwendigkeit, ambivalente Veranderungswunsche

zu sehen und im Rahmen von begrenzter Zeit und angemessenem psychischem
Aufwand der einzelnen nur bestinnte Lern- und Konfliktbereiche auszuwahlen/

zu bearbeiten, die notwendig waren, die weitere gemeinsame Arbeit im Projekt
zu ermaglichen und zu sichern.

Diese Auswertung hat sich auf einige wesentliche Hauptgedanken beschrankt

in der Erwartung, daB durch Aufzeigen von Krisensituationen der Nutzen

und die Funktion von Supervision fur eine erfolgreiche Durchfuhrung von

Projektarbeit deutlich erkannt werden kann.
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6. Perspektiven fur zukunftige Angebote

Initiativen zur Unterstutzung von Paaren, die ihr erstes Kind erwarten, tref-

fen auf Ausgangsvoraussetzungen, an denen primarpraventive Arbeit anknupfen

kann, u.a.

- Au£geschlossenheit fur gesundheitsrelevante Informationen in der Situation

der Schwangerschaft,
- Wonsche nach Kontakt und Alistausch mit anderen Betroffcnen angesichts

widerspruchlicher schriftlicher und mundlicher Information fur werdende

Eltern,
- unvermeidliche Partnerkonflikte und Veranderungen in der Lebenssituation

der Eltern nach der Geburt des Kindes,
- Interesse an konkreten Aktionen zur Veranderung der Umweltbedingungen

ihrer Kinder (u.a. an einer kollektiven, selbstorganisierten Tagesver-

sorgung).
Hinzu kommen mehr oder weniger starke Belastungen der jungen Familien,

wenn das Kind unerwunscht war (wenn auch nur zu diesem Zeitpunkt) oder

behindert geboren wird, wie dies an zwei Einzelfallen in Pilotproj ekt

sichtbar wird (vgl. Kap. 5).

Wenn etwa die Halfte aller ca. 600.000 jahrlichen Geburten in der Bundes-

republik erste Kinder sind und eine steigende Tendenz zu beobachten ist

(vgl.IM  1979,S.10 ff.), dann kann von einer erheblichen potentiellen
Teilnehmerzahl ausgegangen werden.

Die mit der Schwangerschaft verbundene Krisensituation (vgl. Kap. 1.2) legt

nahe, in dieser Zeit den werdenden Eltern die Chance anzubieten, miteinander

aktuelle Probleme und Spannungen in Gruppen aufzunehmen und zu bearbeiten.

Allein der Austausch von gemeinsamen Erfahrungen hat in solchen Situationen

bereits eine vorbeugende Wirkung.

Primarpraventive Ziele zu verfolgen - daran sei hier erinnert - heiBt einzu-

greifen vor der Manifestation einer Auffalligkeit, St6rung oder Beeintrach-

tigung. Primarpravention bedeutet, Proj ekte dieser Art in Zukunft nicht mit

einer eingcengten, an einem Symptom orientierten Fragestellung (z.B. hoher

Alkoholkonsum oder Rauchen) anzugehen, sondern auf das Gesundheitsverhalten

bzw. seelische Gesundheit allgemein abzustellen und verschiedenartige

Angebote in Rahmen der psychosozialen Versorgung der Bevalkerung aufeinander
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abzustimmen.1 1

Gleichrangig sind dabei die beiden Ebenen von Pravention, die auf Umwelt,

die Lebensbedingungen bezogene und die individuelle. Das heiat, dag zur

Unterstutzing j unger Familien Anstrengungen unternommen werden mussen

sowohl im 6konomischen als auch im sozial- und familienpolitischen und

im padagogisch-psychologischen Bereich.

Zu beachten bleibt weiter die regionale Komponente. Die Umweltbedingungen
fOr Eltern differieren zwischen Stadt und Land und innerhalb der Regionen
in vielerlei Hinsicht. Informationen dariiber und itber verfugbare Hilfs-

m6glichkeiten sollten vor Beginn der Elternarbeit gesammelt und ausge-

wertet werden, damit sie den Betroffenen zuganglich sind und Absprachen
der verschiedenen Trager von Veranstaltungen m6glich werden. Wichtigstes
Ziel sollte sein, Koordination und Transparenz der Angebote zu erreichen.

Eltemgruppen mussen so vorbereitet und einzugsbereichsbezogen etabliert

werden, damit Kontakte der Tei.lnehmer untereinander gefardert und selb-

standige Weiterarbeit der Gruppen gesichert werden k6nnen.

Dazu gehart auch das Angebot einer fachlichen Unterstutzung dieser Selbst-

hilfegruppen durch Experten, sofern die Betroffenen dies wunschen.

Fur die verantwortlichen  tdiatoren bedeutet dies ebenfalls ein erhebliches

Undenken. Es wird eine Weile dauern, so ist zu vermuten, "bevor Selbsthilfe-

gruppen-Arbeit auch zu einem Ziel der Institutionen wird" (vgl. MOELLER

1981, S. 200) .

Eine Stelle sollte als Anlaufstelle fur alle die Zielgruppe betreffenden

Angebote eingerichtet oder bestimmt werden. Da die in Institutionen des

Gesundheitswesens verfugbaren Raume fur Gruppenarbeit haufig ungeeignet

sind, sollten Absprachen mit Einrichtungen der Elternbildung und/oder

-beratung getroffen werden (vor allem wihrend dor Schwangerschaft mussen

fur die Frauen bequeme Sitzr.5glichkeiten vorhanden sein!).

Praventive Arbeit mit Paaren, wie sie in diesem Pilotproj ekt entwj ckelt

und erprobt werden konnte, verlangt von den Mitarbeitern in den Einrich-

tungen neben groBem Engagement und der Bereitschaft, mit den Teilnehmern

zu lernen, u. a. ein spezifisches Wissen uber die Lebenssituation junger

Familien, vorhandene Hilfeangebote und soziale Einrichtvngen im jeweiligen

Einzugsbereich, Kenntnisse uber Gesundheitsverhalten in der Schwangerschaft
sowie uber Interaktions- und Kommunikationsprobleme in Familien und eine

handlungsbezogene Qualifikation im Ungang mit Kleingruppen. Diese Themen-
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bereiche sollten zumindest Lnhalt einer vorbereitenden Fortbildung sein.

Mitarbeiter im Gesundheitsbereich haben in der Regel wenig Erfahrung mit der

Initiierung und dem Aufbau von Gruppen und sind skeptisch gegenuber Selbst-

hilfeaktivitaten (ebd., S. 36 ff.). Wegen der zu erwartenden Widerstande

bietet sich an, neuartige Angebote fiir werdende und j unge Eltern in be-

grenzten Einzugsgebieten zimachst modellhaft zu erproben. Gesichert sei.n

muBten nach den Erfahrungen im Pilotproj ekt Praxisanleitung/Supervision
und die M glichkeit des fachlichen Austauschs fur Gruppenleiter in regionalen
Teams.

Dies scheint vor allem deshalb erforderlich, weil Zweifel angebracht sind,

ob Mitarbeiter der Institutioner ohne weiteres in der Lage sein werden,

die Betroffenen zusammenzufuhren und ihnen dabei zu helfen, ihre Interessen

- notfalls auch gegen administrative Hendlungsstrategien und burokratische

Strukturen - zu vertreten und durchzusetzen.

BRiglicherweise haben Elterngruppen, die zunachst an eine Institution ange-

bunden sind, bessere Entwicklungschancen, wenn fur die Arbeit mit der

Zielgruppe werdende Eltern/junge Familien Fachleute (z.B. als Honorar-

krafte) hinzugezogen werden, die auf3erhalb dieser Institution stehen.

Die Organisation des Angebotes im Pilotprojekt, d. h. Begion der Elterngruppen-

arbeit wahrend der mittleren Phase der Schwangerschaft (10 Abende) und Fort-

setzung nach der Geburt des Kindes nach einer Pause von wenigen Monaten, hat

sich als besonders gunstig erwiesen. Allerdings scheint fur die Zeit nach

der Geburt die Begrenzung auf zehn Gruppenabende zu kurz zu sein. Zukunftige

Initiativen sollten eine langere Begleitung vorsehen, um die Oberleitung zu

einer Selbsthilfegruppe anzusichern.

Die obj ektive Schwierigkeit, Angebote fur werdende Eltern turnusma8ig wieder-

holen zu mussen: weil inner neue Familien in die Situation kommen, Bnnte

langfristig dadurch reduz iert werden, daB die Bekanntheit der Gruppenarbeit
den Zugang erleichtert und fruhere Teilnehmer ihrerseits die Aufgabe uber-

nehmen, andere Eltern in ihre Gruppe zu integrieren.

1) In einem BeschluB der Jugendministerkonferenz van 14.5.1981 heiBt es dazu,
"daB zur Bekampfung des Alkoholmi brauchs ahnlich intensive Anstrengungen
in den Bereichen Pr vention, Beratung, Behandlung und Nachsorge erforder-

lich sind, wie bei der Bekampfung des DrogermiBbrauchs... Im Bereich

der Prhvention (sollte) ein alle Suchtgefahren berucksichtigender Ansatz

gewahlt werden, da dies sachlich nach den Erfahrungen begrundet ist."

263



LITERATURVERZEICHNIS

ALHEIT, P. : Elternbildung und soziale Schicht. In: KERSTIEN, S.L. (Hrsg.),
Elternbildung, Bad Heilbrunn 1976, S. 43 - 55

AN'IONS, K./SCHULZ, W. : Normales Trinken und Suchtentwi.cklung - Theorie und

empirische Ergebnisse interdisziplinierter Forschung zum sozialinte-

grierten Alkoholkonsum und suchtigen Alkoholismus, 2 Bde., Gattingen-
Toronto-Zurich 1976/1977

ARBEITSGRUPPE "ELTERNBILDUNG FOR ELTERN VON KLEINKINDERN' beim Senator fur

Familie, Jugend und Sport Berlin. In: SCHULZ RUELCKER/RHEINLANDER
(Hrsg.), Tagesmutter, Weinheim und Basel 1975, S. 31 - 54

AUTORINNENKOLLEKTIV: hiltterlust -Mutterfrust. Ein Handbuch fiir Schwangere
und Mutter, Frankfurt/M. 1979

BEUTEL P /KOFFNER H /ROCK E /SCHUBO W :. SPSS 7, Statlstl -Programm-System
fur die Sozialwissenschaften, Stuttgart, New York 1978

BIALONSKI, W. : Durchsetzungsstrategien fur Maanahmen zur F6rderung seelischer
Gesundheit. In: Werkstattbericht von der 1. Arbeitstagung des Deutschen
Nationalkomitees fur seelische Gesundheit. Wie ist die seelische Cesund-
heit im Kindesalter praktisch zu fardern? Hamburg 1979, S. 49 - 62

BROCHER, T.: Gruppendynarnik und Erwachsenenbildung, Braunschweig 1967

BUNDESARBEITSGBEINSCHAFT DER LANDESJUGEND fTER UND BERORTLICHEN ERZIEiUNGS-
BEHORDEN: BeschluB zum Problem des Kinder- und Jugendalkoholismus,
49. Arbeitstagung. In: Mitteilungen des Deutschen Stadtetages,
Folge 3/198 1, S. 51

BUNDESVERBAND NEUE ERZIEHUNG e.V. : Modellartiges Projekt "Eltern helfen Eltern"
Sachlicher Bericht 1980

CAESAR, B.: Autoritat in der Familie, Reinbek 1972

CAPLAN, G.: A conceptual model for primary prevention. In: VAN KREVELEN, A.

(Ed.), Child psychiatry and prevention, Bern-Stuttgart 1964

COHN, R.: Das Thema als Mittelpunkt interaktioneller Gruppen. In: Gruppen-
psychotherapie und Gruppendynamik, 3, 1970, Heft 2, S. 251 - 259

DER REGIERENDE BORGERMEISTER VON BERLIN (Hrsg.), SENATSKANZLEI/PLANUNGSLEITSTELLE:
Reihe: Ressortilbergreifende Planung, Berlin, Ausstattungsvergleich der
Bezirke mit sozialer Infrastruktur, Berlin Dezember 1977

DER REGIERENDE BORGERMEISTER VON BERLIN (Hrsg.), SENATSKANZLEI/PLANUNGSLEITSTELLE:
Reihe: Ressortubergreifende Planung, Berlin, Ausstattungsvergleich der
Bezirke mit sozialer Infrastruktur, 1. Fortschreibung 1979/80, Berlin
terz 1981



ECEARDT, Ch./HERDING, R./JAERISCH, U./JAPP, K./KIRCHLECHNER, B.: Arbeiter-

bewu8tsein, Klassenzusammenhang und 6konomische Entwicklung. In:

BACKHAUS, H.-G./BRANM, G. (Hrsg.), Gesellschaft, Beitrage zur

Marx' schen Theorie 4, Frankfurt/M. 1975

FRESE, M.: Psychische Starungen t ei Arbeitern, Salzburg 1977

FRESE, M. /GREIF, S. /SEMMER, N.: Industrielle Psychopathologie, Bem-Stuttgart-
Wien 1978

FRIEDRICHS, J. : tiethoden empirischer Sozialforschung, Reinbek 1973

GORRES, H.-J./MARSTEDT, G./MERGNER, U./RAMMERT, W.: Probleme restriktiver

Arbeit, Gattingen 1977

GRONEISEN, V. /FIOFF, E.H. : Familienerziehung und Lebenssituation, Weinheim,
Babel 1977

HAGEMA -WHITE, C./WOLFF, R. : Lebensumstande und Erziehung, Frankfurt/M. 1975

HEINZE, T./MOLLER, E./STICKELMANN, B./ZINNECKER, J. : Handlungsforschung im

padagogischen Feld, Mlinchen 1975

IMW-KOLN-IMSTITUT FOR MARKT- UND WERBEFORSCHUNG KOLN GMBH u. CO. KG.: Pilot-
Studie in der Zielgruppe schwangere Frauen. Untersuchungsbericht,
vervielf. Ms. K6ln 1979

KERN, H. /SCHUMANN, M.: Industriearbeit und Arbeiterbewufksein, Frankfurt/M. 1970

KEUPP, H.: Sozialer Status und psychische St6rungen: Bestandsaufnahme epidemio-
logischer Forschung. In: DOHRENWEND, B.P./SNELL-DOHRENWEND, B. (Hrsg.),
Verhaltensst6rungen und Sozialstruktur, Munchen-Berlin-Wien 1974,
S. 137 - 156

+

KONIGSWIESER, R. : btutter -

S. 193 - 207
Hexe - Trainerin. In: Gruppendynamik, 12, 1981,

LEITHRUSER, T./HEINZ, W.-P.: Produktion, Arbeit, Sozialisation, Frankfurt/M. 1976

LEMPERT, W.: Untersuchungen zum Sozialisationsgehalt gesellschaftlicher Arbeit,
Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung, Berlin 1977

LUKESCH, H.: Sozio6kologische Bedingungen im Schwangerschaftserleben und in

Erziehungseinstellungen. In: SCHNEEWIND, K./LUICESCH, H. (Hrsg.), Familiare

Sozialisation, Stuttgart 1978, S. 90 - 113

MERGNER, U./OSTERLAND, M./PEL'IE, K.: Arbeitsbedingungen in Wandel, Gdttingen 1975

MILHOFFER, P. : Familie und Klasse, Frankfurt/ 1 1 973

MILLER, A, : Am Anfang war Erziehung, Frankfurt/M. 1980

MOELLER, M. L. : Anders hel fen. Selbsthil fegruppen und Fachleute arbeiten zusammen,

Stuttgart 1981

MOLINSKI, H.: Schwangerschaft als Konflikt. In: KOSCHORKE, M./SANDBERGER, J. F.
(Hrsg. ), Schwangerschaftskonfliktberatung, Gattingen 1978, S. 97 - 105



ORTMANN, H.: Arbeiterfamilie und sozialer Aufstieg, Munchen 1972

OSTERLAND, M.: Arbeitssituation, Lebenslage und Konfliktpotential, Frankfurt/M 1975

OTTOMEYER, K.: 0konomische Zwange und menschliche Beziehungen, Reinbek 1977

PRINZ, H./TOCKE, M./WOKEK, J./RAISER, H.: Zur Bedeutung der sozialen Schicht
fur die Schwangeren- und Kleinkindervorsorge, Marburg 1973

ROGERS, C. R.: Die klient-bezogene Gesprachstherapie, Munchen 1973

SO·ElI, U. : Wir werden n cht als Madchen geboren - wir werden dazu gemacht,
Frankfurt/M. 1980

SCHMITZ, I.: Oberlegungen zur wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojekts:
"Ma nahmen zur Verringerung des hohen Daueralkoholkonsums bei Erwachsenen

im Hinblick auf ihre Vorbildwirlaing bei Kindern", vervielf. Ms., Jan. 1980

SCHNEEWIND, K./LUKESCH, H. (Hrsg.): Familiare Sozialisation, Stuttgart 1978

SCHULTZ, W./KARSTEDT-HENKE, S.: Malktahmen zur Senkung des Alkoholmi brauchs
bei Erwachsenen. In: Bundeszentrale fur gesundheitliche AufRlarung
(Hrsg.), K6ln-Merhein 1979

SCOTT, J. F./LYNTON, R. P.: The community factor in modern technology,
Unesco 1952

SELIGMAN, M. E. P.: Gelernte Hilflosigkeit, MUnchen 1979

STAHL, H.: Beschreibung der Sozialstruktur in Berlin (West) mit Hilfe der

Faktorenanalyse. In: Berliner Statistik, 34, 1980, Heft 3, S. 37 - 52

STATISTISCHES LANDESAMT, BERLIN: Statistisches Jahrbuch 1980, Berlin 1980

STAUBER, M.: Zur Psychosomatik in der Geburtshilfe. In: Die Berliner Arztekammer,
18, 1981, 9, S. 424 - 427

STEINKAMP, G. /STIEF, W. : Lebensbedingungen und Sozialisation. Die Abhangigkeit
von Sozialisationsprozessen in der Familie von ihrer Stellung im Ver-

teilungssystem 6konomischer, sozialer und kultureller Ressourcen und

Partizipationschancen, Opladen 1978, VII

TAUSCH, R. /TAUSCH, A. -M.: Gespriichspsychotherapie,7. Aufl., G8ttingen-Toronto-
Zilrich 1979

THE BOSTON WOMEN' S HEALTH BOOK COLLECTIVE: Unser K6rper - unser Leben,
Reinbek 1980, Bd. 2

TIETGENS, H.: Zur Beobachtung von Weiterbildungsprozessen, Deutscher Hochschul-
verband (Hrsg.), Braunschweig 1974

TIETGENS, H./WEINBERG, J.: Erwachsene im Feld des Lehrens und Lernens,
Braunschweig 1971

VOGT-HAGERBAUMER, B.: Schwangerschaft, Reinbek 1977



VOLMERG, B.: Die Vergesellschaftung psychopathologischer Strukturen im
ProduktionsprozeB. In: LEITHAUSER, T./HEINZ, R. (Hrsg.), Arbeit,
Produktion und Sozialisation, Frankfurt/M. 1976, S. 128 - 145

VOLMERG, U.: Identitat und Arbeitserfahrung, Frankfurt/M. 1978

VOPEL, K. W.: Interatkionsspiele, Heft 1-7, Hamburg 1978

WAGNEROVA, A. K.: Mutter, Kind, Beruf, Reinbek 1976

WAHL, K./TOLLMANN, G./HONIG, M./GRAVENHORST, L.: Familien sind anders,
Reinbek 1980

V. WERDER, L.:

WES'IHOFF, J.

Alltagliche Erwachsenenbildung, Weinheim, Basel 1980

: Die Schwangerenbetreuung kann verbessert werden. In: Die
Berliner Arztekanner, 18, 1981, 9, S. 403 - 407

WILKENING, W.: Gesundheit und Lebenslage - Glaubwurdigkeitsprobleme der

Gesundheitsaufklarung. Plenumsvortrag zur Tagung "Entwicklung und

Gesundheitsgefahrdungen von Kindern und Jugendlichen in Familie,
Kindergarten und Schule - M glichkeiten der Pravention, 21. 6. 1980,
vervielf. Ms.

+

ICLEINING, G./MOORE, H.: Soziale Selbsteinstufung (SSE) - Ein Instrument zur

Messung sozialer Schichten. In: K8lner Zeitschrift fur Soziologie und
Sozialpsychologie, 20,1968, S. 503-552



C. ANHANG



Anhang
Bundee:entrale Mr

IAufktaring

GR 21Med L

80 *. Ane-,ort,ch,eR,en ...n Ange. dea .*A·L Mole.,L

F /01/W- Ch# 3/.els:*95, * W g.11/.1„IICN k/1*4 7
6 KI @I. P,dlch 9301 ta

Liebe werdende und junge Eltern!
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rernruf-$@.Ilr. 8992 - 1

Ourchwahl 89 92 - 281

Wir freuen uns uber Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an

dem Erkundungsprojekt der BZgA:

'Maanahmen zur FBrderung der Kon=unikation und des Bewu8tseins fur gesund-

heitliche Fragen bei werdenden und jungen Eltern im Hinblick auf die Vor-

bildwirkung bei Kindern. "

Mit dem Kind beginnt fur Sie ein neuer Lebensabschnitt, auf den Sie sich

sicher freuen, der aber bestimmt auch einige Fragen fur Sie aufwirft.

Wir hoffen, daB der Informations- und Gedankenaustausch mit anderen werden-

den und jungen Eltern Ihnen dabei hilft, die Sie beschaftigenden Fragen zu

kliren.

Die Erfahrungen aus dieser Gruppenarbeit sollen Anregungen fur die verbes-

serung zukunftiger Elterngruppenarbeit geben. Deshalb bitten wir Sie herz-

lich, durch Ihre Mitwirkung die Durchfuhrung dieses Projektes zu ermdglichen.

Der vorliegende Fragebogen ist ein Teil dieser Untersuchung und 8011 zur

Kltrung der Situation werdender und junger Eltern beitragen.

Wir versichern Ihnen, daB alle Ihre Angaben nur wissenschaftlichen Zwecken

dienen und anonym bleiben.

Mit freundlichen GruSen

Im Auftrag

vL,-*· a.•*Z. W'· 4-. C.:*4_c
(Margareta Nilson-Giebel)
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Anhang

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Fragebogen I:

Elterngruppen, KREUZBERG I und II, ZEHLENDORF

Ort der Veranstaltung:

Liebe werdende und junge Eltern!

Lfd.Nr.:

Datum:

Der vorliegende Fragebogen ist Teil einer Untersuchung und soll

zur Klarung der Situation werdender und junger Eltern beitragen.

Wir versichern Ihnen, daB alle Ihre Angaben absolut anonym bleiben

und ausschlieBlich fur wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.

Bitte beachten Sie vor dem Ausfullen noch ein paar wichtige Regeln:

1. Lesen Sie sich bitte vor dem Ankreuzen die ganze Frage und alle

Antwortmdglichkeiten genau durch und kreuzen dann die fur Sie

zutreffende Vorgabe an, und zwar in dem Kistchen neben der Ant-

wort.

Die Spalte am Rand dient zur sp teren Auswertung und wird jetzt
nicht beschrieben.

2. Falls keine der vorgegebenen Antworten fur Sie zutrifft oder die

Antwort offen gelassen wurde (...), schreiben Sie bitte in Stich-
worten das fur Sie Zutreffende hinein.

3. Bei einigen Fragen sind Mehrfachantworten mdglich. Kreuzen Sie
in diesem Falle bitte alle fur Sie zutreffenden Antwortvorgaben
an.

/1 Z 3
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Zundchst interessiert uns Ihre Wohnsituation.

. In welchem Bezirk wohnen Sie?

in Berlin -

....................

2. Wie lange leben Sie schon dort?

.......... Jahre

.......... b'inmate

3. Sind Sie in den letzten beiden Jahren amgezogen?

j a C] nein  

wenn ja:

innerhalb Berlins?

aus der Bundesrepublik Deutschland? Ci]

aus dem Ausland?

4. Ist Ihre Wohnung

- eineine Mietwohnung?

eine Hauswartswohnung? [33
-eine Dienstwohnung? %
- eine Eigentumswohnung? 1

ein eigenes Haus? [ ]

anderes, und zwar ............ .......

5. Sind Sie in dieser Wohnung

Hauptmieter? 1-i-1
- Untermieter? Fil

in der Wohnung Ihrer Eltern/Schwiegereltern?
- Mitglied einer Wohngemeinschaft?
- anderes, und zwar ......................

6. Wieviele Raume hat Ihre Wohnung?

.. Zimmer

- Kuche

- Bad

- Innentoilette

AuSentoilette

00

[El

0

/0

00

00
- m1

44

7 8

9

40

41

...

12 13
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7. Wieviele qm umfaSt Ihre Wohnung ungefihr?

..... qm

8. Wie wird Ihre Wohnung beheizt?

- Ofenheizung
- Etagenheizung

Zentralheizung

20

00

00

9. Wieviele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt?

..... Personen

davon Erwachsene:

(Ehe-)Partner FTI

andere Per sonen Fil

davon Kinder: ..... (Anzahl)

Alter der Kinder: ...../ ...../ ..... Jahre

Wir bitten Sie nun um einige Angaben zu Ihrer Ausbildung.

10. Welche Schule haben Sie besucht?

- Hauptschule
- Sonderschule

Realschule

- Gymnasium
- Fachschule

Fachhochschule

Abendschule

Universitat/
Pad.Hochschule

abgeschlossen

Iil

cil

UD

00

a£

Bl

00

BO

nicht abgeschlossen

00
CO

00

00

00

00

00

03

(Geben Sie bitte nur den hdchsten SchulabschluS an!)

11. Welche berufliche Ausbildung haben Sie?

abgeschlossen nich

- Anlernzeit

Lehre 1Tl

- Meisterprtifung [53

anderes, und zwar .............. .......

t abgeschlossen

a]

30

00
............

0
AS

14

0
36

ZE/14

30/ 3 1

32/33

34/35

-3-

15 46 19

1g

1

11 - 27

-I.
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12. Welche berufliche Titigkeit uben Sie gegenwartig aus?

(Bitte m8glichst genaue Bezeichnung!)

- nicht berufstatig Fri

- arbeitslos m

13. Wenn Sie berufstatig sind, arbeiten Sie

- ganztags  
- halbtags FIl
- stundenweise  

Nur von Frauen auszufullen:

I-3

14. Falls Sie zur Zeit berufstatig sind, wollen Sie nach der Geburt

des Kindes den sogenannten Mutterschaftsurlaub (weitere vier
Monate nach der Schutzfrist) in Anspruch nehmen?

ja / nein weiB nicht f31

15. Wollen Sie nach der Schutzfrist/ dem Mutterschaftsurlaub
weiter berufstitig sein?

ja   nein Fil weift nicht [3]

Zum AbschluB noch ein paar pers6nliche Fragen fur

alle Teilnehmer:

16. Wie ist Ihr gegern,Mrtiger Familienstand?

- ledig, allein lebend IT!

- ledig, mit Partner &

- verheiratet

- verheiratet, aber getrennt lebend [3]

- geschieden, allein lebend  
- geschieden, mit Partner ITI

- verwitwet, allein lebend 11
- verwitwet, mit Partner 1

17. Welcher Art ist Ihr Einkommen? (Mehrfachantworten magl ichl)

- Lohn/ Gehalt F I

- Einkommen aus selbstlindiger Tlitigkeit U
- Rente [3]
- Stipendium/ Bafdg E]

Arbeitslosengeld oder -hilfe F-7

- Sozialhilfe n

- anderes .........................

0
44

42

44/45

0/49

46/49

50/51

37 38
.................. .................

39

Co

43
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18. Bitte tragen Sie hier noch Ihr Geburtsjahr

19..

52 53
und

19. Ihr Geschlecht ein:

1

weiblich C ] 1mlinnlich 1-Al
. ir

Wir danken Ihnen fur Ihre Mitarbeit!



Bundeszentrale fur gesundheltliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Fragebogen II:

Elterngruppe: KREUZBERG II

Anhang

Lfd. Nr.:

Datum:

Ort der Veranstaltung: Nachbarschaftsheim

Berlin- Kreuzberg, UrbanstraBe 24

Liebe werdende und junge Eltern!

Der vorliegende Fragebogen ist weiterer Tell der Untersuchung.

Wir machten, daB Sle die abgelaufenen Gruppenabende aus

Ihrer Sicht bewerten.

Wir versichern Ihnen, daB alle Ihre Angaben absolut anonym

bleiben und ausschlleBlich fur wissenschaftliche Zwecke

verwendet werden.

Bitte geben Sie keine Namen an!



HI -
-1-

weiblich   mannlich  

Bitte beachten Sie vor dem Ausfiillen noch die angegebenen

Anweisungen!

Bitte geben Sie zu folgenden Behauptungen Ihre Einschitzung,
indem Sie ein Kreuz setzen:

1. Der Kurs enthielt Der Kurs enthielt

Altbekanntes viel Neues

2. Die Kursorganisation Die Kursorganisation

war klar war unklar

3. Ich fuhlte mich Ich fuhlte mich

passiv aufnehmend zu selbstandigem

Denken angeregt

4. Die vermittelten Die vermittelten

Informationen waren fur Informationen waren fur

mich verstandlich mich unverstandlich



II,

Bitte kreuzen Sie den Satz an, der Ihrem Eindruck am

ehesten entspricht:

5. wie fuhlte ich mich in dieser Gruppe?

sehr unbehaglich  
ziemlich unbehaglich n

- etwas mehr unbehaglich als wohl  
- weder unbehaglich noch wohl 1-1

 -IAI-1
eher wohl als unbehaglich   
ziemlich wohl |
sehr wohl 

6. Wurden abweichende Ansichten genugend gehart?

- nein, sie blieben· vallig unbeachtet, wurden nicht zuge-

lassen, abgewiesen, beiseite geschoben  
- blieben ziemlich unbeachtet 
- mehr unbeachtet als beachtet

- weder unbeachtet noch verwendet  
- mehr verwendet als unbeachtet F-1
- ziemlich viel verwendet  
- ja, sie wurden vollstandig besprochen, untersucht, ausge-

wertet und in Erwagung gezogen  

-2-



Bitte kreuzen Sie den Satz an, der Ihrem Eindruck am

ehesten entspricht:

7. Fuhlte ich mich in der Gruppe identifiziert?

nein, ich fuhlte mich vallig negativ, in mich zuruckge-

zogen, gelangweilt, abgewiesen, nicht angenommen,

auaerhalb stehend 
- ziemlich auBerhalb stehend 
- etwas mehr auBerhalb als in der Gruppe  
- weder in noch auBerhalb der Gruppe 

etwas mehr in der Gruppe als auaerhalb 
- ziemlich in der Gruppe 
- ja, ich fiihlte mich vallig aufgenommen, selbst in der

Gruppe.-Stehend Fl

8. Welche Mitwirkung war mir in der Gruppe m5glich?

- vallig unwirksam, was die Teilnahme an der Diskussion

in der Gruppe betrifft  
- ziemlich unwirksam 

etwas mehr unwirksam als wirkungsfahig  
- weder unwirksam noch mitwirkungsfahig n
- etwas mehr mitwirkungsfahig als unwirksam 1-1
- ziemlich mitwirkungsfahig  
- voll mitwirkungsfahig, was die Teilnahme an der Diskussion

in der Gruppe betrifft  

 I,
-3-
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Au.Bern Sie sich bitte kurz oder in Stichpunkten zu folgenden

Fragen:

9. Wie hatte ich mir meine Mitwirkung in der Gruppe gewiinscht?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

10. Wie habe ich die Gruppenleiterinnen erlebt?

Die Gruppenleiterin Karin war:

............................................................*

.............................................................

..............................................................

Die Gruppenleiterin Gabi war:

.............................................................

.............................................................

//....'*.I..'../.I'..I.I....*...I.../.I..e.....'.........I...

11. Was erlebten Sie an diesem Kurs als besonders hilfreich?

.............................................................

.............................................................

.............................................................

12. Was fehlte nach Ihrer Meinung?

.............................................................

......................................................... ....



13· Bitte nennen Sie von den aufgefuhrten Themen die drei fur Sie

am wichtigsten Themen in ihrer Rangfolge!

2. Vorbereitung auf den Arzt,
Austausch von Informationen
uber bisherige Geburtsvorbe-

reitung und Kinderwunsch

3. Arztbesuch

5. Austausch uber geplante Kin-

derbetreuung und Aufgabentei-
lung nach der Geburt d. Kindes

6. Besuch von Felicitas (Stillen,
Geburtsvorbereitung und

Umgang mit dem Baby)

7. Reflexion uber eigene Kind-

heit, fruhkindliche Ent-

wicklung und Erziehung

8. Gruppendiskussion uber Ver-
halten in gesundheitlicher
Hinsicht

9. Austausch von Informationen
uber Kinderladen, psychologi-
sche Aspekte auaerhauslicher

Kinderbetreuung

14• Bitte begrunden Sie kurz Ihre Wahl!

...............................................................

................................................................

...............................................................

 I,
-5-

Gruppenabende: ich habe davon war

teilge- mir am

nommen am: wichtigsten (1)
(bitte an- zweitwichtigsten (2)
kreuzen) drittwichtigsten (3)

1. Kennenlernen und Bedurf-
nisse der Teilnehmer Klaren

4. Besuch der Sozialarbeiterin



-6-
1-

15· Welche Art des Gruppenabends hat Ihnen am besten gefallen?

El
0
0
0

Vortrag zu Sachthemen von Referenten (Arzt, Sozialarbeiterin)

Gruppengesprache zu einem Sachthema

Gruppengesprache zu persanlichen Fragen

Gruppengesprache mit einer Verbindung von Sachthema und

persanlichem Erleben

Haben Sie andere Vorschlage?

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................



Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Fragebogen II:

Elterngruppe: ZEHLENDORF

Anhang

Lfd. Nr.:

Datum:

Ort der Veranstaltung: Nachbarschaftsheim "Mittelhof",
Berlin-Zehlendorf, KanigstraBe 45

Llebe werdende und junge Eltern!

Der vorliegende Fragebogen ist weiterer Teil der Untersuchung.

Wir m5chten, daB Sie die abgelaufenen Gruppenabende aus

Ihrer Sicht bewerten.

Wir verslchern Ihnen, daB alle Ihre Angaben absolut anonym

bleiben und ausschlieBlich fur wissenschaftliche Zwecke

verwendet werden.

Bitte geben Sie keine Namen an!



rz

Fragebogen II Seite 1

Bitte kreuzen Sle in der Skala die Aussagen an, die Ihrem

Gesamteindruck von der Gruppe am ehesten entsprechen:

1. Der Kurs enthielt
Altbekanntes

2. Die Kursabende waren

gut organisiert

3. Die vermittelten
Informationen waren

unverstandlich

4. Ich f[thlte mich zu

selbstandigem Denken

angeregt

5. Wie fuhlte ich mich in dieser Gruppe?

E] sehr unbehaglich

[] zlemllch unbehaglich

[] eher etwas unbehaglich als wohl

weder unbehaglich noch wohl

[] eher wohl als unbehagllch

E] ziemlich wohl

[] sehr wohl

Der Kurs enthlelt
viel Neues

Dle Kursabende waren

nicht gut organisiert

Die vermittelten
Informatlonen waren

verstandlich

Ich fuhlte mich
eher passiv

6. Wurden auch abweichende Meinungen genugend gehart?

[] nein, sie blleben vallig unbeachtet (wurden abgewiesen,
beiselte geschoben)

Fl blieben zlemlich unbeachtet

[] blieben eher unbeachtet als beachtet

[] blieben nicht unbeachtet, wurden aber auch nicht welter

diskutlert

Fl wurden eher beachtet als unbeachtet

Fl wurden ziemlich viel beachtet

[] ja, sie wurden immer beachtet und besprochen

1

1
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Fragebogen II Seite 2

Bitte kreuzen Sle die Aussagen an, die Ihrem Gesamteindruck

von der Gruppe am ehesten entsprechen:

7. Fithlten Sie sich in die Gruppe integriert?

E] nein, ich fuhlte mich auBerhalb stehend (nicht angenommen,
abgewiesen, gelangweilt)

[] ich filltlte mich zlemlich auBerhalb stehend

EJ ich fuhlte mich mehr auBerhalb stehend als in der Gruppe

[] ich fuhlte mich weder auBerhalb stehend noch in der Gruppe

[] ich flihlte mich mehr in der Gruppe stehend als auBerhalb

[1 ich fuhlte mich ziemlich in der Gruppe stehend

  ja, ich fuhlte mich vbllig angenommen und in der Gruppe
stehend

8. Welche Beteiligung war Ihnen in der Gruppe m6glich?

0 ich konnte mich an den Diskussionen uberhaupt nicht

beteillgen

  ich war-ziemlich unbetelligt

[] ich war eher unbeteillgt als beteiligt

EJ ich war eher beteillgt als unbetelligt

[] ich war ziemlich beteiligt

[] ich konnte mich an den Diskussionen voll beteiligen

9. Hatten Sle gewunscht, sich an der Gruppenarbeit

0 aktiver

[3 genausostark

[] passiver

1
zu beteiligen .

10. Was war an diesem Kurs fUr Sie besonders wichtig oder hllfreich?

11. Was fehlte Ihrer Meinung nach?

. . *

. . . . . *

. .
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Fragebogen II Selte 3

12a)An welchen der hier aufgezahlten Gruppenabende haben Sle
teilgenommen?

b) Bitte nennen Sie die 3 Themen, die Ihnen am wichtigsten
waren in ihrer Rangfolge: am wichtigsten (1/

am zweitwichtigsten (2)
am drittwichtigsten (3)

Grupetbabu.K*:

1 Elnfithrung - Kennenlernen der Teilnehmer
(Interviewspiel)
Inhaltliche u. organisator. Fragen

2 - Erfahrungsaustausch uber die gesellschaft-
liche Situation werdender Eltern

- Rechtliche Fragen (Verhalten der Arbeltgeber)
- Reaktionen der Umwelt auf die Schwangerschaft
- Mutterinstlnkt (gibt es den?)

3 - Information tlber verschledene Geburtsmethoden
- Film uber dle sanfte Geburt

4 - Wle erlebe(n) ich/wir die Schwangerschaft?
- Hausgeburt vs. Krankenhausgeburt
- Kinderwunsch (elgene Kinder, Adoptivkinder..)

5 Gesprach mit dem Frauenarzt:
- Argumente fUr sanfte Geburt
- schmerzstillende Mittel (Vor- und Nachtelle)
- Hilfe des Vaters bei der Geburt etc.

6 - Eigene Kindheitserfahrungen
- Vorstellungen der Kindererziehung

(Theorie - Praxis)
- Rollenverteilung zwischen Frau und Mann

(Berufstatigkelt vs. Rolle als Haus frau/-mann)
7 Besuch von Fellzitas:

- Bedeutung des Stillens
- Umgang mit einem Saugling
- Praktische Ubungen (Baden/Wickeln)

0 - KreiBsaalbesichtigung
- Diskussion mit den Hebammen

8 Phasen frithkindllcher Entwicklung und

Verhaltenskonsequenzen fur die Eltern
(Beditrfnisse des Kindes - Bedurfnisse der
Eltern)

9 Gruppendlskussion uber gesundheitliche
Fragen (Eltern als Modell)

la

12 c) Bitte begrilnden Sie kurz Ihre Wahl:

b

1

1
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Fragebogen II Seite 4

13. Wle haben Sie die Gruppenleiterinnen erlebt?

Die Gruppenleiterin Gisela war:

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Die Gruppenleiterin Elfl war:

. . . . . . . . .

* . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

14. Welche Art von Gruppenabenden fanden Sle am besten?

[] Gruppengesprache zu Sachthemen

[3 Vortrag, Diskussion zu Sachthemen mit Referenten
(Arzt, Fellzitas)

[3 Gruppengesprache zu pers6nllchen Fragen

El Gruppengesprache mit elner Verbindung von Sachthemen
und pers6nllchen Fragen

0 anderes, und zwar .... . . .

. . . . . . . .

15. Ich bin [] eine Frau 0 ein Mann.

Danke!



Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Fragebogen III:

Elterngruppe: ZEHLENDORF

Anhang

Lfd. Nr.:

Datum:

Ort der Veransta ltung: Sauglingsfursorgestelle Berlin-Zehlendorf

Potsdamer StraBe 8

Liebe werdende und junge Eltern!

Der vorliegende Fragebogen ist weiterer Tell der Untersuchung.

Wir machten, daB Sie die abgelaufenen Gruppenabende aus

Ihrer Sicht bewerten.

Wir versichern Ihnen, daB alle Ihre Angaben absolut anonym

blelben und ausschlieBllch fur wissenschaftliche Zwecke

verwendet werden.

Bitte geben Sie keine Namen an!
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Fragebogen III Seite 1

Bitte kreuzen Sie die Aussagen an, die Ihrem Gesamteindruck

von der Gruppe am ehesten entsprechen:

1. Wie fuhlte ich mich in dieser Gruppe?

   sehr unbehaglich

[] ziemlich unbehagllch

E] eher etwas unbehaglich als wohl

[3 weder unbehaglich noch wohl

E] eher wohl als unbehaglich

[] ziemlich wohl

[] sehr wohl

2. Wurden auch abwelchende Meinungen genugend gehart?

[] nein, sie blieben vallig unbeachtet (wurden abgewiesen,
beiseite geschoben)

E] blleben ziemlich unbeachtet

E] blleben eher unbeachtet als beachtet

[] blleben nicht unbeachtet, wurden aber auch nlcht veiter
diskutiert

E] wurden eher beachtet als unbeachtet

CJ wurden ziemlich viel beachtet

[J ja, sie wurden immer beachtet und besprochen

3. Fill-tlten Sie sich in die Gruppe integriert?

[] nein, ich flihlte mich auBerhalb stehend (nicht angenommen,
abgewiesen, gelangweilt)

E] ich fill· lte mich ziemlich anBerhalb stehend

[] 1ch f[thlte mich mehr auBerhalb stehend als in der Gruppe

[] ich fuhlte mich weder auaerhalb stehend noch in der Gruppe

E] ich fithlte mich mehr in der Gruppe stehend als auBerhalb

C] ich fithlte mich ziemlich in der Gruppe stahend

C] ja, ich fuhlte mich vallig angenommen und in der Gruppe
stehend

4. Welche Beteillgung war Ihnen in der Gruppe m6glich?

[] ich konnte mich an den Diskussionen uberhaupt nicht

beteiligen

[] ich war ziemlich unbeteillgt

[] ich war eher unbetelligt als beteiligt

E] ich war eher beteiligt als unbetelligt

[] ich war ziemllch betelligt

[] ich konnte mich an den Diskussionen voll betelligen

-



32

Fragebogen III Seite 2

AuSern Sle slch bitte kurz oder in Stichpunkten zu folgenden
Fragen:

5. Wle hatte ich mir meine Mitwirkung in der Gruppe gewiinscht?

6. Wie habe ich die Gruppenleiterinnen erlebt?

Die Gruppenleiterin Gisela war:

Die Gruppenleiterin Elfi war:

7. Wie empfanden Sie die - im Vergleich zur 1.Phase veranderte

Rolle der Gruppenleiterinnen? (z.B. weniger vorstrukturierende

Vorgehenswelse):

. .

. . . . .

. . .

.

.

.

. . . .

. .

*

. .

. .

.

.
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Fragebogen III Seite 3

8 . We 1ches besprochene Thema wurde Ihrer Meinung nach am

befriedigendsten behandelt? (Bitte kurz begrunden):

. . . *

. . .

welches Thema wurde am wenigsten befrledigend behandelt?

(Bitte kurz begrunden) :

. . . .

.

. . *

9. Welche welteren Themen waren Ihrer Meinung nach noch wichtig

gewesen zu besprechen?

.

. . . .

. .

10. An wievielen von den 10 Gruppenabenden waren Sie in der

2. Phase anwesend?

Ich war an ... Abenden immer anwesend.

Ich war an ... Abenden teilweise anwesend.

11
. Ich bin [71 eine Frau Fl e in Mann.

Unser Dank sei euch gewiS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Anhang

THESEN UND FRAGEN ZUR GRUPPENDISKUSS ION ZUM GESUNDHEIP SVERHALTEN

Vorinformation:

Sie wissen, daB unsere Arbeit im Rahmen eines Gesamtprojektes der
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung stattfindet.

Deshalb m6chten wir heute eine Gruppendiskussion durchfuhren, in
der gesundheitliche Fragen im Mittelpunkt stehen, unter anderem
im Zusammenhang mit der Elternrolle.
Als Anreiz fur diese Diskussion haben wir einige Behauptungen und

Fragen aufgestellt, zu denen sie bitte Ihre Meinung sagen m5chten.
Wir selbst m6chten heute dazu keine Stellung beziehen, wurden uns

aber freuen, wenn sich jeder von Ihnen zu diesen Fragen auBerte.

These 1:

Kinder lernen gesundheitsschadigendes Verhalten von ihren Eltern.

Dazu geharen zum Beispiel Rauchen, Trinken und Medikamentenkonsum.

Werden diese Verhaltensweisen nicht konsequent eingestellt,
handeln Eltern verantwortungslos, weil damit die Grundlage fur

eine spatere Abhangigkeit beim Kind gelegt wird.

Was meinen Sie dazu?

These 2:

Es glbt Leute, die meinen, da3 vor allem Alkohol insgesamt
sicherer macht und dazu beitragt, mit Problemen besser fertig
zu werden.

Was meinen Sie dazu?

Zusatzfragen:

In welchen Situationen trinken Sie am haufigsten?
- in Gesellschaft? - allein?

Wie wirkt Alkohol bei Ihnen?

Welche Lieblingsgetranke haben Sie?

Wieviel glauben Sie trinken zu k6nnen, ohne betrunken zu werden?

Wie finden Sie, daB wir hier in der Gruppe keinen Alkohol anbieten?



Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
Pilotprojekt Berlin (West)

Anhang

HYPOTHESEN, die den mundlichen Interviews zugrundelagen.

1. Zur Ausgangsmotivation der Teilnehmer, in der Gruppe
mitzumachen:

Junge Eltern sind unsicher und suchen daher Information

und Kontakte zu Eltern in der gleichen Situation.

2. Zur sozialen Isolierung junger Eltern:

Junge Eltern werden sozial isoliert und sind daher

besonders an sozialen Kontakten interessiert.

3. Zum Informations- und Erfahrungsdeftzit junger Eltern:

Junge Eltern haben elnen Informations- und Erfahrungs-

defizit. in bezug auf ihre Elternrolle.

4. Zur Lebenssituation und zum Freizeitverhalten junger Eltern:

Die Geburt des ersten Kindes hat eine grundsatzliche Ver-

anderung der gesamten Lebenssituation zur Folge; zum Belspiel

andern sich sowohl das Freizeitverhalten als auch die

sozialen Kontakte.

5. Zum Stellenwert der Arbeit nach der Geburt des Kindes:

Nach der Geburt des (ersten) Kindes treten bei den Eltern

Konflikte zwischen Eltern- und Berufsrolle auf;

die Bedeutung der Arbeit verandert sich sowohl fur den

Vater als auch fur die Mutter.


