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Band 11 der Fachheftreihe Forschung und Praxis der Sexualaufkl rung und Familien-

planung der Bundeszentrale Rir gesundheitliche Aufklirung (BZgA) ist eine Auseinander-

setzung mit dem gesellschaftlich bedeutenden Themenkomplex „K6rperscham'. Ethno-

logische wie ethologische Untersuchungen legen nahe, daB Scham im Sinne eines
MindestmaGes an Zuruckhaltung, zu allen Zeiten und in allen Kulturen, zu finden ist.

Heute stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit von Regeln und Standards zur Ent\vick-

lung eines Schamge hls dringender denn je. Der Grund: die aktuell ge hrte Debatte um

sexuellen MiBbrauch, die stetig steigende sexuelle Freiziigigkeit in den Medien und

grundsitzlich die Gefahr einer uneingeschr3nkten Sexualisierung der Gesellschaft.

Bettina SCHUHRKE und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersuchen das Bezie-

hungsgefuge zwischen dem Auftreten von kindlicher Scham und dem elterlichen Umgang
mit Intimsituationen. Die zentralen Fragen dabei sind, an welchen Indikatoren Eltern das
Auftreten von K6rperscham festmachen, wie Schamsituationen aussehen, in welchem Alter
sie auftreten, wo Eltern Grenzen ziehen und wie Schamepisoden bewiltigt werden.

Die Ergebnisse der Untersuchung bieten einen Oberblick Ober EinfluBfaktoren auf das

kindliche SchamgeRihl sowie ;iber die Abhiingigkeit zwischen kindlicher Scham und dem in
der Familie bestehenden sexuellen Normensystem. Daruber hinaus gibt die Studie Anre-

gungen, elterliche wie kindliche Abgrenzungsversuche zu erkennen und in ihrer Bedeutung
fir die Identititsfindung eines Kindes einzuordnen.

Die eigenen Grenzen gegenuber anderen ziehen zu k6nnen und die Grenzen der anderen

zu respektieren, ist eine wesentliche Voraussetzung Hir die Entwiddung der eigenen Intim-

sphire und dient dem Aufbau eines gesunden Selbstwertgefuhls. So verstanden wird

Abgrenzung zu einem geeigneten und notwendigen Mittel der Priivention.

Abteilung Sexualau arung,
Verhutung und Familienplanung,

Mai 1998
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Ober die Entwicklung der Kdrperscham bei Kindern in unserem Kulturkreis ist wenig
bekannt. Wissen uber den Stand der K6rperschamentwicklung bei Kindern verschiedenen
Alters und liber EinfluBfaktoren auf die Schamentwicklung stellt iedoch eine wichtige
Grundlage fur verschiedene Felder psychosozialer Praxis dar, die sich mit der Sexual-

erziehung und der Privention sexuellen MiEbrauchs von Kindern beschdftigen. In diesen

Bereichen tauchen immer wieder Fragen auf, inwieweit kindliche Schamgef hle bei der

Wissensvermittlung berucksichtigt werden mussen und inwieweit Kinder bestimmter

Altersgruppen bereits von sich aus eine karperliche Privatsphire abgrenzen.

Inder vorliegenden Arbeit werden wissenschaftliche Beitrdge zur Entwicklung von K6rper-
scham zusammengefaBt und eine qualitative Interviewstudie an 41 Familien vorgestellt, in
der jeweils die Kdrperschamentwicklung eines der Kinder im Alter von 4 bis 9Jahren unter-

sucht wurde. Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich folgendermallen:

Das erste Kapitel failt wissenschaftliche Ansitze zur Schamentwicklung im allgemeinen
und zur K6rperscham im speziellen zusammen.

Das zweite Kapitel geht auf die Fragestellung, den Aufbau der Studie, die Stichprobe und
das Auswertungsverfahren ein. Details der Auswertung werden allerdings zur Erleichterung
des Verst ndnisses jeweils im Zusammenhang mit den Ergebnissen berichtet.

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt. Dieses Kapitel gliedert sich in vier

Teile, die jeweils mit einer Zusammenfassung abschlieBen. Der erste Teil geht aufdas allge-
meine Verstandnis der Eltern von sich schdmen und Schamgefuhl ein. Es wird abgesteckt,
Rir wie wichtig sie ein k6rperliches Schamgefiihl halten und wie es sich ihrer Ansicht nach
entwickelt. Der zweite Teil befaBt sich mit Aussagen zu den in der Familie gefundenen Ein-

stellungen zu Nacktheit, Beruhrungen an den Geschlechtsteilen und Offentlichkeit des
elterlichen Liebeslebens bzw. zur Abgrenzungspraxis der Eltern. Im dritten Teil werden die

Schamepisoden analysiert, die die Eltern eines untersuchten Kindes berichtet haben: vor

wem es sich schimt, Air was es sich schiimt, an welchen Orten die Episoden spielen und
woran die Eltern bemerken, dail ihr Kind sich geschdmt hat. Der vierte Teil zeigt dann

Zusammenhinge zwischen der Regelung familialer Intimsituationen durch die Eltern und
dem Beginn der kindlichen K6rperscham auf.

Im vierten Kapitel wird die Bedeutung der wichtigsten Ergebnisse diskutiert.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG. BAND 11 7
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SCHAM UND GESELLSCHAFT

Auch wenn Presse und Fernsehen heutzutage Freizugigkeit in der Darstellung des menschli-

chen K6rpers signalisieren, die kulturelle Gestaltung unserer Umwelt macht deutlich, daR
die Einhaltung bestimmter K6rperschamregeln vorausgesetzt wird: uberall dort, wo Grup-
pen von Menschen organisiert zusammentreffen, durfen Toilettenkabinen nicht fehlen, in

Geschiften und Freibidern ist fiir Umkleidekabinen gesorgt, spezielle Badebekleidung gibt
es bereits in den kleinsten Kindergr6Ben zu kaufen und ein Blick in moderne Wohnungen
zeigt, daG der Schutz der Privatsphire des einzelnen bis in die engen Familienbeziehungen
vorgedrungen ist. Nicht nur abgetrennte und abschlieBbare Badezimmer gehdren zum heu

tigen Standard. Wenn irgend m6glich sollte ledem Familienmitglied auch noch ein eigenes
Zimmer zurVerfiigung stehen.

Ausgehend von seinen indogermanischen und germanischen Sprachwurzeln impliziert der

Begriff der K6rperscham ein Zudecken, Verschleiern, Verbergen des eigenen Kdrpers.2 Fur

dieses Verbergen kann es aus sozialpsychologischer Sicht mehrere Beweggrunde geben.
Zum einen kann der K6rper aus einem Gefuhl der Minderwertigkeit verborgen werden, weil

er den in bestimmten gesellschaftlichen Teilgruppen propagierten Attraktivit ts- und Lei-

stungsstandards nicht entspricht: Die Nase ist zu schief, die Haut nicht haarlos und samt-

weich gepflegt, die Muskeln sind nicht gestihlt, vielleicht ist sogar ein Bein nach einem
Unfall verkurzt. Zum anderen wird das Verbergen von sozialen Regeln geleitet, und der ein-
zelne will die in seiner Gruppe geltenden Regeln einhalten, um seinen Status als Gruppen-
mitglied nicht zu gefahrden.

Welche Teile des Kdrpers von wem, in welcher Situation und in welcher Form vor anderen

prisentiert werden durfen oder auch nicht, unterscheidet sich betrichtlich zwischen ver-

schiedenen Kulturen und ist auch historischen Wandlungen unterworfen.

Nach ELIAS3 wurden in Zusammenhang mit bestimmten gesellschaftlichen Ver3nderungen
zunehmend Fremdzwinge in Selbstzwinge umgewandelt. Die Kontrolle der Triebregungen
wurde nach innen verlegt und durch stirker ausdifferenzierte Steuerungsinstanzen (Ich,
Cber-Ich) geleistet. Die nach innen verlegte Kontrolle, bei der Gefihle der Scham oder

Peinlichkeit eine wichtige Rolle spielen, ergab Rir den einzelnen einen groBeren Schutz vor

den Ubergriffen anderer. Die rule augere Gefahr hat abgenommen, gleichzeitig wurde der

Mensch aber sensibilisiert  r die Feinheiten des Umganges miteinander und empfand dar-

aufhin bereits minimale, z.B. sexuelle Reize als Angriff auf seine Peinlichkeitsschranken.

Vor allem fBr Westeuropa wurde beschrieben, wie seit dem Mittelalter immer weitere Berei-

che der K6rperlichkeit schambesetzt wurden, d.h. aus der Offentlichkeit verdriingt und
4einem privaten Bereich zugeordnet.

1 vg|. DESWAAN,1989

2 KwGE, 1975, WURMSER, 1993

3 ELIAS, 1992

4 vgl. VAN Uss£c, 1970
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Der Raum der Familie nimmt eine eigenartige Mittelstellung zwischen einer weiteren gesell-
schaftlichen Offentlichkeit und dem Privatraum des einzelnen ein. Hier k6nnen Beziehun-

gen von groBer kdrperlicher und emotionaler Ndhe gelebt werden. Allerdings gibt es auch

innerhalb der Familie intime Teilbereiche, z. B. die sexuelle Elternbeziehung, aus der die
Kinder ausgegrenzt sind. Auch wenn die Aufldsung der Generationsgrenzen konstatiert

wird, weil die modernen Medien den Kindern das Treiben der Erwachsenen bis hin zum

Geschlechtsverkehr sichtbar machen, so geschieht diese Grenziiberschreitung doch immer
abstrahiert von den konkreten kindlichen Bezugspersonen.5

Kulturvergleichende Forscher, insbesondere DUERR, verweisen darauf, daB ein MindestmaB
an kdrperlicher Zuruckhaltung, vor allem die Genitalscham und das schamhafte Verbergen
des Geschlechtsverkehrs, zu allen Zeiten allen Kulturen zu eigen gewesen ist.6 Dabei muG
offen bleiben, ob diese Universalitit auf biologische Grundlagen zurackzufiihren ist, die
noch hinter den genannten sozialen Beweggrunden stehen oder ob K6rperscham einfach
einer Notwendigkeit des menschlichen Zusammenlebens entspricht, die dazu fihrt, daR
alle Kulturen Regeln einRihren und weitergeben. Biologische Grundlagen k6nnen auch
nicht ausgeschlossen werden, wenn einzelne oder Gruppen keine Kdrperscham ausbilden.
Ursache k8nnte eine Stdrung der entsprechenden Anlage sein oder das Fehlen bestimmter

Umweltbedingungen, die zur Ausdifferenziening der Anlage vonn6ten sind. In biologi-
schen Theorien dient die Genitalscham der Kontrolle der aufandere ausgestrahlten sexuel-
len Reize und der Ruckzug beim Geschlechtsverkehr dem Schutz vor Angriffen in einer

Situation, in der Personen wehrlos sind.7

Regeln der K6rperscham betreffen heute in den westlichen,Kulturen nach unserer Auffas-

sung die gesamte Wahrnehmbarkeit des K6rpers, einiger Ausscheidungen, bestimmter K6r-

perfunktionen und k6rperbezogener Handlungen, des weiteren den korrekten Umgang mit
dem Kurper. Das k6rperbezogene Schamgefiihl gebietet sicher eine Kontrolle der Wahr-
nehmbarkeit des K6rperlichen und der Beriihrungen durch andere. Unklar ist, inwieweit
solche Regeln noch fur den Umgang einer Person mit ihrem eigenen K8rper existieren (z. B.

Masturbationsverbot) und damit eigentlich Liber das Abtrennen einer Privatsphare hinaus-

gehen. K6rperscham ist weitgehend sexuelle Scham. Eingeschr3nkt wird in erster Linie die
Sichtbarkeit der Sexualorgane und der Ausscheidungen (Sperma, Menstruationsblut, evtl.

Urin und Kot) und der Handlungen (Masturbation, Geschlechtsverkehr), die mit ihnen
assoziiert werden. Von der Einschr nkung der Wahrnehmung sind aber auch der Geruch des

K6rpers bzw. einiger Ausscheidungen (SchweiB, Genitalsekrete, Urin, Kot) betroffen und

typische Gedusche, die mit kdrperlichen Funktionen (Furzen, Rulpsen) und k6rperbezoge-
nen Handlungen (Toilettengang, Orgasmus) einhergehen. Auch bei der Kontrolle der

Beruhrungen geht es vor allem um die Sexualorgane.

5 Pos™AN, 1987, n. 1.ORENZER, 1989

6 vg|.SCHIEFENHOEVEL, 1982 und DUERR, 1990

7 vgl. Rosr, 1987
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ASPEKTE DES SCHAMPROZESSES

Um mehr 8ber die psychische Dynamik zu erfahren, die dazu fuhrt, daG Personen sich auch
konform mit den Regeln der K8rperscham verhalten, ist es hilfreich, zunichst Scham im all-

gemeinen zu betrachten und dabei zwischen drei Aspekten der Scham zu unterscheiden:8
der akuten Emotion Scham und ihren Venvandten, der vonvarnenden Scham-Angst und

einer kognitiv-emotionalen Stniktur, dem Schamgeffihl.

Die Einhaltung sozialer Regeln wird im Individuum selbst ganz wesentlich durch die nega-
tiven selbstbewertenden Emotionen gewthrleistet, zu denen meist Scham, Verlegenheit,
Peinlichkeit und Schuld gerechnetwerden.9 Das Individuum wird durch sie in einem abwei-

chenden Verhalten gebremst bzw. zur Besserung verpflichtet. Wir werden zundchst aufdie

Scham eingehen, weil durch den Begriff„K6rperscham' vor allem aufsie verwiesen wird.

Scham kann auitreten, wenn eine Person fur sich oder andere, mit denen sie sich zumindest

vorubergehend als zusammengeh6rig erlebtio (z. B. eine Gruppe von Restaurantbesuchern,
die eigene Familie), eine Regelubertretung oder ein Nichteinhalten von Gutestandards
wahrnimmt Furdas Auftreten von Scham ist eine Offentlichkeit wesentlich, die zumindest

potentiell die Obertretung bewerten k6nnte. Doch mussen diese anderen Personen nicht

leibhaftig anwesend sein.11 Auch in Situationen, in denen eine Person allein ist, kann

Offentlichkeit jederzeitin der Vorstellung vorhanden sein. Fur die K6rperscham k6nnte das

bedeuten, dall man sich in manchen Fiillen auch in scheinbar privaten Situationen nicht

von den Regeln 16sen kann, die fur den 6ffendichen Bereich gelten, z. B. nicht seine Genita-
lien zu berBhren.

Im Zustand der Scham12 ist das Selbst paralysiert, denn das Individuum nimmt in diesem

Moment eine globale Selbstaburteilung vor. Sprache und Gedanken sind blockiert. Das
Erleben ist gekennzeichnet vom Wunsch des Verschwindens, des Versteckens, und dem

kommt der entsprechende nonverbale Ausdruck entgegen: Niedergeschlagener oder abge-
wendeter Blick, gesenkter Kopf, eingesunkener Oberk6rper sind die am Obereinstimmend-

sten genannten Merkmale. Ein echter mimischer Ausdruck fehlt. Err6ten ist kein besonders

typisches Merkmal von Scham, denn es tritt auch in Verbindung mit den anderen selbstbe-
wertenden Emotionen auf und ist insgesamt sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen
ein eher seltener Begleiter selbstbewertender Emotionen.

Auch Peinlichkeit wird in der wissenschaftlichen Literatur hiufig in Zusammenhang mit

Verletzungen von Regeln der K6rperpr sentation genannt.13 Sie wird meist als ein weniger
intensives und korzer andauerndes Gefiihl aufgefaRt. Entsprechend scheinen auch die Aus-

8 in Anlehnung an WURMSER, 1986,1993

9 vgl. BARRETT, CAMFOS, 1987 und MILLER, 1995

10 vgl. MEES, 1991

11 H.B. LEWIS, 1971

12 vg!. M. LEW15,1993

13 z. B. Buss,1980
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drucksmerkmale abgeschwicht: kein Zusammenfallen des K8rpers, keine Unterbrechung
der Sprech- und Denkfdhigkeit, aber schneller Wechsel der Blickrichtung und ein spezifi-
sches Licheln, beidem der Blickkontakt abgebrochen wird, bevor das Ldcheln seine starkste

14Ausprigung erreicht.

Verlegenheit entsteht bereits durch bloGe Aufmerksamkeit, ein Hervorgehobensein, ohne
daB man sich einer Verletzung von Regeln oder Standards bewuilt ware.15 Die Aufmerk-

samkeit anderer aufsich zu spuren, mag allerdings dazu Rihren, daE man sich fragt, was der
andere wohl von einem denken mag, wie er einen bewerten mag, auch hinsichtlich k6rperli-
cher Aspekte.

In der Literatur zum sexuellen MiBbrauch werden Betroffenen, die ja einen massiven Ein-

griff in ihre k6rperliche Privatsph3re erlebt haben, oft in einem Atemzug Scham und
Schuld zugeschrieben, ohne da.G die unterschiedliche Dynamik hinter den beiden Emotio-
nen klar zu sein scheint. Anders als bei Scham wird bei Schuld nicht das eigene Selbst global
abgeurteilt, sondern eine spezifische Handlung. Dadurch bleibt die Person eher handlungs-
fahig als bei Scham. Gefuhle der Schuld werden oft im Zusammenhang mit Handlungen
genannt, bei denen andere geschadigt wurden. Sie sind mit Verantwortungsubernahme,
Bedauern und dem Wunsch nach Wiedergutmachung verbunden. 16 Offentlichkeitist nicht
zentral fir Schuld, auch wenn Offentlichkeit verst rkende Wirkung auf Schuldgefuhle aus-

uben kann.17 Naturlich kann Schuld auftreten, wenn man eine andere Person k6rperlich
bloRgestellt hat oder wenn man den Eindruck hat, selbst eine Verletzung der k6rperlichen
Privatsphire herausgefordert zu haben, furdie die Verantwortung nun ganzlich deranderen

Person angelastet wird.

Hat ein individuum gegen soziale Regeln verstoBen und andere erkennen bei ihm den ent-

sprechenden Ausdruck, der auf Scham, Peinlichkeit oder Schuld hinweist, kann es sich
sicher sein, wieder von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden.18 ,Schamlosigkeit' khrt

dagegen zu verstirkter Ablehnung.

Wie bereits erwdhnt, darfman die Rede von der Kdrperscham nicht zu wartlich nehmen, da
das Verbergen des K6rpers auch durch andere Emotionen, vor allem Peinlichkeit, gesichert
wird. Welche Emotion in welcher Stiirke letztendlich auftritt, wenn die Regeln der kdrperli-
chen Zuruckhaltung verletzt werden, hangt sicher mit einer Reihe von Faktoren zusammen,

die hier nur angedeutet werden k6nnen. So mag es eine Rolle spielen, wer die Obertretung
begangen hat, das Individuum selbst oder eine Person, mit der es sich bis zu einem gewissen
Grade identifiziert, vor allem aber, ob das Verhalten beabsichtigt war oder kaum oder gar
nicht der Kontrolle der Person unterlag.19 LEWIS geht devon aus, daG Scham im Vergleich

14 vgl. ASENDORPF, 1990 und M. LEWIS, 1995

15 M. LEWIS, 1993

16 vgl. H.B. LEWIS, 1971, BARRETT, CAMPOS, 1987, NA™ANSON, 1987 und M. LEWIS, 1993

17 Roos, 1987

18 BARRElT, CAMPOS, 1987 und MillER, 1995

19 vgl. BORG, SCHERER, STAUFENBIEL, 1986

El
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zu Peinlichkeit um so eher auftritt, je niher verletzte Regeln oder Standards dem Kern des
Selbst sind, je wichtiger ihre Einhaltung fur die Identitit einer Person ist. Hier mag es groGe
Unterschiede geben, die sicher auch mit der Sozialisation zusammenhingen, die ein Indivi-

duum in einer spezifischen Kultur oder einer spezifischen Familie eAhrt.

Wdhrend die negativen selbstbewertenden Emotionen auftreten, wenn das Verbergen der

Kdrperlichkeit nicht gelungen ist, spielen die Emotionen Angst und Furcht eine Rolle bei

der Vermeidung entsprechender Situationen.20 Der Psychoanalytiker WURMSER hat auf

einen spezifischen Aspekt der Schamdynamik hingewiesen, den er mit „Scham-Angst"
bezeichnet. Man kdnnte sie als ein Signal auffassen, das vor dem Eintreten einer Scham-

situation warnt. Damit kann die Situation ginzlich gemieden werden oder es k8nnen Vor-

sichtsmaBregeln ergriffen werden, die die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer peinli-
chen Situation verringern. Man kdnnte von einer Art primarer Privention sprechen. Eine

entsprechende Verhaltensweise hinsichdich der K6rperscham ist der Ruckzug in eine

Umkleidekabine.

Kommen wir zum dritten Aspekt, den WURMSER „Schamhaftigkeit" oder .Haltung der

Scham" nennt. Er spricht von ihr auch als einer Art Ehrgefilhl, einer Reaktionsbildung,
einem vorbeugenden Sich-Verbergen, aber auch einer Zurackhaltung, die Zudringlichkeit
gegenuber anderen verhindert.21 Das franz6sische Wort *pudeur* und das griechische
„aidos", die in ihren Sprachen fiir die Haltung der Scham stehen, haben beide eine spezi-
fisch sexuelle Fjrbung.22 Wir wurden diese Schamhaftigkeit gerne als „das Schamgemhr
ansprechen und davon ausgehen, daR zwischen der bei WURMSER beschriebenen Charakter-

struktur und den in der Emotionspsychologie beschriebenen Emotionsskripten Parallelen

bestehen. In beiden ist als wesentliche Komponente das Wissen um die Regeln der 1(8rper-
prisentation enthalten.

Individuen bauen im Laufe ihrer Entwicklung Skripte auf, die das gesamte Drehbuch fk

den Ablauf von Schamereignissen liefern. Ein solches prototypisches Skript fir K6rper-
scham spezifiziert die Bedingungen, unter denen es zu Scham kommen sollte, das Aussehen

der akuten Schamreaktion und Prozesse, die der Bewiltigung bei eingetretener Scham die-

nen k6nnen.23 Im Kern geht es bei den auskhenden Bedingungen von Kdrperscham eigent-
lich immer darum, dail bestimmte K6rperregionen oder Handlungen von anderen wahrge-
nommen oder K6rperregionen von anderen beruhrt werden. Um diesen Kern herum haben
sich aber die Rir bestimmte Kulturen oder Teilkulturen spezifischen sozialen Regeln zur

priiventiven Vermeidung von K6rperscham gebildet, z. B. alle m6glichen Formen von

Bekleidungsregeln, Regeln fiir den Ruckzug bei bestimmten Handlungen usw. Die nicht

ordnungsgemiBe Anwendung der priventiven MaGnahmen kann nun selbst schon wieder

Aus16ser von Peinlichkeit werden, z. B. der nicht geschlossene ReiBverschluB einer Hose.

20 vgl. WURMS£4 1993 und MILLER, 1995

21 WURMSER, 1986

22 WURMSER, 1993

23 vgl. FISHER, TANGNEY, 1995

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 1114



ENTWICKLUNG VON SCHAM

Entwicklungspsychologische Aussagen Qber das erste Auftreten der Emotion Scham unter-

scheiden sich betrdchtlich: Sie reichen von 4 Monaten bis zu 8 bis 9 Jahren. Fruheste Anga-
ben stammen dabei von einigen Forschern, mit biologischer und psychoanalytischer Tradi-
tion. Sie gehen von einem angeborenen EmotionsprozeB aus, der bereits im ersten

Lebenslahr funktionsfdhig ist, sich aber in der sozialen Interaktion weiter ausdifferenziert.24
Das Kriterium, an dem das erste Vorkommen von Scham festgemacht wird, ist hier vor

allem das Ausdrucksverhalten. Spitere und spiteste Angaben stammen von Forschern, die
die Bedeutung kognitiver Prozesse fur das Auftreten von Scham betonen.25 In den entwick-

lungspsychologischen Studien kann nur schwer zwischen den verschiedenen selbstbewer-

tenden Emotionen getrennt werden. Wenn im folgenden von Scham die Rede ist, sollte

Peintichkeit mitgedacht werden.

Als Voraussetzungen fQr das Auftreten von Scham und Peinlichkeit wird eine Reihe von

kognitiven Fihigkeiten diskutiert, aufderen Entwicklung hier nicht detailliert eingegangen
werden kann. Selbstbewertende Emotionen k6nnen nur auftreten, wenn ein Kind uber

objektive Selbsterkenntnis vedigt, d. h. zunichst einmal, daR es aus dem subjektiven Erle-

bensstrom heraustreten und sich selbst zum Gegenstand von Betrachtungen und Bewertun-

gen machen kann. Dies beginnt in der zweiten Halfte des zweiten Lebensjahres. Zuneh-
mend wird sich auch die Fihigkeit verbessern, sich in die Sichtweise anderer Personen
einzudenken und einzufohlen. Das Kind kann damitdie Bedurfnisse anderererkennen und
die Bedeutung seines Handelns Rir andere. AuBerdem wird es sich selbst als Gegenstand der

Bewertung durch andere wahrnehmen k6nnen. Selbstbewertende Emotionen erfordern

auch die Fiihigkeit, Ursachen von Ereignissen und die Absichtlichkeit oder Unabsichtlich-

keit von Verhalten einzuschitzen. SchlieBlich kann eine Bewertung des eigenen Tuns nur

dann erfolgen, wenn ein Kind Regeln und Standards uberhaupt verstehen und seine Akti-
26vititen daran messen kann.

Mehrere Studien27 finden jedoch Scham- und Peinlichkeitsreaktionen beim Ubertreten von

Regeln (elterliche Ge-und Verbote) oder beim Nicht-Erreichen von Gutestandards (Bewdlti-
gung von Spielaufgaben, Gewinnen bei einem Wetteiferspiel) in Anwesenheit von Eltem
oder Versuchsleitern bereits mit 2,3 oder 4 Jahren, zu einer Zeit, zu der manche der oben

angegebenen Voraussetzungen noch nicht erfWIt sind. Was kdnnte solche friihen Scham-
oder Peinlichkeitsreaktionen ausl6sen?

Dazu ist es notwendig, das tatsachliche Verhalten anderer Personen als Ausldser von Scham
und Peinlichkeit zu betrachten. Bei fri hen Schamreaktionen k6nnte der ProzeR des „social
referencing" eine wichtige Rolle spielen, der bereits am Ende des ersten Lebensjahres nach-

24 TOMKINS, 1963, BUEHIES IZARD, 1983, NATHANSON, 1987

25 SROuFE, 1979, ScHERER, 1984, Roos, BRANDTSTADTER, 1988, HARTER, WHrrESELL, 1989, GeppERT, HECKHAUSEN, 1988, SPPEK,
1995, LEWIS, 1993, GRIFFIN, 1995

26 vgl. SAPEK, 1995, GEFFERT, HECKHAUSEN, 1988

27 HECKHAUSEN, ROELOFSEN, 1962, Buss, 1980, SIEDENBIEDEl, 1991, ALESSANDRI, LEWIs, 1993, SnpEK, 1995
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gewiesen werden konnte. In neuartigen Situationen oder in konflikthaften Situationen, in
denen z. B. Verbote angesichts eines interessanten Spielzeugs ausgesprochen werden,
suchen Kinder emotionale Signale ihrer Bezugspersonen und regulieren ihr Verhalten ent-

sprechend.28 Eine aufdas k6rperliche Entdecken bezogene Beobachtung schildert die Mut-

ter eines 16 Monate alten Sohnes29:

„Nach dem abendlichen Abduschen. K. steht nackt vordem Spiegel. Erspielt mit seinem Penis, betrach-

tet sich dabei im Spiegel, schaut dann an sich hinab und ist ganz fasziniert. Er lacht mich (Anm.. Mutter)
im Spiegel an und deutet mit der anderen Hand auf seinen Penis. Dieses In-den-Spiegel-gucken und

dann An-sich-hinunterschauen macht er ganz begeistert eine Zeitlang.'

Die Mutter beschreibt in dieser Situation nicht ihre Reaktion, doch sollte sie wohlwollend

gewesen sein, vielleicht ein bes tigendes Ltcheln, wenn das Spiel noch eine Weile weiter-

ging. Mit dem Einsetzen der Selbsterkenntnis k6nnen emotionale Reaktionen anderer auch

aufein Selbst bezogen werden, wahrscheinlich ohne daG im einzelnen klar ist, wodurch die

Emotion bedingt ist. Negative, evtl. schamausldsende Reaktionen anderer Personen in

Zusammenhang mit kurperbezogenem Verhalten wdren zundchst z. B. (stellvertretende)
elterliche Schamreaktionen, Ekel, Verachtung und Arger, spdter auch inhaltlich differen-
zierte verbate Kritik des kindlichen Tuns und Spott. Zunehmend wurde das Kind negative
Reaktionen der Bezugspersonen bereits antizipieren, wenn diese anwesend sind und

schliefilich auch in Abwesenheit dieser signifikanten anderen, die damit zum internalisier-

ten Publikum geworden sind. Naturlich behilt die emotionale Komponente in der tatsach-

lichen oder antizipierten Reaktion anderer Personen auch spater Bedeutung. Die frilhesten

Bezugspersonen nehmen dem Kind zunachst viele der eingangs angesprochenen kogniti-
ven Prozesse ab, die es selbst noch nicht bewiltigen k8nnte: z. B. die Entscheidung, ob es

selbst fur etwas verantwortlich ist und die Entscheidung, ob etwas einen MiBerfolg oder

Regelverstoll darstelit.

FAMILIE UND KORPERSCHAM

In vielen Theorien zur Schamentwicklung wird, wie bereits erwihnt, eine menschliche

Aniage in die Oberlegungen einbezogen. FREUD30 geht davon aus, daR die Erziehung wich-

tige Beitrdge zum Aufbau der Sexualhemmungen leistet, zu denen er „den Ekel, das Scham-

gefihl und die isthetischen und moralischen Idealanforderungen" rechnet. In Wirklichkeit

iedoch, meint er, ist,diese Entwicklung eine organisch bedingte, hereditir fixierte und kann
sich gelegentlich ganz ohne Mithilfe der Erziehung einstellen." Wir gehen davon aus, daG

es in jedem Fall einer Betinflussung durch die Umwelt bedarf, um die vieli ltigen Auspr -
gungen der K6rperscham weiterzugeben oder zu ver ndern, die sich nicht nur in verschie-

denen Kulturen zeigen3; sondern auch innerhalb dieser, in Subkulturen, Schichten, Grup-

28 EMDE, OPPEAHElM, 1995

29 SCHUHRKE, 1991

30 FREUD, 1961,5.52

31 vgl. DuERR, 1988,1990
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 1
pen, Familien und Personen. Unser Interesse gilt vor allem dem Beitrag, den Familienan-

geh6rige durch ihr Modell und erzieherische MaGnahmen bei der Vermittlung von Karper-
schamregeln leisten. Im Vergleich zu anderen Regeln, die den Leistungs- oder moralischen
Bereich betreffen, herrschen beim Enverb von Kdrperschamregein mdglicherweise beson-

dere Bedingungen. So k6nnte es sein, daR K6rperschamregeln weniger gut begrundet wer-

den, weil Eltern das Sprechen Ober Sexualitit schwerfillt und daB bei der K6rperscham
situativ sehr unterschiedliches Verhalten verlangt wird, das das Erkennen von RegelmaBig-
keit Ir die Kinder erschwert. So ist Nacktsein vor manchen Personen und in manchen
Situationen erlaubt, z. B. vor Familienmitgliedern oderam Strand, wihrend ein moralisches

Verbot, z. B. zu 18gen, durchgingig vermittelt wird.

Schichtunterschiede in der Sozialisation von K6rperscham zeigen sich in einigen alteren
Studien: einer amerikanischen Studie aus den 50erjahren an 379 amerikanischen Muttern

mit 5jdhrigen Kindern und einer britischen Studie aus den 60er jahren an 700 britischen
Miittern mit 4jihrigen Kindern. Nach der amerikanischen Studie sind Unterschichtmutter
restriktiver in der Kontrolle der kindlichen K6rperlichkeit als Mittelschichtmutter.32 In der

britischen Studie wird berichtet, daB zwaralle Schichten versuchen, die Kinder sexuell nicht
aktiv werden zu lassen, dabei aber unterschiedliche Strategien verfolgen. In der Ober- und

Mittelschicht versuchen Mutter die aufkeimende kindliche Sexualit t eher durch einen reta-

tiv offenen Umgang zu neutralisieren. Den Kindern soll vermittek werden, daG man zwar

die Bekleidungsvorschriften einhalten muB, sich grundsatzlich aber fur seinen K6rper nicht
zu schdmen braucht. Unterschichtmiitter versuchen Sexualitat dagegen zu unterdrucken.
Die kindliche Neugier wird als verdichtig, als dunkle Macht betrachtet, die es zu kontrollie-

33
ren gilt, und bei den Kindern werden Schuldgefuhle erzeugt.

Das Alter der Eltern an sich hat wenig Aussagekraft Rir die elterliche Schamhaftigkeit; es

mulg im Zusammenhang mit anderen EinfluBfaktoren gesehen werden. Nach den Ergebnis-
sen einer Befragung von 1400 amerikanischen Eltern haben iltere Eltern konservativere

Einstellungen hinsichtlich der kindlichen kdrperlichen Zuruckhaitung.34 Doch kann dafiir
neben der Veriinderung der Freizugigkeit uber die letzten Generationen als Erkldrung auch

dienen, daG Ultere Eltern auch Witere Kinder haben. Wie RosENFELD ET AL. in ihrer Fragebo-
genstudie an 576 amerikanischen Familien der oberen Mittelschicht zeigen, sind die Eltern
ilterer Kinder zuriickhaltender als die jiingerer Kinder. Wenn allerdings nur die Eltern et-

geborener Kinder betrachtet werden, entsteht ein anderes Bild. Hier sind es eher die Fami-

lien, in denen die Eltern bei der Geburt ihres Kindes bereits ein relativ hohes Alter aufwei-

sen, in denen Kinder und Eltern sich am wenigsten schamhaft zeigen. Schichtunterschiede

spielen in dieser Studie keine Rolle.

Erstgeborene und spitergeborene Kinder unterliegen anderen sozialisatorischen Einflas-

sen, die zu grollerer Schamhaftigkeit bei den Spdtergeborenen fuhren. Letztere sind mit
Geschwistern konfrontiert, die bereits selbst ein bestimmtes MaG an Schamhaftigkeit ent-

32 SEARS, MACCOBY, LEVIN, 1957

33 NEWSON, NEWSON, n. ROSENFELD, SIEGEL-GOREUCK, HAAVICK, DURYEA, WENEGRAT, MARTIN, BAiLEY, 1984

34 ROBERTS, KLINE, GAGNON, 1978, n. ROSENFELDT ET.AL, 1984
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wickelt haben und mit Eltern, die aufgrund des h6heren Alters ihrer ersten Kinder bereits
35wieder erh6hte Schamhaftigkeit zeigen.

Die Ergebnisse hinsichtlich der Freizugigkeit von Vater und Mutter sind widerspriichlich.
Unklar ist auch, vor welchem Geschlecht sich Eltern eher schimen. Im Gegensatz zu fruhe-
ren Studien, die von einerheterosexuellen Scham bei Mi ttern und einer homosexuellen bei

Vdtern ausgehen, finden ROSENFELD ET AL., daR beide Eltern sich am meisten gesturt
Rihlen, wenn sie von Kindern des anderen Geschlechtes nackt gesehen werden.

Von verschiedenen Vulkern werden Annahmen Ober eine fruhere Schamhaftigkeit bei

einem der Geschlechter berichtet, allerdings nicht eindeutig zugunsten eines Geschlech-
tes.36 Eine amerikanische Studie an 44 Kindern aus der Oberschicht ergibt, daR Mddchen

37bezuglich Bekleiden bereits im Alter von 3 Jahren strenger erzogen werden als Jungen.
38Trotzdem scheinen Midchen nicht schamhafter zu sein alsjungen.

Eine Befragung deutscher Eltern hat ergeben, daG bei allen 5- bis 7jihrigen Kindern Scham
im Zusammenhang mit dem An- und Ausziehen und den Ausscheidungsvorgingen zu

beobachten ist.39 Angaben zum Einsetzen von Scham in verschiedenen Kulturen liegen
40zwischen 5Jahren und der Pubertit.

Eingangs wurde die Motivation zur K8rperscham einerseits dem Wunsch zugeschrieben, als

wenig attraktiv oder leistungs£dhig empfundene Teile seiner selbst zu verbergen, anderer-

seits dem Wunsch, sich als anerkanntes Mitglied einer Gruppe zu erweisen, die bestimmte

Regeln der K6rperscham vertritt. Hiiufig mag es dazu kommen, daG mit Kdrperscham
belegte Teile auch zu,haBlichen' Teilen werden. Flir K6rperteile, die sehr fruh und situativ

durchgingig verborgen werden mussen, erfihrt ein Kind keine Rackmeldung durch andere,
wird unsicher uber ihren Wert, was wiederum die Notwendigkeit verstirken kdnnte, sie zu

verbergen. Psychoanalytiker sprechen davon, daG eine Erotisierung des kindlichen K6rpers
durch die Eltern n6tig ist, womit keine Anregung zum sexuellen MiBbrauch, sondern ein

sinnlicher, die kindliche Geschlechtlichkeit und Genitalitit bestitigender Umgang zwi-
schen Eltern und Kind in der fruhen Kindheit gemeint ist.41 Dieser k6nnte eine wichtige
Basis fur ein gutes Verhilmis zum eigenen K6rper darstellen, bei dem das erstgenannte
Motiv zur K6rperscham keine Rolle spielt. Studien zu elterlichen Sozialisationspraktiken
im Bereich der Kompetenz- und moralischen Scham legen Ahnliches nahe: daG kindliche
Scham verst rkt bei den Kindern auftritt, bei denen auch auf richtiges Verhalten nicht mit

positiven Riickmeldungen geantwortet wird.42

35 ROSENFELD ETAL, 1984

36 DUERR, 1990

37 NELSON, 1962, n. RoSENFELD ET AL.,1984
38 Ros£NFELDETAL, 1984

39 SIEDENBIEDEL, 1991

40 DUERR, 1990

41 MERTENS, 1994

42 vgl. FERGUSON, STECCE, 1995
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Die meistender Studien, die sich unmittelbarmitder K6rperscham auseinandersetzen, sind

recht alt und machen nicht deutlich, woran Eltern das Auftreten von K6rperscham uber-

haupt festmachen.

Die vorliegende Forschungsarbeit hat ein deskriptives und exploratives Hauptanliegen. Sie
untersucht kindliche Kdrperschamerfahrungen auf ihre situativen Bedingungen und ver-

sucht, das erstmalige Auftreten von K6rperscham bei Kindern zu datieren, um es dann in

Beziehung zu setzen zu den in der Familie giiltigen Regelungen der Intimsituationen. Bei
den kindlichen SchamiuBerungen wird zwischen zwei Arten der Scham unterschieden:
Zum einen gibt es die selbstbezogene Kdrperscham, bei der es um die Wahrung der eigenen
Intimsphdre geht (z. B., wenn das Kind nicht nackt am FKK-Strand herumlaufen will), zum

anderen die fremdbezogene Kdrperscham, die sowohl durch die Rilcksichtnahme auf die

Intimsphdre anderer deutlich wird (z. B., wenn das Kind nicht mehr die Toilette betritt,
wenn andere dort sind) als auch durch stellvertretende Scham des Kindes fur eine Person,
mit deressich identifiziertund dieaus der Sichtdes Kindes ihre Grenzen nichtwahrt(z. B.,
wenn es dem Kind peinlich ist, weil die eigene Mutter zu knappe Hdschen triigt).

Die eingangs dargestellten theoretischen Differenzierungen m;ssen hier zun chst einmal
„wieder verwischt und unter dem Begriff ,„K6rperscham zusammengefaBt werden. Bei der

Befragung sind alle negativen selbstbewertenden Emotionen (Scham, Verlegenheit, Pein-

lichkeit, evtl. sogar Schuld) angesprochen, weil bisher offen ist, in welchem Maile sich Kin-
der von Verletzungen der Schamgrenzen betroffen fuhlen. Ebensowenig kann die beson-
dere Bedeutung von Schimen als akutem Zustand oder Schamgef hl als ubergeordneter
kognitiv-emotionaler Struktur berucksichtigt werden. Auch muR die Oberlegung, ob es sich

jeweils um sexuelle Scham im engeren Sinn handelt, vernachlissigt werden.
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2.Tl FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN

Die vorliegende Untersuchung geht von folgenden Fragestellungen aus:

1. Unter welchen Bedingungen wird das kindliche kdrperliche Schamgefhhl deutlich und
woran kann man sein Vorhandensein feststellen?

Hierbei ist es wichtig, Scham in Abhingigkeit von Situationen (z. B. Toilettengang zu Hau-

se oder in fremder Umgebung, Nacktsein im Garten oderam Urlaubsstrand) und anwesen-

den Personen (z. B. fremde oder vertraute, minnliche oder weibliche) zu betrachten. Das
Vorhandensein des Schamgef hls wird unserer Ansicht nach'nicht nur durch den Ausdruck

akuter Scham (z. B. Blick niederschlagen, errdten) deudich, sondern auch durch praventive
MaGnahmen (z. B. Toilettentur abschlieBen) oder Bewhitigungsstrategien bei eingetretener
Scham (z. B. wutend werden, eine andere Person aus dem Zimmer werfen).

2. In welchem Alter treten Gefiihle k6rperlicher Scham bei Kindern erstmals aufund beste-
hen Geschlechtsunterschiede?

3. Ist das Auftreten kdrperlicher Scham abhingig von der Art, wie familiale Intimsituatio-
nen (Toilettenbesuch, Baden/Duschen/Waschen, nackt herumlaufen, kindliche Doktor-

>spiele oder Selbstbefriedigung, elterliches Liebesleben) gestaltet werden.

4. Stehen die familialen K6rperschamregeln im Zusammenhang mit bestimmten demogra-
phischen Merkmalen wie Alter der Eltern, Kinderzahl, Schulbildung, Berufusw.?

Zu den einzelnen Fragestellungen bestehen teilweise detaillierte Hypothesen, die im Zu-

sammenhang mit den Ergebnissen erlautert werden.

202 UNTERSUCHUNGSDESIGN

Konzipiert wurde eine qualitative Interviewstudie mit Elternpaaren und jeweils einem Kind
in leder Familie. Im Sommer 1993 fand eine Voruntersuchung statt, bei der mit einer Aus-
nahme bereits alle an der Hauptuntersuchung beteiligten Mitarbeiter  tig waren. Die

Hauptuntersuchung liefvon November 1993 bis Mirz 1994 und wurde von der Projektlei-
terin und zwei Mitarbeitern und zwei Mitarbeiterinnen durchgefiihrt. Allejungen und die
Viter der Midchen wurden von minnlichen Personen interviewt, alle Midchen, Mutter
und die Vdter derJungen von weiblichen. Die Interviewpartner der Kinder hatten uber ein

Psychologiestudium hinaus Erfahrung mit Kindern als Erzieheroder in der kirchlichen Kin-

der- undjugendarbeit.

Nach ersten telefonischen oder brieflichen Kontakten fanden mit jeder Familie drei Treffen
statt. Beim ersten Besuch zweier Mitarbeiter im Hause der Familie wurde das Projekt vorge-
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stellt, die Familie endgultig fir die Mitarbeit geworben und eine Vertrauensbasis aufgebaut.
Einer der Mitarbeiter sollte spiter das Interview mit einem der Elternteile durchfuhren, der

andere das Interview mit dem Kind. Nach einem kurzen Gesprich mit den Eltern konnten
sich die Rir das Kindinterview zust ndigen Mitarbeiter mit dem Kind zuruckziehen; sie
waren in allen Fillen willkommene Gespr chs- brw. Spielpartner. Beim zweiten Besuch
wurden beide Elternteile getrennt voneinander (Dauer: ca. 1 bis 3 Stunden) anhand eines
Leitfadens43 zu Hause interviewt. Am Ende des Interviews wurde eine schriftliche Beobach-

tungsanweisung Rir die Zeit bis zum nichsten Besuch gegeben, der ca. zwei Wochen nach
dem zweiten stattfand. Diesen Besuch Qbemahmen jeweils zwei Projektmitarbeiter.

Der dritte Kontakt fand in den Riumen der Universitit Bamberg statt. Er umf,Bte ein

Nachgesprich mit einem begleitenden Elternteil, meist der Mutter, das im BOro der Projekt-
leiterin durchgefiihrt wurde. Dabei konnten Korrekturen zum ersten Interview und neue

Beobachtungen der Eltern aufgenommen werden. Anschliellend wurde noch ein dreiseiti-

ger Fragebogen zu demographischen Daten der Familie, zur Wohnsituation, zu sozialen

Kontakten des Kindes usw. ausgefiil It. Diese Daten erm8glichen es, die Reprisentativitit
der Stichprobe einzuschitzen, EinfluBfaktoren aufdie Schamentwicklung zu identifizieren
und den Bekanntheitsgrad von Personen abzuschatzen, die im Eltern- oder Kindinterview

in potentiellen Schamsituationen genannt wurden. Die Interviews konnten so von einigen
Fragen entlastet werden. Gleichzeitig wurde mit dem Kind im selben Gebiude ein Spiel-
interview in einem Videostudio durchgefuhrt.

Das Spielinterview ist nicht Teil des von der BZGA gefdrderten Projektes und wird deshalb
im vorliegenden Bericht nicht weiter berucksichtigt. Die in 2.1 angefihrten Fragestellungen
beziehen sich ausschlieBlich aufdie mit den Eltern durchgefuhrten Interviews.

2033 STICHPROBE

Fur die Teilnahme an der Untersuchungkonnten 41 Familien aus Bambergund Umgebung
.

gewonnen werden. Es handeltsich um vollstindige Familien, in denen die Kindermit ihren
leiblichen Eltern zusammenleben. Die untersuchten Kinder sind ungefihr gleichmiBig
uber die Altersgruppen und die beiden Geschlechter verteilt.

Die Adressen der Familien wurden per Zufallsauswahl aus den Geburtsmeldungen in den
Standesamtlichen Nachrichten der Stadt Bamberg gezogen. Einige Adressen erhielten wir
iiber Aushiinge in Kindergdrten und die Vermittlung von Familien, die sich selbst zur

Untersuchung bereit erklirt hatten. Von den 19 Midchen-Familien wur(len 13 aber die

Standesamtlichen Nachrichten gewonnen, von den 22Jungen-Familien 19. Die Teilnahme-

quote lag bei 20 % der Kontaktierten. Midchen-Familien fiir die Untersuchung zu gewin-
nen, war weitaus schwieriger. Bemerkenswert ist die Gruppe der 9jihrigen Midchen. Anders
als bei allen anderen Gruppen waren es vielfach die Midchen selbst und nicht ihre Eltern,

43 siehe Anhang 5.3
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Abb. 1

ALTER UND GESCHLECHT
DER AN DER UNTERSUCHUNG TEILNEHMENDEN KINDER

4--

34

Madchien 2 lungen F-1
n=19 n=22

GesamtumfangderStichprobe N-41
20 Kinder im Altervon 4 bis 6 lahren, 21 im Altervon 7 bis 8 Jahren

Alterin lebensiahren

die bereits einen ersten unverbindlichen Kontakt verweigerten. Kam es zu einem Erstkon-

takt mit der Untersucherin, dann waren die Mddchen auch zur Teilnahme bereit.

Im Vergleich mit deutschen Bev6Ikerungsdaten von 1993 haben die Eltern der Stichprobe
ein relativ hohes Bildungsniveau.44 Trotzdem liegen auch niedrigere Abschllisse bei circa
der Hilfte der Elternteile vor. Auch von der beruflichen Ausbildung bzw. T tigkeit her han-

delt es sich uberwiegend um eine Mittelschichtstichprobe. 93 % der Vitersind erwerbstitig,
aber nur 44 % der Mutter. Damit liegt die Erwerbstitigkeit der Frauen um 14 % unter den
deutschen Vergleichsdaten, was sicher mit der relativ hohen Kinderzahl der Familien zu tun

hat. Die Mutter sind durchschnittlich 35Jahre alt (Variationsbreite: 25-46Jahre), die Vater
38 Jahre (27-48 Jahre). Nur 10 % der Eltemteile geh6ren keiner Konfession an. Ober 63 %

billigen dem Religi6sen eine gewisse Wichtigkeit in ihrem Leben zu. Mit 2,3 Kindern pro
Familie ist die Kinderzahl uberdurchschnittlich hoch bei bundesweit 1,6 Kindern pro Fami-
lie. In zwei der Familien werden zusitzlich zu den eigenen noch Pflegekinder betreut. Nur 3
Kinder haben keine Geschwister, 27 haben Brider, aber nur 17 Schwestern. Ausschlieglich

Geschwister ihres eigenen Geschlechts haben 17 Kinder.

44 26,8 % der Viter (Daten des STAnSTISCHEN BUNDESAMTES Rir die 25- bis 50jihrigen: 43,6 %) verfhgen uber einen Hauptschulab-
schluE, 17,1 % (17,8 %) uber einen Realschul- oder vergleichbaren AbschluB und 56,1 % (25,8 %) uber die Fachhochschul- oder
Hochschulreife. 22,0 % der Miutter (Daten des STATISTIscliEN BUNDESAMTES tur die 25- bis 50jihrigen: 41,0 %) verfagen Ober
einen HauptschulabschluE, 34,1 % (25,2 %) ubereinen Real- oder vergleichbaren AbschluB und 43,9 % (20,3 90) uber die Fach-
hochschul- oder Hochschulreife. Kein Elternteil hat einen AbschluB der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen der

ehemaligen DDR. Nur 43,9 % der Mutter sind berufstitig (STATISnSCHES BUNDESAMT: 25-55jihrge verheiratet zusammenle·
bende Mitter: 57,8 %)
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72.4 ELTERNINTERVIEW

Grundlage der Interviews ist ein Leitfaden ohne vorgegebene Antwortkategorien.45 Es
wurde jeweils in der gleichen Form mit der Mutter und dem Vater des Kindes durchgefiihrt.
Die Fragen sollten zundchst den augenblicklichen Entwicklungsstand des untersuchten

Kindes in verschiedenen Bereichen erfassen, dann aber auch alterskorrelierte Verinderun-

gen, die den Eltern bewuilt sind. Der Leitfaden umfafit folgende Themen:

• Das elterliche Verst'indnis von „sich schimen" und „Schamgefilhl" im allgemeinen und

speziell in bezug aufAspekte der Kdrperlichkeit
• Beobachtungen der Eltern zur Entwicklung eines k8rperlichen Schamgef hls beim

untersuchten Zielkind der Familie in bezug aufdas Kind selbst

• Beobachtungen der Eltem zur Entwiddung eines k6rperlichen Schamgefihls beim

untersuchten Zielkind der Familie in bezug aufandere Personen

• Regelungen bestimmter vorgegebener Intimsituationen in der Familie: Realit t und
Wensche der Interviewten

• EinfluGgr6Ben aufdie Regelung von Intimsituationen: Herkunftsfamilie der Eltern und
andere von den Eltern benannte Einflusse

• Erfahrungen des Kindes mit den genannten Intimsituationen auGerhalb der Kernfamilie

(Eltern, Geschwister) und Regelungswunsche der Eltern

205 AUSWERTUNGSVERFAHREN

FQr die Auswertung der Elteminterviews wurde ein dreistufiges Auswertungssystem ent-

wickelt Im ersten Schritt wurden aus dem Material alle Episoden mit einem K8rperbezug
extrahiert, die das Kind selbstoderdie Interviewten in ihrer Kindheit betreffen. Diese wur-

den in ein Verhaltensanalyseschema eingetragen.46 Im zweiten Schritt wurden uber die Epi-
soden hinausgehende Informationen, z. B. allgemeine elterliche Entwicklungsmodelle von

Scham, unter bestimmten Auswertungsfragen in jeweils spezifische Grobkategorien einge-
tragen. Im dritten Schritt wurden detaillierte Kategorien Hir die Spalten des Verhaltensana-

lyseschemas und die unter den Grobkategorien der Auswertungsfragen registrierten Infor-

mationen entwickelt. Diese Kategorien sind die Grundlage aller statistischen Berechnungen
und der in Teil 3 berichteten Ergebnisse.

45 detnillierte Darstellung im Anhang 5.3

46 v .Anhang 5.4
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Fir die Auswahl der informationen aus den Interviews und die Registrierung im Verhaltens-

analyseschema und unter den Auswertungsfragen wurde die Ubereinstimmung der Auswer-

ter gepruft, um eine m6glichst groGe Zuverliissigkeit beim Analyseverfahren zu gewdhrlei-
sten.47 Die Vergabe der detaillierten Kategorien wurde von zwei Personen gemeinsam
durchgefihrt.

20% STATISTISCHE AUSWERTUNG

Die mit den Vitern und MQuern durchgefuhrten Interviews wurden jeweils als eigenstiin-
dige Datenquellen kategorisiert und getrennt in der EDV erfalit, Rir die weitere Verarbei-

tung ledoch teilweise 7.usammengefafit. Dort, wo es um die elterliche Sichtweise von Scha-

men und Schamgeftih148 und die familiale Regelung von Intimsituationen49 geht, wird die

Perspektive von Muttern und Viitern getrennt analysiert

Die statistische Auswertung erfolgte fast ausschlieBlich mit dem Programmpaket SPSS

(Version 6.1.2,1995). Soweit nicht anders angegeben, wurden Tests mit zweiseitigem Ab-

lehnungsbereich gerechnet, lagen gerichtete Hypothesen vor, mit einseitigem. Es wurden

Qberwiegend verteilungsfreie, statistische Verfahren fur Rang- oder Nominaldaten verwen-

det (SPEARMAN-Rangkorrelation, WILCOXON-Test Sr verbundene Stichproben, MANN-

WHITNEY-U-Test, KRUSKAL-WALLIS-Rangvarianzanalyse, FISHER'S exact probability, Vor-

zeichen-Test von McNEMAR). SPSS erlaubt eine Angabe des genauen Signifikanzniveaus.
Dieses wurde ungerundet aufzwei Stellen genau ilbernommen. Als statistisch signifikant
wird ein Ergebnis mit einer Fehlenvahrscheinlichkeit von p <.05 bezeichnet, als tendenziell

signifikant mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit von p < .10.

47 Als ObereinstimmungsmaB wurde der Prozentsatz gleicher Urteile zwischen jeweils 2 Auswertern nach der Formel von Houn

(MERTEN 1983, S. 304) errechnet. Bei den Spalten 1 bis 4 des Verhaltensanelyseschcmes wurde die Obereinstimmung Dber Pro·
dukt-Moment-Korrelationen geproft, z. B. die Hiufigkeit, mit der Auswerter bel den einzelnen Fragen Schamepisoden ermittek

hat,en. An der Auswenung waren vier Mitarbeiterinnen (Auswerterpiar 1 und 2) und die Projektleiterin beteiligt. Da eine Auswer-

tenn dengr6Bten Teil der Interviews ubernehm, wurde nochmals zwischen ihrund der Projekleiterin (Auswerterpaer 3) die Ober-

einstimmung gep ft. Die Obereinstimmung wurde Rir jedes Paar anhand von 3 Interviews berechnet

48 vgl. 3.1

49 vgl. 3.2
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3.Tl DAS ELTERLICHE ERSTANDNISVON
SCHAMEN UNDSCHAMGEFUHL

Die Fragen im ersten Teil des Interviews zielen darauf ab, das allgemeine Verstandnis von

„sich schdmen" und „Schamgefiihi" bei den Eltern einzugrenzen. AuBerdem soliten die
Eltern durch einige Erliuteningen fur das Hauptthema dieser Untersuchung - die K6rper-
scham - sensibilisiert werden.

3.1.1 AUSDRUCK UND ERLEBEN VON SCHAM

Zundchst wollten wir von den Eltem wissen, woran sie merken, wenn jemand sich schimt
50und was in einer Person vorgeht, wenn sie sich schamt

Alle von den Eltern genannten Merkmale sind in Abbildung 2 aufgelistet. Die Reihenfolge
innerhalb der neun Themen ergibt sich aus der Hiufigkeit, mit der Eltern einzelne Aspekte
erwihnt haben. Manche Themenbereiche k6nnen beiden Fragestellungen zugeordnet wer-

den: So k6nnen Ausdrucksmerkmale bewuBt werden und damit einen hervorgehobenen
Platz im Erleben einnehmen, oder Erlebensinhalte k6nnen im ProzeE der Bev,iltigung von

Scham kommuniziert werden. Wenn sie in Handlungen umgesetzt werden, bilden sie Hin-
weise aufdie Emotion Scham.

Am hiufigsten wurden von Eltern die Merkmale des nonverbalcn Ausdrucks genannt
und da vor allem das Err6ten und die Blickvermeidung. Aussagen der Eltern wie z. B.: „Das
merkt man am Gesicht." oder:

„...
wie einer schaut.", sind in der Rubrik .Sonstige" zusam-

mengefaBt Bei den sprachlichen Merkmalen wird vor allem die Sprachhemmung
genannt, d. h., man kann nicht mehr weitersprechen, stottert oder wird leise. Eine Reihe der

genannten Merkmale stellt strenggenommen keinen direkten Hinweis auf das Gefuhl der
Scham dar, sie werden aber von den Beobachtern so interpretiert. Dies geschieht dann,
wenn in schamrelevanten Situationen negative Emotionen sichtbarwer(len(z. B. Arger, ver-

legenes Licheln), wenn Handlungen fiir die Schamvermeidung (z. B. beim Urinieren im

Freien nach Passanten schauen) oder die Schambewiltigung eingesetzt werden (z. B. Hand-
tuch hochhalten) oder wenn Scham durch bestimmte kommunikative Akte oder die Unter-

druckung von Ausdrucksmerkmalen (vgl. Abbildung 2: 5; 6; 9) verleugnet wird.

Viele indirekte Hinweise auf Scham dienen wohl genauso wie die explizit so benannten

Handlungen der prim ren oder sekunddren Priivention von Scham. Arger beispielsweise
vernichtet die Quelle der Beschdmung oder verlagert teilweise die Verantwortung fur eine
beschimende Situation auf eine andere Person. Da wird vielleicht der jungere Bruder aus

dem Bad geworfen oder die Partnerin, die beschamende Dinge erzihit, zum Schweigen
gebracht. Ein verlegenes Lichein liBt dagegen auf Unterordnung schlieBen und bringt die

anderen dazu, uber peinliche Sachverhalte hinwegzusehen und die beschimte Person zu

50 vgl. 5.3: Frage 1.1 und 1.2
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unterstutzen und anzunehmen. Andere negative, selbstbewertende Emotionen (genant,
verlegen, peinlich, schuldig und schuchtern) tauchen oft im Zusammenhang mit bestimm-

ten sprachlichen Wendungen der befragten Eltern auf(„Wenn einer sich schimt, dann ist es

ihm peinlich, daB. D.

Einige der von den Eltern genannten Merkmale wie der Wunsch, aus dem Felde zu gehen,
Gedanken uber das beschiimende Ereignis oder die Abnahme des Selbstbewuiltseins weisen

vor allem aufdas Erleben einer Person hin (vgl. Abbildung 2: 4; 7; 8). Sie k6nnen jedoch zu

Hinweisen auf Scham  ir andere Personen werden, wenn jemand sich schlagartig zuruck-
zieht oder entsprechende Gedanken duBert.

Bei den meisten Antworten wird deutlich, daB das Auftauchen von Scham abhingig ist von

der Anwesenheit anderer. Nur vier Eltern verweisen ausdriicklich darauf, daR es Scham auch
ohne Publikum geben kann. Die Perspektive von Muttern und Viitern unterscheidet sid,
kaum. Betrachtet man die Haufigkeit, mit der die Elternteile einzelne Aspekte thematisie-

ren, so kommt bei den Muttern tendenziell eher die Blickvermeidung vor (p =.06), bei den
Vitern eher gehemmtes, zuruckgezogenes Verhalten (p =.07).

Abb. 2

ERKENNUNGSMERKMALE UND ERLEBEN

VON SCHAM AUS DER 51CHT DER ELTERN

KATEGORIEN

1. MERKMALE OES NONVERBALENAusDRUCKS MUTTER N=41

1.1 Errdten

1.2 Blickvermeidung

1.3 Sonstige

1.4 Gestik/Bewegungen H nde

1.5 Karperhaltung
1.6 Kopfsenken

1.7 Bewegungenallgemein

2. KORPERSYMPTOME

3. SPRACHLICHE MERKMALE

3.1 Sprachhemmung

3.2 Thema ersetzt

3.3 Sonstige

3.4 sprachlich-stimmlicher ExzeB

4.AuS DEMFELDEGEHEN

4.1 Weggehen

4.2 Wunsch zu verschwinden

YATER N=41 GESAMTN=82
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(Fortsetzung Abb. 2)

KATEGORIEN

5. BEFINDLICHKEIT, ANDERE EMOTIONEN MUTTER N=41 VITER N=41 GESAMTN=82

5.1 negatives Befinden 11 13 24

5.2 gehemmtes, zuruckgezogenes Vh 7 15 22

5.3 Verhaltenskonflikt 11 11 22

5.4 genant/verlegen/peintich 15 6 21

5.5 argertich 8 3 11

5.6 Lachen/Kkhern/Lacheli 6 3 9

5.7 schuldig 1 6 7

5.8 angstlich 4 1 5

5.9 Sonstige 2 3 5

5.10 schuchtern 2 0 2

6. SCHAM VERLEUGNEN

6.1 Situation uberspielen 5 4 9

6.2 Scham nicht merken lassen 4 3 7

6.3 Fehiverhalten nichtzugeben 4 1 5

7. NACHDENKENOBEREREIGNIS

7.1 Wissen um Wissen/Beurteilung 7 8 15

7.2 VerstoB vorsich eingestehen 6 7 13

7.3 antizipierte Reaktion anderer 3 4 7

7.4 Bedauern, ungeschehen machen 3 2 5

7.5 Reflexion des Geschehens 0 4 4

7.6 Blockade im Kopf 0 2 2

7.7 Kritikananderen 0 1 1

8. ABNAHMESELBSTBEWUSSTSEIN 0 2 2

9. SCHAMPRAVENT*VE HANDLUNGEN

9.1 sekund' re Pravention/Bewaltigung 8 5 13

9.2 primare Prtivention/Vermeidung 8 4 12
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3.1.2 KORPERBEZOGENES UND NICHT-KORPERBEZOGENES
SCHAMGEFOHL

Im folgenden haben wir die Eltern befragt, woran sie denken, wenn man uber eine Person

sagt „sie hat ein Schamgefihl" oder „sie hat kein Schamgefiihl" (Frage 1.3). Dabei hat sich

gezeigt, daR die Eltern genauso oft an kurperbezogene wie an nicht-k6rperbezogene Inhalte
denken.

Mit dem kdrperlichen Schamgefiihl wird in den meisten F•31len Nacktheit assoziiert, zuviel

von seinem K6rper zeigen, uber Sexuelles reden oder es zeigen. Die Eltern denken aber
auch an sexuell Ungeh6riges wie z. B. zu aufreizendes Verhalten. Nur selten nennen die
Eltern andere k6rperliche Aspekte wie „einen fahren lassen; unsch6nes Aussehen oderAus-

scheidungssituationen.

Bei nicht-k6rperbezogenen Aspekten des Schamgefihls berichten die Eltern uber Distanz-

losigkeit, das Ausplaudern von Privatem oder Geheimem, zu auffalliges Bewegen in der

Offentlichkeit, das Verletzen von anderen, fehlende Rucksichmahme, egoistisches Verhal-

ten, die MiBachtung von Normen, Grenzen und Moral. Weitere Aspekte sind situativ unan-

gemessenes Verhalten, Mangel an Takt oder FeinRihligkeit und unuberlegtes, unkontrollier-

tes Verhalten. Nur selten wird jemandem das Schamgefuhl abgesprochen, wenn ein

MiGgeschick passiert ist.

Fragt man explizit nach, ob mit .schimen' und „Schamge ihl" unterschiedliche Bedeu-

tungszusammenhdnge angesprochen werden, so stimmen 69 von 79 Eltern zu. 46 Eltern
assoziieren mit „Schamgefuhl" ausschlieBlich k6rperlich-sexuelle Inhalte, nur ein Elternteil

dagegen bei .schimen*. Erst bei genauerer Betrachtung des Begriffs .Schamgefuhl" findet
eine Erweiterung aufandere Inhalte statt.

3.1.3 ENTWICKLUNG DES SCHAMGEFUHLS

Welche Vorstellungen haben Eltern davon, wie sich bei Kindern das SchamgefGhl ent-

wickelt (Frage 1.4)? Uns interessierte, was nach Meinung der Eltern die Entwicklung beein-

flullt, in welchem Alter sich bei den Kindern erstmals Anzeichen von K6rperscham zeigen
und ob es dabei Geschlechtsunterschiede gibt

Die elterlichen Aussagen wurden danach beurteilt, inwieweit Erbanlagen und Umweltein-
flilsse in ihrem Entwicklungsmodell eine Rolle spielen. Als Anlagen wurde bewertet, wenn

die Eltern von Angeborensein sprechen, von Reifung oder davon, daE das Schamgefuhl
ganz von selbst aus den Kindern kommt. Zu den Umwelteinflussen wurden Hinweise auf

Erziehung, Lernen, Personen, Medien, Institutionen und Umwelt gezihlt. Am hiufigsten
taucht bei den Eltern das reine Umweltmodell auf, gefolgt vom Modell der Anlage-Umwelt-
Interaktion. Den Umwelteinflussen wird insgesamt groGe Bedeutung beigemessen, den

Erbanlagen die geringste.

Hinsichtlich des ersten Auftauchens der Scham bei den Kindern wollen sich einige Eltem
nicht aufein Alter festlegen. Viele geben lediglich einen Bereich an, wie z. B. im Kindergar-
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Abb. 3

EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE ENTWICKLUNG
DES KINDLICHEN SCHAMGEFUHLS AUS DER 51CHT DER ELTERN

EINFLUSSFAKTOREN

nurAntage

ehernurAnlage

Anlage und Umwelt

eher nur Umwelt

nur Umwelt

gesamt

MUTTER

tenalter, mit Schulbeginn oder in der Pubertit. Aus den Bereichsangaben und den detaillier-
ten Angaben ergibtsich Abbildung 4. Beginnend mit dem 2. bis 3. Lebenijahrkommt es zu

einem kontinuierlichen Anstieg der Nennungen bis zum Schulbeginn mit 6 bis 7 Jahren,
anschliefiend eher zu einem Abfall und einem neuerlichen leichteren Anstieg um den

Beginn der Pubertit

Haufig nennen Eltern Entwicklungen, die parallel mit dem Beginn des Schamgefuhls ver-

laufen oder die Scham begunstigende Faktoren: das Entdecken der Geschlechtsunter-

schiede, die Neugier aufdas andere Geschlecht, die beginnenden k6rperlichen Verinderun-

Abb. 4

ALTERSBEREICHE, IN DENEN NACH ANSICHT
DER ELTERN DAS SCHAMGEFOHL AUFTAUCHT

Angabenvon 29 Vatern u nd 31 M itte rn

Ir--r-
l. li. 2.-3· Li· 4.-6. li· 7.-71. W. 12.-...(Pubertat)

erste Scham nach Altersbereichen
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gen der Pubertdt und die damit einhergehende Unsicherheit uber den eigenen Karper,
eigene sexuelle Erlebnisse, das Vorhandensein gegengeschlechtlicher oder ilterer Geschwi-

ster, die Gedichmisentwicklung.

49 Eltern gehen davon aus, dal es bei der Entwicklung des Schamgefikhls Unterschiede zwi-

schen Jungen und Midchen gibt. Nur 21 Eltern glauben nicht an Unterschiede, 12 haben
keine entsprechende Information gegeben. Oft k6nnen die Eltern nicht richtig erkl ren,
worin diese Unterschiede bestehen, meist sind sie eher qualitativer Natur. Da die Eltern bei-

spielsweise eine unterschiedliche Beziehung zu jungen und Midchen haben, sollte auch
deren Entwicklung unterschiedlich verlaufen. Hiufig werden Midchen vor allem von Mut-
tern als das schamhaftere Geschlecht angesehen: 28 Eltern glauben, daR sich das Schamge-
filhl fruher und stdrkerbei Midchen entwickelt, nur 8 Eltern nehmen das Air dieJungen an.

Hier die wichtigsten Argumente pro und contra Scham bei den Geschlechtern:

• Pro Scham bei Mddchen: Mddchen sind generell und k6rperlich friiher entwickelt; sie
erleben in der Pubertit mehr Verinderungen; die Eltern erziehen sie st rker zur Scham;
Midchen haben mehr zu verlieren; Midchen sind zuruckhaltender, ingstlicher;
Midchen legen mehr Wert aufihr Augeres.

• Contra Scham bei Midchen: Sie haben nicht so viel herzuzeigen, briuchten sich eigent-
lid, nicht zu schdmen.

• Pro Scham beijungen:Jungen sind generell weniger offen als M:idchen; durch die dulger-
lichen Geschlechtsteile gibt es mehr zu verbergen.

• Contra Scham beiJungen: Durch die enge Beziehung zur Mutter haben sie von vornher-
ein mehr Beziehung zum anderen Geschlecht; sie „produzieren" sich mehr, haben mehr

herzuzeigen.

3.1.4 WERT DES SCHAMGEFOHLS

Um den Wert einzuschitzen, den Eltern dem Schamgefiihi beimessen, befragten wir sie

nach seiner Wichtigkeit und seinem Nutzen (Frage 1.5). Ein GroBteil der Eltern beurteilt
das Schamgdhl als etwas Wertvolles und Notwendiges. Dabei schitzen Miitter das Scham-

geRihl h6her ein als Viter. Nur fiinf MUtter schrinken seinen Stellenwert ein, dagegen stel-

len 14 Viter seine Bedeutung in Frage (p = .03). Elternpaare stimmen hinsichtlich der Be-

wertung der Wichtigkeit bis zu einem gewissen Grad uberein (rs = ·36, p = .01). Die

Einsch3tzung der Notwendigkeit des Schamgefuhls bei den Vdtern zeigt eine Reihe tenden-
ziell signifikanter Zusammenhinge mit demographischen Variablen. Wirklich bedeutsam
ist jedoch nurder berufliche Status des Vaters: bei hdherem beruflichen Status herrscht eine

positivere Beurteilungdes Schamgefuhls vor(Z =-2.38, p=.01).

Bei der Begriindung der Notwendigkeit eines Schamgefuhls argumentieren die Eltern in
zwei Richtungen: eine gesellschaftsorientierte und eine individualistische. Bei der ersten

wird das Schamgeftihl als etwas von der Geselischaft Geprigtes angesehen, das positive Wir-

kungen aufdas menschliche Zusammenleben hat. Hierzu zihlt auch, wenn Eltern den Sinn
des Schamgefihis im Schutz der anderen sehen. Bei der zweiten Argumentationsrichtung
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dient das Einhalten von Schamgrenzen dem Schutz der Privatsphire und damit dem Selbst-
schutz. Gesellschaftliche und individualistische Begrlindungen schlieBen sich nicht aus,

doch meist liefern die Eltern, vor allem die Viiter, bevorzugt Argumente in die eine oder die
andere Richtung (rs = -·34, p = .02). Individualistische Begrundungen sind unbestritten

positiv; die gesellschaftliche Argumentation wird dagegen auch da gewihlt, wo eine nega-
tive Seite des Schamgefiihls bemerkt wird. Matter und Viter, deren iltestes gegenge-
schlechtliches Kind nicht mehr ganz jung ist, vielleicht schon in der Pubertit, argumentie-
ren bevorzugt gesellschaftlich.51 Mit zunehmendem Alter der Kinder scheinen die Eltern

gesellschaftliche Zwiinge stdrker zu spuren und zu berucksichtigen. M8glicherweise nehmen
sie den Druck stirker wahr, keine sexuelle Attraktion zwischen Eltern und Kind aufkommen
zu lassen.

3.1.5 ZUSAMMENFASSENDE  BERLEGUNGEN

Die Antworten zum Thema Scham lassen die Eltern insgesamt als kompetente Interview-
partner erscheinen. Die von ihnen genannten Erkennungsmerkmale und die Hinweise auf

das Erleben von Scham decken sich im wesentlichen mit dem Spektrum in der wissenschaft-
lichen Literatur. jeweils mehr als ein Viertel der Befragten geben an, dall Scham sich mit

Errdten, Blickvermeidung und Sprachhemmung, mit Ruckzug aus der Situation, negativem
Befinden und gehemmt zurQckgezogenem Verhalten, mit Verhaltenskonflikten, Gefiihlen
von Peinlichkeit und Verlegenheit aullert Einige Eltern zihlen auch priventive Handlun-

gen zu den Erkennungsmerkmalen von Scham. Dieser Gesichtspunkt wurde in derWissen-

schaft bisher zuwenig berucksichtigt

Mit den Worten .schtmen" und „Schamgefuhi" assoziieren viele Eltern unterschiedliche
Inhalte. Istvom„Schamgefuhl" die Rede, dann denken viele an ktlrpertich-sexuelle Regelwi-
drigkeiten, bei „schamen" implizieren sic dagegen eine Vielzahl von Verst6Ben. Damit k6n-
nen wir WURMSERS einleitend zitierte Feststellung best'itigen, dafi die „Haltung der Scham-

haftigkeif (unsere Wortwahl: „ein Schamgefiihl haben') in verschiedenen Sprachen stark
mit Sexualitit assoziert wird

Im Hinblick aufdie kdrperliche Komponente betrachtet die grolle Mehrheit der Eltern, vor

allem aber die Mutter, das Schamgefuhl uneingeschdnkt als wertvolle menschliche Eigen-
schaft. Viter sch tzen den Wert des Schamge hls um so h6her ein, je h6her ihr beruflicher
Status ist. Die Begrundungen der Eltern fur den Sinn des Schamgdhls gehen in zwei Rich-

tungen: Aufder einen Seite dient das Schamgefuhl dem Schutz der anderen und der Ord-

nung in der Gesellschaft, aufder anderen Seite dem Selbstschutz des einzelnen, seiner Pri-

vatsphdre. Die Mehrzahl der Eltern sieht die Entwicklung des k6rperlichen Schamgefuhls
von der Umwelt beeinfluBt Einige gehen ledochvon einem Interaktionsmodell zwischen
Umwelt und Erbanlagen aus. Viele Eltern luBern, daG die Kinder soziale Modelle nachah-
men. Dabei denken sie an sich selbst als Modell, an altere Geschwister oder an freizugige
Vorbilder in den Medien.

51 Die Stirke der mutterlichen gesellscheftlichen Argumentation und das Alter des iltesten Sohnes korrelieren jignifikent
(rs=.38, p =.02, N = 34), ebensodie derviterlichen mit dem Alterderiltesten Tochter(r,=.48, p =.00, N=41).
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Viele der Eltern gehen davon aus, daR es Unterschiede in der Schamentwicklung zwischen

Jungen und Midchengibt Schamhaftigkeit wird eher mit dem weiblichen Geschlecht asso-

ziiert. Sie erscheint als Selbstschutz Sr die Midchen erstrebenswerter und wird bei ihnen
fruher und stdrker erwartet als beiJungen. Den Beginn der K6rperscham aufein bestimmtes

Alter festzulegen, erscheint den Eltern sehr schwer. Das Spektrum reicht vom 1. Lebensjahr
bis hin zur Pubertat. Dies deutet daraufhin, dah Eltern unterschiedliche Kriterien filr den

Beginn haben. Aus den Antworten vieler Eltern wird deutlich, daS sie einen Punkt aus einer
fortschreitenden Entwicklung herausgreifen. Meist rechnen die Eltern mit einem Anstieg
der Scham zur Zeitdes Schulbeginns.

302 DIE FAMILIALE REGELUNG VON |NTIMSITUATIONEN

Unter intimen Situationen, die die kdrperliche Privatheit betreffen, haben wir in unserem

Interview Situationen zusammengefaBt, in denen Familienmitglieder nackt sind, in denen

es zu engem K6rperkontakt vorzugsweise an den Geschlechtsorganen kommt oder wenn

Familienmitglieder auf die Toilette gehen. Die Abgrenzung der Eltern hinsichtlich ihres

eigenen K6rpers und des Kurpers der Kinder kunnte einen wesentlichen EinfluB darauf

haben, wie schnell Kinder selbst Grenzen aufbauen und wie sie diese bei anderen respektie-
ren.

3.2.1 VERANDERUNGEN DER FREIZOGIGKEIT
IN DER FAMILIENPHASE

Wir wollten von den Eltern wissen, ob sich der Umgang mit Nacktheit verindert hat, seit

Kinder da sind oder seit die Kinder nicht mehr ganz klein sind (Frage 4.9). Die meisten

Eltern (17 Mutter, 22 Vdter) geben an, daR sich nichts ver ndert hat. Eine groGe Gruppe von

Muttern berichtet iedoch, dall sie durch die Kinder freizugiger wurden. Viiter scheinen
davon weniger betroffen (p = .01).

Nicht nur geben die Kinder einfach keine Ruhe und krabbeln ihren Mattern stindig hin-
terher. Das Kind ist oft auch die erste Person, die so grenzenlos nah ist. Daruber hinaus
scheinen die 1(6rperlichen Erfahrungen, die mit Geburt, Stillen usw. einhergehen, auch
dazu zu fuhren, daG Frauen ihren eigenen K6rper akzeptieren k6nnen, und das selbstdann,
wcnn, wie eine Mutter sagt, nach mehreren Geburten „der Bauch hin ist", so daG sie keinen

Bikini mchranziehen wurde. Nurwenige Viter und MOttererleben eine Einschrinkung der

Freiziigigkeit durch die Anwesenheit der Kinder. Bei einigen scheinen die Schamschranken

wieder zu greifen, wenn die Kinder grdlger werden, bei anderen war das Leben vor der Kin-

derphase eher besonders freizugig.

Meist gewinnen die Eltern mit Kindern Freiziigigkeit in Pflege- und Ausscheidungssituatio-
nen (Bad, Toilette) und beim Zulassen von Nihe beim Schiafen, Stillen oder bei Zdrtlich-

keiten, wihrend nackt schlafen und nackt herumlaufen zurOckgehen.
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3.2.2 EINSTELLUNGEN ZUR NACKTHEIT ZWISCHEN

FAMILIENMITGLIEDERN

Wir haben die Eltern befragt, wann Nacktheit und Beruhrungen an den Geschlechtsteilen
der Familienmitglieder in Ordnung sind, und ob sie unter bestimmten Bedingungen
begrenzt werden sollten (Frage 4.1 bis 4.7). AuBerdem wollten wir wissen, ob zum Zeit-

punkt der interviews noch Beruhrungen an den Geschlechtsteilen zwischen Eltern und

untersuchtem Kind vorkommen.

DaB Kinder EItem nackt sehen, endet meist mit Beginn der Pubertit. Die fruheste Nennung
falit dabei auf9 bis 10, die spiteste auf20Jahre. Die Eltern rechnen damit, daG eher die Kin-
der etwas gegen das Nacktsehen der Eltern haben als umgekehrt (X2 - 8.25, p =.00). Man-

die Eltern schildern, wie sich mit dem Alterwerden die Blicke der Kinder verandern, was

ihnen unangenehm ist. Die Mutter wird dann p16tzlich als Frau gesehen oder sie befurchtet,
in den Augen des Kindes nicht mehr attraktiv zu sein. 11 Eltern iuflern explizit, daR man

auf die Kinder Rucksicht nehmen sollte, funf dagegen zeigen einen gewissen Widerstand,
wenn sie sich an der Schamhaftigkeit der Kinder orientieren sollen.

Nacktheit findet vor allem in den Situationen Zustimmung, die mit K8rperpflege und

Umkleiden zu tun haben. Nur selten werden Nacktumherlaufen in der Wohnung, Sauna-
und Strandbesuche oder Nacktschlafen genannt. Sehr viele Eltern JuBern explizit, dail es

keine Rolle spielt, welche Geschlechter sich nackt sehen. Von den anderen Eltern wird eller-

dings das Nacktsehen des gegengeschlechtlichen Elternteils, also von Tochter und Vater,
Sohn und Mutter am hdufigsten problematisiert.

DaR Eltern ihre Kinder nackt sehen, finden die Eltern bis zur Vorpubertit, uberwiegend bis

zur Pubert t fur in Ordnung. Die fruheste Nennung fallt auf 10 Jahre, die spateste auf 20.

Einige Eltern gehen davon aus, daG die Kinder sich ohnehin nur vorubergehend fur eine

bestimmte Phase zurackziehen. Nach den elterlichen Erwartungen gehen Grenzziehungen
mit noch grdGerer Deuttichkeit von den Kindern aus, als wenn es sich um die elterliche
Nacktheit handelt (X2 = 42.37, p = .00). 35 Eltern drucken explizit aus, dail die kindlichen
Grenzen respektiert werden mQssen, kein Elternteil sprichtsich dagegen aus. Auch hier wer-

den wiederum vor allem die gegengeschlechtlichen Eltern-Kind-Beziehungen problemati-
siert und weniger Eltern als bei der Frage nach der elterlichen Nacktheit lehnen eine Diffe-

renzierung nach Geschlecht rundum ab.

Am hdufigsten finden Eltern es in Ordnung, wenn sie ihre Kinder bei der K8rperpflege und
beim Umziehen nackt sehen; wesentlich seltener werden Strand- und Saunabesuche und

Nacktumherlaufen genannt.

Zum Nacktsehen zwischen Geschwistern liegen die meisten Altersangaben wiederum in der

Vorpubertdt und Pubertiit. Als fruheste Grenze werden 6 bis 7 Jahre als spdteste 18 Jahre
genannt. Grundsitzlich wollen die meisten Eltern den Kindern die Regelung uberlassen.
Unter bestimmten Bedingungen sehen sich die Eltern jedoch zu einem Eingreifen gen6tigt:
wenn ein Geschwister ein anderes zu etwas zwingt, wenn ein Kind sid, nicht wehren kann,
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bei sexuellen Beziehungen zwischen den Geschwistern, bei sexuellen Beriihrungen oder
wenn Geschwister wegen ihrer Kdrperlichkeit ausgelacht werden. Die Viiter Wlterer Kinder

erwdgen hdufiger Gdinde  ir ein Eingreifen als die Vdter jungerer Kinder (p = .04). Bei den
Mi ttern gibt es keine entsprechenden Unterschiede. Ein probates Mittel, um die Intim-

sphire der Kinder zu sichern und mdglichen erotischen Spannungen zwischen den
Geschwistern vorzubeugen, ist das eigene Zimmer oder zumindest die Trennung der Kinder
nach Geschlecht. 15 Eltern betonen, daR sie ihre Kinder in dem Wunsch nach Intimitit

gegenaber Geschwistern unterstutzen.

Angemessen fur die geschwisterliche Nacktheit erscheinen am ehesten Kdrperpflegesitua-
tionen; vereinzelt wird auch Umkleiden, K6rperentdecken, Nacktumherlaufen, Sauna- und
Strandbesuche und Nacktschlafen genannt Das Nacktsehen von Schwester und Bruder
wird ungeldhr genauso oft problematisiert, wie das eines Elternteiles bei einem andersge-
schlechtlichen Kind.

3.2.3 BEROHRUNGEN AN GESCHLECHTSORGANEN ZWISCHEN

ELTERN UND KINDERN - EINSTELLUNGEN UND HANDLUNGEN

Zum Anfassen der elterlichen Geschlechtsteile (Busen, Genitalien) sind die Aussagen
wesentlich differenzierter als zum Nacktsehen. Hdufig wird hier schon das Alter zwischen
5 und 6Jahren als Grenze genannt; die h6chste Datierung liegt bei 16.jahren. Die Pubertdt

spielt hier kaum eine Rolle. Eltern tolerieren Beruhrungen der Geschlechtsteile, solange sie
sich in einem Rahmen halten, den sie noch als spielerisch, neckend, neugierig oder als Lern-
kontext interpretieren k6nnen und solange die Beriihrungen eher kurz, zufillig und unbe-

wuflt erfolgen. Sexualitdt und Erregung durfen keine Rolle spielen. Das Ende dieser

BerQhrungen geht hiufiger von den Eltern als von den Kinder aus. Bei den Kindern wer-

den die Grunde meist im nachlassenden Interesse bzw. im bereits vorhandenen Wissen

gesucht. Die Geschlechtsdifferenzierung spielt eine geringe Rolle; Genitalberuhrungensind
zwischen Eltern und Kindern beiderlei Geschlechts gleichermaBen toleriert bzw. verpont.

Bei der Beschreibung der Situation zum Zeitpunkt des Interviews berichten nur zwei Mutter

von kindlichen Beriihningen ihrer Genitalien. Ein Sohn kitzelte seine Mutter in der Bade-
wanne mit den Zehen in dieser Region und eine Tochter fante die Schamhaare ihrer Mutter

an. Auch aus der Vergangenheit werden nur einige wenige Fille von Genitalberuhrung/
Ber-ihrung der Schamhaare berichtet. Haufiger kommt es zu Bernhrungen der weiblichen
Brust und zu Beruhningen des viterlichen Penis durch S6hne wie Tuchter.

Eine klare Grenze latit sich zwischen 6 und 7Jahren ziehen: Bei den 4- bis 6jdhrigen (20 Kin-

der) fassen noch 85 % die miitterliche Brust an und 70 % die viterlichen Genitalien. Bei den

7- bis 9jdhrigen (21 Kinder) dagegen nur noch 52 % bzw. 14 %. Dies bedeutet eine signifi-
kante Verringerung Air beide Elternteile (MQuer: p = .04, Viter: p = .00). Die Zahlen bein-

halten alle Fille absichtlichen Anfassens, nicht ledoch zufdllige Beruhrungen oder Anku-
scheln. Die Ergebnisse machen die altersabhingige Struktur der Regelung und die
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unterschiedliche Bedeutung der minnlichen und der weiblichen Geschlechtsorgane deut-
lich. Die mOtterliche Brust wird in manchen Fillen als sexuelles und ndhrendes Objekt fast

zu einer Art „gemeinsamen Familienbesitzes". Eine Mutter zweier T6chter (UK = unter-

suchtes Kind, 5jahre) beschreibt die von der Brust ausgehende Faszination, aber auch, wie

sie sich gegen die „Enteignung" dieses Kdrperteiles wehrt.

Interviewerin: „Was meinen Sie, kommt es manchmal vor, daG Kinder die Geschlechtsteile ihrer

Eltern oder den Busen ihrer Mutter anfassenr

Mutter: „Wie es bei anderen ist, weiG ich niche. Bei uns passiert das haufig. Besonders der Busen ist bei

unseren Kinder etwas sehr Faszinierendes. Vielleicht, weil sie merken, daE ich selber meinen Busen

sehrschan finde und dd ich ihn gern mag, und mein Mann magihn auch sehrgem.Erbeziehtdie Kin-

der auch oft ein, so nach dem Motto:,Gell, die Marna hat einen tollen Busen!" Und die Kinder stellen

haufig die Frage: „Ist da jetzt keine Mitch mehr drin2' Oder sie fordem mich auf:„Marna, mach doch

mal, daG es rausspritzt."

Interviewerin: „Ach!" (lacht)

Mutter: Ja. - Sie wollen, daG ich ihnen erz3hle, wie es war, als sie an meiner Brust genuckelt haben.

Und sie wollen wissen:,Marna, kdnnten wir nicht noch ein Baby habeni oder,Darfich das auch noch

mal probieren  - Eine Zeitlang, das ist noch gar nichtso lange her, haben sie hin und wieder probiert.'

Interviewerin: .Genuckelt, wie es sich anfuhltr

Mutter: Ja. Nur mir ist es irgendwann zu weit gegangen. Ich hatte das Gefuhl, leder in der Familie

grapscht danach, wann erwill. kh habe meiner Familiegesagt:,Nein, das will ich nicht mehr. Ihrkannt

meinen Busen genie anfassen, aber nicht stdndig ohne mich zu fragen - das mache ich bei Euch ia auch

nicht.' Auch alles, was mit dem Busen zusammenhiingt, z. B. ein BH, ist etwas ganz Faszinierendes fur

die Kinder. Kurzlich hat die UK Sachen von mir angezogen, einejogginghose und einejacke, und dann

hat sie diejacke aulgemacht und hatte einen Body von mir darunter. Ich habe ihn angefalit und gesagt:
,UK, Du mutit ihn etwas ausstopfen.' Und da babe ich gesehen, dali sie schon einen BH von mirdarun-

ter anhatte (lacht).'

Die kindlichen Reaktionen auf die elterlichen Geschlechtsteile spielen eine wichtige Rolle
im Hinblick aufdie FreizQgigkeit der Eltern. Dort, wo sie negativ sind, wird elterliche K6r-

perscham ausgelast bzw. die bereits vorhandene Zuriickhaltung verstirkt. Das folgende Bei-

spiel wurde von einer Mutter mit einer Tochter (UK) im Alter von 7 Jahren und zwei S6h-

nen (B und M) berichtet.

Mutter.„Die UK mustert mich manchmal richtig, - wie soil kh sagen - sie guckt kritisch.

Interviewerin: „Fafit sie Sie ietzt noch manchmal an den Busen '

Mutter: „Eigentlich nicht. - Sie guckt mehr. Ein bilichen kritisch vielleicht, sie macht sich vielleicht

Gedanken, wie sie spiter einmal ausschaut. Man merkt, daE sie daruber nachdenkt."

Interviewerin: „Hat sie Sie auch schon einmal an der Scheide angefalitr

Mutter: „Nein, eigentlich nicht. Die Kinder sagen after, daE sie die Schamhaam nicht gut finden. Aber

angefallt, eigentlich - na ia, vielleicht so ein bilichen die Haare. Sie wollen aber wissen, wann sie dort

Haare knegen und meinen, man brauche die doch gar nicht.'

Interviewerin: „Ach ja. Das gefdllt ihr nicht so, der UK, oder war das nicht die UK 
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Mutter: „Nein, das war der B und sie war dabei.

Interviewerin: „Ach, ia. Sie finden Schambehearung also uberflussig (lacht).'

Mutter:Ja. Die UK hat da aber nicht teilgenommen. Na ia, wenn ich mich manchmal gebickt habe im
Bad und Wasser vom Boden aufgewischt, manchmal auch nackt, bevor kh in die Badewanne gegangen
bin, dann haben sie kritisiert:,Ach, das sieht ja hblilich aus'. Da war wahischeinlich die Scheide von

hinten zu sehen; das haben sie nicht gut gefunden:

Interviewerin: „Ging das dann mehr von B aus oder auch von UKi

Mutter: „Von UK auch, ja. Und das war mirdann unangenehm:

Interviewerin: „Sie haben sich geschimt, oderr

Mutter: Ja, deshalb mache ich das jetzt nicht mehr. Es ist mir richtig bewuBtgeworden. Wenn die Kin-
der im Bad sind, bucke ich mich nicht mehr - das mit den Schamhaaren macht mir nichts aus, aber mit

der Scheide, da achte ich darauf, dall ich ihnen die damalige Situation nicht noch einmal mr die Augen
bringe."

Beim Beriihren der kindlichen Genitalien durch die Eltern lilit sid, keine klare Altersgrenze
ausmachen. Eine Einschrinkung beginnt fruhestens mit dem Ende des Wickelns und spite-
stens in der Pubertit. Gehduft wird das Alter um den Schuleintritt genannt und dann noch

einmal das Alter von 10.lahren. Die Eltern regulieren das Beruhren le nach Selbstindigkeit
des Kindes. Es liegt ihnen viel daran, diese Selbstdndigkeit zu fbrdern.Wichtig ist fur sie

auch, ob das Kind Beruhrungen toleriert oder sogar wunscht. Oft wird nicht deutlich, von

wem der AnstoB zur Einschr nkung ausgeht. Wird die begrenzende Person deutlich, han-

delt es sich genauso oft um Eltern wie um Kinder (7(2 = 0.12, n.s.).

Bei Pflegehandlungen und medizinischen Mallnahmen werden Genitalberuhrungen durch

die Eltern als akzeptabel bewertet. Krankheit der Kinder im allgemeinen und Krankheits-

symptome speziell an den Genitalien (z. B. Vorhautverengung) rechtfertigen Genital-

beruhrungen bis in die h6chste Altersstufe. In einigen Fillen gilt auch noch spielerisches
Hmmbalgen, neckendes Hinfassen oder zufdlliges Beruhren als akzeptabel. Keinesfalls in

Ordnung wire ein Streicheln oder Beruhren durch die Eltern, das nicht durch Krankheit

oder Hygiene motiviert ist oder wenn beim Kind bereits Selbst ndigkeit bei der Genital-

pflege gegeben ist. Beriihrungen der Genitalien diirfen den Kindern angenehm sein, alter-

dings durfen weder bei Kindern noch bei Eltern weitergehende (sexuelle) Empfindungen
auftreten. Manchmal delegieren Eltern Aufgaben an den anderen Elternteil, z. B. soil der
Vater dem Sohn das Zuruckschieben der Vorhaut beibringen und die Mutter soil bei Ent-

ziindungen den Genitalbereich der Tochter eincremen.

Insgesamt ist eine Differenzierung nach Geschlecht bei der Frage nach der Berahning der

kindlichen Genitalien durch die Eltern wenig bedeutungsvoll; Selbstindigkeit hat auch in
den gleichgeschlechtlichen Eltern-Kind-Beziehungen einen hohen Stellenwert Vergleicht
man, bei wie vielen 4- bis 6jihrigen noch aktuell Genitalber[ihrungen vorkommen und bei
wie vielen 7- bis 9jdhrigen, so ist ein geringerer Ruckgang zu verzeichnen als bei den

Beriihrungen der elterlichen Genitalien durch die Kinder (37 Mutter: p = 0.10, 36 Viter:

FOR5CHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 11 39



p =.01). Bei den Muttern gehen die Anteile von 100 % auf83 % zuruck, bei den Vitern von

100 % auf67 %. Auch hier wurde zufalliges Anfassen bei Balgereien oder beim Ankuscheln

nicht berucksichtigt, ebensowenig wie Beruhrungen in der Analzone, beim Abputzen auf
der Toilette, beim Eincremen gegen Wundsein oder beim Fiebermessen.

3.2.4 5CHUTZ DER ELTERLICHEN PRIVATHEIT BEI KORPER-

REINIGUNG UND TOILETTENGANG - GRONDE UND MASSNAHMEN

Fur das Duschen, Baden und manchmal auch fur das Waschen nennen die Eltern eine Reihe

von m6glichen SchutzmaBnahmen, die innerhalb der Familie fast ausnahmslos gegen die
Kinder gerichtet sind:

• Duschen/Baden, wenn die Kinder nicht anwesend sind, wenn sie schiafen oder von

anderen Personen beaufsichtigt werden,
• Absperren der Tur,

• Zuklinken der Tur,

• Anlehnen der Tur,

• mitteilen, daE man jemanden nicht dabeihaben will,

• Benutzen der Duschkabine/des Duschvorhangs,
• sich wegdrehen, wenn jemand im Bad ist,
• sich bekleiden oder in ein Handtuch wickein,
• den Respekt der anderen erwarten.

Angaben dazu machten 23 Mutter und 21 Viter. Die hiufigste SchutzmaGnahme der Mut-

ter ist das Duschen/Baden, wenn die Kinder nicht anwesend sind, eine Strategie, die bei den

Vitern kaum vorkommt. Die hdufigste Strategie der Viiter ist das Zullinken der Tur. Damit
sind die Grenzen, die den Kindern gesetzt werden, weder sonderlich hart noch sehr offen-
sichtlich. Nurjeweilsvier Eltern sperren die TQrzu odersagen den Kindern, daG siedrautlen

bleiben sollen. Diesem elterlichen Verhalten entspricht, dall nurwenige (9 Eltern) Scham als

Begrundung £dr die SchutzmaGnahmen angeben.

Bei den MOttern dominiert der Wunsch nach Ruhe und Entspannung, bei den Vitern, daR

es ihnen zu kalt wird, wenn die Tijr offensteht. Sehr viele Eltern (29 Mutter, 31 Vtter)
dugern im Gegenteil, daR sie keine SchutzmaBnahmen ergreifen, weil sie sich nicht schi-

men, eigentlich die Familienmitglieder hineindurfen, sie Nacktsehen fir gut halten und

weil es aus praktischen Gri nden nicht m6glich ist, da die Kinder z. B. vor der Tiir keine

Ruhe geben wurden oder die Toilette im Bad ist.

Vergleicht man die Hdufigkeit der elterlichen MaBnahmen und die Hdufigkeit, mit der
Eltern angeben, sich eigentlich nicht aus Scham zu schiitzen, dann wird deutlich, dail es hier

eine Grauzone gibt. In manchen Fillen werden SchutzmaGnahmen eingestanden, aber sie
scheinen nicht durch das SchamgefihI motiviert zu sein. In anderen Fillen ist das elterliche

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLAMUNG. BAND 1140



Schamge hl wahrscheinlich beruhrt, aber die Eltern gestehen sich die SchutzmaGnahme

nicht zu, sei es aus praktischen GrQnden oder sei es, dall sie aufgrund ubergeordneter Erzie-

hungsziele ihre eigene Scham nicht anerkennen wollen. Zu den ubergeordneten Erzie-

hungszielen zahlt, daG Kinder Kenntnis uber den unterschiedlichen K6rperbau von Mann

und Frau haben sollen, daG die Geschlechter sid, wechselseitig kennenlernen sollen, oder

daG nackter Kdrperkontakt fiir die kindliche Entwicklung fdrderlich ist.

Die Toilettensituation scheint insgesamt schambesetzter zu sein als die Korperreintgungssi-
tuation. Mehr Eltern (26 MBtter, 30 Viter) nennen Schutzmalnahmen und neigen auch zu

etwas hdrteren MaGnahmen wie Tur zusperren (15 Eltern) oder mitteilen, daR man unge-
st6rt sein m6chte (13 Eltern). Es ist mehr Eltern unangenehm, dabei gesehen oder beruhrt

zu werden bzw., dall ihre Ausscheidungen (auch Menstruationsblut) wahrgenommen wer-

den (22 Eltern). Die Viter der unter 7jihrigen Kinder leiden allerdings gehiuft unter der

Unruheund Hektikdurch die Kinder.

Die SchutzmaGnahmen sind dhnlich wie in der K6rperreinigungssituation: Toilettengang
in Abwesenheit anderer oder wenn Kinder von anderen betreut werden, Bevorzugung eines

nicht im Bad liegenden WCs, Tur abschlieBen, Tur zumachen, mitteilen, daE man nicht

gestort werden will, den Toilettengang ankiindigen, im Sitzen urinieren, Momente abwar-

ten, in denen andere wegschauen und schlieBlich aufden Respekt der anderen bauen. MQt-

ter schlieBen meist die Tur oder kundigen an, daR sie nicht gesturt werden wollen. Auch

Viiter schlieBen zumeist einfach nur die Tur. Ahnlich wie bei der K6rperreinigung duilern

viele Eltern, daR sie sid, eigentlich gar nicht schQtzen (25 Mutter, 3 1 Viter) und geben dhn-

liche Begrindungen.

3.2.5 SCHUTZ DES ELTERLICHEN LIEBESLEBENS -

EINSTELLUNGEN, GRONDE, MASSNAHMEN

Cber das elterliche Liebesieben (Frage 4.11 und 4.12) woliten wir wissen, was Kinder miter-

leben durfen und was nicht und wie die Eltern es schaffen, daG die Kinder nur soviel mitbe-

kommen, wie sie sollen. Es blieb den Eltern selbst uberlassen, was sie unter dem Begriff
„Liebesleben" verstehen wollten. Aufgrund der Aussagen sind wir zu folgender Einteilung
gekommen:

• Zartlichkeiten: meist wird nur pauschal der Begriff Zirtlichkeiten genannt, hiiufig auch

kussen, umarmen/ddlcken, schmusen, nur selten streicheln;
• erotisierte Ziirtlichkeiten: hiermit sind Ziirtlichkeiten oder Neckereien gemeint, die einen

leicht erotischen oder erregenden Charakter haben, z. B. in den Po kneifen, an den Busen

greifen oder Handlungen im Zustand der Nacktheit, z. B. sich im Bad nackt umarmen;

• Zirtlichkeiten im Bett: hierunter sind Zirtlichkeiten in bekleidetem Zustand zusammen-

gefaBt, z. B. sich einen KuS geben, sich aneinander kuscheln;
• Vorspiel: steht fir Vorspiel zum Geschlechtsverkehr und fur Ziirtlichkeiten im Bett in

nacktem Zustand;
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Abb. 5

FORMEN DES ELTERLICHEN LIEBESLEBENS,
DIE KINDER MITERLEBEN DORFEN
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Abb. 6

FORMEN DES ELTERLICHEN LIEBESLEBENS,
DIE KINDER NICHT MITERLEBEN DORFEN
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• Geschlechtsverkehr: hier wird in der Regel ausschliefllich dieser Begriff verwendet, es

werden keine Beispiele oder Beschreibungen gegeben.

Die Auswertung der Antworten zeigt, dall die Mehrzahl der Eltern (67 von 73) es filrunbe-

denklich halten, wenn die Kinder Zirtlichkeiten zwischen den Eltern miterleben. Zirtlich-
keiten werden als Gegengewicht zu Streit interpretiert, als Zeichen, daG die Eltern sich gern
haben. AuBerdem sollen die Kinder lemen, zirtlich zu sein. Eine eindeutige Mehrheit der
Eltern (73 von 75) ist dagegen, daG die Kinder den Geschlechtsverkehr miterleben. Die Eltem

akzeptieren h8chstens, wenn die Kinder zufilligin die Situation hineinplatzen oderwenn sie
bestimmte Bewegungen unter der Bettdecke mitbekommen. Die groBzQgigsten Aussagen
k6nnte man folgendermafien charakterisieren: Kinder k6nnen oder sollen wissen, daG ihre
Eltem so was machen, aber bitte keine Vorfiihrungen !

13 Mutter und 12 V ter glauben, daG das Erleben des elterlichen Geschlechtsverkehrs nega-
tive Auswirkungen aufdas Kind haben k6nnte, aber nur 9 Eltern denken ausschlieBlich an

negative Konsequenzen: die Kinder k6nnten schockiert sein, Geschlechtsverkehr als etwas

Gewaltsames erleben, das sie nicht verarbeiten kllnnen, oder es k6nnte den Kinder pein-
lich sein. Mehr Eltern (13 Mutter, 19 Viter) geben iedoch zu, dall es ihnen selbst unange-
nehm wire, wenn die Kinder dazukdmen, oder dail sie diesen Bereich einfach als ihre Pri-

vatsphiire betrachten.

Alle Paare schildern MaGnahmen, mit denen sie kontrollieren k6nnen, daG die Kinder nur

soviel vom Geschlechtsverkehr mitbekommen, wie den Eltern lieb ist. Am hdufigsten wird

genannt: Sex haben, wenn die Kinder schlafen, die Kinder haben ein eigenes Zimmer, das
evtl. auch noch weit weg von dem der Elternliegt, Sex haben, wenn die Kinder nicht zu Hause

sindoder wenn sie tagsuberanderweitigbeschdftigtsind (15 Paare, d. h. 37 0/0). Beiden Paaren,
die tagsuber Sex haben, wenn die Kinder zu Hause sind, werden die Kinder meist informiert,
da& die Eltern ungest6rt sein wollen, und manchmal betreuen dann iiltere Kinder die kleinen
Geschwister. Ob die Kinder tatsachlich Bescheid wissen, was zwischen den Eltern passiert,
bleibt unklar. Selten sperren die Eltern beim Geschlechtsverkehr ab. Nur 11 Eltern machen

Angaben dazu, in welchem Alter Kinder den Geschlechtsverkehr keinesfalls mitbekommen

sollten. Unproblematisch scheint das Alterzu sein, in dem die Kinder nach Ansicht der Eltern
noch nichts verstehen. Dieses endet jedoch spiitestens mit 3Jahren. Die anschlieBende Phase,
in der Kinder nichts mitbekommen sollen, wird, wenn uberhaupt, durch das Aufgekldrtsein
oder die sexuelle Reife der Kinder begrenzt.

3.2.6 ZUSAMMENFASSENDE  BERLEGUNGEN

Die Antworten zu Fragen der familialen Regelung von K6rperscham umfaBten ein groBes
Spektrum schamrelevanter Situationen - angefangen beim bloGen Nacktsehen, uber gegen-

seitige Genitalberuhrungen bis hin zum Toilettengang und der Beobachtung des elterlichen

Liebeslebens. Oberdie GenitalberQhrungen und das elterliche Liebesleben zu sprechen, war

meist der schwierigste Teil des gesamten Interviews.
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Der Umgang mit Nacktheit hat sich bei den meisten Befragten in der Kinderphase im Ver-

gleich zur kinderlosen Zeit nicht verindert. Fur die Mehrzahl der Mlittergeht das Kinderha-
ben zunachst mit einer Erh6hung ihrer k6rperlichen Freizitgigkeit einher. In den Ausnah-

mefillen, in denen es zu einer Reduzierung der Freizugigkeit kam, sind Situationen

betroffen, in denen Nacktheit nicht unbedingt n6tig oder weniger selbstverstindlich ist, wie

z. B. nacktin der Wohnungumherlaulen odernacktschlafen.

Das wechselseitige Nacktsehen von Familienmitgliedern gilt Oberwiegend als unproblema-
tisch. Allerdings gibt es Abstufungen: Kinder kdnnen ihre Eltern bis in die Pubertit nackt

sehen; dall Eltern ihre Kinder und Geschwister sich untereinander nackt sehen, endet nach

Ansicht der Eltern meist bereits in der Vorpubertit. Oft gehen auch Einschrinkungen des
Nacktsehens erstmals von den Kindern aus. Das geschwisterliche Nacktsehen sollen Kinder

untereinander regeln. Die Eltern haben iedoch ein Auge darauf, daR Kinder die Grenzen
ihrer Geschwister nicht verletzen. Die h6chste Akzeptanz erfahien Kinder dann, wenn sie

von ihren Eltern nicht mehr nackt gesehen werden wollen. Am problematischsten ist bei
allen drei Fragen das gegengeschlechtliche Nacktsehen. Mit Abstand am h6chsten akzep-
tiert ist das Nacktsehen bei der Kdrperpflege.

Die Zeit um den Schuleintrittwird hiufig als Beginn der Einschrinkungen oderderendgul-
tigen Begrenzung der Beruhrungen an den Geschlechtsteilen (Busen, Genitalien) genannt.
Eltem tolerieren Beruhrungen ihrer Kinder, wenn sie spielerisch sind oder dem Wissenser-
werb dienen. Beriihrungen an den kindlichen Genitalien sind vor allem bei Pflegehandlun-
gen und medizinischen Magnahmen gerechtfertigt. Wenn die Kinder selbstindig werden,
sollen sich die Eltern nach ihrer eigenen Meinung zuruckhalten. Dod, Selbstindigkeit ist
naturlich ein dehnbarer Begriff und auch bei Kindern h6heren Alters sind die Eltern nicht
immer mit der Kdrperpflege ihrer Kinder zufrieden. Sie greifen deshalb manchmal ein.

Erregung und sexuelle Gefuhle durfen weder bei den Eltern noch bei den Kinder eine
Rolle spielen. Beriihrungen ihrer Geschlechtsteile werden in erster Linie von den Eltern
selbst beschr nkt, Beruhrungen der kindlichen Geschlechtsteile werden zu gleichen Teilen
von Eltern und Kindern eingeschrinkt. Nach dem 7. Lebensjahr werden die mlitterliche
Brust und der Penis des Vaters deutlich weniger angefaBt als vorher.52 Beruhrungen der mut-

terlichen Genitalien kommen nur selten vor und wenn, dann nur an den Schamhaaren. Ob
dies darin begrundet liegt, dag die weiblichen Genitalien nach auGen weniger sichtbar sind
oder daB die Mutter schamhafter sind als die V ter, muG offenbleiben.52a Kritische Blicke
und negative Reaktionen von Kindern khrendazu, dall Eltern ihre Freizugigkeit einschrin-
ken.

52 Auch ROSENFELD, BAILEY, SIEGEL und BAILEY (1986) berichten aus einer Untersuchung an kalifornischen Familien der oberen Mit-
telschicht Berubmngen der eltedichen Geschlechmeile durch altere Kinder. Allerdings wird fur die Viter ein hdherer Anteil

benanni, als wir ihn finden, und bei den Muttem wird nkht zwischen Briisten und Genitalien unterschieden. 30 % der 8- bis

10j3hrigen Midchen beruhrten noch die viterlichen Genitalien und 45 % der jungen die mutterlichen Genkalien oder BAste
Die Unterschiede zu unseren Zahlen liegen vielleicht daran, daG Kalifomien einer der freizagigsten Bundesscaaten der USA ist
und die Datenerhebung bereits in den 70er jahren stattfand, als das Theme sexueller MiBbrauch noch weniger prisent in der
8ffentlichen Diskussion war.

523 DuERR (1990) stellt fest, d,E auch Frauen in Kulturen, in denen die weiblichen Genitalien als schan empfunden werden, ausge-

prigte Genitalscham aufweisen. Machen Frauen die Erfahrung, daE ibre Genitalien als hi£lkh bewertet werden, so werden sie
diese noch viel eher vor allen Blicken verstecken, sogarvor den eigenen.
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Hinsichtlich K6rperreinigung, Toilettengang und Liebesleben kennen Eltern eine Reihe

von MaGnahmen, um sich vor unliebsamen Blicken oder Berihrungen zu schutzen.

Wdhrend Viiter beim Baden oder Duschen meist lediglich die Tur zumachen, baden oder

duschen viele Mutter, wenn die Kinder nicht zu Hause sind, schlafen oder von anderen

betreut werden. Darin drackt sich wohl aus, daG die Mutter ihr Bediirfnis nach Zurdckgezo-
genheit und Ruhe in der Familie ansonsten nur schwer durchsetzen k8nnen. Bei der K6rper-
reinigung sind nach Aussagen der Eltern nur wenige der getroffenen Einschr nkungen
durch Scham motiviert. Die Eltern denken hier an Scham als aktuelles Gefi hl und wollen

ausdrucken, daB dieses nicht auftritt, wenn die Kinder z. B. beim Baden hereinkommen.

Doch ubersehen die Befragten vielleicht, daG sie sich dann ganz unbewuRt Dinge versagen,
die ansonsten zu einem entspannten Baden gehuren kdnnen. BloGes Nacktsein oder

Waschen ist fur sie nicht schambesetzt, doch wie w re es mit selbstvergessenen Betrachten

des ganzen K6rpers oder Herumspielen an den eigenen Genitalien? In der Toilettensitua-

tion ziehen die Eltern hiufiger Grenzen und neigen zu hirteren MaGnahmen. Hier leiden

vor allem die Viter jiingerer Kinder unter der Unruhe, die diese verbreiten. Vielleicht sind
53sie auch noch stirker mit der kindlichen genitalen Neugier beim Urinieren konfrontiert

Es konnte nicht festgestellt werden, daG Rir Mutter die Ausscheidungssituation grundsatz-
54lich schambesetzter ist als fir Viter.

Zirtlichkeiten zwischen den Eltern durfen Kinder generell miterleben, Geschlechtsverkehr

iedoch nicht. Stirker als m6gliche negative Konsequenzen Rir die Kinder motiviert die

Eltern ihr eigener Wunsch nach Intimitit Meist lieben sid die Eltern, wenn die Kinder

schlafen. Insgesamt erscheint die elterliche Grenzziehung wenig hart und orientiert sich fle-

xibel an situativen Erfordernissen. Die Kinder nehmen nach Darstellung der Eltern

betrichtlichen EinfluB auf die Gestaltung der familialen Intimsituationen. Einige Eltern

k6nnen ausdrucken, daB es ihnen eigentlich darum geht, daG Einsicht und Respekt der Kin-

der die Privatsphire garantieren und nicht abgeschlossene Turen. Dies kdnnte dadurch

erleichtert werden, daS Eltern ihre Grenzen explizit machen, indem sie mit den Kindern
55daruber sprechen und ihnen das Verstindnis erleichtern.

53 vg|. SCHUHRKE, 1991

54 vgIBuss,1980
55 4.NUNNER-WINKLER, 1992
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33033 ANALYSE DER
BERICHTETEN SCHAMEPISODEN

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse der Untersuchung basieren nicht auf den Ant-

worten der ieweiligen Fragen, sondern auf den Episoden, die im Laufe des gesamten inter-

views berichtet wurden und in denen das untersuchte Kind k8rperbezogene Scham gezeigt
hat.

3.3.1 DIE VORGEFUNDENE SCHAM BEI DEN KINDERN -

BEGINN, ALTERS- UND GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE

Bei der Analyse der berichteten Episoden hat sich gezeigt, daB es sinnvoll ist, diese in zwei

Gruppeneinzuteilen, die dann in den folgenden Abbildungen ihren Ausdruck finden. Zum
einen gibt es die „konservative" Auswertung. Darin sind Episoden zusammengefaBt, bei

denen das Schamverhalten ginzlich vom Kind auszugehen scheint und die auch von den
Eltern eindeutig als Schamepisoden bewertet wurden. Zum anderen gibt es die „umfas-
sende" Auswertung. Darin enthalten ist die Gesamtheit allererzihlten Episoden, auch jene,
bei denen die Eltern unsicher sind, ob das Kind schamhaft reagiert hat oder bei denen es

sich nur nach Einschiitzung der Untersucherin um Schamepisoden handelt. Die Informa-

tionen von Viitern und Muttern werden als sich wechselseitig erginzend zusammengefaBt.

In Abbildung 7 ist fur jedes Kind das friiheste Alter selbstbezogener K8rperscham erfaBt.

Die aber jedem Balken stehenden Zahlen geben die Zahl der Kinder der Stichprobe an

(N = 40), fur die die erste Schamepisode auf das entsprechende Lebensiahr datiert werden
kann. Die unter iedem Balken stehenden Stichprobengrdgen (N =...) geben jeweils die

Zahl der Kinder an, die erstmals in einem bestimmten Alter Scham empfunden haben

k6nnten. Die Eltern eines 6jdhrigen Kindes kdnnen naturlich nicht die erste Scham aufz. B.

8Jahre datieren, sondern nur aufden Alterszeitraum von 0 bis 6 jahren.Je spiter die Alters-

datierung der fruhesten Scham bei einem Kind, desto geringer die Zahl der Kinder, fur die

eine solche Datierung mdglich wdre, und nur diese Zahl kann als Bezugsgr6Be fur die

Berechnung der Anteilswerte verwendet werden. Diese Anteilswerte bestimmen die H6he
der Balken und sind in diesen eingetragen. Die Prozentzahlen der einzelnen Balken kann

man als Sch tzung fiir die wirklichen j hrlichen Zuwachsraten auffassen, die man erhalten

hitte, wenn z. B. die Eltern von 100 9jihrigen befragt worden wiren. Bei einer solchen

Stichprobe sollte man auf ihnliche Prozentwerte kommen, die sich allerdings auf 100 %
aufsummieren wurden. In unserem Fall wird 100 % Qberstiegen, weil unsere Werte nur

Niherungen darstellen, die besonders bei den h6heren Altersgruppen wegen der verblei-
benden kleinen Bezugsstichproben die wirklichen Anteile stark Oberschatzen.

Die konservative Auswertung der Episoden macht deutlich, dah Scham nicht pldtzlich und

bei allen Kinder gleichzeitig in einem bestimmten Alter auftritt. Man kann jedoch einen
deutlichen Anstieg im Alter von 3 Jahren feststellen, der seinen H6hepunkt im Alter von 5

bis 6Jahren hat und dann erst einmal stark abfallt. Bevor die Kinder das Altervon 7Jahren
erreicht haben, ver gen bereits ca. 82 % der Stichprobe (34 von 41 Kindern) zumindest in
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Abb. 7

ANTEIL DER KINDER, DIE IN EINEM BESTIMMTEN ALTER

ERSTMALS SELBSTBEZOGENE KORPERSCHAM ZEIGEN

(KONSERVATIVE AUSWERTUNG)a)b)
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N=40 N=40 N=40

Angabenfilr40 Kinder

3456789
N=40 N=40 N=33 N=27 N=21 N-13 N=7

Alter in Lebensjahren

a) Von den Elternskherals Scham eingesch tzte Episoden und nursokhe, in denen das Kind ohne

direkte Beeinflussung anderer Personen Anzeichen eines Schamgefihls zeigt.

b) Erlauterungen zurTabette:

-1 Zahlen derKinder, die erstmals in diesem Alter Scham empfinden.

1_3 Ankil der Kinder, die erstmals in diesem Alter Scham empfinden = Zuwachsrate an sich

schamenden Kindern.

N=...unterden Balken:ZahlderKinder,dieuberhauptbiszudiesemAttererstmals Schamemplunden
haben 1 nnten = BezugsgrdBe fOrAnteilswert (s. Zah I im Balken). Aufgru nd derAltersabstu fung u nse·

rer Stichprobe (4· bis 9 jahrige Kinder) sind dies immerweniger Kinder, ie sp ter die Scham von den

Eltern datiert wird.

einigen Situationen uber ein Schamgefiihl. Der hohe Anteil der Kinder im Alter von 9Jah-
ren muG wohl im Zusammenhang mit der kieinen Reststichprobe gesehen werden, die als

Bezugsgr6Be dient

Unter Einbeziehung aller Episoden, also bei der umfassenden Auswertung, zeigt sich eine

gehdufte Nennung des Schambeginns bereits im Alter von 2 Jahren. AuBerdem berichtet
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Abb. 8

ANTEIL DER KINDER, DIE IN EINEM BESTIMMTEN ALTER

ERSTMALS SELBSTBEZOGENE KORPERSCHAM ZEIGEN

(UMFASSENDE AUSWERTUNG)a)
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N=41 N=41 N=41 N=41 N=41

Angaben for 41 Kinder

a) Erlauterungen zur Tabette: vg!. vorhergehende Tabelle

56789
N=34 N.21 N=21 N=13 N.7

Alterin lebensiahren

keiner der Eltem von einem Einsetzen der Scham nach dem 8. Lebensjahr. Bei den fruhen

Ereignissen im 1. und 2. Lebensjahr geht es darum, daR Kinder Pflegehandlungen nicht dul-

den wollen oder sich im 2. Lebensjahr zuruckziehen, wenn sie in die Windeln gemacht
haben. Ob die Kinder akute Scham empfinden wurden, wenn diese Grenzen nicht respek-
tiert werden, ist zweifelhaft.

Der Beginn fremdbezogener Scham, worunter stellvertretende Scham oder Riicksicht-
nahme zu verstehen ist, korreliert mit dem Beginn der selbstbezogenen Scham. Fremdbezo-

gene Scham setzt jedoch signifikant spdter ein als selbstbezogene. 56 FQr die konservative

Auswertungliegen nur Angaben Qber 28 Kindervor. Die Zahl der Kindernimmtbei beiden
Arten der Auswertung nur langsam zu. Den H6hepunkt erreicht die Zuwachsrate erst mit
8 jahren. In der Literatur und von den Eltern wurden teilweise Unterschiede in der Scham-

haftigkeit vonjungen und Midchen postuliert. Wir finden keine Geschlechtsunterschiede
57beim Alter des Einsetzens von Selbst- und Fremdscham.

56 Korrelation konsemtive Auswertung: r = .68, p = .00, alle Episoden: r = .49, p = .00; Unterschied konservative Auswertung:
t= 3.52, p =.00, Srelle Episoden: t= 4.3, p=.00

57 Konscrvativ fremdbezogene Scham: t = 4.21,n.s., umfassend: Z= -0.38, n.s.; konservativ selbstbezogene Scham: i = -1.33, n.s.,
umfassend:1= 1.16, n.s.
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Abb. 9

ANTEIL DER KINDER, DIE IN EINEM BESTIMMTEN ALTER

ERSTMALS FREMDSCHAM ZEIGEN (KONSERVATIVE AUSWERTUNG)a)b)
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Alter in Lebensjah ren

a) Von den Eltern sicherals Scham eingeschatzte Episoden und nursolche, in denen das Kind ohne
direkte Beeinflussunganderer Personen Anzeichen eines Schamgefihts zeigt.

b) Erlauterungenzur Tabelle:

1 Zahlen der Kinder, die erstmals Scham emplinden indiesem Alter.

Fi-1 Anteilder Kinder, die erstmals in diesem Alter Scham empfinden = Zuwachsrate an sid,
sch3menden Kindern.

N=..unterden Balken:ZahlderKinder,dieuberhaupt biszudiesemAttererstmals Schamempfun·
den haben kennten = BezugsgraBe fir Anteilswert (s. Zahl im Balken). Autgrund der Altersabstu

fung unserer Stichprobe (4- bis 9iahrige Kinder) sind dies immer weniger Kinder, je spater die
Schamvonden Elterndatiertwird.

Die bisher vorgestellten Ergebnisse zum Beginn der Scham erhielten wir aus den Angaben
der Eltern, wann Schamepisoden bei ihren Kindern erstmals aufgetreten sind. Dabei gibt es

wie erwartet Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern; es sollte aber eigentlich keine

systematischen Unterschiede zwischen den sechs Altersgruppen (4- bis 9jthrige) geben.
Eigentlich sollten auch die Eltern der iltesten Kinder die fruhesten Schamepisoden teil-
weise weit zuriickdatieren und einige Eltern sollten bei den jungeren Kindern noch keine
Scham beobachtet haben. Tatsachlich finden sich aber Unterschiede zwischen den Alters-

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUMGUNDFAMILIENPLANUNG, BAND 11

ae 70 6
=

al'

F 60
 

* 50

4o

5 647
3o

5

6

20

313
1 1

10

147

0 0

/

49



Abb. 10

ANTEIL DER KINDER, DIE IN EINEM ALTER ERSTMALS

FREMDSCHAM ZEIGEN (UMFASSENDE AUSWERTUNG)a)

3456789
N 41 N=41 N=34 N.27 N=21 N-13 N=7

Angaben fur 41 Kinder

a) Erlauterungen zurTabelle : vgt. vorhergehende Tabelle

Alterin Lebensiahren

gruppen sowohi Air die selbstbezogene als auch fur die fremdbezogene Scham.58 Aufmagli-
che Erklaningen wird in der Diskussion eingegangen.

Der zweite (unerwunschte) Befund, der ebenialls in der Diskussion bericksichtigt wird, ist

folgender: Wenn nach den Ergebnissen zur Sell]stscham eine Reihe von Kindern erstmals
Scham in einem recht hohen Alter von z. B. 7 oder mehr Jahren zeigt, wie k6nnen dann

eigentlich fur alle Kinder der Stichprobe Angaben zum Beginn der Selbstscham vorliegen?
Sollten nicht bei den jungeren Altersgruppen eine ganze Reihe von Eltern sagen, daR ihr
Kind bisher noch keinerlei Scham zeigt?

3.3.2 PERSONEN, VOR DENEN KINDER SICH SCHAMEN

Die Analyse der berichteten Episoden zeigt, daG sich die Kinder vor einer Vielzahl verschie-
dener Menschen schimen. Die in Abbildung 11 aufgelisteten Personen wurden nach den

58 Fremdbezogene Scham konservative Auswertung: Al= 19.80, p= .00, alle Episoden: F = 11.15, p =.00; selbstbezogene Scham
konservative Ausweming: X1= 24.84, p =.00, alle Episoden: F=8.04,p=.00
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Kriterien Alter, Geschlecht und Bekanntheitsgrad eingeteilt Die unter Rubrik A (Kernfami-
lie) und Rubrik B (GroBeltern) aufgefilhrten Personen erscheinen nicht noch einmal unter

Rubrik C und D. Unter C sind all jene erfaRt, bei denen die oben aufgefuhrten Kriterien

bestimmbarsind; die unter C aufgefuhrten Personen sind nochmals in Rubrik D erfaBt, dar-
uber hinaus aberauch solche, bei denen nur ein oder zwei der Kriterien feststehen, z. B. nur

der Bekanntheitsgrad, nicht aber das Geschlecht oder Alter.

Unserer Untersuchung liegt die Hypothese zugrunde, daG die meisten Kinder fruher Selbst-
oder Fremdscham zeigen bei Menschen, die sie kaum oder gar nicht kennen, je alter die Per-

sonen sind und wenn sie ein anderes Geschlecht als das Kind haben.

Betrachten wir zunichst den Grad der Vertrautheit. Hier zeigt sich ganz im Gegensatz zu

unserer Annahme, daG die meisten Kinder Schamepisoden mit den Eltern erleben, also mit
den Menschen, die ihnen am vertrautesten sind. Auch in der Rubrik D (Sonstige Personen)
zeigt sich, daG Scham 6fter bei bekannten als bei fremden Menschen auftaucht. Wenn die
fruhesten Datierungen der Schamepisoden fur einzelne Personengruppen (bekannte -

fremde Personen; Eltern - Grofieltern; Kernfamilie - grEBere Offentlichkeit) verglichen
59werden, so sind die mit den vertrauten Personen eher die fruheren.

Der zweite Teil der Hypothese bezieht sich auf das Alter der Personen. Die Ergebnisse
hierzu sind unterschiedlich je nach Vertrautheitsgrad und Selbst- und Fremdscham.60 Kin-
der schimen sich fruher vor ihren Eltern als vor ihren Geschwistern, d. h. also vor ilteren
vertrauten Menschen eher als vor jOngeren vertrauten. Bei der Fremdscham liEt sich kein
Altersunterschied beim ersten Erscheinen festmachen, iedoch kommt sie bei Geschwistern
bedeutend seltener vor als bei Eltern. Zu den fremden Personen sind keine klaren Aussagen
m6glich.

Oberpraft man den dritten Teil der Hypothese, der besagt, daR weibliche Kinder sich eher
vor minnlichen Personen und minnliche Kinder sich eher vor weiblichen Personen schi-

men, dann zeigtsich, daR die Vorhersage vor allem furjungen zutrifft.

Um die Annahmen zu priifen, wurde zunachst ein Punktwert errechnet, bei wie vielen der
einzeinen weiblichen oder minnlichen Personen sich ein Kind gesch:imt hat.61 Diese Werte
wurden RirJungen und Midchen verglichen.62 Die Ergebnisse zeigen in die erwartete Rich-

59 Fremdscham Eltern-Episoden, bekannt-fremd':Z=-1.71,p=.08, N=13,Selbstscham:Z--1.55,p=.11, N=21, Fremdscham

alle Episoden:Z=-1.71, p =.08, N = 14, Selbstscham: Z=-1.92, p =.05, N = 23.

Fremdscham Eltem-Episoden ,Eltem - GroBeltern':Z= -1.13, p =.25, N - 7, Selbstscham:Z=-1.57, p =.it, N= 16, Fremd·
schamalle Episoden:Z=-1.73, p=.08, N=9, Selbstscham:Z=-2.64, p=.00, N = 18.

Fremdscham Ekern-Episoden,Kernfamilie - grdGere Ogentlichkeit':Z= 4.56, p=.11, N= 13, Selbstscham:Z=-1.74, p=.08,
N = 29, Fremdscham alle Episoden: Z =-1.94, p=.05, N = 18, Selbstscham: Z =-2.75, p=.00, N=32.

60 Fremdscham Eltern·Episoden,Eltem - Geschwister': Z = ·.70, p =.47, N = 12, Selbstscham: Z= -1.95, p = .05, N = 19, Fremd-
schamalle Episoden:Z=·1.40, p=.16, N =14, Selbstscham: Z=-3.11,p=.00, N -24.

61 Bei weiblichen Personen ergibt sich z. B. ein Wert von max. 6 Punkten, wenn ein Kind bei At.1,81.1, C 1, (3, CS, (7 Scham

gezeigt hat. Findet sich bei keinem der weiblichen C·Typen Schem, aber bei 03, soerh31rdas Kind wenigstens da ir 1 Punkt.

62 Die Berechnungen konnten nur furca. die Hilfteder Stichprobe durchgefuhrr werden, weil nicht alle Personenarren bei allen Kin-

dern zur Ver gung standen. Es fehlen tedweise Bruder, Schwestern oder Groilvater.
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Abb. 11

ZAHL DER KINDER, DIE BESTIMMTEN PERSONEN GEGENDBER
SCHAM ZEIGEN

KATEGORIEN

A KERNFAMILIE

Ai Eltern

Ai.1 Mutter

Al.2 Vater

A2 Geschwister

A2.1 Schwester

A2.2 Bruder

B GROSSELTERN

Bi.1 GroSmutter

81.2 GroBvater

C SONSTIGEVOLLST NDIG DEFINIERTE PERSONEN

Ci bekannte weibl. Erwachsene

(2 bekanntemannt. Erwachsene

C3 fremdeweibl. Erwachsene

C4 fremde mannl. Erwachsene

C5 bekannteweibl. Kinder

(6 bekannte mannl. Kinder

(7 fremde weibl. Kinder

(8 fremde mannl Kinder

D SONSTIGE PERSOMEN

Di bekannte Personen

02 fremde Personen

D) weibliche Personen

04 mannliche Personen

D5 El·wachsene

D6 Kinder

E GROSSEREGEMISCHTEOFFENTLICHKEIT

FREDAD

ELTERNa)

39

39

23

SELBST
ELTERNa)

41

40

38

FRE LiN
40

40

38

38

SElBST
ALLEa)
41

41

41

a) ZahlderKinderindenvonden EiternsicheratsSchameingeschatzten Episoden.
b) Zahl der Kinder in allen Episoden, auch den von den Untersuchern als Scham eingeschatzten und

den Episoden, bei denen Eltern sich unsicherwaren.

tung: jungen schdmen sich mehr vor weiblichen Personen als Miidchen, Jungen halten sich

mehr zuriick bei weiblichen Personen als Miidchen und Miidchen tun dies mehr alsjungen
bei mdnnlichen Personen. Unerwarteterweise schimen sich jedoch beide Geschlechter in

63gleicher Weisevorminnlichen Personen.

63 Die gcnauen Werte finden sich in Abbildung 12.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 11

31 35 39

13 22 15 25

4 7 6 11

11 17 13 18

9 17 11 20

6 13 8 15

5 5 7 6

5 12 5 17

6 6 6 10

9 4 9 7

7 8 8 9

7 14 9 15

5 15 6 19

3 6 3 6

3 5 3 5

19 32 22 36

19 24 20 29

17 24 21 30

16 23 21 28

24 24 25 29

16 32 20 34

16 31 21 34

52



Vergleicht man alle in Abbildung 11 aufgefiihrten Personenarten einzein, inwieweitjungen
und Midchen ihnen gegenuber ScItam zeigen, so deuten sich vor allem Unterschiede bei
weiblichen Personenarten an und vor allem in Richtung von mehr Scham bei den jungen
(Selbstscham: Schwestern, bekannte weibliche Erwachsene, bekannte weibliche Kinder,
weibliche Personen; Fremdscham: fremde weibliche Erwachsene, weibliche Personen). Dem

widerspricht nur das Ergebnis bei der Fremdscham gegeniiber GroRmattern, denn diese

wird vor allem von Midchen gezeigt. Furm3nnliche Personenarten lassen sich im einzelnen
keine konsistenten Aussagen machen.

Unterschiede in der Fr[ihzeitigkeit, mit der Scham gegenuber weiblichen und minnlichen
Personen vonJungen und Madchen gezeigt wird, finden sich nur #Ur die Seibstscham. Aus-

reichend hiufige Datierungen stehen nur fir den Vergleich der Elternteile und „Sonstiger
Personen" verschiedenen Geschlechtes zur Verfiigung. Jungen schimen sich fruher vor

ihren Muttern als vor ihren Vitern. Bei den Midchen zeigt der Unterschied zwar in die
andere Richtung, wird aber nicht signifikant.64 jungen sch men sich auch friiher vor weibli-
chen Personen als vor minnlichen; bei den Midchen deutet sich wiederum fruhzeitigere

65Scham vor minnlichen Personen an, wiederum aber nicht signifikant

Betrachten wir die Kinder eingehender, die Spielkontakte mit weiblichen oder minnlichen
Kindern haben und inwieweit diese Kinder auch Scham gegeniiber bekannten weiblichen

oder minnlichen Kinder zeigen. Die Struktur der Kontakte mit den Spielpartnern ist deut-
lid geschlechtsspezifisch. Minnliche Spielpartner finden sich signifikant haufiger bei den

Jungen, weibliche bei den Midchen.66 Hier muG man hinzufugen, daR die geschlechtsspe-
zifische Spielstruktur sich zwar Sr die gesamte Stichprobe abzeichnet, aber nur fiirdie Ulte-
ren Kinder signifikant wird, wenn man die Stichprobein der Altersmitte teilt. So wundert es

nicht, daR die Wlteren Jungen mit Spielpartnerinnen sich vor weiblichen Kinder eher schd-
men als die ilteren Midchen, sich aberbei den jangeren Kindern noch kein entsprechender
Unterschied ergibt. Der Unterschied bei den Ulteren wird auch nur Rir die Selbstscham sig-
nifikant.67 Bei den Kinder mit mannlichen Spielpartnern zeigen sich keine Geschlechtsun-

terschiede.

Ein ahnliches Ergebnis wie bei der Scham vor bekannten Kindern deutet sich bei den

Geschwistern an. Jungen sch men sich eher vor ihren Schwestern als Madchen. 68 Bei der
Fremdscham zeigen sich keinerlei Unterschiede, ebensowenig bei der Selbst- und Fremd-

scham gegeni ber Briidern.

64 Selbstscham ,Vater - Muttegungen
' Elternepisoden: Z=·1.88, p =.02, eins., N =19, elle Episoden: Z=-1.55, p=.06, eins.,N=20;

Selbstscham ,Vater - Mutter ,d,h,n' Eitemepisoden: Z= -1.65, p =.04, eins., N = 12, elle Episoden: Z= -0.12, p =.45, eins.,
N=17.

65 Selbstscham ,mBnnliche Personen - weibliche Personenpn en' Elternepisoden: Z = 4.89, p =.02, eins., N = 13, alle Episoden:
Z = -1.89, p = .02, eins., N = 13; Selbstscham ,minnliche Personen - weibliche PersonenMid,hen' Elternepisoden: Z = -1.00,
p=.31,eins.,N= 7,alle Episoden:Z= 4.63, p=.10, eins.,N= 11.

66 Minnliche Spielpartnerp=.00; weibliche Spielpanner p =.00.

67 Selbstscham Eltemepisoden p=.04,eins., N= 12,alle Episoden p=.09, eins., N=12; Fremdscham Eltemepisoden p=.23,eins.,
N= 12, alle Episoden p=.36, eins., N= 12.

68 Selbstscham Elternepisoden p=.02, eins., N - 18, alle Episoden p=.16, eins.,N= 18.
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Abb. 12

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN jUNGEN UND MRDCHEN BEI DER SCHAM
VOR MANNUCHEN UND WEIBLICHEN PERSONEN

FREMOSCHAM WEIBUCHE PERSONEN

(N=18)

FREMDSCHAMMANNUCHE PERSONEN

(N=24)

SELBSTSCHAM WEIBLICHE PERSONEN

(N=18)

SELBSTSCHAM MANNUCHE PERSONEN

(N=24)

AUSGEWERTETE RICHTUNG DES
EPISODENa) UNTERSCHIEDES

JUNGEN/MADCHEN

Eltemepisoden Jungen>Madchen
atte Episoden Jungen>Madchen

Elternepisoden Jungen<Madchen

alle Episoden lungen<Midchen

Eltemepisoden
alle Episoden

Elternepisoden
alle Episoden

lungen>Madchen
lungen>Madchen

jungen>Madchen
jungen<Madchen

PROFGROSSE Z

a) Elternepisoden: Von den Ettern skherals Scham eingeschatzte Episoden.

-1.89

-1.14

-1.65

-1.77

-1.44

-1.78

-0.53

-0.66

SIGNIFIKAN Z-

NIVEAU P

(E INSEITIG)

Alle Episoden: Aile Episoden, auch sotche, dievon den Untersuchern als Scham eingeschatzt
wurdenoderbeidenensich Etternunsicherwaren.

3.3.3 INHALTE DER KORPERSCHAM

Da den verschiedenen K6rperteilen und den verschiedenen k6rperbezogenen Handlungen
jeweils spezifische Bedeutung zukommt, muG auch hier mit Unterschieden in der Scham-

entwicklung gerechnet werden. In unserer Kultur werden z. B. Gesicht und Haare offen

getragen und das Sehen dieser Kdrperteite bedeutet keinen Eingriff in die Privatsphire,
solange es sich nicht um dauerhaftes Anstarren handelt. Ganz anders ist es ledoch hinsicht-
lich der Sichtbarkeit der Geschlechtsteile. Von der Wahrnehmung der Kdrperteile sind

Handlungen zu unterscheiden, die auf K6rperteile gerichtet sind. Obwohl Gesicht und
Haare offen getragen werden, sind z. B. Pflegehandlungen in der Offentlichkeit selten. Haa-
rekdmmen oder Schminken haben ihren Platz in der Zuruckgezogenheit der Wasch- und

Toilettenriume, wo die Geschlechter getrennt sind.

Die Analyse der Interviews macht deutlich, dall sich die berichteten Grenzziehungen nicht
nur aufdie Geschlechtsorgane, die Ausscheidungen oder den ganzen nackten K6rper bezie-

hen, obwohl die interviewfragen naturlich solche Assoziationen herausgefordert haben. Es
soil noch einmal in Erinnerung gerufen werden, daR es sich hinsichtlich der Fremdscham

um die Kdrperteile anderer Personen handeltoderspiterauch um die Handlungen an ande-

ren Personen, die nicht unbedingt vom Kind ausgefrhrt werden miissen; das Kind kann
auch bloGer Beobachter sein, z. B. von sexuellen Handlungen zwischen anderen Personen.
Nur die Selbstscham bezieht sich ausschlieBlich auf den K6rper oder die Handlungen des

Kindes.
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Im folgenden wurden K6rperteile und k6rperbezogene Handlungen in einer Tabelle aufge-
listet, um deren Wahrnehmbarkeit bzw. Verbergen es in den Schamepisoden geht. Die
Rubrik A umfaBt nicht nur K6rperteile, sondem auch Ausscheidungen wie Kot, Urin und
andere.69 In der Kategorie B wurde zunichst der Grad der Bekleidung erfaRt: vollstindig
nackt, ginzlich bekleidet oder Besonderheiten der Bekleidung (z. B. Unterhose halb herun-

tergezogen, K6rperteile zeichnen sich unter nasser oder knapper Bekleidung ab). Des weite-

ren sind Gegenst nde erfaBt, die mit K6rperteilen oder sexuellen Handlungen in Beziehung
stehen, wie z. B. Tampons und Damenbinden und Kondome. Zur Rubrik Medien geh6ren
schamrelevante Inhalte von Bildern, Zeitschriften, Fernsehen usw.

Aus der Rubrik C werden nur jene schamrelevanten Handlungen erlautert, die sich nicht
von selbst erkliiren. Zu den Doktorspielen zihlen alle Formen gegenseitiger K6rperuntersu-
chungen, gleichgultig, ob sie tatsdchlich nackt passieren oder auf die Genitalien bezogen
sind. Unter Stimulation wird verstanden, wenn eine Person sich selbst oder anderen poten-
tiell angenehme Gefuhle verschafft durch Reiben, Streicheln, Kussen usw.

Abputzen bezieht sich auf das Abputzen der Ausscheidungen. GroGe Ndhe oder Kdrper-
kontakt besteht dann, wenn Personen z. B. miteinander in einem Bett liegen, unter einer

Dusche stehen oder zusammen in der Badewanne sitzen, sich umarmen, aufdem SchoR sit-
zen usw. Verinderungen des Bekleidungszustandes meint anziehen, umziehen und auszie-
hen. Beim Herzeigen werden anderen K6rperteile oder Besonderheiten des K6rpers vorge-
fuhrt. Unter die Kategorie Hinfassen durch andere, eine Art Restkategorie, fallen auch

5rztliche Handlungen. Von einer unkontrollierten Ausscheidung wird gesprochen, wenn

das Kind z. B. in die Hose macht.

In der Rubrik Dsind schamrelevante Inhalte zusammengefaBt, die uber Sprache, Geriusche
u. a. vermittelt werden. Typische Geriusche oder eine abgeschlossene Tur k6nnen den
Geschlechtsverkehr der Eltern signalisieren oder daG eine Person sich aufder Toilette befin-
det. Verbal kann aufalle m6glichen schamrelevanten Inhalte hingewiesen bzw. zu schamre-
levanten Handlungen aufgefordert werden. Beim Verweis auf eine Schamregel wird z. B.
dem Kind gesagt, daG es die Tur zumachen soil, wenn es selbst oder wenn eine andere Per-
son aufder Toilette ist. Dies geht dann mit einem Schamverhalten des Kindes einher.

Bei der Interpretation der Ubersicht fillt zundchst einmal auf, daG die Extremittten im

Gegensatz zu anderen K6rperteilen nicht schambesetzt sind. Alle anderen Kurperteile kom-

men vor, dod, ist fur manche Fremdscham charakteristisch und Rir andere Selbstscham.

Typisch hinsichtlich des Auftauchens von Fremdscham sind die Brust und Ausscheidungs-
produkte, da sich die eizihlten Episoden vor allem um den Busen und die Monatsblutung
drehen. Beim Kopfgeht es meist um Zirtlichkeiten, die die Kinder zwischen anderen beob-
achten. Beim Gesill iiberwiegt die Selbstscham, im Hinblick auf andere ist dieses kaum

69 Bei den ubergeordneten Kibrpeneilen wurden die direkten Nennungen dieses Teils gewertet, 2. B. Unterk6rper, die Nennungen
untergeordneter K8rperteile, die explizit in der Liste stehen, z. B. Genkalien, selten in Episoden angesprochene Teile, die nicht
crwdhnt sind, z. B. Hufte, oder wenn ein K8rperteil nicht genauer festgelegt werden konnte, z. B. wenn Ausscheidungsprozesse
angesprochen waren. Ausscheidungen spielen somit direkt oder indirekt in mchreren Kategorien eine Rolle (AZ, A6, A7).
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schambesetzt. Kinder wollen beispielsweise den Po nicht mehr abgeputzt bekommen oder
dulden das Fiebermessen nicht mehr. Bei den Genitalien ist das Verhiltnis von Fremd- und
Selbstscham relativ ausgeglichen. Schon bei den Kleinsten sind die Genitalien mit einer

Aura des Besonderen umgeben, was auch in einer Episode zum Ausdruck kommt, die ein

Vater mit seiner 4jdhrigen Tochter erlebt hat.

Vater: „lch war zuerst doch
.... (unverstiindlich); des habe ich schon gemerkt. Aber es war keine aus-

mhrliche Untersuchung; es war einfach nur einmal beruhren und dann war es das schon. Sie wollte

auch gar nichts wissen - oder doch:,Das ist aber komisch!' hat sie gesagt. Sie ist eben fasziniert, wie der

immer pinkelt. Also in dem Zusammenhang hat sie den Penis nur angefaEt, so hochgehoben und

geguckt: Ah, der pinkelt also!'

Interviewer. „Und wie hast du daraufreagiert7'

Vater: „Naia eben, daG er halt immer pinkelt und das dafur auch das Loch ist. Das interessiert sie beson-

ders, das Loch, wo das herauskommt. Und dias hab' ich ihrdann auch nochmal gezeigt und erklirt und,
das wardamitdann auch erledigt." (...)
Vater: „Also es war einmal so konkret, und spontan kommt es immer wieder mal leicht vor. Nein, letzt
konkret so mit richtig anfassen und hochheben nicht, sondern einfach so hinstubsen, so leicht, wenn

sie mir beim Pinkeln zuschaut, so in der Art: Was ist denn das da!1 Also ich habe schon das Gefijhl

gehabt, daS sie sich gar nichtso richtig getraut hat anzufassen. Sie hat halt hingedeutet und etwas mehr

als hingedeutet. (...)"

Interviewer:„Da hatte sie vielleicht schon ein bilichen Scham 

Vater: .In der Situation mit dem Anfassen schon, W, denke ich:

Interviewer: „Und wie hat sich das dann bei ihr gedullert, aulter der Zuruckhaltung  Hat sie den Kopf
gesenkt oder ... 

Vater: „Nein, eigentlich gar nicht so. Sie hat eher ihre Scham mit einem bilichen „Ha, ha' uberspielt.
Dall sie meint, daR sie etwas Schlimmes macht, davon habe ich nichts gespart Wenn, dann so ein

biGchen ubertrieben, uberzogen, eher
... (unverstindlich). Also es war schon, dal ich gespurt habe

...

(Lachen).'(...)
Vater: „irgendwie schon, la, dal das nicht normal ist. Also es ist kein normales Karperteil wie Fu Be und

Hiinde usw. Sie hat schon irgendwie gernerkt, diG das etwas besonderes ist. Des kam mir zumindest so

vor.

Die Ausscheidungsepisoden machen deutlich, daG das „groile Geschift' bei mehr Kindern

schambesetzt ist als das kleine. Bei den Episoden, die andere Personen betreffen, kann oft

nicht entschieden werden, um welche Ausscheidung es sich handelt. In der Kategorie B zeigt
nur die Rubrik Medien einen deutlichen Oberhang der Fremdscham. Eltern erzihlen z. B.,
wie Kindersich Bber Kullszenen im Fernsehen lustig machen oder daG sie diese nicht anse-

hen wollen. Bilder in den Medien k6nnen Ereignisse anstoBen, die das Schamgefuhl der

ganzen Familie betreffen. Eine Mutter berichtet die folgende Episode mit ihrem 8jihrigen
Sohn (UK) und ihrem Mann (V), in der sie sich als Frau ganz pers6nlich verletzt Bhlt und

die schlieillich in einer Lektion in korrektem, respektvollem Umgang mit dem weiblichen

K8rper endet:

Mutter: „(...) Da war unlingst in unserer Fernsehzeitung ein Bild von zwei Frauen, und die hatten eine

Oberweite, also wirklich unglaublich. Da hat der UK auch gefragt:,Ist das echtr und dann habe icl

gesagt:,Nan, des kann nicht echt sein'. Dann haben wir das, was unten damnter geschrieben war, gele-

FORSCHUNG UND PRAxIS DER SEXUALAUPKLARUNG UND FAMILIENPLANUNG, BAND 1156



Abb. 13

ANZAHL DER KINDER, DIE BEI BESTIMMTEN KORPERTEILEN
UND KORPERBEZOGENEN HANDLUNGEN ANZEICHEN EINES

SCHAMGEFUHLS ZEIGEN

KATEGORIEN

A KORPERTEILE

Ai ganzer Kdrper
A2 Unterkarper
A2.1 Genitalien

A2.2 GesaB

A3 Oberkarper
A3.1 Brust

A4 Extremitaten

A5 Kopf, Hals, Gesicht, Haare

A6 Ausscheidungen
A6.i Kot

A6.2 Urin

A7 Sonstige Ausscheidungsprodukte

B BEKLEIDUNGSGRAD/HINWEISEAUFKORPERTEIL
Bi nackt

82 bekleidet

83 Besonderheitender Bekleidung
84 Gegenstande
85 Medium

C SCHAMRELEVANTES ERHALTEN

Ci Doktorspiele
(2 Selbststimulation

(3 Stimulation durch andere

(4 Abputzen
(5 Kbrperpflege
C6 Baden/Duschen/Schwimmen/Sauna
C7 ktrpertiche Nahe/enger K6rperkontakt
C8 Veranderung des Bekleidungszustandes
C9 Herzeigen
Cio Hinfassen selbst

Cii Hinfassen durch andere

C12 unkontrollierte Ausscheidungen
£13 kontrotlierte Ausscheidungen

D HINWEISEAUFSCHAMRELEVANTESVERHALTEN

Di Hinweisreize

D2 verbale AuBerungen
D3 Verweisauf Schamregel

FREMD

ELTERNa)
SELBST
ELTERN

FREMQ
AlLEW

SELBST
ALlE

a) ZahlderKinderindenvonden Elternsicherals Schameingeschatzten Episoden.
b) Zah! der Kinderin allen Episoden, auchdenvonden Untersuchern als Scham eingeschatzten und

den Episoden, bei denen Eltern sich unsicherwaren.
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sen und dann hat der V, also mein Mann, gemeint, daG das doch echt sei. Da habe ich gedacht:,Um
Gottes Willen'! Dann habe ich gesagt:,Ich bin froh, did ich nicht so aussehe' und damit wardas eigent-
lich been(let. Im Laufe des Tages haben wir dann Basketball gespielt, und dann hat der UKsich den Ball

vor die Brust gehalten und hat irgendetwas genuschelt, und ich habe genau gewufit, der spielt aufdiesen
Busen an. Und dann habe ich gesagt:,Was meinst du mit, die haben doch auch solche Gro&12 Wer

hat etwas GroBes?' Id, wollte, dal er das ausspricht. Dann hat er aber gemeint:,Ach nix', und dann hat

mir eben mein Mann erkldrt, was er meint. Dann habe ich gemeint,Ach sag doch, daB du die Busen

meinst'. Aber das woilte er dann von sich aus nicht sagen. Da hat er nur von,die' geredet. Da habe ich

gesagt:,Die heikn nicht,die', sondern die Brust oderder Busen'.'

interviewerin: Ja.Ja. Waren Sie da genervt, weil er das gespielt hat. "

Mutter: „Ach das nicht. Mich hat nur geirgert, dall er zu feige war, das dann zu sagen, dall eres nicht

benannthat. Er hittees ja sagen kannen, dann wdre das MiBverstdndnis gar nicht aufgekommen." (...)

Mutter: „Also sagen wirso: Diese Wertung, ob iemand eine besonders grole Brust hat oder total Rach

ist, das ist egal. Es ist eben nur, weit es auBergewdhnlich Est. Also kh meine, des war wirklich unglaub-
lich - zwei Basketballe: (...)

Mutter: „(...) Mich hat es einfach geargert, daR er so respektlos mit einem Ball vergleicht.'

Interviewerin: „Hm. Ach so, Jetzt verstehe ich das."

Mutter: Ja, weil die Frauen oft so respekdos abgewertet werden. Und da habe ich mir gedacht:,Mein
Gott, fingt der auch an. Also nein, du sollst sagen, wie es richtig heiBt. Und wenn du dias gr08 findest,
dann sage es, dann ist es okay. Ob es dir gefallt oder nicht, das ist wieder envas anderes'. Aber einfach,
daR dias nicht so abgetan wird:

Unter C zeigt die Kategorie „Stimulation durch andere" ein.en Uberhang an Fremdscham,
d. h., hier sind viele Episoden enthalten, die das Liebesteben anderer Personen betreffen.

Bei k6rperliche Nihe/enger K6rperkontakt war meist nicht zu unterscheiden, ob die Scham
dem Kind selbst oder der anderen Person gait. Eine Reihe von Handlungen ist besonders

typisch fur die Selbstscham: Doktorspiele, Selbststimulation, Ausscheidungen abputzen,
Kdrperpflege und Ver3nderungen des Bekleidungszustandes.

Uber die altersmiflige Abfolge, in der die Kdrperteile schambesetzt werden, lassen sich

keine klaren Hypothesen formulieren. Die Annahme, daB aufgrund der im Entwicklungs-
verlaufimmer relativ fruh einsetzenden Sauberkeitserziehung die Ausscheidungen frihzei-

tig schambesetzt sind, kann nicht bestatigt werden.

Geschlechtsunterschiede treten bei den Schaminhalten nur hinsichtlich der Ausscheidungs-
70scham auf, da Midchen das „groGe Geschdft" friiher mit Scham besetzen.

70 Elterliche Schamepisoden Selbstschem: Z= -2.15, p=.01; alle Schamepisoden Selbstschem:Z=-2.26, p=.02.
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3.3.4 ORTE, AN DENEN SCHAMEPISODEN SPIELEN

Die meisten Schamereignisse spielen sich in den Bereichen ab, die typisch fur die K6rper-
pflege sind oder in den Privatiumen einzelner Familienmitglieder. Schamereignisse, die im

Garten oder Hofspielen, hingen meist mit dem sommerlichen Baden zusammen, in eini-

gen Fillen auch mit der Ausscheidung. Schamsituationen im Wohnbereich anderer Fami-
lien finden vor allem im Garten, im Hofoder aufder Toilette statt. Insgesamt spielt dieser

Bereich nur eine geringe Rolle. Das kann sowohl daran liegen, daR Kinder nicht so viel Zeit

bei anderen verbringen, als auch daran, daG die Eltern in der Regel nicht dabei sind und

ihnen somit vieles verborgen bleibt. Die meisten Schamsituationen im 6ffentlichen Raum
finden sich beim Baden und beim Sport. Auffillig ist, wie selten von Scham beim Arztbe-
such berichtet wird, denn dabei handelt es sich um eine Situation, in der in der Regel ein

Elternteil anwesend ist. Es kann iedoch sein, daB dieser Punkt den Eltern entgangen ist, weil
das Interview keine spezielle Frage dazu enthdIt.

Die Hhesten selbstbezogenen Schamsituationen finden sich iiberwiegend im hauslichen
Bereich der Familie. Darin spiegelt sich vor allem der nur langsam expandierende kindliche
Aktionsraum. Zwischen den Schamsituationen bei anderen Familien und denen in 6ffentli-
chen Bereichen gibt es keinen Altersunterschied. Auch bei der Fremdscham zeigen sich
keine Altersunterschiede, was auf den grunds tzlich spdteren Beginn der Fremdscham

71zuruckzuRihren ist.

3.3.5 VVORAN DAS AuFTRETEN VON KORPERSCHAM
ERKENNBAR WIRD

Wir haben bereits dargestellt, woran Eltern im allgemeinen erkennen, wenn lemand sich

schimt Die folgende Abbildung 14 soil nun zeigen, woran Eltern erkennen, daG bei den
untersuchten Kindern k6rperbezogene Fremd- oder Selbstscham auftritt und bei wie vielen
Kindern einzelne Indikatoren eine Rolle spielen. Naturlich stimmen nicht alle Eltern in

ihrer Einschitzung Qberein. So werden manchmal Verhaltensweisen erwiihnt, die einige
Eltern als Schamindikatoren auffassen und andere nicht. In diesen Fdlien haben wirdie Epi-
sode dann trotzdem als Schamepisode eingestuft. Ein einziger Indikator wurde aufgenom-
men, uberden sichdie Eltern immer unsicherwaren, ober tatsdchlich etwas mitkindlichem

Schamgefiihl zu tun hat: gespielte Scham. Ohne an dieser Stelle jede einzelne Kategorie zu

vergleichen, kann man sagen, daB sich sehr viele Indikatoren aus dem Bereich Emotions-
ausdruck (E) bereits in Abbildung 2 finden, doch mit unterschiedlicher Hiufigkeit

Gerade die emotionalen Indikatoren unter nonverbaler Ausdruck (£2) und die sprachli-
chen Merkmale (E3), eigentlich die klassischen Erkennungsmerkmale filr Scham, werden

71 Dic Nummern zur Bezeichnung der folgenden Vergleiche sind Abb. 14 entnommen. Elterliche Schamepisoden Selbstscham: Ver-

gle,ch,1.-2.': Z = -2.04, p =.02,,1.-3.': Z= -3.47, p=.00,,2.-3.': Z= -0.81, p = .20, jeweils eins. p; alle Schamepisoden Selbst-
scham: Vergleich,1.-2.': Z = -3.33, p =.00,,1.-3.': Z = -3.81, p = .00,,2.-3.': Z = -1.49, p=.06, ieweils eins. p. Elterlkhe Scha·

mepisoden Fremdscham: Vergleich,1.-2.':Z=·1.06, p=.14„1.-3.':Z=-1.68, p=.04, ,2.-3.': Z=-0.37, p=.35, ieweilseins. p;
alle Schamepisoden Fremdscham: Vergleich,1.-2.':Z=-1.37, p=.08„1.-3.':Z =.1.48, p =.06,,2.-3.':Z=-1.41, p=.07, ieweils
cins. p
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Abb. 14

ZAHL DER KINDER, DIE SCHAM AN BESTIMMTEN ORTEN ERLEBEN

KATEGORIEN

1. IM WOHNBEREICH DER UNTERSUCHTEN FAMILIE

1.1 Zimmerder Familienmitglieder
(Spiel Schlafen, Kleidung)

1.2 Zimmerfurdie Karperreinigung
1.3 Toiletten

1.4 Andere Wohnraume

(Wohnzimmer, Kuche usw.)
1.5 Freirtiume (Garten, Hofusw.)
1.§ Sonstige Raume (Keller, Treppenauf

gkinge in Mietshausern, Scheune usw.)
1.7 nichtdefinierte R jume

2. IM OHNBEREICH ANDERER FAMIUEN

2.1 Zimmerder Familienmitglieder (5.0.)
2.2 Zimmerfurdie K6rperreinigung
2.3 Toiletten

2.4 Andere Wohnrjume (s. o.)
2.5 Freiraume (s. 0.)
2.6 Sonstige Raume (s. 0.)
2.7 nicht definierte Raume

3. OFFENTLICHE RAUME, FERIENAUFENTHALTE

3.1 Badegelegenheiten, Sauna, Sport
3.2 Toilettenin affentlichen Gebjuden

3 3 Ausscheidungssituationen im Freien

34 Sonstige Orte

34.1 kirztliche Praxis, Schutuntersuchung
34.2 Erziehungsinstitutionen
3.4.3 Bereich der Familie nicht abgeschlossen

(Ferienhaus, Wochenendhaus usw.)
3.4.4 Bereichder Familie abgeschlossen

(Ferienwohnung, Zelt, Auto)
345 Offentliche Bereiche

4. SONSTIGE ORTE

4.1 nichtdefinierbare Orte

4.2 nicht definierbare Toilette

FREMD
ELTERNa

SELBST

ElTERN
FREMO
ALLEbl

SELBST
ALLE

a) ZahlderKinderindenvon den E!tern sicherals Scham eingeschatzten Episoden.
b) Zah! der Kinder in allen Episoden, auch den von den Untersuchern als Scham eingeschatzten und

den Episoden, bei denen Eltern sich unsicherwaren.
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nun von den Eltern eher selten berichtet. Dafiir taucht sehr haufig die globale Einschitzung
„Scham" auf. Sehr wahrscheinlich k6nnen sich die Eltern an die Situation nicht mehrdetail-
liert erinnern, wissen nur noch, daG sie damals den Eindruck hatten, ihr Kind schime sich.

Sehr viel detaillierter lassen sich nun schampriiventive Verhaltensweisen beschreiben, d. h.

solche, die der Vermeidung oder Bewiltigung von akuter Scham dienen. Dazu geh6ren alle

handlungsorientierten indikatoren, z. T. auch kognitiv-wertende, wie z. B. das Wissen um

die Regeln angemessenen Verhaltens. Dies sind jene Indikatoren, die bei den meisten Kin-
dem das Urteil der Eltern ausmachen.

Aus den eingangs angestellten Oberlegungen zur Schamentwicklung lassen sich zwei An-

nahmen ableiten, die anhand der Daten der Stichprobe 8berprOft wurden. Zunichst sollten
Kinder mit zunehmendem Alter eine grdlere Zahl an Schamindikatoren zeigen, da ihre

Abb. 15

 BERSICHT USER DIE HINWEISE, AN DENEN KORPERSCHAM
ZU ERKENNEN IST, UND ZAHL DER KINDER, BEI DENEN DIESE

|NDIKATOREN BERICHTET WURDEN

KATEGORIENO
H HANDLUNGSORIENTIERTEINDIKATOREN

Hi Distanz/Sichtschutz herstellen

Hi.1 Turabsperren
Hi.2 raumlicher Ruckzug
Hi.3 Verbergen/Versteckenvon K8rperteiten
Hl.4 Distanzierungohne Sichtschutz

Hi.5 Abwenden, wegdrehen, wegschauen
(aber: Blickvermeidungzu E2.3)

H2 Bekleidetsein, bekleiden, nichtausziehen

H3 Untertassen,verzagern, beschleunigen
vonschamrel. Vh (aber: Nacktheitzu H2)

H# Selbstandige Karperpflege und Anziehen

H5 Verheimlichen, nkhtzugebenvon
schamrel. Vh

H6 Ignorieren
H6.1 Schamrelevanzignorieren, uberspieten
H6.2 Scham nichtzugeben
H7 Informationssuche

H/.1 Informieren uber Vhsangemessenheit
H/.2 Informieren ubersituative Bedingungen

K KOGNITIV-WERTENDE INDIKATOREN

Ki Wissenum Regetnangemessenen Vhs

KI Beforchtungen uber Wertinganderer
K3 Abwertungvon Kerperteilen oder

vonschamrel.Vhdurch UK

1(4 Feststellender Schamqualitatv. Situation

FREMD

ELTERNa)
40

38
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(Fortsetzung von Abb. 15)

KATEGOUENV

E EMOTIONALE INDIKATOREN

Ei Scham
E2 nonverbaler Ausdruck

E2.1 Gestik/Bewegungen
E2.2 Karperhaltung
E2.3 Blickvermeidung
E2.4 Erraten

E) sprachliche Merkmale

E4 Befindlichkeit/andere Emotionen

E4·1 Arger/Aggression
E4.2 Trauer

E43 Furcht/Angst/Schrecken
E44 Ekel

E4.5 negatives Befinden

E4.6 Verhaltensunsicherheit

E4.7 Lustigkeit
E4.8 gespiette Scham

1 E49 verwirrt, erstaunt, verst6rt, irritiert

AND ANDERE*NDIKATOREN

FREMD

ELTERNa)

23

16

3

SELBST
EtTERN

35

28

12

MEMO
AllEbl

26

17

3

a) Zahl der Kinder In den von den Eltern skherals Scham eingeschjtzten Episoden.
b) Zahl der Kinder in allen Episoden, auch den von den Untersuchern als Scham eingeschttzten und

den Episoden, bei denen Eltern sich unsicherwaren.

c) schamrel.Vh=schamrelevantes Verhalten, Uk=Untersuchungskind

F higkeiten zur Vermeidung und Bewdltigung von Schamsituationen ebenso zunehmen
sollten wie der Wunsch, die Kontrolle iiber die eigene Kdrperlichkeit zu behalten. Letzteres

wird, wie aus den Vorstellungen zur elterlichen Selbst indigkeit bei der K6rperpfiege hervor-

geht, von den Eltern ala positives Erziehungsziel angesehen und unterstiitzt Diese Hypo-
72these findet Bestitigung, wenn man die 4- bis 6jihrigen mit den 7- bis 9jihrigen vergleicht.

Bei den Schamindikatoren wurde zwischen handlungsorientierten, kognitiv-wertenden
und emotionalen Indikatoren unterschieden. Nach unserer Auffassung sollten sich die bei-

den letzten Gruppen von Indikatoren spater zeigen als die handlungsorientierten, da die
Kinder mit hdherem Alter betroffener reagieren und zu h8heren kognitiven Leistungen in
der Lage sind. Zur Priifung dieser zweiten Hypothese werden jeweils die frihesten Altersan-

gaben fur Indikatoren aus den drei Gruppen (H, K, E, vgl. Abbildung 15) verglichen. Jede
der drei Gruppen wurde gegen die anderen getestet.73 Alle drei Vergleiche bei der Selbst-
scham sind signifikant.

72 Fremdscham Eltern-Episoden:Z=-1.78, p=.03, eins., Selbstscham:Z= -2.47, p=.00, eins., alle Episoden: Fremdscham:
Z=-1.48, p=.06, eins.,Selbstscham:Z=-1.97, p=.02, eins.

73 Bei einem gleichzeitigen Vergleich mittels Varianzanalys€ wurde sich die Zahl der Kinder sehr stark reduzieren, fur die die

Hypothese gepruft werden k8nnte, da bel vielen Kindern nicht Indiketoren aus allen drei Gruppen glekhzeitigvorliegen.
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Die zeitliche Aufeinanderfolge der Indikatoren sieht demnach folgendermaGen aus: Hand-

lungsorientierte Indikatoren finden sich bei den Kindern fruher als emotionale, und beide
Indikatoren finden sich fruher als kognitiv-wertende. Diese Abfolge bleibt auch bestehen,
wenn alle Episoden in die Priifung einbezogen wer(len.74 Bei der Fremdscham deutet sich
die gleiche Abfolge an, gleichgultig, ob man nur die von den Eltern eingeschatzten Episo-
den einbezieht oder ob alle Episoden gepraft werden. Die Unterschiede sind jedoch weni-

ger deutlich.75

3.3.6 ZUSAMMENFASSENDE UBERLEGUNGEN

Bei allen Kindern der Stichprobe liSt sich ein Beginn der Selbstscham bis zum Alter von

9 Jahren feststellen. Die Scham setzt iedoch nicht bei allen Kindern im gleichen Alter ein.

Zu einem ersten starken Zuwachs kommt es bei den 3jahrigen, der H6hepunkt der Zuwachs-
rate liegt bei den Kinder von 5 jahren. Bei 82 % der Kinder unserer Stichprobe setzt das

Schamgef hl vor dem Alter von 7 Jahren ein. Diese Aussagen gehen auf die konservative

Auswertung zurlick, bei der wir uns nur an die Ereignisse halten, die von den Eltern sicher
als Schamepisoden eingeschitzt wurden und bei denen keine direkte EinfluBnahme vor-

liegt.

Es zeigt sich, daR fremdbezogene Scham spiter einsetzt als selbstbezogene. Dies bestatigt
unsere Annahme. Denn um fremdbezogene Scham zu empfinden, bedarf es h6her ent-

wickelter kognitiver Fihigkeiten. Wertet man nach der konservativen Methode aus, dann
sind einige Kinder noch mit 9 Jahren nicht zur Fremdscham fahig. Dieses Ergebnis ruhrt
wohi daher, daB viele Kinder in den entsprechenden Situationen noch einer Aufforderung
oder Erinnerung durch andere Personcn bedurfen und dann erst Rucksichtnahme zeigen.
Vielleicht ist es den Eltern aber auch so selbstverstindlich geworden, daS sie von ihren Kin-
dern z. B. nicht mehrgest8rt werden, wenn sie aufder Toilette sind, daB sie dies nicht mehr
als Rucksichmahme bewerten. Es besteht auch ein positiver Zusammenhang zwischen

selbstbezogener und fremdbezogener Scham, d. h. die EItem, diebei ihren Kindern fruhzei-

tige Selbstscham feststellen, bemerken auch fruhzeitige Fremdscham. Fremdscham beginnt
im Alter von 2 bis 3Jahren und steigt dann, uber die Altersgruppen verteilt, langsam an. Der

H6hepunkt der Zuwachsrate ist mit 8.Jahren erreicht.

Weder fir den Beginn der Selbstscham noch fBr den der Fremdscham lassen sich Unter-
76schiede zwischenjungen und Mddchen feststellen.

Bei der Analyse unserer Ergebnisse werden zwei WidersprOche deutlich, die wir hier disku-

tieren m6chten. Betrachten wir die Gruppe der 43Jhrigen unserer Stichprobe, so haben alle

74 Elterliche Schamepisoden Selbstscham: Vergleich,H -E':Z=-3.40, p=.00„H -K':Z=-2.84, p=.00,,E-K': Z=-2.12, p=.01,
ieweilseins. p);alleSchamepisoden Selbstscham: Vergleich,H- E':Z=-4.25, p=.00„H -K':Z=·2.97, p=.00„E-K':Z=·2.12,
p= .01, jeweils eins. p).

75 Elterliche Schamepisoden Fremdscham: Vergleich,H -E': Z=-1.15, p =.12„H -K':Z=-1.72, p=.04„E-K: Z=-1.73. p=.04,
jeweils eins. p); alle Schamepisoden Fremdscham: Verglelch,H - E': Z= ·1.71, p=.04„H - K: Z=-2.54, p=.00, ,E-K':Z=-1.88,
p=.02, jeweilseins. p).

76 Dks bestitigt die Ergebnisse von ROSENFELDETAL. (1984) und erk Tr die Widerspruchlichkeitder Nennungen bel DUERR(1990).
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nach Ansicht der Eltern bereits einmal selbstbezogene Scham gezeigt Nehmen wir dagegen
die Angaben aller Eltem zum erstmaligen Auftauchen einer Schamepisode, dann geht dar-
aus hervor, daG bel vielen Kinder Scham erst in einem spateren Alter beginnt. Daraus

ergibt sich die Frage, warum nicht alle Eltern die fruhesten Episoden spitestens aufdas Alter

von 4 jahren datieren. Daruber hinaus finden wir auch noch systematische Unterschiede
zwischen den Altersgruppen bei der Datierung der ersten Scham.

Fur die aufgezeigten Phinome bieten sich zwei Erklirungsmuglichkeiten an: Zundchst kann

es sich um einen Erinnerungseffekt bei den Eltern handeln. Es flilt auf, dail, je ilter die Kin-

der werden, die Eltern um so spiter die friihesten Schamepisoden datieren, weil sie sich
nicht weiter zuruckerinnern k6nnen oder weil sie zwar frihere Episoden erinnern, aber fur

diesc keine Altersangabe mehr machen k6nnen. Trotz dieser Verzerrung kommt es aber zu

einer Hdufung der Datierungen vor dem Schulbeginn. Es k6nnte auBerdem eine Rolle spie-
len, di die Eltern mit der Zeit ihre Kriterien, was zu K6rperscham gezihlt werden muG,
immer strenger fassen. Der erste Widerspruch k6nnte auch durch einen Stichprobeneffekt
erklirt werden: In unserer Untersuchung haben sich m6glichenveise in allen Altersgruppen
jene Familien selbst selektiert, die etwas uber die K6rperscham des untersuchten Kindes zu

berichten hatten.

Im Gegensatz zu unserer Annahme hat sich gezeigt, daB die meisten Kinder Schamepiso-
den mit den vertrautesten Personen erleben, also mit den Eltern. Und die ersten Schamer-

lebnisse tauchen in Gegenwart der vertrautesten Personen aufund nichtvor fremden. Kann
daraus geschlossen werden, dag Kinder sich eher vor beliebigen anderen Personen nackt

ausziehen als vor ihren Eltern? Wohl kaum. Zum Verstindnis dieser Ergebnisse muG die

Organisation der kindlichen Umwelt in Betracht gezogen werden. Vertraute Personen kom-

men mit den Kindern am fruhesten und am hdufigsten in Beruhrung und halten von sich
aus am wenigsten Abstand zum Kind. Zum Teil ist dies gar nicht anders m6glich, weil sie

z. B. wesentliche Pflegetitigkeiten fur das Kind erledigen miissen. Also besteht hier auch fur

Kinder die gr6Bere Notwendigkeit, sich im Laufe ihrer eigenen Entwicklung abzugrenzen.
Fremde Personen werden von den Eltern nur sehr bedingt an Kinder herangelassen, und

fremde Personen halten bereits von sich aus Abstand. Kinder machen also die meisten

Schamerfahningen mit ihren Eltern oder anderen vertrauten Personen und entwickeln hier
ihre Schamgrenzen. Naturlich muG auch beriicksichtigt wer(len, daG Eltern vielleicht nur

ungenagend Ober Schamerfahrungen mit Fremden Auskunft geben konnten.

Die Ergebnisse zum Alter sind widerspruchlich. Wir wurden envarten, daG sich mehr Kinder

fruhzeitigervor Erwachsenen als vor Kinder schdmen, weil sie diese als weniger ahnlich zu

sich selbst erleben und weil Erwachsene mehr Macht haben, ihre eigenen Grenzen durchzu-
setzen. UnsereAnnahmewirdallerdings nur innerhalb der Familie durch Eltern und Geschwi-

ster bestatigt. Bei den Personen autierhalb der Familie spielen zu viele andere Einflutlfaktoren

eine Rolle, wiez. B. der unterschiedliche Bekanntheitsgrad. Wahrscheinlich istauchdie Abstu-

fungin Erwachsene und Kinder mit der Trennlinie zum Alter der Vollidhrigkeitzu grob.

Die Annahme, daG sich M3dchen eher vor mdnnlichen Personen undJungen ehervorweib-
lichen Personen schimen, fand einige Bestitigung. Am besten belegt ist eine h6here Selbst-
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scham derJungen vor weiblichen Personen. Die Ergebnisse zur Fremdscham weisen in die
erwartete Richtung. Keine Unterschiede bei den verschiedenen Arten der HypothesenprB-
fung finden sich bei der Selbstscham der Kinder vor mannlichen Personen. Wir sehen in

diesen Ergebnissen einen Hinweis auf unterschiedliche Entwicklungsbedingungen bei

Jungen und Midchen.

Kinder werden von Anfang an aberwiegend von weiblichen Personen betreut und versorgt.
Wachsen Jungen in die minnliche Geschlechtsrolle hinein, mussen sie sich deutlich von

weiblichen Personen absetzen. Anders als Midchen sind sie aber stindig mit der engen
Betreuung durch das andere Geschlecht konfrontiert, auf das spiter in der Regel ihre sexu-

elle Orientierung gerichtet ist. Wobei, wie wir in Kapitel 3.2 gesehen haben, sexuelle Erre-

gung aus den familialen Interaktionen und sicher auch aus allen anderen Betreuungs- und

Abhdngigkeitsverhhitnissen ausgeklammert sein soil. K6rperliche Ndhe zwischen weibli-
chen Personen kann eher weiterbestehen, weil Miidchen auf diesem Weg direkt in ihre
Geschlechtsrolle hineinwachsen und ihre Beziehungen eher sexuell unverdichtig sind.

Naturlich ist bis zu einem gewissen Grad fur jedes Individuum der Aufbau einer Intim-

sphare vonn6ten, auch gegenuber Personen des gleichen Geschlechts. Die Abgrenzung, die
Midchen gegeniber dem mannlichen Geschlecht erbringen miissen, wird um so weniger
herausgefordert, je mehr sich minnliche Personen bei der Kinderbetreuung heraushalten.
Unter mannlichen Personen mag es zwar einerseits genauso selbstverstindlich sein, sich

nackt zu zeigen, wie unter weiblichen Personen, andererseits gibt es aber in unserer Kultur
eine gr6Bere Konkurrenz im Kindesalter hinsichtlich der Geschlechtsmerkmale und eine

groBere Scheu vor Beruhrungen zwischen mdnnlichen Personen.

Die inhaltliche Betrachtung zeigt, bei welchen K6rperteilen und Handlungen das k6rperli-
che Schamgefuhl eine Rolle spielt. Kaum schambesetzt sind die Extremit en. Manche K6r-

perteile oder Handlungen kommen bevorzugt in Zusammenhang mit Fremdscham vor,

and€re mit Selbstscham. Geschlechtsunterschiede in der Fruhzeitigkeit, mit der bestimmte

Schaminhalte eine Rolle spielen, treten nur bei den Ausscheidungen auf. Das ,grolle
Geschift' ist bei den Midchen friiher schambesetzt, vielleicht weil sie einem strengeren Sau-

berkeitstraining ausgesetzt sind als die Jungen. Das ,groGe Geschdft' ist bei mehr Kinder
schambesetzt als das ,kleine'.77

Die Analyse der Orte, an denen Schamepisoden stattfinden, zeigt, daR sich die meisten und
die fruhesten Episoden im Wohnbereich der untersuchten Familien abspielen: in Bidern,
Schlafrdumen, aufder Toilette und drauGen im Hof. Dies spiegelt die bestehende riumliche

Ordnung des Familienlebens wider, in die die Kinder hineinwachsen. 78 Schamrelevante

Handlungen werden in die daf r vorgesehenen Orte gedringt und finden selten in Wohn-

zimmer, Kuche, Flur usw. statt. Bei sehr vielen Kindern ereignen sich Schamepisoden auch
an 6ffentlichen Badeorten und Sporteinrichtungen.

77 Dies best tigt Ergebnisse von RosENFELD ET AL., 1984.

78 vii. SWAAN, 1989
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Bei den Hinweisen auf das Vorliegen einer Schamepisode konnten handlungsorientierte,
kognitiv-wertende und emotionale Indikatoren unterschieden werden. Wdhrend Eltern
Scham im allgemeinen vor allem an Ausdrucks- und sprachlichen Merkmalen erkannten,
stehen bei der kindlichen K6rperscham handlungsorientierte Indikatoren im Vordergrund.
Als erste Hinweise auf Selbstscham zeigen sich in der Entwicklung des Kindes handlungs-
orientierte Indikatoren. Mit zunehmendem Alter vergr6Bert sich bei den Kindern die zur

VerRigung stehende Anzahl von Schamindikatoren. Das kindliche Repertoire an Abgren-
zungsmuglichkeiten erweitert sich, emotionale Betroffenheit kommt hinzu. SchlieBlich fol-

gen die kognitiv-wertenden Verarbeitungsmi glichkeiten der Scham.

Wie kommt es zu dieser Abfolge, wenn doch Forscher, die sich mit der allgemeinen Emoti-

onsentwiddung befassen, Ausdrucksmerkmale der Scham bereits in die beiden ersten

Lebensjahre, aufieden Fall aberin das dritte und vierte Lebensjahr datieren? Nach unseren

Ergebnissen lernen Kinder zunddist Abgrenzungsregeln oder voliziehen aus primiren
Unlustgefiihlen oderAngst vor Fremden von sich aus Abgrenzungen hinsichtlich ihres Kdr

pers. Erst spiter warde das Ubertreten dieser Grenzen durch andere in einem emotions-
theoretischen Sinne schambesetzt. Sehr fraher emotionaler Schamausdruck kommt vor

allem dort zustande, wo Kinder durch die Reaktionen anderer Personen beschiimt werden.
Dies k6nnte z. B. in Familien der Fall sein, in denen Eltern sehr rigide Vorstellungen hin-

sichtlich kindlicher Nacktheit und Sexualitit haben.

Muglicherweise sind die ersten emotionalen Anzeichen noch relativ schwach und fur die
Eltern nicht deutlich wahrnehmbar, verstirken sich aber im Laufe der Zeit. Mit zunehmen-
den kognitiven Fertigkeiten setzt sich ein Kind bewuilter mit schamrelevanten Situationen

auseinander, uberdenkt die Regeln der Kdrperprisentation und analysiert Schamepisoden.
Uber Kognitionen, die von den Kindern nicht gedullert werden, sondern stillschweigend in

Handlungen munden, k6nnen Eltern naturlich keine Auskunft geben.

304 EINFLUSSFAKTOREN AUF DEN BEGINN
DER KINDLICHEN KORPERSCHAM

Wie zu Beginn dargestellt, sollten Zusammenhinge zwischen der familialen Regelung von

Intimsituationen und der kindlichen Scham in zweifacher Richtung bestehen: Eltem und

Geschwister beeinflussen implizit durch ihr Beispiel und durch explizite ErziehungsmaB-
nahmen die Schamentwicklung eines Kindes. Hier kommt eine Reihe von Vermittlungspro-
zessen in Betracht, die in verschiedenen psychologischen Theorien beschrieben wurden:

Modellernen, Konditionierung, Identifizierung oder Introjektion.79 Gleichzeitig mussen

aber Rackwirkungen der kindlichen (Scham)entwicklung aufdie Gestaltung der familialen

Regelungen bedicksichtigt werden.

79 vgl. NUNNER·WINKLER, 1992, ROSENFELD ET AL., 1984
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Die familiale Regelung ist als ein dynamisches System aufzufassen, in das auch Einflusse

von Nicht-Familienmitgliedern hineingetragen werden, sei es durch ihre direkte Teilnahme

am familialen Leben (z. B. GroBeltern, Verwandte, Freunde), sei es durch Formung der kind-

lichen Schamregeln in anderen Lebenskontexten (Kindergarten, Schule, Besuch in anderen

Familien). Auch der EinRuE der Medien (Fernsehen, Zeitschriften, Plakate) auf Eltern und
Kinder darfnicht vergessen werden.

Im vierten Themenbereich des Interviews wurde eine Reihe von Regelungsvorstellungen
der Eltern erfaBt, die teilweise den elterlichen Intimbereich betreffen und teilweise den

kindlichen. Der Schwerpunkt liegt auf dem elterlichen Bereich. Um zu Aussagen aber

Zusammenhinge zwischen den elterlichen Vorstellungen und der kindlichen Schament-

wicklung zu gelangen, werden Informationen aus allen Fragen zusammengefaBt. So soil

eine umfassende Einschitzung der familialen Situation entstehen.

Grundsitzlich bestehen hier mehrere M6glichkeiten: Einerseits kann die bestehende Rege-
lung filr das Untersuchungskind festgestellt werden - ahistorisch und ohne Ausblick aufdie

Zukunft, andererseits kann das allgemeine familiale Klima beracksichtigt werden. Da bei

vielen Kindern die ersten Schamepisoden bereits lingere Zeit zuruckliegen und das allge-
meine Klima vielleicht geringeren oder langsameren Wandlungen unterworfen ist als das

konkrete Verhalten, haben wir uns fur die zweite Muglichkeitentschieden.

Einleitend haben wir einige demographische Merkmate bzw. Merkmale der Familienstruk-

tur diskutiert, die in einer amerikanischen Studieso in Zusammenhang mit der Stirke der

K6rperscham verschiedener Famlienmitgliederstanden. Sie sollen auch in unserer Untersu-

chung als m6gliche EinfluBfaktoren sowohl aufdas Familienklima als auch aufden B€ginn
der Scham analysiert werden.

3.4.1 MASSE FOR DIE FREIZOGIGKEIT
UND NICHT-FREIZOGIGKEIT DER ELTERN

Um das Familienklima beschreiben zu k6nnen, wurden aus den Antworten der Eltern Indi-

katoren Rir deren Freiziigigkeit und Nicht-Freizagigkeit gebildet. FreizOgigkeit und Nicht-

Freizugigkeit werden hier nicht als Gegensitze aufgefaBt, weil die Eltern in ihrem Antwort-
8iverhalten frei waren und nur die expliziten Aussagen gewertet werden k6nnen.

FreizQgigkeit und Nicht-Freiziigigkeit werden getrennt fur beide Elternteile eingeschetzt
und im Hinblickaufdie elterliche und aufdie kindliche Intimsphire. So ergeben sich insge-
samt acht Indikatoren82:

80 ROSENFELD ET AL., 1984

8 1 Eltem, die in diesem schwierigen Interviewteil z. B. knappe Antworten gaben und keine Aussagen zu Restriktionen gemacht
haben, wurden einen niedrigen Nkht·Freizugigkeitswert erreichen. Glekhzeitigwurden sk aber nicht auch noch als freizigigein-
geschdtzt, wenn sie night explizit entsprechende Aussagen gemacht hatten.

82 Der Abbildung liegen folgende Fragen zugrunde (vgl. auch An han g 5.3): 4.1 Wann ist es in Ordnung, wenn Kinder thre Eltem

nackt sehenf - 4.2. Wann ist es in Ordnung, wenn Kinder von ihren Eltern nackt gesehen werden  - 4.3 Wie solke zwischen
Geschwisrern des Nacktsein geregelt werden 3 - 4.4 Kommt es ma hmal vor, dall Kinder die Geschlechtskile ihier Eltem oder
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Abb. 16

|NDIKATOREN DER FAMILIALEN REGELUNG VON INTIMSITUATIONEN:
FREIZOGIGKEIT UND NICHT-FREIZOGIGKEIT DER ELTERN

Freizugigkeit der Mutter

bezuglich dereltertichen

Intimsphdre

Freizugigkeit des Vaters

bzgi. derelterlichen

Intimsphare

Freizugigkeit der Mutter

bzgt.derkindlichen
Intimsphare

Freizilgigkeit des Vaters

bzgl.derkindlichen
Intimsphare

Die Muttererhalten jeweilseinen Punkt, wenn sie

• bei der, Fragen 4.4 bis4·5von ihrer Seite keine

Einschrankung treffen warden;

• bei 4.8 und 4·10 Grunde furihre Freizugigkeit
nennen, die aufeine Abwesenheitvon„Scham"
hinweisen (nicht: praktische Grunde,
Aufzahlung nicht ergriffener MaBnahmen);

• bei 4.9 inder Familienzeit ihre Freizugigkeit
erhaht haben;

• bei 4.11 bis 4.12 positive Verarbeitungdes
Geschlechtsverkehrs der Ettern durch die Kinder
fur maglich halten;

• bei 4.11 bis 4.12 tagsuber Geschlechtsverkehr

haben,wenndie Kinderzu Hausesindoder

deutlichwird, daBmitden Kindernuberdieses

Thema gesprochen wird oder keine Vorsichts-
ma8nahmen ergriffen wurden.

siehe Mutter

Die Muttererhalten jeweilseinen Punkt,wennsie
•beiden Fragen 4.2,4.3,4·6 bis 4·7 von ihrer Seite

keine Einschrankung treffenwarden.

siehe Mutter

MAX.

7 PUNKTE

MAX.

7 PUNKTE

MAX.

3 PUNKTE

MAX.

3 PUNKTE

den Busen ihrer Mutter anfassen 2 - 4.5 K6nnen Sie sich an solche Gelegenheiten in ihrer Familie erinnern 2 - 4.6 Bei kleinen Kin-
dem ist es selbsrverst3ndlich, daB Eltem ihre Kinder an den Geschlechistellen bedihren. Solke das beschrinkt werden, wenn die
Kinder gr6Ber werden und in welcher Weise  - 4.7 In welchen Situationen kommt ein sokhes Beruhren im Augenblick bet ihrer

Tochter/threm Sohn und Ihnen vo . - 4.8 Erinnem Sie sich doch bitte einmal an die Situationen in den letzten Wochen, in

denen Sie zu Hause geduscht haben. Warda erwas, wo Sie sagen worden, da habe ich mich voranderen geschaizt, vor dem Gese-
henwerden, vordem Beruhrtwerden oderwo Sie sjgen Mirden, mir war das peinlichl - 4.9 Hatsich in ihrem Umgang mit Nackt-
heit oder dem Dabeisein anderer Personen envas verinder gegeneber der Zeit, in der ihre Kinder noch kleiner wiren oder als Sie
noch keine Kinderhatten  - 4.10 Eninnem Siesich doch bitte einmal daran, wie es in derlenten kit war, wenn Sie aufdie Toilette

gegangen sind. War da erwas, wo Ste sagen warden, da habe ich mich vor anderen geschiitzt, vor dem Gesehenwerden, vor dem
Beriihrtwerden oderwo Sie sagen wurden, da war mir etwa peinlich? - 4.11 Was dQrfen Kinder vom Liebesteben ihrer Eltern mit-
bekommeng - 4.12 Wie k6nnen Sie das regeln, daB ihre Kinder nicht mehr mitbekommen, als Sie wunschen?
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Fortsetzung von Abb. 16

Nicht-Freizagigkeit
der Mutterbzgl. der
elterlichen Intimsphare

Nicht-Freizugigkeit
desVaters bzgl. def
etterlkhen Intimsphare

Nicht-Freizagigkeit
der Mutterbzgl. der
kindlichen Intimsphke

Nicht-Freizugigkeitdes
Vaters bzgl. der kind-
lichen Intimsphare

Die Muttererhaltenjeweilseinen Punkt, wennsie

•beiden Fragen 4.iund 4.4bis 45 Bedingungen
erl3utern, unter denensieeine Einschr3nkung
treffen oder„Scham" empfindenwirden;

• bei 4.8 und 4.10 SchutzmaBnahmen treffen

(nicht: Duschvorhang, Tur nurantehnen);
• bei 48 und 410 Grunde furihre Nicht

Freizogigkeit nennen, die auf „Scham"
hinweisen (nicht: Kalte bei 4.6);

• bei 49 inder Familienzeitihre Freizugigkeit
zuruckgegangen ist;

• bei 4.11 bis 4.12 eine magtiche negative
Verarbeitungdes Geschlechtsverkehrs der
Eltern durchdie Kinderertautern.

siehe Mutter

Die Muttererhaltenjeweilseinen Punkt, wennsie

• beiden Fragen 4.2,4·3,4·6 bis 4.7 Bedingungen
erlautern, unter denensieeine Einschrankung
treffen oder„Scham" empfinden wurden.

siehe Mutter

MAX.

8 PUNKTE

MAX.

8 PUNKTE

MAX.

3 PUNKTE

MAX.

3 PUNKTE

Bei der Zusammensetzung dieser Indikatoren wurden alle Fragen des Themenbereiches 4

berucksichtigt, nicht ledoch solche Aspekte, die nicht bei allen Elternteilen genau gekllirt
werden konnten oder bei denen von vornherein keine Variation absehbar war, z. B. das

Zudickziehen der Eltern beim Geschlechtsverkehr.

Die verschiedenen Indikatoren korrelieren untereinander nicht signifikant. Zusammen-

hdnge zeigen sich tendenzielt lediglich zwischen der mutterlichen Nicht-Freiz;igigkeit und
der v terlichen Freizugigkeit bezuglich der Kinder (rs = -.28, p = .06) und der Nicht-Freizu-

gigkeit der Mutter bezuglich der Kinder und bezuglich der Eltern (rs -·25, p = .10).

3.4.2 EINSTELLUNGEN ZUM WERT DES SCHAMGEFUHLS

UND NICHT-/FREIZOGIGKEIT
Die MaGe der Freizugigkeit k6nnen gestutzt werden durch die bereits fruher vorgestellten
Ergebnisse zum Wert, den die Eltern einem kdrperlichen SchamgefOhl im allgemeinen bei-
messen. Wenn Eltern die Notwendigkeit des Schamgefuhls in Frage stellen, sollten sie sich
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freizugiger bzw. weniger nicht-freiziigig zur familialen Regelung von Intimsituationen
auGern. Wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich wird, unterscheidet sich nur die Hal-

tung gegenuber der kindlichen Intimsphdre; fur die Haltung gegenuber der elterlichen

Intimsph#re bestehen keine Unterschiede.

Die Ergebnisse zeigen in die von uns erwartete Richtung. Sie besagen im einzelnen, daG

Vdter, die die Notwendigkeit des Schamgefuhls in Frage stellen, geringere Nicht-Freizigig-
keitswerte und hdhere Freizugigkeitswerte hinsichtlich der kindlichen Intimsphire errei-

chen. Die miitterliche Bewertung des Schamgefuhls ist weniger aussagekriftig. Sie kommt
nur bei der Nicht-FreizQgigkeit der Viiter zum Tragen, und dort zeigt die v terliche Haltung
tendenziell in die gleiche Richtung. Insgesamt kann man sagen, daR in den Familien, in
denen Eltern das Schamgefilhl nicht fur so wichtig erachten, sie sich auch weniger Sorgen
um die kindliche Intimsphdre machen und weniger die Notwendigkeit sehen, die kindliche
Nacktheitin der Familie und die elterlichen Genitalberuhrungen beim Kindvon sich aus zu

regeln.

Abb. 17

ELTERLICHE EINSCHATZUNG DER NOTWENDIGKEIT EINES

SCHAMGEFOHLS UND FREIZOGIGKEIT, NICHT-FREIZDGIGKEIT

Freizilgigkeit M tor Eltern

Freizilgigkeit V tur Eltern

Freizagigkeit M fur Kinder

Freizagigkeit V Fi r Kinder

Nicht-Freizligigkeit M far Eltern

Nicht-Freizagigkeit V fir Eltern

Nicht-Freizigigkeit M fur Kinder

Nicht-Freizagigkeit V fir Kinder

a) Mann-Whitney U·Test, Prafgraae Z

NOTWENDIGKEIT

SCHAMGEFOHL MUTTER

- 69 a)

-1.8, p=.05

NOTWENDIGKEIT

SCHAMGEFUlit  ATER

-2.71, p=.00

-1.97. P=.04

-1.62, p=.10

Da im Rahmen dergeselischaftlichen Begrundung das Schamgefihl leichterin Frage gestel It
werden kann, steht zu erwarten, daG elterliche Freiziigigkeit eher dort zu finden ist, wo

gesellschaftlich argumentiert wird. Elterliche Nichtfreizugigkeit korreliert wahrscheinlich

eher mit individuellen Begrandungen. Die folgende Abbildung zeigt, daB die mQtterlichen

Argumentationen nicht aussagekriftig sind, die viterlichen dagegen die oben angefilhrten
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Annahmen bestitigen. Freizugige Viter sehen eher den gesellschaftlichen Sinn oder die

gesellschaftliche Ursache des Schamgeftihls und nennen seltener individuelle Notwendig-
keiten. Nicht-freizi gige Viter begriinden die Notwendigkeit des Schamgefuhls dagegen
weniger gesellschaftlich, sondern eher individuell.

Abb. 18

BEGRONDUNG DES SCHAMGEFUHLS DURCH DIE ELTERN UND DER

ZUSAMMENHANG MIT FREIZOGIGKEIT UND NICHT-FREIZOGIGKEIT

GESELLSCHAFT

SCHUTZANDERER

MurrER

.23a)Freizugigkeit M fur Eltern

Freizegigkeit V furatern -.12

Freizegigkeit M fur Kinder .25

Freizagigkeit V fur Kinder .01

Nicht-Freizugigkeit M fur Eltern .12

Nicht-Freizugigkeit V fur Ettern .20

Nicht-Freizagigkeit M for Kinder .13

Nicht-Freizegigkeit V far Kinder .13

a) Spearman Rangkorrelation rs

GESELLSCHAFT

SCHUTZANDERER

VATER

.33, p=.03

-.36, p=.02

INDIVIDUUM

SELBSTSCHUTZ

MUITER

|NDIVIDUUM

5ElB5T5CHUTZ

VATER

3 -.26, p=.08

.30, p=.05

3.4.3 DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER FAMILIE
UND NICHT-/FREIZDGIGKEIT

Im folgenden sollen die wichtigsten Zusammenhinge zwischen den Nicht-/Freizugigkeits-
indikatoren und demographischen und Merkmalen der Familienstruktur geklart werden.
Der berufliche Status des Vaters wurde in die folgende Abbildung nicht aufgenommen, da
er zwar hoch signifikant mit der viterlichen und der mQuerlichen Bildung korreliert ('Vater:
rs =.52, p =.00, Mutter: rs =.62, p = .00), aber mit keinem der Indikatoren. Der Bildungs-
stand der Mutter sagt mehr uber den Vater aus als sein eigener, und er sagt nur etwas uber

den Vater aus und nicht Qber die Mutter. Die Minner hochgebildeter Frauen erweisen sich
als weniger freizagig hinsichtlich derelterlichen und derkindlichen Intimsphdre und stirker

nicht-freizugig hinsichtlich der elterlichen Intimsph :re. Bei letzterer zeigt sich auch ein

Zusammenhang direkt zum Bildungsstand des Vaters. H8her gebildete Viter erwigen eher

Bedingungen, unter denen sie ein Eingreifen fur notwendig halten als weniger gebildete.

Die von den Eltern selbst getroffene Einschiitzung, ob das Kirchlich-Religi6se  ir sie eher

wichtig oder eher unwichtig ist, steht in keinem Zusammenhang mit ihrer Freizagigkeit
oder Nicht-Freiziigigkeit. Zwischen elterlicher Konfession und den Indikatoren zeigen sich

wenige und widerspriichliche Beziehungen.
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Die Kinderzahl der Familie steht nur mit der mutterlichen Nicht-Freizugigkeit hinsichtlich
der elterlichen Intimsphire in Beziehung. Dies k6nnte aufein verstirktes Ruckzugsbedurf-
nis bei kinderreichen Frauen zuruckzufuhren sein.

Abb. 19

FREIZOGIGKEIT UND NICHT-FREIZOGIGKEIT DER ELTERN
IN ZUSAMMENHANG MIT BILDUNG UND KINDERZAHL

BILDUNG BILDUNG KINDER ZAH L

N=41 MUTTER VATER

Freizugigkeit M fur Eltern .lla) -.11 .09

Freizugigkeit V tur Ettern -.30, p=.05 -.13 .24

Freizugigkeit M tur Kinder -.07 -.10 .02

Freizagigkeit V tur Kinder -.28, p=.06 -.07 .01

Nicht·Freizugigkeit M fur Eltern .00 .13 .32, p=.03

Nicht·Freizigigkeit V fur Eltern .32, p=.04 .42, p=.00 .03

Nicht-Freizagigkeit M fur Kinder .07 -.05 .02

Nicht-FreizOgigkeit V far Kinder -.09 .08 .16

al Spearman Rangkorrelation,5

Abb. 20

FREIZOGIGKEIT UND NICHTFREIZOGIGKEITINZUSAMMENHANG
MITDEMALTERVERSCHIEDENER FAMILIENMITGLIEDER

ALTER ALTER ALTESTE ALTESTER ALTESTES IONGSTES
N=41 MUTTER  ATER TOCHTER SOHN KIND KIND

Freizugigkeit M fur Eltern -.02 .05 .36 .32 .41 .34,
p=.02 p=.05 p=.03 p=.02

Freiz gigkeR V tur Eltern -.09 .16 .34 .25 .36 .02

p=.02 p=.02

Freizagigkeit M ftir Kinder -.04 .02 .10 -.20 -.01 .06

Freizugigkeit V fur Kinder -.15 -.14 -.10 03 -.06 .01

Nkht-Freizagigkeit M fur Eltern :02 -.08 -.11 -.07 .00 -.32

p=.03

Nkht·Freiziigigkeit V fur Eltern :21 -.18 -.30 -.06 -.16 ..21

p=.05

Nicht·Freizugigkeit M fur Kinder -.12 -.12 .15 .02 -.03 -.21

Nicht·Freizugigkeit V lur Kinder .30 .29 .09 .17 .25 -.10

p=.05 p=.06
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Erstaunlich viele Zusammenhinge bestehen zwischen dem Alter der Kinder und den Indi-
katoren zur elterlichen Intimsphire.Je  lter die iltesten bzw. die jlingsten Kinder der Fami-

lie sind, desto freizagiger geben sich die Eltern. M6glicherweise erfahren Eltern mit iilteren
Kindern schon Rucksichtnahme von ihren Kindern, wihrend Eltern mit kleineren Kindern
noch st rker um Ruhe und Privatheit k3mpfen mussen.83 Das Alter der Eltern ist dagegen
von geringer Bedeutung Rirdie Indikatoren.

3.4.4 FROHES ODER SPRTES EINSETZEN DER SCHAM

UND ELTERLICHE NICHT-/FREIZOGIGKEIT
Im folgenden soil untersucht werden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Indikato-

ren und den ersten Anzeichen der Scham bei den Kindern gibt. Zu diesem Zweck wurden
die Altersangaben der fruhesten, eindeutig von den Kindern ausgehenden Scham mit den
elterlichen Nicht-/Freizugigkeitswerten in Beziehung gesetzt. Da, wie bereits diskutiert, die

Altersangaben der Eltern teilweise durch Erinnerungs- und Interpretationsprobleme ver-

Idischt sind, die zu signifikanten Unterschieden zwischen den Altersgruppen f hren,
konnte die absolute Altersangabe nicht genutzt werden. Stattdessen wurden die Altersang,-
ben jeder Altersgruppe an dem fursie spezifischen Mittelwert (Median) relativiert, d. h., die
Alterswerte jeden Kindes wurden vom Mittelwert (Median) der Gruppe subtrahiert.
Dadurch entstand ein Mal fur fruhes oder spites Einsetzen der Scham im Vergleich zu

anderen Kindern der gleichen Altersgruppe. Negative Abweichungswerte bedeuten ein rela-
tiv fruhes Einsetzen, positive Werte ein relativ spates, Null bedeutet ein Einsetzen zum

Median. Die Abweichungswerte wurden mit den Indikatorwerten korreliert

Wir gehen von der Annahme folgender Zusammenhinge aus:

• Die vier Freizagigkeitswerte stehen in einem positiven Zusammenhang mit den Altersab-

weichungen bei der Fremdscham und bei der Selbstscham, insbesondere gilt dies fiir die

elternbezogene Freizugigkeit und die Fremdscham und fur die kindbezogene Freizilgig-
keit und die Selbstscham.

• Die vier Nicht-Freizugigkeitswerte stehen in einem negativen Zusammenhang mit den

Altersabweichungen bei der Fremdscham und bei der Selbstscham, insbesondere gilt dies

fur die eltembezogene Nicht-Freizi gigkeit und die Fremdscham und fur die kindbezo-

gene Nicht-Freizigigkeit und die Selbstscham.

Da bei der Fremdscham die Kinder, fiir die die Eltern noch keinerlei Beobachtungen
gemacht hatten, in der ersten Auswertung nicht einbezogen werden konnten, weil fir sie

keine Altersangabe vorlag, wurde noch eine andere Formen der Hypothesenprufung
gewahlt. Die Stichprobe wurde in „Fruhschtmer" und „Sp schdmer" zweigeteilt. 10 weitere

83 Um auszuschlieBen, daE unsere Sticbprobe in bestimmten Altersgruppen aus besonders freizugigen oder nicht-freizugigen Fami-
lien zusammengeserzt ist, wurden die sechs Altersgruppen hinsichilich der Indikatoren verglkhen. Es ergaben sich keine sta-

tistisch signifikanten Unterschiede. Ein signifikanter Geschlechtsunterschied findet sich nur Ar den mien Indikgtor, die Freizu-

gigkeit der Mutter hinsichtlich der elterikhen Intimsphire. Die Freizugigkeit der Midchen·Mutter ist heher als die der

jungen-Matter(Z = ·3.15, p=.00)
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Kinder konnten nun als,Spitschdmer" gewertet werden (N = 40). Da wir besonders an den

Bedingungen eines spaten Einsetzens von Scham interessiert sind, wurden die Kinder mit
fruher Scham mit den Kindern mit Scham um den Gruppenmedian zusammengefaRt und
den sp§ten Kindern gegenubergestellt. Bei den Nicht-/Freizugigkeitswerten wurden die

Eltern ebenfalls am Median in zwei Gruppen geteilt Die Eltern mit den Medianwerten wur-

den jeweils den Eltern zugeschlagen, deren Werte unter dem Median lagen.

Bei beiden Auswertungen ergeben sich die gleichen Ergebnisse, wie die folgende Abbildung
zeigt. Es bestehen kaum Zusammenhinge zwischen den Indikatoren und dem Einsetzen
der Scham. Zwei Freizugigkeitswertestehen in Beziehungzu spiter Fremdscham, ein Nicht-

Freizugigkeitswert zu Selbstscham. Die bezogen aufdie elterliche Intimsphire freiziigigen
Vater haben Kinder, die relativspit Fremdscham zeigen, d. h. aufandere Rucksicht nehmen
oder sich filr andere schdmen. Die freizugige Haltung der Mutter gegenuber den Kinder
weist in die gleiche Richtung. Viter, die hinsichtlich der elterlichen Intimitbt nicht freizugig
sind, haben Kinder, die eher fruhzeitig selbstbezogene K6rperscham zeigen.

Abb. 21

FREIZDGIGKEIT UND NICHT-FREIZOGIGKEIT UND ALTER
DES ERSTEN Au FTRETENS VON FREMD- UND SELBSTSCHAM

ALTERS-

ABWEICHUNG

FREMDSCHAM

N=30

Freizegigkeit M fur Eltern -.25a)

Freizigigkeit V fir Eltern

Freizugigkeit M fur Kinder

Freizagigkeit V for Kinder

Nicht-Freizugigkeit
Mfur Eltern

Nicht-Freiziigigkeit
V fOr Eltern

Nicht-Freizigigkeit
M fir Kinder

Nicht-Freiziigigkeit
V fiir Kinder

.45

P=.01

.30

P=.10

-.06

ALTERS-

ABWEICHUNG

5 ELBSTSCHAM

N=41

-·1383

ALTERS·

ABWEICHUNG

FREMOSCHAM

N=40

p=.47/.74b)

ALTERS·

ABWEICHUNG

5ELBSTSCHAM

N=41

p=.42/.73b)

2 p=.07/.09 p=.25/.41

0 p=.05/.05

-.29

p=.06

-.21

a) Spearman Rangkorrelation r  b) Fisher·sexact probability, p eins./zweis.

p=.29/.43 p=.25/.41

p=.19/.32

p=.47/.75 p=.02/.04

p=.19/.32

p=.18/.29 P=.15/.27
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3.4.5 FRDHES ODER SPATES EINSETZEN DER SCHAM

UND DEMOGRAPHISCHE MERKMALE

Der Beginn kindlicher selbstbezogener Scham liEt sich auch in unserer Studie relativ gut
durch einige demographische Merkmale bzw. Merkmale der Familienstruktur vorher-

sagen.84 Fur die fremdbezogene Scham erm6glicht keine der in die Analyse eingebrachten
Variablen eine Vorhersage.

Der wichtigste EinfluBfaktor auf den Beginn der selbstbezogenen Scham ist das Alter der
Mutter bei der Geburt des ersten Kindes. Das Schamgefuhl tritt bei den Kinder fruherauf
bei denen die Mutter bei der Familiengriindung relativ jung war. Die zweite wichtige GraGe

ist der Bildungsgrad der Mutter. Je h6her die Bildung der Mutter, desto fruher tritt das

Schamgefuhl bei den Kinder auf.

Abb. 22

VORHERSAGE DES BEGINNS KINDLICHER SCHAM
DURCH DEMOGRAPHISCHE VARIABLEN UND VARIABLEN

DER FAMILIENSTRUKTUR
(N=40, SCHRITTWEISE UNEARE REGRESSION) '

VARIABLE B SE

Schritt i: Alter M bei Geburt Mtestes Kind .16

Schritt 2: Atter M bei Geburt Mtestes Kind .18

Bildung M -.53

(Konstante) -3.47

Anmerkung: Adjusted R*=.29 fur Schritti, Adjusted RY=.39 fur SChritt 2 (F=12.35, P <·00)·

Nicht ind ie Gleichungaufgenommene Variablen:Alter UK, Geschlecht UK, Geburtsrang UK,Alteraltestes Kind

(p<.11), Alter M (p <.11), Alter V, AlterV bei Gebult Jltestes Kind, Bildung V,Religiositat M, Religiositat V.

(M = Mutter, V = Vater, Uk = Untersuchungskind)
P<.10 *P<.05 **P<.01 ***P<.00

3.4.6 ZUSAMMENFASSENDE  BERLEGUNGEN

Um Zusammenhange zwischen der familialen Regelung von Intimsituationen und der
kindlichen Schamentwicklung zu prufen, wurden acht Indikatoren aus den in Kapitel 3.2

dargestellten elterlichen Aussagen entwickelt und mit dem Alter der Kinder bei ihren ersten

Schamerfahrungen in Beziehung gesetzt. Strenggenommen wurde mit den acht Indikato-

ren nicht die Praxis hinsichtlich des Untersuchungskindes zum Zeitpunkt der Datenerhe-

bung erfatit, sondern eher eine hinter der Praxis stehende elterliche Haltung und die Praxis
hinsichtlich aller Familienmitglieder. Vieles spricht fureine solche Lasung

84 Schrittweise lineare Regressionsanalyse, vgl. Abb. 22. Als VAriablen, die mit dem Beginn der Scham in Beziehung stehen kdnnten,
Wurden die folgenden in die Analyse eingebracht: Bildungsgrad der Elternteile, ihre Konfession, ihre Religiositit, ihr Alter, ihr

Alter bel der Geburt des ersten Kindes, da Alter derdltesten linder, Alter, Geschlecht und Geburtsrangdes untersuchten Kindes.
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Bei den wechselseitigen Genitalberuhrungen konnte z. B. gezeigt werden, daG die Praxis
hinsichtlich des untersuchten Kindes stark von seinem Alter bzw. seinem Entwicklungs-
stand abhangig ist. Indikatoren, die ausschliellich daraufaufbauen, kunnen somit nicht in

gleichem MaGe fur iltere und jQngere Kinder venvendet werden; sie vernachlissigen die

Vergangenheit, in der andere Regelungen galten, und den elterlichen Umgang mit den
Geschwistern.

Naturlich ist es auch eine idealisierte Vorstellung, daG eine elterliche Haltung sich im Laufe

der Familiengeschichte nicht vedndert hat und die konkrete Praxis jeweils der Ausdruck die-
ser Haltung ist, der nur dem Alter (bzw. Entwicklungsstand) der Kinder angepit wird.
Indem wir uns auf die Seite der Eltern beschrinken, vernachldssigen wir naturlich auch die
Einflusse anderer Personen und die des Kindes selbst aufdie Kdrperschamentwicklung.

Bei den Vitern wird eine konsistente Haltung zumindest iiber den Verlauf des Interviews
deutlich. Es bestehen eine Reihe von Zusammenhingen zwischen ihrer eher fruhzeitig im
Interview vorgenommenen Bewertung und BegrQndung des Schamgefuhls und den Indika-

tor€n der Regelung von Intimsituationen in der Familie.

Zwischen den in der Untersuchung entwickelten Nicht-/FreizQgigkeitsmaGen und dem Ein-

setzen der kindlichen K6rperscham zeigen sich kaum Zusammenhinge. Diese wenigen wei-
sen allerdings in die von uns erwartete Richtung. Zwischen Fremdscham und Selbstscham
besteht eine gewisse Trennung: Nicht-Freizugigkeit steht m6glicherweise eher mit friher
Selbstscham in Beziehung, Freizugigkeit mit spiter Fremdscham.

Bei der in der Studie verwendeten Methode der qualitativen Interviews mussen wir davon

ausgehen, daR sid, in den einzelnen Nicht-/Freizugigkeitsindikatoren schwerpunktmillig
die Argumentation unterschiedlicher Personengruppen widerspiegelt. Die einzelnen Indi-
katoren zeigen Zusammenhinge mit verschiedenen demographischen Merkmalen und
Merkmalen der Familienstruktur. Im folgenden werden die am stirksten charakteristischen
Merkmale genannt:

• Die hinsichtlich der elterlichen Intimsphire frciziigigen Miitter bleiben als Gruppe
schwer faBbar. Auffillig ist, daR es sich vor allem um die Mutter der Midchen in unserer

Stichprobe hdndelt und daR sie bereits relativ alte Kinder haben. Die Mutter denken bei
ihren Antworten im Interview muglicherweise besonders an die untersuchten Kinder

und schutzen sich vorden gleichgeschlechtlichen Kindern weniger. Maglich wire auch,
daB sie sich deshalb besonders freizilgig geben, weil ihre grofien Kinder bereits Rucksicht

nehmen.

• Die hinsichtlich der elterlichen Intimsphire nicht-freiziigigen Miitter haben eher viele

Kinder. Das macht es Er sie vielleicht notwendiger, einen privaten Bereich zu verteidi-

gen, in dem sie einmal ungesturt s€in k6nnen.

• Die hinsichtlich der elterlichen Intimsphire freiziigigen Vater betonen die gesellschaft-
liche Funktion des Schamge hls. Ihre Partnerin verfiigt aber ein niedriges Bildungsni-
veau. Fremdscham tritt bei ihren Kindern eher spit auf. Die Notwendigkeit zur Ruck-
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sichmahme wird hier  r den einzelnen muglicherweise als nicht so wichtig angesehen
oderargumentativ und im Modell nicht so deutlich vermittelt.

• Die hinsichtlich der elterlichen Intimsphire nicht-freizugigen Viiter argumentieren
besonders wenig mit dem gesellschaftlichen Sinn des Schamgefihis. Sie verfiigen uber
einen h6heren Bildungsgrad. Ihre Kinder zeigen eher fruhzeitig Selbstscham. Diesen
Vitem ist die individuelle Privatsph3:re wahrscheinlich sehr wichtig und sie vermittein
dies auch ihren Kinder mit ihrem Modell und verstindlichen Argumenten. Dadurch
wird das Gefuhlder Kinder fur ihre Privatsphire geschirft

• Die hinsichtlich der kindlichen Intimsphare freiziigigen Miitter bleiben wenig greifbar.
Ihre Kinder zeigen eher spJt Fremdscham. Diese Mutter sehen wahrscheinlich so wenig
Notwendigkeit, von sich aus Privatsphiire zu schutzen, daG ihren Kindern Regeln nur

langsam deutlich werden.

• Die hinsichtlich der kindlichen Intimsphire nicht-freiziigigen Mutter haben Partner,
die die Notwendigkeit eines Schamgefuhls uneingeschrinkt befurworten. Obwohl hier
die Haltung des Vaters im Vordergrund steht, paGt diese wahrscheinlich fiir die Mutter
oderbeeinflutitsie.

• Die hinsichtlich der kindlichen Intimsphire freiziigigen Viiter sch nken die Notwen-

digkeiteines Schamgefuhls ein. Ihre Haltung ist konsistent, d. h., ihre allgemeine Einstel-

lung zum Schamgeihl scheinen sie auch gegeniiber ihren Kindern umzusetzen.

• Die hinsichtlich der kindlichen Intimsphire nicht-frciziigigen Viter befirworten die

Bedeutung des Schamgefifhls. Ihre Partnerin ist relativ alt. Auch die Haltung dieser Viter
ist konsistent.

Einige demographische Variablen erlauben eine recht gute Vorhersage daruber, ob sich Kin-
der gemessen an anderen Gleichaltrigen frah oder spit schamen. Friihzeitige Selbstscham

findet sich bei Kindern, deren Mutter ihre ersten Kinder frahzeitig bekommen haben und
bei MQuern mit h6herem Bildungsniveau.

FORSCHUNG UND PRAXIS DER SEXUALAUFKLARUNG UND FAMILIEMPLANUING, BAND 11 77



DISKUSSION UND AusBLICK



Der Begriff des Scharngefuhls weckt bei den Eltern zunachst einmal kurperlich-sexuelle
Assoziationen. Mit Schamgefuhl ist damit uber weite Strecken k6rperliches Schamgefuhl
gemeint. Ausgehend von der wissenschaftlichen Literatur haben wir,das Schamgefuhl' als

kognitiv-emotionale Struktur aufgefaBt, die den Ablaufvon Schamepisoden bestimmt - die

Auftretensbedingungen, die Reaktion und Bewiltigung. Eine solche Struktur wird in der
Kindheit aufgebaut und unterliegt lebenslanger Verinderung. Das Wort,schimen' bezeich-
net dagegen vor allem die akute Reaktion einer Person, die in der wissenschaftlichen Litera-
tur und den Aussagen der Eltern recht einheitlich charakterisiert *urde.

In der vorliegenden Studie sollten die Situationen, in denen sich das Schamgefuhl bei Kin-
dern zeigt, das Alter des ersten Auftretens und der Zusammenhang mit der Art, wie in der
Familie Intimsituationen geregelt werden, untersucht werden. Unter Intimsituationen wur-

den Situationen verstanden, in denen Familienmitglieder nackt sind, groGe kdrperliche
Ndhe besteht oder die M6glichkeit zu Beriihrungen der Geschlechtsteile gegeben ist. Ab-

schli€Bend werden hier nur noch einige wichtige Ergebnisse aufgegriffen und in ihrer

Bedeutung dargestellt.

Eine zentrale Frage des Projektes war, woran Eltern das Auftreten von k8rperlicher Scham
festmachen. Bei der Frage nach Indikatoren von Scham im allgemeinen werden von den

Eltern vor allem Hinweise aufdie akute Schamreaktion gewertet, z. B. das Err6ten oder das

Niederschlagen des Blickes. In Obereinstimmung mit unseren Annahmen erweisen sich bei
der Kdrperscham handlungsorientierte Mafinahmen, die der Vermeidung und Bew ltigung
von (potentiellen) Schamsituationen dienen, als wichtig, z. B. sich zum Umziehen in ein
anderes Zimmer zurQckzuziehen. Handlungsorientierte Indikatoren werden von den Eltern
in einem friiheren Alter der Kinder berichtet als emotionale und kognitiv-wertende (z. B.

explizit eine Regel Rir Nacktheit feststellen).

Unsere Ergebnisse legen nahe, daG K6rperscham zunachst daran deutlich wird, daG Kinder
Grenzen ziehen, hinsichtlich dessen, was mit ihrem Ktrper geschehen darf, wer sie nackt
sehen darf. Hierbei nehmen sie wahrscheinlich die in ihrer Umweltgeltenden Regeln fur die

Pr sentation des Kdrpers auf, sei es uber das modellhafte Verhalten anderer Personen, sei es

ilber explizite Aussagen anderer Personen, auch Anordnungen fiir das Kind selbst (z. B. „auf
der StraGe darfman nicht nackt herumlaufenD. Nur wenn ihnen ein bestimmtes Verhalten
anderer aus sehr ursprlinglichen Unlustgef hlen unangenehm ist (z. B. Schmerzhaftigkeit
bestimmter Berahrungen, generelle Angst vor fremden Personen) oder sie sich bereits die
eiwihnten Regeln angeeignet haben, werden sie sich von sich aus abgrenzen.

Akute Scham sollte anfangs vor allem im Zusammenhang mit den Reaktionen anderer Perso-
nen aufunangemessenes kindliches k6rperbezogenes Verhalten auftreten. Im h6heren Alter
wirken solche Reaktionen noch immer schamauslusend, sind aber nicht mehr n6tig. Eine
akute emotionale Schamreaktion wird umso deutlicher auftreten, le stirker die K6rperpri-
sentation integraler Bestandteil des kindlichen Selbst geworden ist, d.h. mit einer Selbstbe-

wertung verbunden ist, und je mehr es die Reaktionen der anderen antizipieren und aufsich

zuriickbeziehen kann. Es furchtetdann z. B., die anderen kdnnten sich Qber seine Nacktheit

tustig machen oder sie k6nnten schlecht uberes denken, wenn es nackt herumliuft
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Wie einleitend angesprochen, h:ingt die Fdhigkeit, sich zu schdmen, mit einer Reihe von

Entwicklungen zusammen, die wir in unserer Studie nicht explizit untersucht haben. Wir
sind davon ausgegangen, daB solche Entwicklungen in einem bestimmten MaGe mit dem

Alter korrelieren und daG naturlich bei den ilteren Kindern der Stichprobe auch der Selbst-

bezug zugenommen hat.

Die Untersuchung legt nahe, daS die Grenzziehungen der Kinder in der Familie bzw. bei

vertrauten Personen beginnen und nicht vor fremden Personen und in 8ffentlichen Rbu-

men. Berucksichtigen muG man allerdings, daG Eltern auch besser Qber Situationen in der
Familie Auskunft geben k6nnen. Es kann nicht geschlossen werden, daR Kinder sich mehr

vor ihren Eltern schamen als vor Fremden. Vielmehrgilt, dall die kindliche Umwelt so orga-
nisiert ist, daG Fremde wenig fur das k8rperliche Wohl von Kindern zustindig sind und daG
Fremde von sich aus mehr Abstand halten und Kinder daher weniger in potentielle Scham-

situationen bringen als nahestehende Personen.

Die kindlichen Grenzziehungen m6gen Erwachsenen oft sprunghaft und inkonsequent
erscheinen und deshalb nicht als Abgrenzung und als Ausdruck von K6rperscham erkannt
werden. Wenn z. B. enge Freunde der Eltern erstmals zu Besuch kommen und sich das Kind
bereits nach einem gemeinsam verbrachten Nachmittag vor diesen zum Schlafengehen fer-

tigmacht, so k6nnte es daran liegen, daB die Personen schon zu Vertrauten geworden sind,
auch weil die Kinder das Vertrauen der Eltern zu den Freunden sparen. Dod, sind die elter-

lichen Regeln fur Kinder wahrscheinlich oft genauso undurchschaubar, wenn diese z. B. am

Strand pl6tzlich die HQllen fallen lassen.

Zwischenjungen und Midchen konnten keine Unterschiede hinsichtlich des Alters ausge-
macht werden, in dem die Scham einsetzt. Wahischeinlich gibt es jedoch qualitative Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern, wie es auch von einer Reihe von Eltern angenommen
wird. Unsere Ergebnisse zeigen, daR bei den Mddchen Zuruckhaltung beim ,groBen
Geschiift' friiher auftaucht als bei denJungen. Das hangt m6glicherweise damit zusammen,

daG bei ihnen stirker auf die Reinlichkeit geachtet wird, damit kein Kot in die Scheide

gewischt wird.

Wie erwartet, schimen sich Jungen mehr vor weiblichen Personen als Midchen. Bei der
Scham vor minnlichen Personen werden erwartete Unterschiede zwischen Jungen und

Midchen nicht so deutlich. Wir haben dieses Ergebnis bereits ausfrihilich diskutiert und auf

die unterschiedliche Prwsenz von mdnnlichen und weiblichen Personen in der kindlichen

Entwicklung, die Wege bei der Geschlechtsrollenentwicklung und die Art der Interaktion
85

von minnlichen und weiblichen Personen untereinander zuruckgefikhrt. ROSENFELD ET At„

zitieren Jltere Studien, nach denen weibliche Scham vor allem heterosexuell ist, minnliche

dagegen homosexuell. Sie finden bei Eltern beiden Geschlechts vor allem heterosexuelle

Scham. Unsere Ergebnisse zur kindlichen Scham interpretieren wir im Vergleich dazu folgen-
dermaGen: Weibliche Scham ist vor allem heterosexuell, mannliche aber heterosexuell und
homosexuell.

85 RosENFELD ET AL., 1984
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Bei den bisherigen Ausfuhrungen haben wir K6rperscham immer als Selbstscham behan-

delt, bei der es um die Grenzziehungen von Kinder bezuglich ihres eigenen K6rpers geht.
In der vorliegenden Studie wurde jedoch auch Fremdscham behandelt, die die Reicksicht-

nahme auf·die Grenzen anderer Personen und die stellvertretende Scham fiir andere Perso-
nen einschlielit. Fremdscham zeigt sich bei den Kindern spiter als Selbstscham, was sicher
mit den komplexeren kognitiven Leistungen zusammenhingt, die fur Fremdscham erfor-

derlich sind: Einfuhlen in andere Personen und Zuriickstellen eigener Bed[irfnisse bzw.

Identifikation mit anderen Personen und Herstellen eines Bezuges zum eigenen Selbst,
wenn eine andere Person, mit der man sich in gewissem Sinne als Einheit betrachtet, Regeln
der Kdrperscham verletzt

Den Beginn von Selbst- und Fremdscham altersmaBig festzumachen, erwies sich als schwie-

rig. Wir haben dies bereits in 3.3.6 ausfuhrlich erldutert. Vergleichsmdglichkeiten bieten

uns die Ergebnisse anderer, eingangs referierter Studien. Die erste deutliche Steigerung in

den Zuwachsraten fruhester Scham mit 3 Jahren stimmt mit den Uberlegungen bzw. Befun-
den von LEWIS und HECKHAUSEN & ROELOFSEN86 und anderen zur Entwicklung von Scham
im allgemeinen uberein. Buss 7, der Peinlichkeitserlebnisse untersucht, zu denen auch viele

K6rperschamerfahrungen geh6ren, sieht den Beginn echter Peinlichkeitserfahrungen bei 5

Jahren, was dem Maximum des Einsetzens in unserer Studie entsprechen wurde. Auch nach
den Angaben von SiEDENBIEDEL und DUERR 8 stellt das Alter von 5jahren einen deutlichen

Wendepunkt dar. K6rperliche Fremdscham steigt langsamer an. In der Literatur gibt es

keine Vergleichsangaben.

Die von uns gestellten Fragen nach der Regelung von Intimsituationen bezogen sich aufdas

wechselseitige Nacktsehen von Familienmitgliedern, wechselseitige Beriihrungen an den

Geschlechtsteilen und die Beobachtung des elterlichen Liebeslebens durch die Kinder.
Hierbei handelte es sich regelmaRig um den schwierigsten Teil des Interviews, bei dem
Eltern und InterviewerInnen sich an ihren Schamgrenzen bewegten. Trotzdem antworteten

die Eltern doch sehr differenziert, setzten unterschiedliche Altersgrenzen Rireine Beschrin-

kung der Offenheit, zeigten sich unterschiedlich offen beziiglich des kindlichen Entschei-

dungsspielraumes und der Rolle, die das Geschlecht der Beteiligten spielen soilte.

Nacktheit besonders zwischen Eltern und Kindern wird als recht unproblematisch darge-
stellt. Ihren eigenen Schutz gegenuberder Familie begrunden Eltern selten mit Scham, son-

dern nennen andere Grunde, die wir aber trotzdem dem Schutz einer Privatsphdre zuord-

nen wiirden. Die Ausscheidung scheint bei den Eltern schambesetzter zu sein als die

Nacktheit. Die Antworten zum Thema wechselseitige Berahrungen an den Geschlechtstei-
len zeigen einen starken Ruckgang der Beruhrungen der Kinder bei beiden Eltern mit dem
7. Lebensjahr, obwohl von einigen Kinder auch spiter noch solche BerOhrungen berichtet
werden. Beruhrungen an den mQtterlichen Genitalien spielen in der gesamten Stichprobe

86 LEwls, 1993, HECKHAUSEN & ROELOFSEN, 1962

87 Buss, 1980

88 SIEDENBIEDEL, 1991, DUERR, 1990
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keine Rolle, wohl aber an den viterlichen und am Busen der Mutter. Mit zunehmendem

Alter der Kinder geht vor allem die Zahl der Viter zuriick, die noch die kindlichen Genita-
lien beriihren. BezQglich des elterlichen Liebeslebens unterscheiden die Eltern scharfzwi-
schen Zirtlichkeiten und Geschlechtsverkehr. Zirtlichkeiten soil das Kind sogar sehen,
Geschlechtsverkehr darfes bis auf wenige Bewegungen unter der Bettdecke nicht mitbe-
kommen.

Es zeigt sich, dall die Kinder keineswegs passiv die elterlichen Regeln Obernehmen, sondem
daB den Kindern EinfluG zugebilligt wer(len muG: sei es, dall Kinder ihren Eltern Beklei-

dung verordnen, sei es, daR sie sid, kritisch iiber den elterlichen K6rper luGern und ihre
Eltern beschimen und zu mehr Zurackhaltung bringen, sei es, daG die Eltern deutlich

machen, daG sie die kindliche Scham weitgehend akzeptieren, sei es, daE die kleinen Kinder
auch in den elterlichen Intimsituationen nach Betreuung und Kontakt suchen und damit
die elterlichen Grenzen in Frage stellen.

Die elterlichen Einstellungen und Abgrenzungen haben wir in acht getrennten Matien Air
die Freizugigkeit und die Nicht-Freizagigkeit der Mutter und des Vaters beziiglich der elter-
lichen und der kindlichen intimsphire zusammengefalit. Sie stehen in einem gewissen,
allerdings sehr schwachen Zusammenhang zum fruhen oder spiten Einsetzen der kindli-

chen Scham. FQrdie geringen Zusammenh ge k6nnte eine Rolle spielen, daR wir im inter-
view teilweise die elterliche Praxis, teilweise aber nur die elterlichen Einstellungen erfalit
haben. Der in dieser Studie als Bezugspunkt gewdhlte Beginn der kindlichen Scham ist auch
nur ein m6glicher Ansatz fur Vergleiche. Einflusse der familialen Regelung k6nnten sich
z. B. bei der Anzahl der Inhalte (K6rperteile, Handlungen) oder Personen zeigen, bei denen
ein Kind Grenzen zieht, bei der Intensitit seiner Schamreaktion oder in der Kenntnis von

Regeln. Letztlich uben auch nicht die Eltern alkin EinfluB aus, sondern auch Geschwister,
Medien, Schule und Kindergarten.

Die Anworten, die die Eltern aufdie Frage geben, ob sie ein SchamgeRihl furwichtighalten
und wozu man es braucht, die im ersten Teil des Interviews gestellt wurde, enthalten wich-

tige Hinweise aufdie im vierten Teil des Interviews gestellten Fragen zur elterlichen Nicht-/

Freizagigkeit. Besonders aussagekriftig ist die Einstellung des Vaters. Die MaRe fur Freizu-

gigkeit und Nicht-Freizugigkeit stehen in keiner gegensiitzlichen Beziehung, sondern spie-
geln in unserer Untersuchung eherdie Argumentation bestimmter Personengruppen wider,
die wir in 3.4.6 durch demographische Merkmale und Merkmale der Familienstruktur cha-
rakterisiert haben.

Bezieht man nicht nur die signifikanten Ergebnisse, sondern auch Tendenzen mit ein, so

bestehen Zusammenhiinge zwischen der Freiziigigkeit der Viter hinsichtlich der elterlichen

Intimsphere und der Freizugigkeit der Mutter hinsichtlich der kindlichen Intimsphire und

der Fremdscham der Kinder, und zwar in Richtung spiter Fremdscham bei hoher Freizugig-
keit. Wenn die kindlichen Bezugspersonen von sich aus keine Grenzen setzen, haben Kin-
der auch keinen Grund, eine Privatsphire zu achten. Im Freidigigkeitswert der Miitter hin-

sichtlich der elterlichen Intimsphire, der in keinem Bezug zum Einsetzen der kindlichen
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Fremdscham steht, spiegelt sich wohl eher die Riickwirkung der Kinder auf die Eltern: Es

geben sich eher die Mutter freizugig, die in der Untersuchung uber T6chter berichten und
bereits relativ groBe Kinder haben, die wahrscheinlich bereits Rucksichmahme gelernt
haben.

Zur Selbstscham lassen sich wenig Aussagen machen. Fruhe Selbstscham steht mit der

Nicht-Freizugigkeit des Vaters hinsichtlich der elterlichen Intimsphire in Beziehung. Diese

V:iter zeichnen sich dadurch aus, daE sie den Sinn des Schamgefuhls im Schutz des Indivi-
duums sehen und wenig mit der gesellschaftlichen Erzwingung der Scham argumentieren.
AuBerdem verRigen sie uber eine h8here Bildung, so daB ihnen m8glicherweise auch die

Vermittlung von Schamregeln besonders gut gelingt

Nach unseren Ergebnissen kommt vor allem zum Ausdruck, dall Viter, die hinsichtlich
ihrer eigenen Privatheit klare Grenzen ziehen, in ihren Kindern das Gefuhl fur Privatheit
schirfen. Dies ist auch angesichts eines offenen Umganges mit Nacktheit m6glich, der in

allen Familien der Stichprobe herrscht. Die Haltung der MQtter wird in unseren Interviews
nicht so deuttich wie die der Viter, dies gilt sowohl Rir die Argumentation zum Wert des

Schamgefuhls und ihrem Zusammenhang mit Nicht-/FreizQgigkeit ali auch furden Zusam-

menhang zwischen Nicht-/FreizQgigkeit und kindlichem Schamgefuhl.

Setzt man iedoch demographische Merkmale der Eltern und Merkmale der Familienstruk-
tur direkt zum Beginn der kindlichen Scham in Beziehung, so sind es zwei Merkmale der

MQtter, die besonders aussagekriftig sind: das Alter der Mutter bei der Geburt des ersten

Kindes der Familie und der Bildungsstand der M8tter. Je jQnger die MQtter bei der Geburt

des ersten Kindes sind und je h6her ihr Bildungsstand ist, desto fruher zeigen die untersuch-

ten Kinder Selbstscham. Gebildetere Mutter erreichen in unserer Untersuchung eher gerin-
jere Freizugigkeitswerte bzw. h6here Nichtfreiziigigkeitwerte. Wahrscheinlich muG man

wie bei den Vdtern davon ausgehen, daG ihnen die Vermittlung von Schamregeln besonders

gut gelingt. Die Bedeutung des Alters bei der Erstgeburt ist schwer zu ibterpretieren.89 Vor-

stellbar wire, dall Matter mit zunehmendem Alter ein entspannteres Verhalmis zu ihrem

K6rper und ihrer Sexualitat entwickeln und ihren Kindern vorleben, doch kommt dies in

den von uns ermittelten Freizilgigkeitswerten nicht zum Ausdruck.

In einer Reihe von Interviews werden nicht nur individuelle Entwicklungen der Eltern spijr-
bar, sondern auch wie gesellschaftliche Themen in die Familien hineinwirken: sei es, daG

Frauen in der Familie nicht die gleiche Respektlosigkeit gegenQber dem weiblichen Kdrper
dulden wollen, wie sie allt glich in den Medien vorgeflhrt wird, sei es, daG Eltern

angesichts der Diskussion zum sexuellen Milibrauch von Kindern verunsichert sind, Grenz-

ziehungen uberprufen und sich ZurBckhaltung auferlegen. Hier zeigt sich auch Air die
familialen Beziehungen der von ELIAS beschriebene ProzeB einer Umwandlung von gesell-
schaftlichen Zwingen in Selbstzwdnge.

89 RosENFELD ETAL.,1984, geben in ihrerStudie keine schlussige Interpremtion krden gletchen Befund.
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LEITFADEN FOR DAS ELTERNINTERVIEW

Die eigentlichen Fragen sind im Interviewleitfaden numeriert und fett gedruckt. Mit Spiegel-
stricben sind dazu Punkte angemerkt, die die Antwort des/der Interviewten mdglichst ent-

halten sollte. Dazwischen finden sich noch Themenangaben und Oberleitungen, die im
Interview gebraucht werden sollen, um es fur die Befragten zu strukturieren oder Antwort-
barrieren abzubauen. Bei der Interviewerschulung wurde Wert daraufgelegt, immer Ereig-
nisse abzufragen, audh wenn dies nicht ausdrucklich in der Frage enwdhnt war und dabei

m8glichst die Aspekte abzukl ren, die Br eine Verhaltensanalyse gemdE dem Verhaltens-
schema nutig sein wilrden: Zeitpunkt des Geschehens, Ort, anwesende Personen, das Ver-
halten der Personen, insbesondere Hinweise auf Scham usw.

EANUITUNG: Wir  ollten uns beute elzeas dariber unterbalten, inze,ieweit Ibr Kind Kbon
ein Scbamgefublentmickelt bat undwekbe Rolle Scbamgefuble Ibrer Meinung nacb in einer
Familie spiekn sollten.

THEMA 1: Zundcbst macbte icb Ibnen einpaar Fragen dazu stellen, Yeas Sie mit den Begrif
fen „sicb scbdmen*und„Scbamgefubl"verbinden.

1.1 Woran merken Sie, wenn iemand sich schamt?

1.2 Was geht in eincr Person vor, wenn sie sich schamt?

1.3 Wenn man von einer Person sagt,„sic hat kcin Schamgefiihl" oder

„sic hat ein Schamgefiihl", woran li:Bt Sie das denken?

- Schamen andere Bedeutungals Schamgefuhl?

UBER.urrUNG: Wir baben bisber Rber das Scbamgefublim allgemeinengesprocben. Wie Sie

<vissen, interessieren zeir uns aber besonders dafiir, teie sicb sexuelle bzw. kdrperticbe
Scbam bei Kindern entwickelt. Icb macbte Ibnenjetzt gerne einmal erzdblen, was mir unter

kdrperlicbem bzfe. sexuellen Schaingefublberstebent

Wir denken dabei an Scbamgefiible im Zusammenbang mit Nacktbeit, insbesondere der

Gescblecbtsteile, z. B. beim Anzieben, beim Baden oder aufder loilette oder an Schamge-
fible im Zusammenbang mit Handlungen, die €twas mit den Gescblecbtskilen zu tun

baben, z. B. wenn Kindergegenseitig ibren Karper untersucben oder reenn tin Kindselbstan

seinen Gescblecbtskilen berumspielt oder aucb an Scbamgefiible, menn iiber Sexuelles oder
Nacklbeitgesprocbenwird,
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Wenn wir von schambaft reden, dann denken wir daran, d4 jemand sicb scbkimt, ibm

ekvas peinticb ist, daJK er veriegen mird; aucb daran, daj jemandeinerpeinlicben Situation

..vorzubeugen"versucbt, z. B., indent er die Toilettenturbinter sicb zumacbt. Es kann aucb

vorkommen, dajijemandsicb scbdimt, feeiler eine andere Person in einerpeinlicben Situa-
tion, z. B. nackt, uberrascbt bat.

1.4 Was glauben Sie, wie entwickelt sich das Schamgefiihl bei Kindern?

- Alter, Geschlechtsunterschiede?

1.5 Istes wichtig, ein Schamgefiihl zu haben?

- Wozu braucht man es?

THEMA2: In denfolgenden Fragen solles um Beobacbtungengeben, die Sie bisber bei Ibrem
Sobn/Ibrer T,cbter K. zur Entwicklungseines/ibres Scbamgefublsgemacbt baben.

2.1 Bei welchen Ereignissen haben Sic so etwas wic ein Schamgefihl
festgestellt?

UBERLEITUNG: Imfolgenden ieurde icbgerne von Ibnen feissen, Yeie Ibr Kind sicb zur Zeit

in einigen Situationen verbdlt, die icb Ibnen nun nennen7eerde.

2.2 Wenn Ihr Kind sich auszieht zum Schlafengehen -

schaucn wir uns doch cinmal an, wie (las abliiuft?

- Wenn andere Personen als normalerweise anwesend sind?

2.3 Wenn Ihr Kind zu Hause in der Wanne badet -

schildern Sic doch bitte, wie das normalerweise vor sich geht?
- Wenn andere Personen als normalerweise anwesend sind?

2.4 Wenn Ihr Kind zu Hause auf die Toilette geht -
schildern Sic doch bitte, wie eine solche Situation ablauft?

- Wenn andere Personen als normalerweise anwesend sind?

2.5 Wenn Ihr Kind auBerhalb threr Wohnung einmal nackt ist und sei cs

auch nurfir kurze Zeit - schildern Sie doch bitte die letzte Situation,
an die Sie sich erinnern k8nnen.

- Wenn der/die Interviewte keine Auskunft geben kann, als Hilfen folgende Situa-
tionen nennen: Sommer im Garten, Schwimmen gehen, zu Besuch bei Bekann-

ten, Urlaub, Sauna
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6 Wann kam es in diesemJahr (bzw. 1993) denn eigentlich vor,

daB Ihr Kind kurze oder langere Zeit ganz nackt war -

in Ihrer Wohnung oder auch an anderen Orten?

7 Habcn Sic bci Ihrem Kind schon bemerkt, daB es an Doktorspielen
interessiert ist?

- Wenn ja:Jeweils die letzte Situation schildern lassen, an die sich die Interviewten
erinnern k6nnen.

THEMA3: Meine feeiteren Fragen bezieben sicb darauj, in imeeit ibr Sobn/Ibre Tocbter K

scbon bemerkt, d  aucb andere Personen ein Scbamgejubl baben und Rucksicbt darauf
nimmt.

3.1 In welchen Situationen hatten Sie schon einmal den Eindruck,
daB Ihr Kind das SchamgeRihl anderer Personen nicht beachtet hat.?

- Wenn dem/der Interviewten nichts einfallt: z. B. versuchte zu schauen, als jemand
nackt war oder aufder Toilette.

3.2 Bei welchen Ereignissen hatten Sic den Eindruck, daG Ihr Kind

Rucksicht aufdas Schamgefiihl anderer Personen nimmt?

- Wenn dem/der Interviewten nichts einfallt: z. B. gleich wieder aus der Toilette her-

ausgelaufen, als unerwarteterweise jemand drin war.

THEMA 4: Nun kommen ein paar Fragen dazu, mie Sie sicb vorstellen, daB eber private
Situationen in einer Familiegeregelt sein sollten undwie Sit sie in Ibrer Familie bandbaben.

4.1
·

Was metnen Sic Wann ist cs in Ordnung, wenn Kinder thre Eltern
nacktsehen?

- Kommt das auf die Situation an oder das Geschlecht des beteiligten Elternteiles
oder des Kindes oder das Alter des Kindes?

2 Und wic sollte es bei den Kindern scin: Wann ist es in Ordnung,
wenn Kinder vonihren Eltern nackt gesehen werden?

- Kommt das auf die Situation an oder das Geschlecht des beteiligten Elternteiles
oder des Kindes oder das Alter des Kindes 1

3 Wic solltc zwisclien Geschwistern das Nacktsein geregelt werden?

- Kommt das auf die Situation an oder das Geschlecht der beteiligten Geschwister

oder das Alter der Geschwister?
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UBERUITUNG: In Familien berrscbtja meist einevielgrON€re karperlicbe Ndbe als zieiscben
anderen Personen, Kinder lernen ibren eigenen K8rper und den erwacbsener Personen in die-
sem Umfeld kennen. Sie sindneugierigaufden K6rper anderer Personen, esjinden Spiele mit
viel Nzibe statt us7e.

4 Was mcinen Sie, kommt es auch manchmal vor, daB Kinder die
Geschlechtsteile ihrer Eltern oder den Buscn ihrer Mutter anfassen?

- Wie finden Sie das?

- Kommt das auf die Situation an oder das Geschlecht des beteiligten Elternteiles

oder des Kindes oder das Alter des Kindes?

5 K6nnen Sie sich an solche Gelegenheiten in ihrer Familic crinnern?

UBERUrrUNG: Bei kleinen Kindern ist esjaganz selbstverstandlicb, daB Eltern ibre Kinder

aucb an den Gescblecbtsteilen berubren, z. B. beim Wickeln oder beim Wascben.

6 Sollte solches Beriihren spiiter, wenn dic Kinder gr6Ger werden,
beschrinktwerden undin welcher Weise?

- Kommt das aufdie Situation an oder das Geschlecht des beteiligten Elternteiles
oder des Kindes oder das Alter des Kindes?

7 In welchen Situationen kommt ein solches Beruhren im Augenblick
bei Ihrer Tochtcr K./Ihrem Sohn K. und Ihnen vor?

- Ich wurde Sie nun gerne wieder nach einigen bestimmten Situationen fragen und
wie Sic die persdnlich zu Hause handhaben!

4.8 Erinnern Sic sich doch bitte einmal an Situationen in den letzten

Wochen, in dencn Sic zu Hause geduscht habcn? War da elwas,
wo Sie sagen warden, dahabeichmich vor andcrcn geschiitzt,
vor dem Gesehenwerden, vor dem Beruhrtwerden oder wo Sie

sagen wiirden, mir war etwas peinlich?

- Wenn der/dem Interviewten nichts einfillt, fragen nach:

TurschlieBen, TurabschlieBen, welche Personen dilrfen hinein?

9 Hat sich in Ihrem Umgang mit Nacktheit oder dem Dabeisein
anderer Personen etwas verindert gegenuber der Zeit, in der Ihre

Kinder noch Weinerwaren oder als Sie noch keine Kinder hatten?

- Wenn dem/der Interviewten nichts einfdllt: fuhlen Sie sich z. B. manchmal mehr
odervielleicht much weniger unbehaglich, wenn Ihre Kinder hereinkommen,
wenn Sie nackt sind?
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10 Erinnern Sie sich doch bitte einmal daran, wie es in der letzten Zeit

war, wenn Sic aufdie Toilette gegangen sind. War da etwas, wo Sie

sagcn wurden, da habe ich mich vor anderen geschutzt, vor dem

Gesehenwerden, vor dem Bcriihrtwcrden?

- Wenn der/dem Interviewten nichts e infil It, fragen nach:
Tur schlieGen, Tur abschliekn, welche Personen durfen hinein?

4.11 Was denken Sic: Was durfen Kinder vom Liebesleben ihrer Eltern
mitbekommcn?

- Kommtdasaufdie Situation an oderdas Geschlecht des Kindes oderdas Alter
des Kindes?

- Inwieweit dirfen Zirtlichkeiten mitbekommen werden, inwieweit Geschlechts-

verkehr.i

12 Wie kdnnen Sie das regeln, daG cs bei dem von ihnen gewunschten
Mai bleibt, daB Ihre Kinder nicht mchr mitkriegen, als Sie wiinschen?

- Wenn nichts einfillt: Wirdenken z. B. an den Ort, die Uhrzeit Air Zirtlichkeiten

oderob Sie leise sind o.a.

THEMA5: Nun macbte icb micbgerne nocb daruber mit Ibnen unterbalten, wekbe E,fabrun-
gen Sie in Ibrer eigenen Kindbeit mit dem Tbema Scbamg€fublgemacbt baben undwas Sie
aus Ibrer Umgebungvielleicbt zum Tbema Schamgefiiblgebdrt baben.

UBERLEITUNG: Erinnern Sie sicb docb bitte einmal an Ibre eigene Kindbeit zuruck und

damn, zeie damals mit Scbamgefublen umgegangen murdel

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Haben Sic denn damals andere Familienmitglieder nackt gesehen?

K6nnen Sie sich erinnern, daR Sie mit anderen Familienmitgliedern
aufdie Toilette mitgehen wollten oder mitgegangen sind?

Haben Sie damals etwas vom Liebesleben Ihrer Eltern
mitbekommen?

Kiinnen Sic sich daran erinnern, bei welchen Gelegenheiten Sie
nackt sein durften und bci welchen nicht?

Ki;nnen Sie sich daran erinnern, was Ihnen in Ihrcr Familic zum

Toilcttengang vcrmittelt wurde - durften andere Personen dabeisein,
sollte dic Tiir abgeschlossen werden usw.?
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5.6 K6nnen Sie sich daran erinnern, was Ihnen in Ihrer Familie erlaubt
oder nicht crlaubt wurde bzgl. sexueller Neugier, Selbstbefriedigung
oder sexuellen Spielen mit andcrcn?

5.7 Was mcinen Sic: Gibt es irgendwelche Vorbilder fir Sie, die beein-

fluGthaben, wit Sic in Ihrcr Familic mitden von uns immer wieder

angesprochenen Situationen unigehen?

- Die folgenden sollten angesprochen werden: Eltern, andere Personen, etwas

gelesen, Fernsehen; auch in welcher Weise sie die Interviewten beeinfluBt haben.

THEMA6: In den  eiter€n Fragen gebt es nun um Erfabrungen Ibm Sobnes/IbrerTod,ter K
mit privaten Situationen au.Rerbalb ibrer Familie (Eltern, Gescbmister) und wie Sie die

bezeerten.

1 Was, meinen Sie, bekommt Ihr Kind bei Personen, die nicht unmittel-
bar zur Familie geh6ren, bzgl. Nacktheit mit2 Wissen Sie vonsolchen

Situationen, wo K. andere Personen nackt gesehen hat?

2 Geht Ihr Kind mit anderen Personen, die nicht unmittelbar zur

Familie geh6ren, aufdie Toilette? Wissen Sie von solchen Situationcn?

3 Haben Sic den Eindruck, daB Ihr Kind schon etwas vom Liebesleben

anderer Personcn, die nicht zur Familic gehi;ren, mitbekommen hat?
Wissen Sie von solchen Situationen?
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DAS SCHEMA DER ERHALTENSANALYSE
fi k'
tvo -lf'

Im Uberblick werden hier die Inhalte der Spalten beschrieben, in die alle k6rperbezogenen
Episoden eingetragen wurden:

1. Episodennummer / Nr. Auswertungsfrage
Die Episoden mit 1(8rperbezogenem Inhalt werden entsprechend ihrem Erscheinen im

Interview durchnumeriert. Die Auswertungsfragen korrespondieren im wesentlichen den

interviewfragen.

2. Person X

Person X kdnnen entweder das Untersuchungskind oder, wenn es um die Kindheit eines
interviewten Elternteils geht, M oder V als Kind sein.

3. Berichtart: ubergeordnet oder spezifisch
Wir sprechen von einem ubergeordneten Bericht, wenn es sich um eine Reihe von ahnli-

chen Ereignissen handelt, die zusammenfassend in ihrer typischen Art beschrieben werden.

Als spezifischer Bericht gilt die Schilderung einereinmaligen Episode.

4. Realit tsgrad: real oder hypothetisch
Wird eine Episode oder eine typisierende Zusammenfassung von Episoden geschildert, die

tatsachlich so passiert sind, so sprechen wir von realen Episoden. Als hypothetische Episo-
den gelten solche, die sich so nicht abgespielt haben, die sich M/V aber unter bestimmten

Bedingungen vorstellen kdnnten oder fur die Zukunft erwarten.

5. Episodentyp: Scham oder Nicht-Scham

Hierwird der Episodentyp aus der Sicht der AuswerterIn und aus der Sicht des interviewten

Elternteiles eingetragen. Aus der Sicht der Auswerterin wird eine Episode als Scham-Epi-
sode eingestuft, wenn X Indikatoren filr Scham zeigt, die im Auswertungsschema fBr Spalte
11 vordefiniert wurden; fehlen solche, wird ein Fragezeichen kodiert. Aus der Sicht der

Eltern gibt es drei M8glichkeiten der Einschitzung: als Scham-Episode, als Nicht-Scham-

Episode oder ein Fragezeichen, wenn die Eltern keine eindeutige Aussage treffen k6nnen.

Die Aussagen von AuswerterIn und Elternteil k6nnen sich widersprechen.

6. Zeitangaben/Alter
Alle Zeitangaben, die es erlauben, den Auftretenszeitpunkt der Episode so genau wie mdg-
lich festzulegen (bei ubergeordneten Berichten handelt es sich um einen Auftretenszeit-

raum) und alle Angaben uber das Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Auftretens der Epi-
sode.
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6. Haufigkeit der Episode

Angaben, die M/V zur Auftretenshdufigkeit derberichteten Episode macht.

7. Personen, vor denen sich X schimt/nicht schimt

Wenn es sich bei der berichteten Episode um eine Scham-Episode handelt, wer(len hieralle

Personen aufgefuhrt, vor denen bzw. fur die sich X aufleden Fall schdmt; dies muG eindeu-

tig aus dem Interview hervorgehen. Wenn es sich bei der berichteten Episode um eine

Nicht-Scham-Episode (It. Elternurteil) handelt, werden hier alle Personen aufgefuhrt, vor

denen bzw. tir diesich X gemdE der Aussage der Eltern sicher nicht schimt

8. Sonstige anwesende Personen

Hier werden alle Personen erfalit, die in der schamrelevanten Episode anwesend waren,

auBer den unter 2. und 7. genannten. Die Kodierung erfolgt immer aus der Sicht von X.

9. Schamrelevanter Ki rperbezug
Beim schamrelevanten K8rperbezug wird das Kdrperteil oder die Kdrperregion aufgefihrt,
um die es in der Episode geht, der Grad der Bekleidung bzw. Besonderheiten der Beklei-

dung, kdrperliche Ausscheidungsprodukte, z. B. Kot und Urin, aber auch Blut, Speichel
USW. und Gegenstinde mit einem speziellen K6rperbezug, z. B. Tampons, Kondome usw.

10. Schamrclevantes Verhalten von X oder von anderen Personen

Dazu zihlen Sexualverhalten und Ausscheidungsvorginge und typischer zugehuriger Aus-

druck, typische Hinweisreize auf schamrelevantes Verhalten, die stellvertretend Air dieses

stehen k6nnen, verbale Aullerungen mit k6rperbezogenem Inhalt, Verweise auf Scham-

regeln, grofle kdrperliche Nihe oder enger K6rperkontakt, Verhalten im Zusammenhang
mit Nacktheit oder Kleidungswechsel, beliebiges kurperbezogenes Verhalten. Es kann sich

um Verhalten handeln, das X bei sich selbst ausfilhrt, das andere Personen ki X ausfuhren,
das X bei anderen Personen ausfuhrt, das andere Personen bei sich selbst ausfilhren, das
andere Personen bei anderen Personen ausfiihren.

11. Indikatoren 8,r Scham/Nicht-Scham von X

Die Indikatoren sind aufdie Angaben in Spalte 9 und 10 bezogen. Eingetragen wird Verhal-

ten, das nach Einschatzung der Eltern aufScham oder Nicht-Scham hinweist; die Auswerte-
rin als Indikator Air Scham definiert. Solange die Eltern Beobachter des Kindes sind, wird
beobachtbares Verhalten in den Schilderungen vorherrschen; wenn es um die Kindheit der
Eltern geht, kann eine starkere Beschreibung innerer Zustinde erwartet werden.

12. Sonstigcs Verhalten von X

In dieser Spalte wird bisher noch nicht erfaBtes Verhalten (Aktivititen, Wahmehmung,
Emotionen/Ausdruck, Gedanken und andere innerorganismische Zustande wie Mlidigkeit,
Krankheit, Schmerz, starker Harndrang) von X unmittelbar vor, wiihrend oder nach dem
Einsetzen des schamrelevanten Kdrperbezuges oder Verhaltens (Spalte 9 und 10) erfaBt.
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13. Sonstiges Verhalten anderer Personen

Hier wird das sonstige Verhalten aller anderen Personen (auGer X) erfailt, die in der scham-
relevanten Episode anwesend waren. Auch Scham-Indikatoren, die von anderen Personen

gezeigt werden, kommen in diese Spalte. Das Verhalten (Aktivitdten, Wahrnehmung, Emo-

tionen/Ausdruck, Gedanken und andere innerorganismische Zustinde wie Mildigkeit,
Krankheit, Schmerz, Starker Harndrang) wird eingeteilt in Verhalten vor, wdhrend und nach
dem Einsetzen des schamrelevanten K6rperbezuges oder Verhaltens.

14. Situation

ErfaBt werden hier berichtete oder erschlieSbare situative Umstinde, die bisher noch nicht

registriert wurden. Dies sind der Ort der Handlung und der Handlungskontext.

15. Kommentar

In Spalte 15 werden nachtrigliche Kommentare der Eltern oder anderer Personen registriert,
die nicht Teil des Geschehens in der Episode waren und Kommentare der AuswerterInnen.
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