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D a ß Kindhei t in e iner Erwachsenengese l lschaf t verläuft, hat Bern

feld (1925) als d ie "Entw ick lungs ta tsache" beze i chne t ; d ie " S u m m e der 

Reak t i onen e iner Gesel lschaf t auf d ie Entwick lungsta tsache" ist für ihn 

"Erz iehung" (ebd. , S. 51); Erz iehung, als d ie "spezif isch Kindern ge l ten

d e n M a ß n a h m e n der Gese l lschaf t " (ebd. , S . 52), spielt sich ab im R a h 

m e n des Genera t ionenverhä l tn isses , d.h. d ie äl tere G e n e r a t i o n reagiert 

auf d ie Existenz und Entw ick lung der n a c h w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n . D i e 

Reakt ion der Erwachsenen(genera t ion) auf d ie Kinder(generat ion) 

vo l lz ieht sich nach Bernfeld in z w e i T y p e n : in der Paargruppe und in e i 

gens für Kinder und z u m Z w e c k e der Erz iehung geschaf fenen Institutio

n e n ; das Urb i ld der Paargruppe ist d ie Mu t te r -K ind -Bez iehung , das Pa 

radebeispie l e iner Institution ist d ie S c h u l e . D i e Einr ichtung v o n S c h u 

len, d ie dami t angeze ig te "ve ränder te Reak t ion der Gesel lschaf t auf d ie 

Entwick lungsta tsache" , steht für Bernfeld im " funkt ionalen Z u s a m m e n 

hang mit d e n gesel lschaf tsbi ldenden und - u m w a n d e l n d e n Kräften, 

letzten E n d e s mit de r Fo rm und d e n T e n d e n z e n des wir tschaft l ichen 

Produk t ionsprozesses" (ebd. , S. 54); S c h u l e , Schulk indhei t ist n o t w e n 

dig g e w o r d e n , um das a l lgemeinste Z ie l , d ie a l lgemeinste Funkt ion 

der Erz iehung - der " m ä n n l i c h e n " Erz iehung jedenfal ls - "d ie Erhal tung 

der e r z i e h e n d e n Gesel lschaf t und ihrer psych ischen Struktur", "d ie Er-



Ziehung der psych ischen Struktur, d ie d e n erre ichten Gesel lschaf tszu

stand zu erha l ten v e r m a g " (ebd. , S. 85) - unter den ve ränder ten Produk

t ionsbed ingungen der industriel len Gesel lschaf t zu gewähr le i s ten ; "d ie 

Kenntn isse, so l len sie nicht mit der sie bes i tzenden G e n e r a t i o n ausster

b e n , müssen in e i n e m besonde ren Prozeß , d e m Unterr icht , übermi t 

telt, durch e i ne spezi f ische Arbeits leistung, das Lernen , e r w o r b e n w e r 

d e n " (ebd. , S . 78) 

V o n Kle ink inderz iehung ist in d iesen Ref lex ionen Bernfelds über 

Vorausse tzungen und gesel lschaft l iche Funk t ionen der Erz iehung nicht 

ausdrückl ich d ie R e d e ; ode r v ie lmehr , K le ink inderz iehung gehör t zu j e 

n e m Typus der Reakt ion auf d ie Entwick lungstatsache, den Bernfeld als 

"we ib l i che Erz iehung" kennze ichnet , d ie ihren O r t in der Regel n icht in 

Inst i tut ionen, sondern in der Paargruppe hat, und d ie, wen iger a b h ä n 

gig v o n d e n V e r ä n d e r u n g e n der Gesel lschaf t , zu den "Kons tan ten " der 

Erz iehung zähl t ; an dieser grundsätz l ichen Einschätzung ändern a u c h 

d ie H i n w e i s e wen ig , d ie Bernfeld auf histor ische Beisp ie le der Ve rsch ie 

bung des Beg inns der männ l i chen , der inst i tut ionel len Erz iehung gibt, 

Be isp ie le für d ie Tendenz , "d ie T rennung d e s Kindes v o n seiner Mu t te r 

früher, langsamer o d e r energ ischer zu vo l l z i ehen " (ebd. , S . 86), a u c h 

nicht der a l l geme ine H inwe is auf "d ie e ine g r o ß e Mög l ichke i t der Erzie

hung" , d ie "Organ is ierung des K inder lebens in e igenen Inst i tut ionen, 

d ie für e i ne überwä l t i gende Meh rzah l al ler Kinder Entfaltung, B lüte, 

H a r m o n i e bringt" (ebd. , S. 155), e i ne Mög l ichke i t , d ie aber nur "in e i n e m 

gee igne ten M i l i e u " (ebd.), und das heißt für Bernfeld in e iner sozialisti

schen Gesel lschaf t , zu verwi rk l ichen ist. Z i e h t m a n allerdings d e n jün

geren Bernfeld mit seiner V is ion e iner n e u e n Erz iehung und e iner 

n e u e n Gesel lschaf t in Palästina zu Rate , so ergibt sich e in ande res B i ld ; 

i n se inem 1919 e rsch ienenen B u c h " D a s jüd ische V o l k und se ine J u 

g e n d " , im Kapitel " Im Anfang w a r d ie U t o p i e " , beschre ibt e r z w e i For

m e n der Gemeinscha f t se rz iehung v o n Kle inkindern, d ie mit d e m C h a 

rakter des anvis ier ten G e m e i n w e s e n s zu tun h a b e n und damit , d a ß "d ie 

Erz iehung schon der kleinsten Kinder für d ie Gesamthe i t und zu de ren 

B e s t e m gesch ieh t " (Bernfe ld 1919, S. 79). 

D i e e ine Fo rm ist d ie "freie K le ink indergruppe" : 

" M a n c h e M ü t t e r h a b e n e i n e b e s o n d e r e V o r l i e b e für K inder u n d g e w ö h n l i c h 

a u c h b e s o n d e r e s Ta len t , mi t i h n e n u m z u g e h e n . S i e b e h a l t e n ihr K ind im A l te r 

v o n 1 bis 3 o d e r 4 J a h r e n be i s ich, w e n n ihre w i r t scha f t l i che Lage es gesta t te t . 



S o l c h e F r a u e n h a b e n m e i s t e n s bere i ts als M ä d c h e n d e n Erz ieherberu f s tud ier t 

und d ie A p p r o b a t i o n er langt . I h n e n ü b e r g e b e n d i e N a c h b a r i n n e n t agsübe r 

o d e r nachmi t t ags ihre K inde r u n d es e n t s t e h e n so K i n d e r g r u p p e n v o n fünf bis 

f ünzehn K i n d e r n , d ie un te r d e r P f l ege u n d Au fs i ch t d e r e i n e n k i n d e r l i e b e n d e n 

M u t t e r s t e h e n ... I n d e n f re ien K l e i n k i n d e r g r u p p e n s ind d ie j u n g e n Z ö g l i n g e nur 

e i n e n Tei l d e s T a g e s , frei l ich d e n g r ö ß t e n ; a b e r s ie sch la fen im H a u s e ihrer 

E l tern , n e h m e n dase lbs t a u c h ihre H a u p t m a h l z e i t e n e in u n d s ind im üb r igen i n 

d e r e n unmi t t e l ba re r N a c h b a r s c h a f t . D i e M u t t e r o d e r d e r V a t e r ho l t s ie , w e n n 

e i n e f re ie S t u n d e d e n V e r k e h r m i t d e m K i n d e gestat te t . D a s G e m e i n w e s e n 

ve rgü te t d i e s e n El tern d i e Kos ten für N a h r u n g u n d K le i dung de r K l e i n e n n a c h 

e ine r f es tgese tz ten T a x e . " ( E b d . , S . 80). 

D i e z w e i t e Fo rm ist das K le ink inderhe im; K le ink inderhe ime w e r 

den v o m G e m e i n w e s e n einger ichtet , i nsowe i t i n d e n freien Kinder

gruppen nicht sämt l iche Kinder im A l te r v o n e in bis vier Jah ren 

untergebracht w e r d e n k ö n n e n . 

" W ä h r e n d i n d e n K l e i n k i n d e r g r u p p e n d i e m ö g l i c h s t e Mann ig fa l t igke i t her rscht , 

s ind d ie K l e i n k i n d e r h e i m e e inhe i t l i ch organis ier t . I n d i e s e n H e i m e n s ind d i e 

K le i nen vö l l ig un te rgeb rach t . Ihre El tern v e r m ö g e n d e n f inanz ie l len A n s p r ü 

c h e n , d i e d i e h ä u s l i c h e P f lege d e r K i n d e r ver langt , d i e t rotz d e r U n t e r s t ü t z u n g 

d e s G e m e i n w e s e n s i n E rez Israel be t räch t l i ch h ö h e r s ind als e t w a g e g e n w ä r t i g 

i n E u r o p a , n ich t n a c h z u k o m m e n ; o d e r d i e Beru fsa rbe i t zw ing t d i e E l te rn zu e i 

ner u n r e g e l m ä ß i g e n u n d f r agmen ta r i schen Häus l i chke i t " . (Ebd.) 

Bernfelds Ref lex ionen sind hier so ausführl ich w i e d e r g e g e b e n w o r 

den , we i l sie d ie geschicht l iche Kont inui tät des "bürger l i chen" D e n k e n s 

über d iese Frage d o k u m e n t i e r e n . I nsbesondere das D e n k e n in z w e i Li

n ien - d ie Besch re ibung einer müt ter- bzw. fami l ienzentr ier ten Kle in

k indererz iehung in der bes tehenden Gesel lschaf t auf der e inen Se i te , 

d ie V is ion e iner Geme inscha f t se rz iehung in e iner n e u e n Zukunf tsge

sellschaft auf de r a n d e r e n Se i te - ist beispielhaft für d ie Kont inui tät der 

Ideengesch ich te . 

D i e Linie des u top ischen D e n k e n s beginnt mit d e m Pol is-Bürger 

Sokrates, mi t der I d e e des ge rech ten Staates , dessen " W ä c h t e r " in 

W e i b e r - u n d K indergemeinschaf ten e r zogen w e r d e n . S ie setzt sich fort 

mit den Renna issance-Bürgern Thomas More und Campanella in ihren 

Entwür fen e iner Gemeinscha f t se rz iehung in " U t o p i a " (1516) bzw. im 

" S o n n e n s t a a t " (1632). D e m Gen fe r Bürger Rousseau, obg le ich er selbst 

en tsch ieden d ie Linie der Erz iehung in der Paargruppe vertritt, we i l nur 

sie das Kind v o r d e m verderb l i chen Einf luß der bes tehenden unge rech -



ten Gesel lschaf t schützt, gilt d o c h Piatos Poli teia als "d ie schönste 

Abhand lung über Erz iehung" (Emi le, Rec lamausgabe , S. 114), we i l er 

d iese Pol is-Pol i teia n o c h als ein ech tes "Va te r l and " ansieht. Im 19. und 

20. Jahrhunder t w i rd das u top ische D e n k e n über Kle ink indererz iehung 

w e i t g e h e n d ident isch mit ve rsch iedenen F o r m e n des bürgerl ich-sozia

listischen D e n k e n s : bei d e n Frühsozial isten (z.B. Robert Owen), d ie e i 

ne genossenschaf t l i che Produkt ion und Erz iehung fo rdern ; bei Marx 

und Engels in ihrer V is ion e iner kommunis t i schen Gesel lschaf tsord

nung, d ie "das Pr ivate igentum beseit igt und die Kinder gemeinschaf t l i 

ch erz ieht" (Marx /Engels 1966, S. 131); bei Karl Fröbel ( d e m Nef fen 

Friedrich Fröbels) mit se inem P lädoyer für e i ne "Vermi t t lung" v o n natur

wüchs iger Fami l ie und institutioneller K le ink indererz iehung in g e m e i n 

wesenor ien t ie r ten Erziehungsanstal ten, d ie aus "e rwe i te r ten Fami l ien

kre isen" he rvo rgehen sol len (vgl. R e y e r 1 9 8 3 , S. 218 ff.); bei Paul Natorp, 

der, inspiriert v o n Piatos Poli teia, e inen soz ia lpädagogischen Staat und 

e i ne soziale Erz iehung propagiert , w e l c h e d ie allzu starre pr ivate A b -

schl ießung der Famil ie durch n e u e Organ isa t ions formen auf der 

Grund lage v o n "Fam i l i enve rbänden " bzw. "Nachbarschaf tsg i lden" 

überw inde t (Natorp 1908, S. 680); bei Bertrand Russell, der v o n der al l

g e m e i n e n Durchse tzung v o n Kle ink inderschulen und Kindergärten für 

Kinder im Al ter v o n 1 bis 7 Jahren e rwar te te , daß sie "in einer G e n e r a 

t ion d ie t iefen Gegensä tze in der Erz iehung besei t igen (könnte), d ie im 

Augenb l ick d ie Klassen vone inande r t r e n n e n " ; daß sie "e ine B e v ö l k e 

rung hervorbr ingen (könnte), der ausnahmslos d ie körper l iche und ge i 

stige Entw ick lung zuteil wü rde , d ie bis jetzt auf e in paar Begünst igte b e 

schränkt b le ibt" (Russell 1928, S. 174); bei Ver t re tern der ant iautor i tären 

K inde r l adenbewegung am E n d e der 60er Jahre , d ie v o n e iner marxi

stisch und psychoanaly t isch begründe ten "Kol lek t iverz iehung" als Mi t 

tel der Ve rände rung des bürger l ichen Subjekts und der Herauf führung 

e iner sozial ist ischen Gesel lschaf t t räumten . Als letzten Punkt auf d ieser 

Liste e r w ä h n e ich j e n e eher pragmat ischen U t o p i e n , d ie aus der El tern-

K i n d - G r u p p e n - B e w e g u n g und aus Tei len de r F r a u e n b e w e g u n g in den 

70er Jahren hervorgegangen sind und d ie gut z u m Ausdruck k o m m e n 

in d e m v o n Barbara Sichtermann (1982) vorgesch lagenen Prog ramm, 

d e n isolierten "Arbei tsplatz" der E in -K ind -Mu t te rzu e iner fami l ienüber

gre i fenden, K indergemeinschaf ten umfassenden " L e b e n s w e i s e " u m z u 

gestal ten. 



So unterschiedl ich d ie hier ausgewäh l ten Pos i t ionen auf de r Linie 

des u top ischen D e n k e n s auch sein m ö g e n , unterschiedl ich z .B . in de r 

Bevo rzugung e n t w e d e r des M o d e l l s de r nachbarschaft l ich selbstorga

nisierten f re ien K indergruppe o d e r des M o d e l l s der institutionell orga

nisierten Kleinkinderanstalt , so übe re ins t immend sind d o c h wesen t l i 

c h e E l e m e n t e d ieses D e n k e n s : d ie B e t o n u n g e t w a des Z u s a m m e n 

hangs zw i schen der Organisat ion des G e m e i n w e s e n s (eines n e u e n , g e 

rechten genossenschaf t l i chen bzw. sozial ist ischen G e m e i n w e s e n s ) 

und der Organ isa t ion der Erz iehung (einer Gemeinscha f tse rz iehung, 

auch im Kleinkindalter), das Behar ren auf der No twend igke i t , V e r e i n z e 

lung (auch soziale Isol ierung der Famil ie) und Egoismus (auch Fami l ie

negoismus) zu übe rw inden , d ie V is ion e iner g rößeren Gerech t igke i t 

und G le ichhe i t im D iens t der En tw ick lung der Kinder, aber auch der G e 

sellschaft. Ein we i te re r wicht iger Punkt de r Übe re ins t immung ist darin 

zu sehen , d a ß al le d iese U t o p i e n , d ie neuze i t l i chen jedenfal ls, Reak t io 

nen auf bzw. Lösungsvorschläge für konkre te sozia lgeschicht l iche P ro 

b lemlagen dars te l len: w e n n es ( d e m jungen) Bernfeld um d ie Lösung 

der P r o b l e m e des ver fo lg ten jüd ischen V o l k e s im a l lgemeinen und der 

jüd ischen Kr iegswaisen im b e s o n d e r e n zu tun war , so ging es im 19. 

Jahrhunder t v o r a l lem um d ie Lösung der sozia len Frage angesichts 

der T rennung v o n Lebenswe l t und Produkt ionssphäre, der V e r a r m u n g 

und des Zerfal ls der pro letar ischen Fami l ien und der Entw ick lungen e i 

ner frühkapital ist ischen Klassengesel lschaft , im 20. Jahrhunder t we i te r 

hin um d ie soziale Frage, aber auch um d ie z u n e h m e n d e T rennung z w i 

schen d e n G e n e r a t i o n e n , d ie z u n e h m e n d e soziale Isol ierung der Fam i 

lie und d ie P r o b l e m e der Frauen, sei es in der nicht mehr ausfü l lenden 

Rol le der Hausfrau und Mu t te r in der reduzier ten Kernfamil ie, sei es im 

Konfl iktfeld zw ischen Fami l ien- und Berufsaufgaben. D i e Pädagogis ie-

rung der Kindhei t - n icht nur der "Schu lk indhe i t " , sondern e b e n a u c h 

der f rühen Kindhei t als e iner für d ie Persön l ichke i tsentwick lung b e s o n 

ders w ich t igen Phase im Lebenslauf, und nicht nur im S inne der V e r b e s 

serung d e s indiv iduel len U m g a n g s der Eltern mit ihren K indern, s o n 

dern im S i n n e der Etabl ierung e iner fami l ienübergre i fenden quasi-öf-

fent l ichen, zumindes t ansatzwe ise professional is ierten erz ieher ischen 

U m w e l t - ist d ie g e m e i n s a m e A n t w o r t der Ver t re ter der u top ischen Li

nie des D e n k e n s auf d ie sozialen P r o b l e m e ihrer Zei t . 

D i e z w e i t e ideengesch icht l i che Linie, veranschaul icht zunächst an 



ßernfelds Ref lex ionen über d ie Erz iehung in der Paargruppe und " K o n 

s tan ten" in de r Erz iehung, ist d ie im "bürger l i chen" D e n k e n , d ie in der 

Pädagogik und w e i t über d ie Pädagogik hinaus beher rschende Linie. 

A u c h auf d ieser Linie w i rd auf d ie Entwick lungsta tsache und auf d ie so

zialen P r o b l e m e der Ze i t reagiert, so j e d o c h , daß Pädagogis ierung der 

Kindheit ve rs tanden w i rd als Pädagogis ierung der indiv iduel len Müt te r 

und indiv iduel len Fami l ien. Kle inkindhei t w i rd definiert als Fami l ien

kindheit, Pädagogik ist - sowe i t sie seit d e m 18. Jahrhunder t nicht 

Schu lpädagog ik und seit M i t te des 19. Jahrhunder ts a u c h Kindergarten

pädagogik w i rd - Fami l ienpädagogik. Chr ist l iche Erz iehung meint , zu 

mal im Blick auf Kleinkinder, müt ter l iche, häusl iche Erz iehung. C o m e -

nius' "Mu t te rschu l " (1633) ist e in frühes Beispie l für d ie pädagog ische 

An le i tung der Mü t te r zu häusl icher Erziehungstät igkeit ; in d e n Erzie

hungsbüchern der Ph i lanthropen (z.B. Salzmann) im 18. Jahrhunder t , in 

d e n Schri f ten v o n Pestalozzi und Fröbel im 19. Jahrunder t , in d e n Pro

g r a m m e n und Ratgebern der Mü t te r - und Fami l ienbi ldung und -bera-

tung im 20. Jahrhunder t f indet d iese El ternpädagogik ihre i deenge 

schicht l iche Kont inui tät . Schleiermacher, in se inen Vor lesungen im J a h 

re 1826, s iedel t d ie erste Pe r iode der Erz iehung, d ie Kindheit , in de r es in 

erster Linie um die Herausb i ldung der "E igentüml ichke i t " des Indivi

d u u m s geht, ganz in der Famil ie a n ; s chon d ie in Famil ien des Bürger

tums sich ve rb re i tende Praxis, d ie e l ter l iche Erz iehung durch e inen 

Hauslehrer e rgänzen zu lassen, hält er für e in " no twend iges Ü b e l " ; es 

lasse sich w o h l f ragen, 

" o b e s n ich t v ie l besser w ä r e , w e n n s o l c h e Ve rhä l t n i sse gar n ich t b e s t ä n d e n , 

a lso ob n i ch t e igen t l i ch i n j e d e r Fami l ie , w i e s ie v o n Na tu r bes teh t , n i ch t nur i n 

e th i scher H ins ich t , s o n d e r n a u c h i n B e z i e h u n g auf d e n Unte r r i ch t , das M a t e r i a l 

v o r h a n d e n se in m ü ß t e , d ie K inder o h n e f r e m d e Hi l fe aus d e m e l t e r l i chen 

H a u s e d e n ö f fen t l i chen Un te r r i ch tsans ta l ten w o h l v o r b e r e i t e t z u z u f ü h r e n " 

( S c h l e i e r m a c h e r 1957, S . 8) ; d a ß e s n ich t s o se i , h a b e " s e i n e n G r u n d i n häus 

l i chen u n d po l i t i schen M ä n g e l n " (ebd. ) . 

Auf d e n z u n e h m e n d e n Zerfal l de r (proletar ischen) Famil ie, auf d ie 

sich ve rb re i tenden P h ä n o m e n e der V e r a r m u n g und des K indere lends 

im 19. Jahrhunder t an two r ten Pädagogik, R e c h t und Politik auf der Linie 

d ieses D e n k e n s mit der Aufstel lung des bürger l ichen Ideals der " M ü t 

terl ichkeit". D a s Leitbi ld der Müt ter l ichkei t def iniert d e n Status de r Frau 

als Mu t te r und d e n Status der Kle inkindhei t als Fami l ienk indhei t ; es 



zielt auf d ie Herste l lung e iner "pro le tar ischen Sitt l ichkeit" bei j enen , d ie 

aufgrund der wirtschaft l ich und sozial bed ingten "häus l ichen M ä n g e l " 

(Sch le iermacher) d ie Erz iehung ihrer Kinder vernachlässigen (vgl dazu 

Reyer 1983). Se lbs t dort, wo das Leitbi ld der Müt ter l ichkei t ausgewe i te t 

wi rd auf das Ideal der "geist igen Müt ter l ichke i t " und damit , w i e bei 

Henriette Schräder-Brey mann und in der bürger l ichen F r a u e n b e w e 

gung des a u s g e h e n d e n 19. Jahrhunder ts , d e n (bürgerl ichen) Frauen ein 

Feld der beruf l ich-pädagogischen Tätigkeit außerha lb der e igenen Fa

milie e rö f fnen soll (vgl. ebd.) , bleibt d ieses Ideal im Blick auf d ie Frauen 

mit Kle inkindern grundsätzl ich g e b u n d e n an d ie e inze lne Famil ie. 

" F r e m d e Hi l fe", v o n der Schleiermacher (1957, S. 8) gesagt hat, sie en t 

behre e iner "e igent l ichen Theor ie " , bleibt im wesen t l i chen beschränkt 

auf e ine Pädagogis ierung mütter l icher Tät igkeit in der e inze lnen Fami 

l ie; nur im Blick auf Not fä l le bzw. Noth i l fe umfaßt sie e ine fami l ienüber

gre i fende o d e r fami l ienergänzende bzw. -e rse tzende Geme inscha f t s 

erz iehung der Kinder. S o , w i e d ie theore t i sche und prakt ische Reak 

t ion auf d ie Entwick lungstatsache auf d ieser Linie des D e n k e n s und 

Hande lns im ö k o n o m i s c h e n Bere ich mit d e n Prinzipien des Privatbesit

zes und des W e t t b e w e r b s , im sozia len Bere ich mit den Prinzipien der 

Privatheit der Famil ie und der untersch ied l ichen Zusch re ibung der G e 

schlechtsro l len in engs tem Z u s a m m e n h a n g steht, so führt sie im B e 

reich der Pädagogik der f rühen Kindhei t zur Festschre ibung jener Prinzi

pien der Noth i l fe und der Subsidiarität, d ie im Re ich jugendwoh l fahr ts -

gesetz (1922) ihren recht l ichen Ausdruck ge funden und in der B u n d e s 

republik im wesen t l i chen bis in d ie G e g e n w a r t ihre Gült igkeit beha l ten 

h a b e n ; d iese Prinzipien besagen, daß ein A n g e b o t fami l ienergänzender 

Kle ink inderz iehung nur in j e n e n Fäl len vo rzusehen ist, in w e l c h e n Fa

mil ien d ie S o r g e für ihre Kinder nicht w a h r n e h m e n k ö n n e n bzw. ver 

nachlässigen, und daß ein so lches A n g e b o t grundsätzl ich nicht (w ie im 

Fall der Schu le) v o m Staat, sondern v o n d e n nichtstaat l ichen Trägern 

der Jugendh i l fe zur Ver fügung gestellt w i rd , und begründen dami t d ie 

"soz ia lpädagogische Funkt ionszuschre ibung" der öf fent l ichen Kle in

k inderz iehung (vgl. Reyer 1979). 



E n t w i c k l u n g e n d e r " ö f f e n t l i c h e n " K l e i n k i n d e r z i e h u n g : 

P r a k t i s c h e R e a k t i o n e n a u f d i e E n t w i c k l u n g s t a t s a c h e 

i m O s t - W e s t - V e r g l e i c h 

" E s w ä r e u n n ü t z , e i n e spez ie l l e Li teratur übe r d i e Frage d e r Säuglingserziehung 

bis z u m J a h r e 1917 zu s u c h e n . Es ex is t ier ten v i e l e B ü c h e r ü b e r d ie med i z i n i s ch 

h y g i e n i s c h e P f lege d e r Säug l inge , ü b e r ö f fen t l i che M a ß n a h m e n für M u t t e r - u n d 

Säug l ingsschu tz . M a n c h e B ü c h e r t rugen sogar d e n Titel 'Säug l i ngse rz iehung ' , 

a b e r d a b e i h a n d e l t e e s s ich haup tsäch l i ch u m d i e m e d i z i n i s c h - h y g i e n i s c h e 

P f lege u n d n ich t u m d i e Erziehung als e i n e m komp l i z i e r t en S y s t e m v o n M a ß 

n a h m e n zur a l lse i t igen E n t w i c k l u n g d e r Pe rsön l i chke i t d e r K inder . Es ist j a b e 

kannt , d a ß bis 1917 d i e V o r s c h u l e r z i e h u n g n i ch t e i n m a l in das a l l g e m e i n e S y 

s t e m de r Staatserziehung e i n g e s c h l o s s e n w a r , s ie exist ier te nur als S a c h e e i n 

ze lne r ö f fen t l i cher U n t e r n e h m e n u n d d e r p e r s ö n l i c h e n Ini t iat ive d e r P i o n i e r e 

d e r V o r s c h u l p ä d a g o g i k " ( Jach inson 1929, S . 382 f.). 

M i t d iesen W o r t e n beschreibt e in Ver t re ter der f rühsowjet ischen 

Pädagogik d ie Entwick lung bzw. N ich t -Entw ick lung einer öf fent l ichen 

Kle ink inderz iehung im vor revo lu t ionären Rußland. Ein " S y s t e m v o n 

M a ß n a h m e n " für Kleinkinder, e ine Pädagogis ierung der f rühen Kindhei t 

hat es in Ruß land n o c h w e i t wen ige r g e g e b e n als in d e n Gese l lschaf ten 

W e s t e u r o p a s im 19. Jahrhunder t ; d ies läßt sich insbesondere darauf z u 

rückführen, daß Rußland bis ins 20. Jahrhunder t hinein e ine quas i - feu-

da le Gesel lschaf t mi t ganz übe rw iegend agrarischer Produkt ion und 

dörf l icher L e b e n s w e i s e g e w e s e n ist, e i ne Tatsache, d ie a u c h , ganz 

a b g e s e h e n v o n der Kle ink inderz iehung, der Entwick lung e ines al lge

me inen Volksb i ldungssystems e n g e G r e n z e n gesetzt hat ; vo r d e m 

1 . W e l t k r i e g w a r e n e t w a 60 Prozent der russischen Bevö l ke rung A n a l 

phabe ten (vgl. Anwe i l e r 1964, S . 35). D i e s e Z u s a m m e n h ä n g e deu te t 

jachinson a n , w e n n er schreibt : 

" D i e gesch i ch t l i che E n t w i c k l u n g d e s V o l k s b i l d u n g s s y s t e m s g e h t i n d e r R i c h 

t u n g de r E r o b e r u n g de r immer früheren Altersstufen u n d d e s H i n e i n z i e 

h e n s in d e n Kreis d e r sozialen (Schu l - )E rz i ehung . D e r a l te r tüml i chs te T y p u s d e r 

S c h u l e ist d i e H o c h - u n d M i t t e l s c h u l e . D i e V o l k s s c h u l e ist e i n e Er rungenscha f t 

d e r n e u e r e n G e s c h i c h t e , de r E p o c h e d e s A u f s c h w u n g e s d e s Kap i ta l i smus. D a s 

20 . J a h r h u n d e r t hat d i e Frage d e r V o r s c h u l e r z i e h u n g prakt isch i n d i e R e i h e g e 

stellt. U n d i n d e r S o w j e t u n i o n s ind w i r Z e u g e n e i n e s ganz u n g e w ö h n l i c h e n 

A n w a c h s e n s d e s In te resses für F ragen d e r E r z i e h u n g d e r Säug l i nge g e w o r d e n . 

Je t z t w i r d s c h o n d ie Frage d e r o rgan is ie r ten E in füh rung d e r E rz iehung d e r S ä u g -



l inge i n das a l l g e m e i n e S y s t e m d e r K i n d e r e r z i e h u n g in de r U d S S R e rö r te r t " ( Ja 

ch inson 1929, S . 382). 

Es soll te e rwähn t w e r d e n , daß jachinson d e n Auf fassungen jener 

Ver t reter der ukrain ischen "Soz ia le rz iehung" zugeneigt war , d ie e i ne 

umfassende Kol lekt iverz iehung der Kinder außerha lb der Famil ie und in 

enger V e r b i n d u n g mit d e n n e u e n Produkt ionsstät ten propagiert h a b e n 

(vgl. A n w e i l e r 1964, S. 164 ff.); d ie I deen d ieser " l i nken" Grupp ie rung 

können als e i n e e indeut ige, w e n n g l e i c h ex t reme Fortsetzung der im 

Abschni t t 1 gekennze i chne ten " u t o p i s c h e n " Linie des D e n k e n s über 

e ine Pädagogis ierung der Kindhei t a n g e s e h e n w e r d e n . W e n n a u c h d ie 

fami l ienfe indl ichen Aspek te d ieses Ansa tzes in d ie offizielle Erzie

hungspoli t ik der Sowje t reg ie rung ke inen dauerhaf ten Eingang ge fun

den haben , so gilt d o c h auch für d i e s e , d a ß sie an d ie Ver t reter und Ar

g u m e n t e - zuma l d ie sozial ist ischen - j ener u top ischen Linie des D e n 

kens anknüpf t . Freil ich ging es nun nicht m e h r um d ie U t o p i e e iner fer

nen Zukunftsgesel lschaft , sondern um d ie Gesta l tung der n e u e n , 

nachrevo lu t ionären sowje t ischen Gese l lschaf t ; es ging nicht al lein um 

d ie ideengesch ich t l i che Kontinuität, um d ie Ein lösung der I d e e e iner 

öf fent l ichen Gemeinscha f tse rz iehung, d ie e iner sozial ist ischen G e s e l l 

schaft entspr icht , sondern um konkre te A n t w o r t e n auf konkre te Ent

w ick lungsp rob leme der Gesel lschaf t . D i e S o w j e t u n i o n stand v o r de r 

Aufgabe, j e n e "Modern i s i e rung" in kurzer Ze i t nachzuho len , für w e l c h e 

die Gese l lschaf ten W e s t e u r o p a s mehr als 100 Jahre gebrauch t h a b e n . 

Z u m wicht igsten Ak teur dieses Modern is ie rungsprozesses w u r d e , nach 

einer kurzen rä tedemokra t i schen Phase , i n z u n e h m e n d e m M a ß e der 

Staat ; der Staat , Besitzer der Produkt ionsmi t te l und Instanz der G e s e t z 

gebung, P lanung und Verwa l tung , w u r d e a u c h z u m Organisator d e s Bi l 

dungssystems einschl ießl ich des a l lmähl ich etabl ier ten Sys tems der 

Kle ink inderz iehung. Berei ts im Par te ip rogramm der Bo lschewik i v o m 

März 1919 w a r d ie "Schaf fung e ines N e t z e s v o n Vorschu le in r ich tun

g e n : K inderkr ippen, Kindergärten, K inderhor ten usw. z u m Z w e c k e der 

gesel lschaft l ichen Erz iehung und der Emanz ipa t ion de r F rau " e in Punkt 

mit hohe r Priorität (zit. nach E ichberg 1974, S. 11). Im Rahmengese tz 

über d ie Vo lksb i ldung v o m 19. Juli 1973 he ißt es ganz en t sp rechend : 

" Z u r S c h a f f u n g mög l i chs t günst iger V o r a u s s e t z u n g e n für d i e E rz i ehung d e r K in 

de r i m V o r s c h u l a l t e r u n d zur n o t w e n d i g e n U n t e r s t ü t z u n g d e r Fami l i e w e r d e n 

K inde rk r i ppen , K inde rgä r ten , ve re in ig te K i n d e r k r i p p e n u n d -gär ten m i t a l l ge -



m e i n e n u n d spez ie l l en A u f g a b e n s o w i e a n d e r e V o r s c h u l e i n r i c h t u n g e n ge

scha f f en " (Zi t . n a c h A n w e i l e r u.a. 1976, S . 352) . 

Z w i s c h e n 1919 und 1973 s o w i e bis in d ie G e g e n w a r t ist das 

staatlich organisierte A n g e b o t e iner öf fent l ichen Kle ink inderz iehung 

in der S o w j e t u n i o n kont inuier l ich ausgebau t w o r d e n . D a ß trotz dieser 

Kont inui tät der Entwick lung 1982 erst e t w a 30 Prozent der 0-3-jährigen 

erfaßt w u r d e n , "spr icht nicht gegen d e n h o h e n S te l lenwer t der öffentl i

c h e n Kle ink inderz iehung in de r sow je t i schen Erziehungspol i t ik; es 

zeigt nur, d a ß das Volksb i ldungssystem in e i n e m Staat, de r zu 

nächst das A n a l p h a b e t e n t u m der M e h r h e i t der Bevö lke rung besei t igen 

und ein soziales S icherungssystem (Gesundhe i t swesen , Al tersversor

gung etc.) au fbauen m u ß t e , erst a l lmähl ich zu d e n jüngsten Altersstufen 

vordr ingen kann (e inmal abgesehen v o n d e n erheb l i chen P r o b l e m e n 

der Bi ldungsversorgung, d ie sich in der S o w j e t u n i o n aus den geogra

ph ischen und Siedlungsstrukturen ergeben) . D iese Z u s a m m e n h ä n g e 

w e r d e n deut l icher , w e n n als e in we i te res Beispie l für sozial ist ische S y 

s t e m e d ie D D R e inbezogen w i rd . Es bleibt zu e r w ä h n e n , daß der Aus 

bau der öf fent l ichen Kle ink inderz iehung im R a h m e n des staat l ichen 

Bi ldungssystems in der S o w j e t u n i o n z u n e h m e n d als e in fami l ienergän

zendes , n icht e in fami l ienersetzendes A n g e b o t aufgefaßt w o r d e n ist; 

n e b e n d ie staat l iche Bildungspoli t ik (hier: für Kleinkinder) ist d ie staatli-

x Diese Schätzung ergibt sich aus der Kombination der folgenden Daten der Statistischen 
Jahrbücher 1980 und 1982 der UdSSR (Narodnoe Chozjajstvo SSSR v. 1980/1982 gg., M. 
1981/1983): Setzt man die Anzahl der zwischen 1976 und 1982 geborenen Kinder (33,9 
Mill.) in Relation zur Anzahl der ständigen Vorschuleinrichtungen im Jahre 1982 (132.800) 
bzw. der durch diese erfaßten Kinder (15,1 Mill.), so ergibt sich für die gesamte Altersgrup
pe der 0-7-Jährigen ein Versorgungsgrad von 44,5 Prozent. Nimmt man für die 
kombinierten Kinderkrippen/Kindergärten, welche mit 90.700 Enrichtungen und 12,06 
Mill. Plätzen der dominanten Typ der Vorschuleinrichtung in der UdSSR darstellt, die glei
che Relation (nämlich etwa 1:3) zwischen Plätzen für 0-3jährige und Plätzen für 4-7jährige 
Kinder an, wie sie für das Verhältnis von gesonderten Kinderkrippen (11.100 Einrichtun
gen mit 794.000 Kindern) und gesonderten Kindergärten (31.000 Einrichtungen mit 2,2 
Mill. Kindern) gilt, so ergibt sich für den Krippenbereich ein Versorgungsgrad von 32,8 
Prozent, für den Kindergartenbereich von 52,7 Prozent der entsprechenden Altersgrup
pen. Es handelt sich bei diesen Angaben angesichts der fehlenden Altersstufengliederung 
für die kombinierten Kinderkrippen/Kindergärten in der sowjetischen Statistik um 
vorläufige Schätzungen, , außerdem aber um grobe Durchschnittszahlen, welche die er
heblichen Unterschiede im Versorgungsgrad der vorschulischen Einrichtungen zwischen 
städtischen und ländlichen Regionen sowie zwischen den europäischen und asiatischen 
Sowjetrepubliken unberücksichtigt lassen. 



che Famil ienpol i t ik, n e b e n den A u s b a u v o n vorschu l ischen Erz iehung

seinr ichtungen ist d ie Entwick lung v o n M a ß n a h m e n zur Fest igung und 

Unterstützung der Famil ie get re ten (vgl. Liegle 1970 und 1984). Ein 

Kommen ta r aus Deu tsch land lautete dazu 1930: 

" D a s ich d i e h e u t i g e russ ische R e g i e r u n g mi t bü rge r l i chen P r o d u k t i o n s m e t h o 

d e n w i e d e r b e f r e u n d e n m u ß t e , w i r d s ie d i e G e f ü h l e d e r ' bü rge r l i chen ' Fami l i e 

schwer l i ch ungest ra f t auf d ie D a u e r un te r d ie F ü ß e t re ten d ü r f e n " ( G u t t m a n n 

1930, S . 658) . 

In der DDR ist das sowje t ische M o d e l l der marxistisch-leninisti

schen Ideo log ie , der Politik (z.B. hinsichtl ich der zentra len Rol le des 

Staates, u.a. im Bi ldungswesen) , der Wi r t scha f t (einschl ießl ich der 

umfassenden Eingl iederung der Frauen in d e n Produkt ionsprozeß) und 

der Erz iehung, insonderhei t im Blick auf d e n Ausbau einer staat l ichen 

Kleinkind- und Vorschu le rz iehung, ü b e r n o m m e n w o r d e n . W a s d ie Fra

ge der Kle ink inderz iehung und d ie dami t e n g verknüpf te Frauenfrage 

betrifft, so hat m a n in der D D R a u ß e r d e m an d ie Tradi t ionen jener Linie 

des u top ischen D e n k e n s , d ie im ersten Abschni t t beschr ieben w o r d e n 

ist, vo r a l lem aber a u c h an d ie spezi f ische Ausprägung dieses D e n k e n s 

in der deu t schen A rbe i t e rbewegung (z.B. bei August Bebel und Klara 

Zetkin) und in der kommunis t i schen Pädagogik der W e i m a r e r Republ ik 

(Otto Rühle, Edwin Hörnle) anknüp fen k ö n n e n . N o c h wicht iger in unse

rem Z u s a m m e n h a n g ist j e d o c h , daß d ie wir tschaft l iche und kulturel le 

Ausgangsbasis für d ie Real is ierung des Programms einer umfassenden 

gesel lschaft l ichen Kle ink indererz iehung in der D D R , im Gegensa tz zur 

Sow je tun ion , dadurch gekennze ichne t war , daß hier das Erbe e iner b e 

reits hochen tw i cke l t en kapital ist ischen Gesel lschaf t mit e i n e m ausge

bauten S c h u l w e s e n und sozialstaat l ichem Sicherungssystem anget re

ten w u r d e . 

Pol i t ische W i l l enskundgebungen und G e s e t z g e b u n g z u m A u s b a u 

einer öf fent l ichen, v o m Staat organis ier ten Kle ink inderz iehung ha

ben daher in der D D R wesent l i ch günst igere Bed ingungen der 

Infrastruktur und der wir tschaft l ichen, kulturel len und persone l len Res 

sourcen vo rge funden als in der S o w j e t u n i o n . D i e h o h e Prior i tätenset

zung im Be re i ch der Kle ink inderz iehung, d ie im Z u s a m m e n h a n g mit 

d e m Bedarf an we ib l i chen Arbeitskräften ihre prakt ische B e d e u t u n g ge 

w inn t (vgl. dazu Abschni t t 4), hat auf d ieser Grund lage zu e iner 

kont inuier l ichen Entwick lung der K inderkr ippen in der D D R geführt : 



v o n 1586 Einr ichtungen mit 50171 Plätzen 1955 zu 7004 Einr ichtungen 

mit 321 811 Plätzen 1983; im g le ichen Ze i t raum ist der Versorgungsgrad 

der Kr ippen (einschl ießl ich der D a u e r h e i m e und Saisoneinr ichtungen 

für Säugl inge und Kleinkinder) v o n 9 auf 68 Prozent gest iegen (vgl. Stat i 

st isches Jahrbuch der D D R 1984, S. 338). Es ist interessant festzustel len, 

daß d ie gesetz l ichen Grund lagen für den A u s b a u der öf fent l ichen Klein

k inderz iehung zunächst im R a h m e n der Gesundhe i t s - und Soz ia lpo

litik geschaf fen w o r d e n sind, näml ich im G e s e t z über Mut te r - und Kin

derschutz aus d e m Jah re 1950 (vgl. Küchler 1979, S. 6); das " G e s e t z zur 

Demokra t i s ie rung der deu tschen S c h u l e " (1946) nennt als "Vo rs tu fe " 

der demokra t i schen Einhei tsschule nur d e n Kindergar ten; erst das Bi l 

dungsgesetz v o n 1965 beschre ibt d ie Kinderkr ippen als Teil des einhei t 

l ichen sozial ist ischen Bi ldungssystems, o h n e freil ich d ie Zuständigkei t 

des Min is ter iums für G e s u n d h e i t s w e s e n zu besei t igen (vgl. B a s k e / E n 

gelbert 1966, B a n d II, S. 380). D e r Entw ick lung der G e s e t z g e b u n g ent 

spricht auf de r konzept ione l len E b e n e d ie Ab lösung einer übe rw ie 

g e n d mediz in isch-pf leger ischen durch e i ne übe rw iegend pädagog i 

sche bzw. Bi ldungsor ient ierung der Kinderkr ippen (vgl. Schm id t -Ko l -

me r 1977, S . 22 ff.). Z w e i we i t e re , e n g mi te inander v e r b u n d e n e Ent

w ick lungs tendenzen ve rd ienen E r w ä h n u n g : d ie e indeut ige Akzentse t 

zung auf d e m Ausbau der Tageskr ippe bei g le ichzei t igem A b b a u der 

Kapazi tä ten v o n W o c h e n k r i p p e n (und D a u e r h e i m e ) ; und, im Z u s a m 

m e n h a n g mit d e n negat iven Erfahrungen in den F o r m e n e iner ausge

d e h n t e n fami l ienersetzenden Be t reuung s o w i e mit Er fahrungen im 

Blick auf d ie en t sche idende B e d e u t u n g d e s Erziehungskl imas der Fam i 

lie, für d ie Entw ick lung v o n (Tages-)Kr ippenkindern, d ie z u n e h m e n d e 

B e t o n u n g der Fami l ienerz iehung, der El ternbi ldung und der Z u s a m 

menarbe i t zw i schen Krippe und El ternhaus (vgl. ebd . , s o w i e Besse 

1978). 

Im G e g e n s a t z zur Sow je tun ion und D D R ist es in der Bundesrepu

blik Deutschland (und in ande ren S taa ten der wes t l i chen W e l t ) n icht zu 

e i n e m gezie l ten A u s b a u einer öf fent l ichen Kle ink inderz iehung g e 

k o m m e n . D i e Tradi t ion der im ersten Abschni t t dargestel l ten i d e e n 

gesch icht l ichen Linie (Kleinkindheit als Fami l ienkindhei t , Kle inkinder

z iehung in der Paargruppe, Vo r rang der Müt te re rz iehung und -bera-

tung) und d ie en t sp rechende recht l iche Fixierung der nur als Noth i l fe 

def in ier ten öf fent l ichen Kle ink inderz iehung im R a h m e n der A r m e n -



fürsorge, de r a l l geme inen Kinderfürsorge bzw. der Jugendhi l fe sind hier 

für d ie En tw ick lung bis in d ie G e g e n w a r t kennze i chnend geb l ieben . S o 

we i t der Ausbau e iner fami l ienergänzenden Kle ink inderz iehung statt

ge funden hat, sind als Ak teu re und Träger, im Gegensa tz zur U d S S R 

und D D R , nichtstaat l iche Instanzen - Pr iva tpersonen, Elterninit iat iven, 

Ve re i ne und die W o h l f a h r t s v e r b ä n d e - aufget reten (Subsidiaritätsprin-

zip, vgl. Abschn i t t 1). D ies hat freil ich schon im 19. Jahrhunder t nicht b e 

deutet , d a ß es kein staatl iches Interesse an e i n e m A n g e b o t fami l iener

gänzender Kle ink inderz iehung g e g e b e n hät te ; v ie lmehr hat es der 

Staat v e r m i e d e n , d ie dami t v e r b u n d e n e n Kosten zu ü b e r n e h m e n , o h 

ne j e d o c h auf se ine gese tzgebende und kont ro l l ie rende Funkt ion zu 

verz ich ten (vgl. Reye r 1983). 

Zu Beg inn des 20. Jahrhunder ts gibt es für d iese Z u s a m m e n h ä n g e 

ein aufsch lußre iches Beisp ie l : innerhalb v o n w e n i g e n Jahren , w ä h r e n d 

des Ersten We l t k r i eges , w u r d e n 56 Kinderkr ippen einger ichtet , so daß 

die Gesamtzah l der Kr ippen im D e u t s c h e n Re ich v o n 234 auf 300 a n 

stieg (vgl. Reye r 1982, S. 717); i nsbesondere auf Be t re iben des Kr iegsmi

nisteriums drängte der p reuß ische Staat auf Vo rkeh rungen für d ie Kin

der jener Frauen, de ren Arbeitskraft in de r Kriegswirtschaft angesichts 

der Mobi l i s ie rung der M ä n n e r für d e n Frontdienst gebraucht w u r d e n ; 

d ie Durch führung dieser staat l ichen Init iat ive ob lag indes der nicht

staat l ichen Jugendhi l fe , und hier ta ten sich insonderhei t der " D e u t s c h e 

Ausschuß für Kle inkinderfürsorge" und der " B u n d Deu tsche r F rauen 

v e r e i n e " hervor (vgl. Lüders 1936, Flitner 1925). 

D ieses Beispie l dokument ie r t einerseits d ie B e d e u t u n g wirtschaft l i 

cher und pol i t ischer Faktoren für d e n Ausbau öffent l icher Kle ink ind

erz iehung, anderersei ts d ie komp lexe W e c h s e l b e z i e h u n g zw ischen 

Staat und nichtstaat l ichen Trägern in e i n e m S y s t e m , das in d i e s e m 

Bere ich d e m Subsidiaritätsprinzip verpf l ichtet ist. D i e G e s c h i c h t e der 

Bundesrepub l ik zeigt anderersei ts, daß das Subsidiaritätsprinzip, das im 

bis heu te ge l tenden Jugendwohl fahr tsgesetz v o n 1961 bestätigt w o r 

den ist, d e n A u s b a u öffent l icher Erz iehung in nichtstaatl icher Träger

schaft n icht verh indern muß, w e n n staat l iche Initiative, Akt iv i täten der 

nichtstaat l ichen Träger und öf fent l iches Bewuß tse in z u s a m m e n w i r k e n : 

der Kindergarten hat seit M i t te der 60er Jah re im Z u s a m m e n h a n g mit 

den staat l ichen Bi ldungsreformen h o h e Priorität erhal ten und hat sich 

sowoh l quant i tat iv (zwischen 1965 und 1976 ist d ie Zah l der Kindergar-



tenp lä tze je 100 Kinder der Al tersgruppe 3-6 ve rdoppe l t w o r d e n , n ä m 

lich v o n 32.7 auf 70.5; vgl. Bundesmin is ter für Bi ldung und W i s s e n s c h a f t 

1981, S. 13) w i e qualitativ in e i n e m bis dah in ungekannten A u s m a ß e 

entwicke l t . 

A u c h für d e n Bere ich der K le ink inderz iehung gibt es in der B u n 

desrepubl ik e in Beispiel für ein ausbau - und reformor ient ier tes Z u s a m 

mensp ie l v o n staatl icher und nichtstaat l icher Init iat ive: das 1974 b e 

g o n n e n e Mode l l p ro jek t "Tagesmüt ter" . A ls An two r t auf zah l re iche E l 

ternini t iat iven und in A n l e h n u n g an die Erfahrungen mit ' Tagesmü t 

te rn " in S c h w e d e n hat der B u n d (d.h. das Bundesmin is ter ium für J u 

gend , Famil ie und Gesundhe i t ) se ine Zuständigkei t für M o d e l l v o r h a b e n 

ausgenützt und e ine vierjährige Erprobung einer n e u e n Form der Fam i -

l ientagespf lege für Kleinkinder f inanziert, in w e l c h e r Tagesmüt ter e ine 

gewisse Ausb i ldung erhie l ten und durch Berater in ihrer Tätigkeit unter

stützt w u r d e n . O b g l e i c h d ie Ergebnisse d ieses wissenschaft l ich begle i 

te ten Mode l lp ro jek ts im Urtei l der betei l igten Mü t te r und im Blick auf 

d ie Entw ick lung der betei l igten Kinder e rmut igend w a r e n (vgl. D a s M o 

del lpro jekt "Tagesmüt te r " 1982), ist es nach Ablauf der M o d e l l p h a s e 

nicht zu e i n e m en tsche idenden A u s b a u der Tagespf lege g e k o m m e n . 

V o n d e n zah l re ichen Faktoren, d ie dafür b e s t i m m e n d w a r e n , se ien nur 

z w e i genann t : Erstens gab es mit d e m Aus laufen der M o d e l l p h a s e kei 

ne Bundeszuschüsse mehr , sodaß d ie Finanzierung v o n d e n nichtstaat

l ichen Trägern der Jugendhi l fe , d e n K o m m u n e n bzw. den bet ro f fenen 

Fami l ien aufzubr ingen war . Z w e i t e n s hat te d ie pol i t ische und w i s s e n 

schaft l iche Ause inanderse tzung um das Tagesmüt te rmode l l (vgl. Liegle 

1974) gezeigt , d a ß im öf fent l ichen B e w u ß t s e i n der B u n d e s r e p u 

blik j ede Fo rm der " F r e m d b e t r e u u n g " v o n Kleinkindern e inen s c h w e 

ren S tand hat ; v o n Anfang an be fand sich das Tagesmüt te rmode l l in 

Konkurrenz zu jener Fo rm der staat l ichen Unters tü tzung der Erz iehung 

der Kleinkinder in ihrer Herkunftsfamil ie, d ie derzei t als "Erz iehungs

ge ld " gesetz l iche Gesta l t gewinnt . W a s für d ie Fami l ientagespf lege gilt, 

d ie gegenwär t ig Bet reuungsplä tze für e t w a 5 % der Kleinkinder zur V e r 

fügung stellt (vgl. Mar t in /Pet t inger 1985, S. 239f.), trifft in vers tärk tem 

M a ß e für d ie institutionelle K le ink inderz iehung z u : sie gen ießt als a u 

ßerfamil iäre Erz iehungsform e in sch lech tes A n s e h e n . D a s A n g e b o t v o n 

Bet reuungsp lä tzen in Kinderkr ippen hat zwar zw ischen 1950 (7491 

Plätze) und 1981 26 000 Plätze) z u g e n o m m e n , erfaßt aber derzei t nur 



e twa 4 % der Al tersgruppe, obg le ich d ie E rwe rbsquo te v o n Mü t te rn mit 

Kleinkinder bei 3 4 % liegt (vgl. e b d . s o w i e Pechste in 1972, S. 32); z ieht 

man das Kr ippenangebot in d e n Stadtstaaten ( insbesondere Berlin) ab , 

d ie im Gegensa tz zu al len anderen Bundes ländern e inen gezie l ten A u s 

bau institut ioneller Kle ink inderz iehung bet r ieben haben , ve rminder t 

sich der durchschni t t l iche Erfassungsgrad der Kinderkr ippen in de r B u n 

desrepubl ik auf e t w a 1 °/o der Kleinkinder. 

Aspekte der aktuellen Situation der Kleinkinderziehung 
im Ost-West-Vergleich: Tatsachen und methodologische 

Überlegungen 

Eine internat ional ve rg le i chende Ana lyse der K le ink inderz iehung 

als e ines Beispiels für unterschied l iche Reak t ionswe isen auf d ie Ent

wick lungstatsache kann sich stützen auf ideengesch icht l i che Posi t io

nen (vgl. Abschni t t 1), durch w e l c h e bes t immte Vors te l lungen über 

Kindheit, Fami l ie und Erz iehung normat iv festgelegt w e r d e n , und auf 

Faktoren der Politik und der Wir tschaf tsorganisat ion, durch w e l c h e d ie 

konkrete En tw ick lung (oder a u c h Nichtentwick lung) e ines Sys tems v o n 

M a ß n a h m e n für Kinder bes t immt w i rd (vgl. Abschni t t 2). D i e ob jek t i ve 

Si tuat ion der Kle ink inderz iehung w i rd of fensicht l ich, w i e d ie vorauf

g e h e n d e n Ausführungen gezeigt haben , en tsche idend geprägt durch 

das Z u s a m m e n w i r k e n dieser be iden Fak to rengruppen, insbesondere 

aber durch d ie Akt ivi tät des Staates im Blick auf d iese Faktoren, d.h. im 

Blick auf no rmat i ve Or ien t ie rungen w i e a u c h im Blick auf d ie pol i t ische 

Praxis (Wirtschaftspol i t ik, Fami l ien- und Sozialpol i t ik, Erz iehungs- und 

Bildungspolit ik). Unterstel l t m a n das a l l geme ine Interesse e ines j e d e n 

Staates an e iner sys temadäqua ten Erz iehung der n a c h w a c h s e n d e n G e 

nerat ion, so e rgeben sich, kurz zusammenge faß t , d ie fo lgenden Z u 

s a m m e n h ä n g e : 

- aufgrund der Vors te l lungen über e i ne umfassende gesellschaft l i 

c h e Erz iehung und d ie Einheit v o n indiv iduel len und gesel lschaft l ichen 

Bedürfnissen s o w i e aufgrund e iner staatl ich gep lanten Wir tschaf t , d ie 

praktisch d ie gesamte we ib l i che Bevö l ke rung im arbei tsfähigen Alter 

mobilisiert, ist es in d e n sozial ist ischen S taa ten z u m gezie l ten A u s b a u 



eines Sys tems institutioneller, staatl ich organisierter Kle inkinderzie

hung g e k o m m e n ; 

- aufgrund der Vors te l lungen über d ie Kindhei t als Fami l ien-Kindhei t 

und den Vo r rang des Schutzes der Fami l ie als Pr ivatsphäre s o w i e auf

grund e iner Marktwir tschaft , d ie we ib l i che Arbeitskraft unter privatwirt

schaft l ichen Bedarfskri ter ien nachfragt, ist es in der Bundesrepubl ik zu 

e i n e m marginalen Ausbau fami l ienergänzender Kle ink inderz iehung 

in nichtstaat l ichen Inst i tut ionen und privater Fami l ientagespf lege, a n 

dererseits abe r z u m Ausbau e ines Sys tems fami l ienunterstützender 

M a ß n a h m e n g e k o m m e n . 

D i e ob jek t i ve Si tuat ion (das heißt z .B. Struktur, Trägerschaft und 

quant i tat ive Ausdehnung) der fami l ienergänzende Kle ink inderz iehung 

und de ren histor ische G e n e s e ve rd i enen e ine gründl ichere verg le i 

c h e n d e Ana lyse , ge rade auch im Blick auf ideengesch icht l iche Fak to

ren und gesel lschaft l iche Faktoren der Sys temb i ldung (vgl. dazu auch 

Abschni t t 4). E ine internat ional ve rg le i chende Ana lyse der (famil iener

gänzenden) Kle ink inderz iehung hat es aber , darüber hinaus, mi t spe 

zif ischen Faktoren zu tun, d ie es unter me thodo log i schen Ges ich ts 

punkten s o w i e im konkre ten Forschungsprozeß zu berücksicht igen 

gilt. Einige dieser Faktoren sol len im fo lgenden st ichwortart ig und a n 

hand v o n Be isp ie len beze ichne t w e r d e n . 

Ein spezif ischer Faktor der Kle ink inderz iehung betrifft d ie Tatsa

c h e , daß Kleinkinder in b e s o n d e r e m M a ß e auf die Pflege und Zuwen

dung von Erwachsenen angew iesen sind. D ies bringt einerseits e inen 

ungewöhn l i ch h o h e n A u f w a n d an mediz in ischen, pf leger ischen und 

pädagog ischen Vo rkeh rungen in außerfami l iären Erziehungsinsti tut io

n e n mit s ich ; es ist daher kein Zufal l , daß ein im Prozeß der a l lgemeinen 

Modern is ie rung bef indl icher Staat w i e d ie Sow je tun ion d iesen Auf

w a n d nur für e ine M inderhe i t der Kleinkinder aufbr ingen kann (vgl. A b 

schnitt 2); e b e n s o w e n i g ist es e in Zufal l , d a ß in Kinderkr ippen e i ne m e 

dizinisch-pf legerische Or ien t ie rung überwieg t bzw. ein g roßes G e 

w ich t hat (vgl. Schmid t -Ko lmer 1977). Andererse i ts hängt es mit der 

Spezif ik des Kleinkindalters z u s a m m e n , daß Kle ink inderz iehung, unab

hängig v o m G r a d der Institutionalisierung e ines Erziehungssystems für 

d iese Al tersgruppe, grundsätzl ich i m m e r zumindes t auch Fami l iener

z iehung ist; gesel lschaft l iche Kle ink inderz iehung stellt, a u c h in der 

U d S S R und D D R , lediglich einen Pol innerhalb e ines zw ischen Famil ie 



und Kinderkr ippe "getei l ten Sozia l isat ionsfe ldes" (vgl. Reyer 1979 a) dar 

u n d gilt daher als fami l ienergänzende, nicht als fami l ienersetzende 

Erziehungsleistung (vgl. Abschni t t 2); d ie Fami l ie gilt, auch in der U d S S R 

und D D R , als e ine für das Kleinkind prinzipiell unersetzbare Erz iehungs-

jnstanz, de ren unterschied l iche mater ie l le , e m o t i o n a l e und kulturel le 

Wirk l ichke i t a u c h d ie W i r ksamke i t und tatsächl iche W i r k u n g der insti

tut ionel len Kle ink inderz iehung (Kinderkr ippen) en tsche idend m i tbe 

st immt (vgl. Schm id t -Ko lmer 1977). Für e i ne internat ional ve rg le i chen

de Ana lyse der (gesellschaft l ichen) K le ink inderz iehung ergibt sich aus 

d e m Gesag ten d ie Forderung und d ie Schwier igke i t , nicht nur - in e iner 

soz. makrostrukturel len Perspekt ive der I d e e n - und Inst i tut ionenge

schichte - das " S y s t e m " der K le ink inderz iehung als so lches zu beschre i 

ben , sondern Einr ichtungen der K le ink inderz iehung als Erz iehungsum

we l t en zu begre i fen, d ie auf d ie Spezif ik de r Entw ick lung des Kleinkin

des reagieren und dabe i in e iner e n g e n W e c h s e l b e z i e h u n g mit der Fa

milie (bzw. mit untersch ied l ichen Famil ien) s t ehen ; d ie für e ine derart 

komp lexe Ana lyse er forder l ichen ob jek t i ven (quanti tat iven) und sub

jekt iven (quali tat iven) D a t e n sind außerorden t l i ch schwer zu g e w i n n e n . 

Ein zwe i te r spezif ischer Faktor der K le ink inderz iehung ist in der 

b io log isch-anthropolog isch begründe ten , aber kulturell über fo rmten 

Tatsache zu sehen , d a ß d ie Pf lege, Be t reuung und Erz iehung des Kle in

kindes Frauensache ist. D ies gilt grundsätzl ich in O s t und W e s t , und es 

gilt für d ie "p r i va te" Erziehungstät igkeit in der Famil ie e b e n s o w i e für 

d ie beruf l iche Erziehungstät igkeit in der fami l ienergänzenden Kleinkin

derz iehung, wo ke ine männ l i chen Erz ieher zu f inden sind. M i t de r z u 

n e h m e n d e n bzw. - im Falle der sozial ist ischen Gesel lschaf ten - der 

a l lgemeinen außerhäus l ichen Erwerbstät igkei t der Frauen (und a u c h 

der Mü t te r mi t Kleinkindern) und angesichts der z u n e h m e n d e n B e 

deutung d e s Berufs im Bewuß tse in der Frauen wi rd d ie Identi f iz ierung 

mit der A u f g a b e der K le ink inderz iehung (subjekt ive Ebene) und d ie 

prakt ische Erfül lung dieser Au fgabe (ob jekt ive Ebene) immer p rob lema

tischer. D i e Phase der K le ink inderz iehung w i rd dami t z u m Kulminat i 

onspunk t de r P r o b l e m e der Ve re inba rung bzw. Vere inbarke i t v o n Fa

mi l ien- und Berufstät igkeit im Lebenslauf der Frau. D a b e i w i r ken e ine 

Vie lzahl v o n teils ob jek t iven , teils sub jekt iven M e r k m a l e n der Lebenss i 

tuat ion p rob lemvers tä rkend bzw. p rob l emve rm inde rnd z u s a m m e n , 

w i e z .B . : 



das A u s m a ß der Verbre i tung der außerhäus l i chen Erwerbstät igkei t 

v o n Mü t t e rn mit Kleinkindern, das in der U d S S R und D D R fast 90 %, 

in der Bundesrepub l ik e t w a 3 4 % beträgt (vgl. Abschn . 2) ; 

der ze i t l iche U m f a n g der Erwerbstät igkei t , der in be iden deu t schen 

S taa ten für knapp z w e i Drit tel der M ü t t e r mit Kle inkindern 40 und 

mehr W o c h e n s t u n d e n beträgt (vgl. H e l w i g 1981, S. 28 ff. und W i s 

senschaft l icher Beirat 1980, S. 70); 

- das A n g e b o t fami l ienergänzender Bet reuungsplä tze für Kleinkin

der, das in der D D R 70, in der U d S S R e t w a 30 und in der Bundes re 

publik e t w a 9 Prozent der Al tersgruppe erfaßt (vgl. Abschni t t 2); 

d ie M o t i v e der außerhäus l ichen Erwerbstät igkei t v o n Mü t te rn , d ie 

in al len drei Gesel lschaf ten ü b e r w i e g e n d durch wir tschaft l iche 

No twend igke i t , d a n e b e n aber auch durch Identi f izierung mit d e m 

Beruf bes t immt w e r d e n ; 

d ie Einstel lungen zur müt ter l ichen Erwerbstät igkei t einerseits, zur 

Famil ientät igkeit anderersei ts in der öf fent l ichen M e i n u n g , bei den 

bet ro f fenen M ä n n e r n und bei d e n Frauen selbst; 

das A u s m a ß der Betei l igung der M ä n n e r an der Famil ientät igkeit 

(das in al len drei Gesel lschaf ten außerordent l i ch gering ist); 

das A u s m a ß der Betei l igung v o n Große l te rn und anderen Fami l ien

angehör igen an der Be t reuung der Kle inkinder; 

- d ie Reak t i onen der indiv iduel len Kinder auf d ie tägl iche T rennung 

v o n der Mu t te r und auf das L e b e n im "getei l ten Sozial isat ionsfeld". 

E ine internat ional ve rg le i chende Ana l yse der K le ink inderz iehung 

m u ß ve rsuchen , das unterschiedl iche Z u s a m m e n w i r k e n so lcher ob jek

t iver und subjekt iver M e r k m a l e der Lebenssi tuat ion v o n Fami l ien (ins-

bes . v o n Müt te rn) mit Kleinkindern zu erfassen, um ein e in ige rmaßen 

vol ls tändiges Bild der Vie lperspekt iv i tä t der gesel lschaft l ichen und indi

v idue l len Reak t i onen auf d ie Entwick lungsta tsache zu b e k o m m e n . 

D ies b e d e u t e t unter a n d e r e m , daß a u c h qual i tat ive D a t e n e r h o b e n 

bzw. he rangezogen w e r d e n so l l ten; als Beispie l folgt e in G e s p r ä c h s d o 

kumen t aus der S o w j e t u n i o n : 

" I c h bin u m s e c h s a u f g e s t a n d e n , h a b e das K ind a u s d e m B e t t ger issen u n d 

e i n e n Kof fer m i t s e i n e n S a c h e n für e i n e g a n z e W o c h e gepack t . D a n n sind w i r 

b e i d e zur U - B a h n g e f a h r e n . . . . W i r b r a u c h t e n 5 0 M i n u t e n zur K inder tagess tä t te . 

Ich g ing mi t d e m J u n g e n h ine in , z o g ihn aus , d e n n ich m u ß t e j a sofor t zu r A rbe i t 

lau fen . E r w e i n t e u n d sag te : ' M a m i , ich wi l l n icht , ich wi l l n a c h H a u s e ' . I ch s a g t e : 



Emi l , L ieb l ing, b i t te g e h ' je tz t h ine in , ich h o l e d i ch ba ld w i e d e r , ich k o m m e a m 

Fre i tag ' . . . Es w a r sch reck l i ch , a b e r ich m u ß t e ja zur Arbe i t . A ls ich w e g g i n g , hat e r 

g e w e i n t . E i n e Erz ieher in n a h m ihn a m A r m u n d b r a c h t e ihn zur G r u p p e . Ich hat 

t e j a gar k e i n e Ze i t , ihn zu t rös ten . Ich p a c k t e m e i n e S a c h e n u n d m a c h t e m e i n 

Kop f tuch fest . . . . J a , f rei tags, w e n n ich ihn h o l e , ist a l les in O r d n u n g . Er ist f röh l ich 

und spie l t m i t s e i n e n F r e u n d e n , e r kann s ich gar n ich t t r e n n e n , e r hat s ich e b e n 

a n al les g e w ö h n t . A b e r a m M o n t a g g e h t d i e g a n z e G e s c h i c h t e w i e d e r v o n v o r 

ne a n " ( H a n s s o n / L i d e n 1983, S . 14 ff.). 

S o l c h e Zeugn isse - für d ie Bundesrepub l ik sei als ein Beispie l für 

das Er leben des U m g a n g s e iner Nur -Hausf rau und Mu t te r mit ihrem 

Kleinkind auf Barbara Sichtermann (1982), für d ie D D R als Beispiel für 

das Er leben der P r o b l e m e der Vere inbarke i t v o n Berufs- und Fami l ien

aufgaben auf d ie v o n Maxi Wander (1978) gesamme l ten G e s p r ä c h e 

mit Frauen v e r w i e s e n - w ä r e n zu e rgänzen durch d ie Auswer tung v o n 

Bef ragungen v o n "Fami l i enmüt te rn " und "K inderk r ippen-Müt te rn " (für 

die Bundesrepub l ik vgl . z .B. Reyer 1979 b und Thierauf 1975, für d ie 

D D R z.B. Besse 1978); so lche Q u e l l e n k ö n n e n als Bauste ine für e in Por 

trät der Al l tagswirkl ichkeit der K le ink inderz iehung im "getei l ten Soz ia l i -

sat ionsfe ld" d i e n e n , das unter erz iehungwissenschaf t l ichen Aspek ten 

des in ternat ionalen Verg le ichs e ine e b e n s o g roße Re levanz beanspru 

chen darf w i e d ie Ana lyse der "ob jek t i ven S i tua t ion" und des Prozesses 

der En tw ick lung e ines Sys tems gesel lschaft l icher Kle ink inderz iehung 

(zur m e t h o d o l o g i s c h e n Diskussion vgl . Sch r i ewe r 1982 und 1984 und 

Liegle 1981). 

A ls dritter Faktor und als letztes Beispie l für das Z u s a m m e n w i r k e n 

objekt iver und subjekt iver Tatsachen wil l ich das gesellschaftliche Wis

sen über Kleinkinder und Kle ink inderz iehung e r w ä h n e n (zu G r u n d p r o 

b l emen e iner W issenssoz io log ie der Sozial isat ion vgl . Lüscher 1976), 

und zwar in b e w u ß t e r Beschränkung auf j enes W i s s e n und j e n e Einstel

lungen, d ie sich auf Kleinkinder und ihre Erz iehung in fami l ienergänzen

den Einr ichtungen bez iehen . Hier scheint es e inen Z u s a m m e n h a n g zu 

geben zw i schen d e m G r a d des Ausbaus e ines Erziehungssystems, d e m 

A u s m a ß und Inhalt des wissenschaf t l ichen W i s s e n s über d ieses Sys tem 

bzw. des wissenschaf t l ichen Engagements in d e m s e l b e n , d e m öffentl i

c h e n Prestige dieser Erz iehungseinr ichtungen s o w i e d e m subjekt iven 

Urtei l über d iese lben . Das v o n sei ten des Staates v o r g e g e b e n e h o h e 

Prestige der Kinderkr ippe hat in der U d S S R und D D R nicht nur e ine -

ebenfal ls staatl ich gep lan te - Forschung und wissenschaft l ich fundier te 



Erz iehungsprogramme hervorgebracht (vgl. z.B. Schmid t -Ko lmer 1977 

und S a p o r o s h e z / M a r k o w a 1980), sondern auch die Einstel lungen der 

Eltern (Mütter) in Richtung e ines genere l l posi t iven, zumindest aber dif

ferenzier ten Urtei ls über d ie B e d e u t u n g und W i r k u n g der Kinderkr ippe 

beeinf lußt (vgl. z.B. Besse 1978 und Hansson /L iden 1983). 

Für e ine internat ional ve rg le i chende Ana lyse der Kle inkinderzie

hung ergibt sich aus d e m G e s a g t e n d ie Forderung, wissenschaf ts- bzw. 

wissenssoz io log ische D a t e n s o w i e D a t e n über Einstel lungen und M e n 

tal i täten s o w i e deren W a n d e l zu e r h e b e n und mi te inander zu verb in 

d e n , um auch unter d i esem w ich t igen Aspekt Z u s a m m e n h ä n g e z w i 

schen ob jek t i ven und subjekt iven M e r k m a l e n der Si tuat ion bzw. der 

Entwick lung der Kle ink inderz iehung aufzuklären. 

Reaktionen auf die Entwicklungstatsache "Kleinkindheit": 
Thesen zum Ost-West-Vergleich 

In d e n fo lgenden Thesen w i rd versucht , e in ige Un te rsch iede und 

G e m e i n s a m k e i t e n in den Reak t ionen auf die Entwick lungstatsache 

"Kle ink indhei t " in der U d S S R und D D R s o w i e in der Bundesrepub l ik 

au fzuze igen ; dami t sol len d ie S t i chwor te der vo rau fgehenden A b 

schnit te unter e in igen systemat ischen Fragestel lungen e iner interna

t ional ve rg le i chenden Ana lyse der Kle ink inderz iehung z u s a m m e n g e 

faßt w e r d e n . Es geht dabe i um 

d ie Frage nach Bed ingungs fo rmen für d ie Entw ick lung bzw. 

N ich ten tw ick lung e ines Sys tems der gesel lschaft l ichen Kleinkin

derz iehung (These 1); 

d ie Frage nach den Z ie lse tzungen, d ie mit d e m Ausbau bzw. N ich t -

ausbau e ines Sys tems der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung 

v e r b u n d e n w e r d e n (These 2); 

d ie Frage nach den W i r k u n g e n und une rwünsch ten N e b e n w i r k u n 

g e n der unterschied l ichen Strategien im Bere ich der Kleinkinder

z iehung auf d ie Lebenssi tuat ion der Fami l ien, i nsbesondere der 

F rauen bzw. der Mü t te r mit Kle inkindern (These 3) ; 

d ie Frage nach d e m Z u s a m m e n h a n g zw ischen pol i t ischer S t e u e 

rung und indiv iduel len Bedürfn isbefr iedigung, der sich in aktue l len 



V e r ä n d e r u n g e n in d e n Sys tembed ingungen der Kle ink inderz ie

hung in O s t und W e s t zeigt (These 4). 

D i e T h e s e n sind e b e n s o w i e d ie dazugehör igen B e l e g e bzw. K o m 

men ta re unvol ls tändig und auf bes t immte Punk te zugeschn i t ten ; sie 

w o l l e n und k ö n n e n nicht m e h r le isten, als mög l i che S c h w e r p u n k t e 

künftiger Forschung a n z u d e u t e n . 

These 7 : D e r A u s b a u (in der U d S S R und D D R ) bzw. der N ich tausbau (in 

der Bundesrepubl ik ) e ines Sys tems der gesel lschaft l ichen Kle in

k inderz iehung ist das Ergebnis langfristiger, im wesen t l i chen kont i 

nuier l icher P lanung und pol i t ischer S teuerung und Ausdruck unter

schiedl icher ordnungspol i t ischer Handlungsor ient ie rungen der b e 

t re f fenden Staa ten im Prozeß der Modern is ie rung v o n W i r t 

schaft und Gesel lschaf t . 

Für d e n systemat ischen Ausbau der öf fent l ichen Kle ink inderz ie

hung in der UdSSR und , in quant i tat iver Hinsicht n o c h e indrucksvol ler , 

in der DDR läßt sich d iese T h e s e o h n e Schwier igke i t be legen (vgl. A b 

schnit te 2 und 3). D e r Staat als zent ra le Instanz der P lanung und 

pol i t ischen S teuerung aller Lebensbe re i che , als Ak teur der ( insbeson

de re im Falle der U d S S R b e w u ß t forcierten) Modern is ie rung v o n W i r t 

schaft und Gesel lschaft , tritt hier a u c h als Organisator des gesamten Er

z iehungsprozesses der n a c h w a c h s e n d e n Genera t i on auf und or ient iert 

sich dabe i an der ideengesch icht l i chen Linie e iner gesel lschaft l ichen Er

z iehung v o m Kleinkindalter an (vgl. Abschni t t 1). Es herrscht hier e i ne 

Auffassung vo r (und zwar a u c h in d e n wissenschaf t l ichen D e u t u n g s m u 

stern der Entwicklungstatsache), derzufo lge es sich be im Ausbau e iner 

gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung, im N a c h g a n g z u m Ausbau e ines 

staat l ichen Bi ldungssystems, um e ine gesetzmäßige Entwick lung, e ine 

"ob jek t i ve No twend igke i t " handel t : 

" D i e r asche E n t w i c k l u n g de r Produk t i vk rä f te , das sozia l is t ische E i g e n t u m an 

P roduk t i onsm i t t e l n u n d d ie po l i t i sche M a c h t d e r Arbe i te rk lasse b i l de ten d i e 

e n t s c h e i d e n d e n G r u n d l a g e n für V e r ä n d e r u n g e n in a l len L e b e n s b e r e i c h e n , für 

d ie a l lse i t ige E n t w i c k l u n g des M e n s c h e n u n d a u c h für d i e H e r a u s b i l d u n g n e u e r 

soz ia lh is tor ischer F o r m e n der E r z i e h u n g d e s M e n s c h e n v o n f rühes ter K indhe i t 

an in gese l l scha f t l i chen E in r i ch tungen - in K inde rk r i ppen . 

... D a s b e d e u t e t , d a ß d ie o b j e k t i v e N o t w e n d i g k e i t d e s A u s b a u s d e r Kr ip

p e n i n A b h ä n g i g k e i t v o n d e n ö k o n o m i s c h e n u n d soz ia len F a k t o r e n mi t d e r 



W e i t e r e n ! W K k l u n g d e r Produk t i vk rä f te , de r S t e i g e r u n g d e r Arbe i tsproduk t iv i tä t 

m e h r u n d m e h r zur W i r k l i c h k e i t w i r d " (Küch le r 1979, S . 6). 

Auf d e m Hintergrund e iner so lchen po l i t i sch-ökonomischen D e u 

tung der Entw ick lung der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung und im 

Blick auf ihre ordnungspol i t ischen Impl ikat ionen wirkt es für sozialisti

sche Gese l lschaf ten fast revolut ionär, w e n n der sowje t ische S o z i o l o g e 

Rjurikow in e i n e m neue ren Bei t rag über Hi l fssysteme für Fami l ien mit 

Kle inkindern d a v o n spricht, 

" e i n A u s w e g ( l iege) w o m ö g l i c h dar in , d a ß d i e A n s t r e n g u n g e n d e s S taa tes d u r c h 

A n s t r e n g u n g e n de r Gese l l scha f t e rgänz t w e r d e n : du rch d ie Scha f f ung v o n 

H a u s h a l t s v e r b i n d u n g e n z w i s c h e n m e h r e r e n Fami l i en , i n s b e s o n d e r e j u n g e n F a - | 

m i l i en , a u c h d u r c h Scha f fung v o n häus l i chen ( k o o p e r a t i v e n ) D iens t l e i s t ungen , 

häus l i chen M i n i - K i n d e r g ä r t e n , K r i ppen u n d G r u p p e n (natür l ich auf d e r Bas is 

s t renger Fre iwi l l igkei t ) " (R ju r ikow 1980, S. A 455). 

D i e für d ie Sow je tun ion ehe r unüb l i che Un te rsche idung zw i schen 

Staat und Gesel lschaf t und d ie Vors te l lung v o n e iner selbstorganisier

ten Akt ivi tät informel ler gesel lschaft l icher G r u p p e n im Bere ich der Er- \ 

z iehung, d ie in d iesem Zitat z u m Ausdruck kommt , läßt sich w o h l nur 

erklären im g rößeren Z u s a m m e n h a n g der aktue l len Reak t ionen d e s 

sowje t ischen Staates auf une rwünsch te N e b e n w i r k u n g e n des bes te 

h e n d e n Sys tems der Arbei tsorganisat ion und der K le ink inderz iehung 

(vgl. Thesen 3 und 4). 

Für d ie Bundesrepublik m a g d ie These , daß der N ich t -Ausbau e ines 

Sys tems der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung das Ergebnis polit i

scher S teue rung darstel le, zunächst über raschen. Indes läßt sich d ie In 

sti tut ionalisierung des Subsidiaritätsprinzips im Bere ich der vorschu l i 

schen Erz iehung bzw. Jugendhi l fe (vgl. Abschn i t te 2 und 3) e b e n s o w i e 

d ie Institut ionalisierung des staat l ichen B i ldungsmonopo ls im S c h u l w e 

sen durchaus im S inne dieser T h e s e kennze i chnen . So e indeut ig der 

Staat in der Bundesrepubl ik als zentra le Instanz der Bi ldungspoli t ik auf

tritt, so e indeut ig hat er durch en t sp rechende Gese t zgebung d ie Aufga

ben der vorschu l ischen Erz iehung grundsätzl ich an "d ie Gese l lschaf t " 

(d.h. d ie Woh l fah r t sve rbände) bzw. im Falle der Kle ink inderz iehung an 

d ie e inze lnen Fami l ien (d.h. im wesen t l i chen an d ie Müt ter ) delegier t . 

Für d ie vorschu l ische Erz iehung (und jetzt ist dami t zunächst der 

"k lass ische" Vorschu lbe re ich , der Kindergarten, gemeint ) in der B u n 

desrepubl ik und in ande ren wes t l i chen Ländern ist es typisch, daß "das 



V o r s c h u l w e s e n dor t am we i tes ten verbre i te t (ist), wo der Staat d ie F i 

nanzierung o d e r Subven t ion ie rung ü b e r n o m m e n hat, o h n e deshalb 

die Bewegungsf re ihe i t der pr ivaten Einr ichtungen in i rgendeiner W e i s e 

e i nzuengen " (Trouil let 1972, S. 18). 

D i e v o m Subsidiaritätsprinzip bes t immte Strategie des Ausbaus des 

Kindergar tenbere ichs hat sich insofern als durchaus erfolgreich e r w i e 

sen, als der relat ive K indergar tenbesuch, w e i t g e h e n d unabhängig v o n 

den E rwerbsquo ten der Frauen bzw. Müt te r , in der Bundesrepub l ik und 

in e in igen wes t l i chen Ländern dem jen igen in der D D R sehr n a h e 

kommt . Im Bere ich der Kle ink inderz iehung ist d e m g e g e n ü b e r d ie Tat

sache des N ich tausbaus gesel lschaft l icher Erz iehungseinr ichtungen 

kennze i chnend geb l ieben . A u c h d ie z u n e h m e n d e Aktivität v o n El tern

initiativen in d i esem Bere ich , d ie als e in Ausdruck des Bedarfs an e i n e m 

erwei ter ten Be t reuungsangebot g e w e r t e t w e r d e n kann, hat in der 

Bundesrepubl ik d ie grundsätzl ich restriktive Politik in S a c h e n Kle ink ind

erz iehung (vgl. Reyer 1979 a) nicht veränder t . Dafür dürfte n e b e n d e m 

Interesse des Staates (d.h. der Bundes länder und G e m e i n d e n ) , Invest i 

t ionen bzw. S u b v e n t i o n e n für d iesen Bere ich zu v e r m e i d e n , a u c h d ie 

Or ient ie rung an der ideengesch ich t l i chen Linie der "Müt ter l ichke i t " 

und der Erz iehung der Kleinkinder in der Paargruppe (vgl. Abschni t t 1) 

m a ß g e b e n d sein. 

W ä h r e n d in d e n Gesel lschaf ten des etabl ier ten Sozia l ismus d ie 

Strategie der Institutionalisierung e iner öf fent l ichen Kle ink inderz ie

hung programmat isch ver t re ten und , w e n n a u c h in sehr unterschiedl i 

c h e m A u s m a ß e , in d ie Tat umgesetz t w o r d e n ist, ist für d ie Bundes re 

publik (w ie für d ie meis ten wes t l i chen Gesel lschaf ten) d ie Strategie der 

"Pr ivat is ierung" der Kle ink inderz iehung kennze i chnend . 

"Pr ivat is ierung" der K le ink inderz iehung klingt mißverständl ich, da 

die Eltern - Kind - Bez iehung naturrecht l ich begründet ist und es daher 

keiner ausdrück l ichen Über t ragung v o n Erz iehungsaufgaben an d ie Fa

mil ie bedarf. W a s hier geme in t ist, ist f o lgendes : mit Berufung auf das 

Rech t und d ie Pflicht der Eltern zur Erz iehung ist der Ausbau v o n Erzie

hungseinr ichtungen für Kleinkinder in der Bundesrepubl ik ausdrückl ich 

nicht geförder t w o r d e n . In d iese Richtung we is t das Grundgese tz 

(Art. 6) e b e n s o w i e das Jugendwohl fahr tsgesetz t v o n 1961, das in d ie 

sem Punk te das Reichs jugendwohl fahr tsgesetz v o n 1922 fortschreibt ; 

n o c h zu Beg inn der 60er Jahre w u r d e v o n Regierungen und zuständi-



^ e n Pol i t ikern der Regierungsparte ien der Ausbau sogar v o n Kindergär

ten als Bei t rag zur Zers törung der Fami l ie (mit H inwe is auf d ie Entw ick

lungen in der D D R ) beze ichnet , und bis heu te ist u.a. an der Frage e i 

nes fami l ienunabhängigen Anspruchs v o n Kindern auf Erz iehung e ine 

Re fo rm des Jugendhi l ferechts geschei ter t . 

D e n be iden unterschied l ichen Strategien der auf Kleinkinder bezo 

genen Politik en tsp rechen zwe i W e i s e n der Funkt ionszuschre ibung an 

Einr ichtungen der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung (vgl. Reyer 

1979a): i n der U d S S R und D D R w e r d e n d iesen Einr ichtungen bi ldungs-

und gesel lschaftspol i t ische Funk t ionen zugeschr ieben, in der B u n d e s 

republik dagegen allenfalls e ine soz ia lpädagogische Funkt ion, d.h. d ie 

Au fgabe der Hi l feleistung in b e s o n d e r e n Not fä l len, wo ein Ersatz der 

Famil ie als n o t w e n d i g erscheint, um das W o h l der Kinder zu schützen. 

Es ist nun als nächstes zu f ragen, w e l c h e Z ie lsetzungen d ie unter

sch ied l ichen Strategien der pol i t ischen S teuerung im Bere ich der Klein

k inderz iehung bes t immen. 

These 2 : M i t d e m Ausbau bzw. N ich tausbau gesellschaft l icher Klein

k inderz iehung w e r d e n in den untersch ied l ichen S y s t e m e n einer

seits ähn l iche Z ie le mit untersch ied l ichen Mi t te ln , anderersei ts je 

spezi f ische Z ie l e verfolgt; Z ie l fo rmul ie rungen e rwe isen sich dabe i 

als Legi t imat ionsmuster für das jewe i ls im wesen t l i chen pol i 

t i sch - ideo log isch und ö k o n o m i s c h mot iv ier te Hande ln des S taa

tes. 

Als das vo rhe r rschende Z ie l s o w o h l be im Ausbau (in der U d S S R 

und D D R ) als auch be im N ich t -Ausbau (in der Bundesrepubl ik) gesel l 

schaft l icher Kle ink indererz iehung erscheint in erz iehungs- und fami

l ienpol i t ischen D o k u m e n t e n d ie op t ima le Förderung der Entw ick lung 

des Kle ink indes. In der UdSSR und DDR gilt das Z ie l der G e w ä h r 

leistung e iner "al lsei t igen" Erz iehung des Kleinkindes als am bes ten er

reichbar vermi t te ls e iner umfassenden gesel lschaft l ichen Erz iehung im 

Z u s a m m e n w i r k e n freilich mit der Erz iehung der Famil ie (vgl. Abschn i t te 

2 und 3). Für d ie Bundesrepublik kann m a n in grober, aber d o c h w o h l 

zulässiger Vere in fachung sagen, daß sich d ie g roßen pol i t ischen Par

te ien dazu b e k e n n e n , daß sich d ie Erz iehung des Kleinkindes am b e 

sten durch e ine ausschl ießl ich v o n und in der Famil ie gele istete Erzie

hung sicherstel len läßt (vgl. Abschn i t te 2 und 3); d ie restriktive Politik 



gegenüber e iner fami l ienergänzenden Kle ink inderz iehung kann m a n in 

d iesem Z u s a m m e n h a n g als d e n V e r s u c h kennze ichnen , Rech t und 

Pflicht der Eltern zur Erz iehung ihrer Kinder zur Ge l t ung zu br ingen (zu 

historischen Paral lelen vgl. Reye r 1983). 

E ine z w e i t e pädagog ische Z ie lse tzung, näml ich d ie erz ieher ische 

E in f lußnahme v o n Einr ichtungen der gesel lschaft l ichen Kleinkinderzie

hung auf d ie Fami l ie, ist g e b u n d e n an d ie Strategie des Ausbaus d ieses 

Erziehungssektors. W e n n im Rahmengese tz z u m B i ldungswesen der 

UdSSR v o n der " n o t w e n d i g e n Unters tü tzung der Fami l ie" durch d ie 

Einr ichtungen der Vorschu le rz iehung d ie R e d e ist (vgl. A n w e i l e r u.a. 

1976, S. 352) und w e n n d ie füh rende Vert reter in der K le ink indpädago

gik in der DDR feststellt, daß 

"in de r soz ia l i s t i schen Gese l l scha f t d i e F a m i l i e n e r z i e h u n g i m m e r m e h r mi t d e r 

ganztä t igen soz ia l is t ischen E rz i ehung d e r j ü n g e r e n G e n e r a t i o n n a c h d e m e i n 

he i t l i chen soz ia l is t ischen B i l dungssys tem v e r k n ü p f t u n d auf s ie a b g e s t i m m t 

(wi rd) " ( S c h m i d t - K o l m e r 1977, S . 29), 

so zeigt s ich, daß in d iesen Gese l lschaf ten d ie Strategie des Ausbaus der 

gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung zusammenfä l l t mit d e m V e r s u c h , 

den gesamten Erz iehungsprozeß an ein e inhei t l iches W e r t s y s t e m zu 

b inden. Insofern es in der Bundesrepublik um e ine Verpf l ich tung der Fa

mil ie auf gesel lschaft l iche W e r t e geht , erschein t als Mi t te l zur Errei

chung d ieses Z ie les nicht der A u s b a u gesel lschaft l icher Kle ink inderz ie

hung, sonde rn der Ausbau e ines Sys tems fami l ienunterstützender 

M a ß n a h m e n , insbesondere de r El ternbi ldung (vgl. Mobi l i s ie rung der Er

ziehungskräfte der Fami l ie 1978). 

E ine dri t te Z ie lse tzung gilt ebenfal ls nur für d ie sozial ist ischen G e 

sel lschaften: de r A u s b a u der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung -

als e iner wesen t l i chen Bed ingung der Mög l i chke i t der a l l geme inen B e 

tei l igung der Frauen am Erwerbs leben - soll bei t ragen zur "Emanz ipa 

t ion der F rau" . S c h o n im Par te ip rogramm der Bo lschewik i v o n 1919 

wi rd d ieser Z u s a m m e n h a n g hergestel l t (vgl. Abschni t t 2). En tsp rechend 

heißt es in e i n e m neue ren Bei t rag aus de r D D R : 

" W e i t e r h i n w a r e s er fo rder l i ch , d a ß K r i p p e n als n o t w e n d i g e B e d i n g u n g für 

d ie T e i l n a h m e junge r F r a u e n u n d M ü t t e r a m gese l l scha f t l i chen A r b e i t s p r o z e ß , 

z u m Einsatz ihres A r b e i t s v e r m ö g e n s u n d zur En t fa l tung ihrer Pe rsön l i chke i t im 

P r o z e ß d e r A rbe i t gescha f fen w e r d e n m u ß t e n " (Küch le r 1979, S.6). 

D e r gesel lschaftpol i t ischen Z ie lse tzung der Emanz ipat ion de r Frau, 



die in sozial ist ischen Staaten mit d e m A u s b a u gesel lschaft l icher Klein 

k inderz iehung v e r b u n d e n ist, entspr icht in der Bundesrepubl ik d ie Ziel

setzung der Gewähr le i s tung v o n "Wah l f r e i he i t " (zwischen Fami l ien 

und Berufstätigkeit), e ine Z ie lsetzung, d ie indes angesichts des Nicht

ausbaus öf fent l icher Kleinkinderzieh ung im Blick auf Mü t te r mit Kin 

d e m dieser A l tersgruppe nicht e in lösbar ist. B e z o g e n auf d ie Kleinkind 

erz iehung tritt daher in der Bundesrepub l ik tendenzie l l an d ie Stel l 

der Z ie lse tzung der Emanz ipat ion der Frau d ie Z ie lse tzung de 

Schutzes der Fami l ie als In t imgruppe und der För tderung des Kinder

w o h l s ; d ie Betei l igung v o n Müt te rn am Erwerbs leben erscheint untei 

d ieser Z ie lse tzung eher als une rwünsch t (vgl. Mobi l i s ie rung der 

Erziehungskräfte der Famil ie 1978). 

E ine letzte Z ie lse tzung dürfte v o n fast n o c h größerer B e d e u t u n 

sein als d ie bislang e r w ä h n t e n : d ie S teue rung des Arbei tsmarktes naci 

d e n jewei l igen Erfordernissen der Volkswir tschaf t . 

In der DDR galt und gilt der umfassende Ausbau ganztägiger V o r 

schule inr ichtungen (einschl ießl ich Kinderkr ippen) als Bed ingung de 

Mögl ichke i t , d ie Frauen (bzw. Müt ter ) als Arbei tskräfte in der Vo lkswi r t 

schaft e inzuse tzen ; der Bedarf an w e i b l i c h e n Arbeitskräften bestan 

nicht nur in d e n 50er Jahren im Z e i c h e n der ersten Phase der W i r t 

Schaftsexpansion und im Z e i c h e n der Republ ik f lucht ; d ieser B e d a 

bzw. e in a l lgemeiner Arbei tskräf temangel hat auch in der G e g e n w a r t 

und für d ie n a h e Zukunf t Gült igkeit , und dies, w i e der polnische Soz io 

löge Kozakiewicz (1984) gezeigt hat, nicht nur für d ie D D R , sondern 

auch für d ie U d S S R und d ie übr igen Gese l lschaf ten Os teu ropas , unc 

nicht nur aufgrund jewei ls akuter P r o b l e m e , sondern aufgrund der un 

günst igen W i r k u n g best immter S t ruk tu rp rob leme der planwirtschaft l i 

c h e n S y s t e m e dieser Länder auf d ie Produkt ivi tät. N i m m t m a n hinzu 

Kozakiewiczs Feststel lung, daß in d e n sozial ist ischen Ländern zuneh 

m e n d Rentner ins Arbe i ts leben zurückgerufen we rden , so ergibt sich 

d ie plausible A n n a h m e , daß d e m Ausbau der Kle ink inderz iehung in der 

D D R und U d S S R unter arbei tsmarktpol i t ischen Aspek ten we i te rh in 

g roße B e d e u t u n g z u k o m m t ; nicht nur d ie El tern, sondern in z u n e h 

m e n d e m M a ß e a u c h d ie Große l te rn s tehen als Be t reuungspersonen für 

Kleinkinder nicht zur Ver fügung. 

In der Bundesrepublik sind zwar sehr viel mehr Frauen (und a u c h 

Mü t te r mit Kleinkindern) außerhäus l ich erwerbstät ig, als es Be t reuungs-



platze für Kle ink inder gibt (vgl. Abschni t t 3), indes hat es angesichts der 

Zuschre ibung der Ve ran two r tung für d ie Kle ink inderz iehung an d ie 

Müt ter ke ine auf d iese G r u p p e b e z o g e n e akt ive staatl iche Arbe i ts 

marktpoli t ik g e g e b e n . D e r in Ze i t en der Wi r tschaf tsexpans ion und 

Hochkon junk tu r en ts tandene zusätz l iche Arbeitskräfte bedarf w u r d e 

im wesen t l i chen nicht nur durch e ine Erhöhung der Q u o t e we ib l i che r 

Erwerbstät igkeit , sondern durch n e u e G r u p p e n v o n A rbe i t nehmern -

in den 50er Jah ren u.a. D D R - F l ü c h t l i n g e , in d e n 60er und 70er Jahren 

insbesondere Gastarbei ter - abgedeck t . 

These 3: D i e Strategie des Ausbaus bzw. Nichtausbaus gesellschaft l i

cher K le ink inderz iehung beeinf lussen, in Ve rb indung mit a n d e r e n 

sys tembed ing ten Faktoren, in je spezif ischer W e i s e d ie Lebenss i 

tuat ion v o n Kindern, Frauen und Fami l ien ; be ide Strategien e r zeu 

gen in ihrer derzei t igen Ausgesta l tung une rwünsch te N e b e n w i r 

kungen und sehen sich mit P h ä n o m e n e n der E igendynamik der Fa

mil ie konfront iert . 

Aussagen über d ie W i r k u n g bes t immter E rz iehungsmaßnahmen 

(hier also des Sys tems gesel lschaft l icher Kle ink inderz iehung im V e r 

gleich mit e iner ausschl ießl ichen Fami l ienerz iehung) sind schwier ig, 

we i l sie als Einf lußfaktor nicht isolierbar s ind ; m a n könn te zwa r z .B. 

d a v o n sp rechen , d a ß im Falle des Ausbaus e iner gesel lschaft l ichen 

Kle ink inderz iehung Kinder in s tärkerem M a ß e einerseits get rennt v o n 

ihren Eltern au fwachsen , anderersei ts G e l e g e n h e i t e n z u m U m g a n g mit 

Gle ichal t r igen h a b e n und, drittens, früher und intensiver gesellschaft l i

c h e n Wer to r i en t i e rungen ausgesetzt sind als im Falle des N ich tausbaus 

gesel lschaft l icher K le ink inderz iehung; d ie langfristigen W i r k u n g e n d ie 

ser im übr igen unzure ichend di f ferenzierten untersch ied l ichen S o -

z ia l isat ionsbedingungen auf d ie Entw ick lung der Kinder b l iebe indes 

wissenschaft l ich nicht erfaßbar. Es liegt daher näher, d ie W i r k u n g e n der 

untersch ied l ichen Strategien im Bere ich der Kle ink inderz iehung im 

Z u s a m m e n h a n g mit ande ren sys tembed ing ten Faktoren, insbesondere 

mit A u s m a ß , Bed ingungen und B e w e r t u n g e n der Erwerbstät igkei t v o n 

Mü t te rn mit Kle inkindern zu erör tern (vgl. a u c h Abschni t t 3). 

In be iden S y s t e m e n lassen sich unter d e n derzei t igen Strukturbe

d ingungen v o n Arbe i ts leben, Fami l ien leben und Erz iehung je spezif i 

sche W i d e r s p r ü c h e und Belastungsfaktoren feststel len, unter w e l c h e n 

vor a l lem d ie Mü t te r zu le iden haben . 



In der DDR haben d ie umfassende Eingl iederung der Frauen in das 

Arbe i ts leben und d ie umfassende Insti tut ionalisierung der gesel lschaft

l ichen Kle ink inderz iehung dazu geführt, daß sich das Fami l ien leben auf 

e in zei t l iches M i n i m u m beschränkt ; Bef ragungen w e i s e n e i ne g roße 

G r u p p e v o n Fami l ien (22%) aus, in w e l c h e n d ie Ze i t zur Beschäf t igung 

mit d e m Kind höchs tens e ine ha lbe S t u n d e pro W e r k t a g beträgt (vgl. 

Besse 1978, S . 25). V i e l e Frauen w ü n s c h e n sich mehr Ze i t für d e n U m 

gang mit ih rem K ind ; z u d e m le iden sie darunter, daß die Z ie lse tzung 

der Emanz ipa t ion der Faru zumindes t im Fami l ien leben nicht e ingelöst 

ist; o b w o h l im Verg le ich zur Bundesrepub l ik in der D D R mehr M ä n n e r 

d ie G le ichberech t igung und -Verpf l ichtung verbal be jahen , bleibt d e n 

meis ten Frauen n e b e n der ganztägigen Berufstätigkeit d ie al leinige 

o d e r stark ü b e r w i e g e n d e Ve ran two r tung für d ie Famil ientät igkei ten 

aufgebürdet (vgl. H e l w i g 1 9 8 1 , S. 8 und 83 ff.). Hier ist also e ine Si tuat ion 

en ts tanden, d ie den Bedürfnissen der Frauen nicht entspricht. 

Für d ie UdSSR trifft das für d ie D D R G e s a g t e mit d e m Unte rsch ied 

zu, daß zw i schen der Erwerbstät igkei tsquote v o n Mü t te rn mit Kle inkin

dern und d e m Erfassungsgrad de r Kr ippen e i ne g roße Diskrepanz b e 

steht (vgl. Abschn i t t 2); hier gibt es daher e ine außerordent l i ch g roße 

G r u p p e v o n ganztägig erwerbstät igen Mü t te rn , die bei der a n g e m e s s e 

nen Be t reuung ihrer Kinder Schwier igke i ten haben . 

In der Bundesrepublik sind, als Fo lge des Nichtausbaus gesel lschaft

l icher Kle ink inderz iehung, nur für 4% der Kleinkinder Bet reuungsplä tze 

in Kr ippen und für 5% in privater Fami l ientagespf lege v o r h a n d e n ; d e m 

gegenüber sind e t w a 3 5 % der Mü t te r mit Kleinkindern erwerbstät ig (im 

a l lgemeinen ganztägig), großentei ls aus wir tschaft l ichen G r ü n d e n , aber 

a u c h aus G r ü n d e n , d ie m a n unmter d e m St i chwor t "Selbstverwirk l i 

c h u n g " zusammenfassen kann (vgl. Abschni t t 3). V i e l e dieser Frauen ha

ben mit d e m feh lenden A n g e b o t an Bet reuungsplä tzen für ihr Kind P ro 

b l e m e ; anderesei ts w ü r d e n v ie le der nicht erwerbstät igen Mü t te r 

gerne e i ne zumindes t halbtägige Arbe i t a u f n e h m e n , w e n n die B e 

t reuung ihrer Kinder gesichert w ä r e (vgl. Thierauf 1975), n icht zuletzt 

deshalb, we i l sie sich durch d ie ausschl ießl iche Famil ientät igkeit und 

d e m U m g a n g mit e i n e m einzigen Kind nicht ausgefüllt emp f i nden (vgl. 

z .B. S i ch te rmann 1982). Unabhäng ig v o n bzw. im Gegensa tz zu der 

Strategie der "Pr ivat is ierung" der Kle ink inderz iehung hat also d ie E igen

dynamik der Lebensverhäl tn isse s o w i e des W a n d e l s im Selbs tvers tänd-



nis der Frauen zu e iner Si tuat ion geführt, d ie d e n A u s b a u der 

gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung als w ü n s c h e n s w e r t e rsche inen 

lassen; zur Erfül lung d ieses W u n s c h e s , der in der repräsentat iven 

Erz iehungsge lderhebung v o n Thierauf (1975) v o n e i n e m Dri t tel der B e 

fragten artikuliert w u r d e , sind d ie Frauen in der Bundesrepub l ik derze i t 

auf Privatinit iat iven ve rw iesen . 

M a n k ö n n t e d iese w e n i g e n S t i c h w o r t e z u m Verg le ich der W i r k u n 

gen (bzw. Nebenw i r kungen ) der Strategien des Ausbaus bzw. N ich taus

baus der gesel lschaft l ichen Kle ink inderz iehung f o l gende rmaßen z u 

sammen fassen : Unabhäng ig v o n untersch ied l ichen St ruk turbed in

gungen des Arbe i ts lebens, des Fami l ien lebens und der Erz iehung in 

den verg l i chenen S y s t e m e n müssen Frauen d e n g le ichen Preis b e z a h 

len : d ie Unmög l i chke i t näml ich , "p r iva tes" und "öf fent l iches" L e b e n , 

Fami l ienaufgaben und Berufsaufgaben harmon isch mi te inander zu 

ve rb inden . M i t a n d e r e n W o r t e n : E ine a u s g e w o g e n e V e r b i n d u n g v o n 

Fami l ien- und Berufstätigkeit ist z u m festen Bestandte i l des Se lbs tver 

ständnisses und der Lebensp lanung v o n Frauen i n a l len m o d e r n e n G e 

sel lschaften g e w o r d e n ; zumal im Blick auf d ie Phase der Kle ink inderz ie

hung, abe r a u c h darüber hinaus, ist es abe r in keiner der hier b e h a n d e l 

ten Gese l lschaf ten ge lungen, d iesem Bedürfn is durch e ine en tspre

c h e n d e Organ isa t ion des Arbe i ts lebens und des Erz iehungssystems 

R e c h n u n g zu t ragen. Es ist nicht v o n de r H a n d zu w e i s e n , d a ß d iese o b 

jekt ive s o w i e subjekt iv e m p f u n d e n e Prob lemsi tuat ion e inen w ich t igen 

Faktor für d ie b e w u ß t e Begrenzung der Z a h l der Kinder darstellt (vgl. 

d ie Er läuterungen zur fo lgenden These) . 

I-.IL ufj'H ' yb ollo5l nb a n u i a b i ö l i s b not i ' nusus g i fusb 
These 4 : Reak t i onen pol i t ischer S y s t e m e auf individuel les Le iden 

an gesel lschaft l ichen Lebensverhä l tn issen (hier: an der konfl iktrei

c h e n Ve re inba rung v o n beruf l ichen und Fami l ienaufgaben bei 

Mü t t e rn mit Kleinkindern) lassen sich (erst) dann feststel len, w e n n 

s y s t e m b e d r o h e n d e Folgen dieses Le idens (hier: der starke G e b u r 

tenrückgang in d e n letzten Jahren) diagnost iz iert w e r d e n . 

D i e Er läuterungen zur v o r a u f g e h e n d e n These haben gezeigt, daß 

s o w o h l in d e n Gesel lschaf ten des etabl ier ten Sozia l ismus ( U d S S R , 

D D R ) als a u c h in der Bundesrepubl ik d ie P r o b l e m e der Vere inbarung 

v o n Fami l ien- und Berufstätigkeit für M ü t t e r mit Kleinkindern nicht b e 

fr iedigend gelöst w e r d e n . D i e s e Si tuat ion bzw. das Le iden an dieser 
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Situat ion ist kein neues P h ä n o m e n ; d ie Arbeitsmarktpol i t ik und die 

Or ien t ie rung am Ideal der gesel lschaft l ichen Erz iehung einerseits 

( U d S S R , D D R ) , d ie Or ien t ie rung am Ideal der Selbstregul ierung der 

Marktwi r tschaf t und am Ideal der Müt ter l i chke i t anderersei ts (Bundes 

republik), hat den dami t objekt iv g e g e b e n e n Handlungsdruck auf 

d ie pol i t ischen S y s t e m e verdrängt. Erst der kont inuier l iche G e b u r t e n 

rückgang und d ie D iagnose , daß dieser mit d e n ungelösten P r o b l e m e n 

der Mü t te r (bzw. Famil ien) mit K le ink indern zu tun haben , hat d iesen 

Hand lungsdruck aktualisiert. 

Für d ie DDR und UdSSR gilt, daß d ie umfassende E inbez iehung der 

Frauen in das Arbe i ts leben, ihre Über las tung durch d ie D o p p e l a u f g a b e 

in Beruf und Fami l ie und d ie Ausgrenzung der Kinder in ganztägigen Er

z iehungseinr ichtungen zu j enen Faktoren gehö ren , w e l c h e d ie Bere i t 

schaft zu e i n e m zwe i t en (und we i te ren) Kind in e i n e m A u s m a ß v e r m i n 

dert haben , d a ß sich d ie Reg ierungen (in der D D R seit 1976, in der 

U d S S R insbesondere seit 1981) veran laßt sahen, n e u e fami l ienpol i t i 

sche M a ß n a h m e n mit e iner ausdrückl ich bevö lkerungspol i t i schen Z i e l 

setzung in d ie W e g e zu leiten (vgl. H e l w i g 1981, Liegle 1984). 

Im a l l geme inen dürfte der fo lgende, auf d ie U d S S R b e z o g e n e Satz 

v o n Wolfgang Teckenberg (1983, S. 343 f.) a u c h für d ie D D R ge l ten : 

" D a d e r E insatz w e i b l i c h e r Arbe i tsk rä f te ö k o n o m i s c h w e g e n f e h l e n d e r Ar 

bei tskräf te n o t w e n d i g ist, hat s ich d i e s o w j e t i s c h e Soz ia lpo l i t i k s c h w e r g e t a n in 

d e r E n t s c h e i d u n g , w e l c h e A s p e k t e de r L e b e n s l a g e n v o n F r a u e n m a n b e s o n d e r s 

fö rde rn w o l l t e : ihre R o l l e als M u t t e r o d e r als Arbei tskraf t " . 

Allerdings ist der angedeu te te Zie lkonf l ik t bis vo r kurzem d o c h e in -

deut ig zugunsten der Förderung der Ro l le der Frau als Arbeitskraft auf

gelöst w o r d e n , und zwar in e i n e m so starken M a ß e , daß d ie 

Ausr ichtung der Politik an der Arbeitskraft der Frau in letzter K o n s e 

quenz d ie Reproduk t i on e iner h in re ichenden Zah l künftiger Arbe i ts 

kräfte (näml ich d ie G e b u r t e iner h in re i chenden Zah l v o n Kindern) in 

Frage gestel l t hat. Eben auf d i e s e m Hintergrund sind d ie n e u e n fami

l ienpol i t ischen M a ß n a h m e n zu sehen , M a ß n a h m e n , w e l c h e d e n er

w ä h n t e n Zielkonf l ik t ansatzwe ise e r n s t n e h m e n , i ndem sie n u n m e h r für 

e ine beschränk te Phase der K le ink inderz iehung auf e ine Förderung der 

Rol le der Frau als Mu t te r z ie len. D i e M a ß n a h m e n haben in de r U d S S R 

und D D R ähn l i chen Charakter : sie konzent r ie ren sich auf d ie Freistel

lung (bezahl ter Erziehungsurlaub) bzw. zei t l iche Ent lastung (zusätzl iche 



Urlaubstage bei Erkrankung e ines Kindes etc.) der Mü t te r mit Kle inkin

dern (vgl. He l lw ig 1981, Liegle 1984). Es ist interessant festzustel len, d a ß 

diese M a ß n a h m e n insofern an das Prinzip der Erwerbstät igkeit g e b u n 

den b le iben - im Gegensa tz e t w a zur Einführung e ines Erz iehungsgel 

des in der Bundesrepub l ik - , als sie nur in Ansp ruch g e n o m m e n w e r d e n 

können v o n bis dahin erwerbstät igen Frauen (und nur v o n Frauen , n icht 

auch v o n Männe rn ) . 

Für d ie Bundesrepublik lassen zah l re iche Un te rsuchungen d e n 

Sch luß zu, daß d ie häufig durch d ie Be t reuung e ines Kindes aufer legte 

Un te rb rechung e iner Berufs laufbahn, d ie Erfahrungen der M ü t t e r mit 

der im pr ivaten R a u m ausgegrenzten Kindhei t und der M a n g e l an fami 

l ienergänzenden Be t reuungs fo rmen für Kle inkinder zu j e n e n Fak to ren 

gehören , w e l c h e d ie Berei tschaft de r Frauen zu e i n e m z w e i t e n Kind 

ve rmindern (vgl. S ich te rmann 1982). A u c h in der Bundesrepubl ik , w i e in 

der U d S S R und D D R , hat das pol i t ische S y s t e m auf d ie ob jek t i ve und 

subjekt ive Belastungssi tuat ion v ie ler F rauen und Fami l ien insbesondere 

deshalb reagiert, we i l sie im Z u s a m m e n h a n g mit d e m neuer l i chen G e 

bur tenrückgang gesehen w o r d e n ist. D i e s e Reak t ion stellt sich aller

dings als e i ne For tschre ibung der in der Bundesrepub l i k etabl ier ten P o 

litik dar: der Zie lkonf l ik t zw i schen der Förderung der Frau als M u t t e r 

und ihrer Fö rderung als Berufstät ige w i rd in der derzei t gep lan ten , 

insbesondere über E inkommens le is tungen instrument ier ten Fami l ien

politik der Bundesreg ie rung einseit ig dah ingehend aufgelöst, d a ß d ie 

Entsche idung zur Mut te r ro l le e ine spürbare f inanziel le Unters tü tzung 

erhal ten soll. D a s pol i t ische S y s t e m reagiert, en tsp rechend seiner h i 

storisch g e w a c h s e n e n und gesetzl ich fixierten Nichtzuständigkei t für 

d ie Erz iehung vo r der Schu le (die z u m Jugendh i l febere ich gehört) , auf 

den Gebur ten rückgang und d ie P r o b l e m e der Frauen nicht bi ldungs-

bzw. gesel lschaftspol i t isch, sondern fami l ienpol i t isch; es reagiert mi t 

e iner Bekräf t igung der al ten Strategie der "Pr ivat is ierung" der Kle ink ind

erz iehung durch Transfer leistungen an d ie Fami l ie. D i e Einführung e i 

nes Erz iehungsgeldes, auch w e n n d ieses mit e iner Beschäft igungsga

rantie für erwerbstä t ige Mü t te r v e r b u n d e n w i rd , d ient d e m Z ie l , Frauen 

wen igs tens befristet für d ie Erz iehungsaufgaben in de r Famil ie freizu

stel len. M o d e l l v o r h a b e n des Bundes , w i e das f rühere Tagesmüt te rmo

dell, d ie Verbre i tung v o n V e r s u c h e n auf L ä n d e r e b e n e z u m A u s b a u 

qualitativ hochs tehende r Kinderkr ippen (vgl. zu Berl in Bel ler 1985), d ie 



Fragen also e ines gezie l ten Ausbaus fami l ienübergrei fender und fami

l ienergänzender F o r m e n der Kle ink inderz iehung, s tehen derzei t nicht 

auf der Tagesordnung. D ies ist der Fall, o b w o h l ke ineswegs e rw iesen 

ist, daß in e iner Si tuat ion w i e in der Bundesrepubl ik , wo das ' B e 

t reuungsangebot für Kleinkinder gegen Nul l tendiert , der Ausbau des 

Bet reuungsangebots , selbst im Blick auf bevölkerungspol i t ische Z ie l 

se tzungen, nicht ebenfal ls ein Mi t te l zur P rob lemlösung sein könn te . 

Einige Schlußfolgerungen 

1. Kle ink inderz iehung erweis t sich als e in in vieler Hinsicht spezif i

scher Bere ich innerhalb der Reak t ionen e iner Gesel lschaf t auf d ie Ent

wick lungstatsache, gleichzeit ig aber a u c h als e in aussagekräft iger Indi

kator für d ie unterschied l ichen no rmat i ven Or ient ierungsmuster und 

für d ie untersch ied l iche Ver faßthe i t des Arbe i ts lebens, des Fami l ien le

bens und des Erziehungssystems in ve r sch iedenen Gesel lschaf tssyste

m e n . D i e Strategien des Ausbaus ( U d S S R , D D R ) bzw. des N ich tausbaus 

(Bundesrepubl ik) e ines Sys tems der gesel lschaft l ichen Kleinkinderzie

hung lassen sich zurückführen auf d ie Or ien t ie rung an gegensätz l ichen 

ideengesch ich t l i chen Leitbi ldern (Abschni t t 1) s o w i e auf systemspezi f i 

sche Ansä tze und Erfordernisse der Wir tschaf ts - , Soz ia l - und Bi ldungs

politik (Abschni t te 2 und 4) und sie ü b e n ihrerseits e inen e rheb l i chen 

Einfluß auf d ie Lebensverhäl tn isse v o n Kindern, Frauen und Fami l ien 

aus (Abschni t te 3 und 4). 

2 . U n t e r me thodo log i schen A s p e k t e n mach t gerade das Beispie l 

der Kle ink inderz iehung deut l ich, daß e i ne internat ional ve rg le i chende 

Ana lyse der Entwick lungstatsache d ie Prozesse der Sys tembi ldung im 

Erz iehungswesen (hier: Ausbau gesel lschaft l icher Kleinkinderziehung) 

nicht nur im Z u s a m m e n h a n g und in W e c h s e l w i r k u n g mit gesamtgese l l 

schaft l ichen Faktoren, sondern a u c h im Z u s a m m e n h a n g und in W e c h 

selwi rkung mit subjekt iven Erfahrungen und Deutungsmuste rn der b e 

t rof fenen Ind iv iduen und G r u p p e n zu erfassen suchen m u ß ; d ies erfor

dert d ie E inbez iehung v o n ob jek t i ven (quanti tat iven) w i e auch v o n sub

jekt iven (qualitat iven) D a t e n in d e n Forschungsprozeß (Abschnit t 3). 

3 . Je m e h r d ie S teuerung der wir tschaf t l ichen, sozialen und pädago 

gischen Prozesse die immer nur partiell s teuerbaren Bedürfn isse der 



Systemmi tg l ieder ver fehl t - und so l che T e n d e n z e n sind für be ide 

S y s t e m e nachwe isba r - , des to ehe r kann indiv iduel les Le iden an der 

Gesel lschaf t a u c h z u m Prob lem der Gesel lschaf t selbst w e r d e n . D i e Fa

milie e rwe is t sich in d iesem Z u s a m m e n h a n g als ein Hand lungs

feld mit starker E igendynamik und relativ starker A u t o n o m i e . Da sie,-

unter d e m Schu tz d e s Staates, über das M o n o p o l der Rep roduk ion 

des N a c h w u c h s e s verfügt und in der Erz iehung des N a c h w u c h s e s e ine 

en t sche idende Ste l lung e inn immt, be rühren d ie Ve rsuche einer polit i

schen S teue rung hier e inen besonders heik len Punkt (vgl. i nsbesondere 

Abschni t t 4, 4. These) . 

4 . D i e angedeu te ten , angesichts der Sys temun te rsch iede ers taun

lich konve rg ie renden P r o b l e m e - und zwa r nicht nur der G e b u r t e n 

rückgang - fordern zur g rund legenden und langfristigen Übe r l egungen 

und Lösungen zur Frage der Ste l lung der Kinder und der Kindhei t in 

der Gesel lschaf t s o w i e zur Frage der Ve rb indung v o n Arbe i ts leben 

und Fami l ien leben heraus. D a b e i ist unter a n d e r e m zu d e n k e n an 

e ine Neuver te i l ung v o n berufs- und fami l ienbezogener Arbe i t zu 

gunsten der Famil ientät igkeit (z.B. Arbei tszei tverkürzung und ver 

sch iedene M o d e l l e der Teilzeitarbeit), e i n e Neuver te i lung de r B e 

rufs- und Famil ientät igkeit zw i schen d e n Gesch lech te rn und d ie fi

nanziel le Unters tü tzung selbstorganisierter fami l ienübergre i fender 

Dienst le is tungen für Kleinkinder und Haushal tsführung. 


