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Editorial 

Dr. Volker Then, 
Erziehungs-
wissenschafiler, 
geboren 1937, 
leitet den Fach
bereich Pädagogik 
der SOS-Geschäfts
stelle München 
und ist geschäfts-

filhrendes 
Vorstandsmitglied 
des SOS-Kinder
dorf e.V. 

L i e b e L e s e r i n , l ieber L e s e r ! 
„ W a r u m stellt der S O S - K i n d e r 

dorf-Verein se in L icht s tändig unter 
d e n Schef fe l ? " M i t d ie ser w o h l m e i 
n e n d krit ischen F r a g e konfrontierte 
mich vor kurzem der Le i te r e ines 
J u g e n d a m t e s . Vorwurfsvoll fügte er 
hinzu, daß S O S model lhaf te Ein
r ichtungen betre ibe , die Fachwel t aber 
so gut wie nichts davon w i s s e . 

D e r M a n n hat recht! D i e Ent
wick lung des S O S - K i n d e r d o r f e s von 
e i n e m N a c h k r i e g s m o d e l l für d ie fami
l iennahe B e t r e u u n g verwais ter K i n d e r 
zu e i n e m Verbundsys tem differen
zierter Angebote der Jugendhi l f e ist in 
der S O S - e x t e r n e n Fachd i skus s ion 
weithin unbeachtet gebl ieben. E b e n 
s o w e n i g ist die Entwicklung des 
deut schen SOS-Kinderdor f -Vere ins 
von e i n e m kleinen, durch den charis
mat i s chen G r ü n d e r H e r m a n n 
G m e i n e r besee l ten Verein zu e i n e m 
Soz ia lwerk bekannt g e w o r d e n , da s 
heute s iebzig Einr ichtungen der 
Kinder- , J u g e n d - , Fami l ien- , Behin
derten- u n d Altenhilfe betreibt - be i 
s t e i g e n d e m Anteil von SOS-Pro jek ten 
in der sogenannten Dri t ten Welt . 

Auch angesichts des Gewaltpotent ia l s , 
das sich gegenwär t i g in unserer 
Gesel l schaft B a h n bricht, s ind wir als 
„Fachleute der F r e m d e r z i e h u n g " 
zu S t e l l u n g n a h m e n aufgerufen, d a wir 
mi t der Brüchigkei t der Eltern- u n d 
Kinder l iebe , der Eros ion von G e n e r a 
t ionengrenzen , der Über forderung von 
K i n d e r n als Pseudo-Par tner für 
E r w a c h s e n e b e s o n d e r s konfrontiert 
s ind. 

Konkre t : W i e k ö n n e n wir mi t E l tern 
arbeiten, die aufgrund e igener Pro
b l e m e nicht in der L a g e s ind, für ihre 
K i n d e r zu sorgen o d e r die ihre K i n d e r 
desha lb sogar von sich w e i s e n , ver
nachläs s igen , mißbrauchen? W i e 
bere i ten wir in der F r e m d e r z i e h u n g 
Kinder , d ie vielfach benachtei l igt s ind , 
auf ihr L e b e n in einer hochverwir
r e n d e n Massengese l l s cha f t vor? 

D i e D i s k u s s i o n d ie ser u n d wei terer 
T h e m e n m ö c h t e n wir sowohl inner
halb de s S O S - K i n d e r d o r f e.V. als auch 
i m Austausch mi t anderen Fachkre i sen 
fördern. S t e l l u n g n a h m e n s ind gefragt , 
d ie v o m B e m ü h e n ge t ragen s ind, den 
p ä d a g o g i s c h e n P r o b l e m e n unserer 
Zeit in ihrer Komplex i t ä t nachzu
spüren . N u r w e n n uns differenzierte 
H a n d l u n g s k o n z e p t e ge l ingen, k ö n n e n 
wir „Pro fe s s ione l l en" unserer Tra
dit ion treu b le iben, L o b b y für K i n d e r 
auch in einer Per iode soziokulturel ler 
U m b r ü c h e zu se in. 

D a s von u n s e r e m Soz ia lpädagog i schen 
Institut initiierte F a c h m a g a z i n hat sich 
z u m Ziel gesetzt , e inschlägige S O S -
M e i n u n g e n für die D i s k u s s i o n in 
der Fachwel t zugängl ich zu m a c h e n . 
Z w e i m a l jährlich wi rd es aus der S O S -
Sozialarbeit berichten, dabe i auch 
externe Exper t innen u n d Exper ten u m 
Bei t räge bitten. 

U n s e r e Publ ikat ion ist a u ß e r d e m mit 
d e m W u n s c h verbunden , daß sich 
L e s e r i n n e n u n d L e s e r zu Wort 
m e l d e n : Fachkräfte der öffentlichen 
u n d freien T r ä g e r der Jugendhi l f e , 
L e h r e n d e der F a c h (hoch) schulen für 
Soz ia lwesen , kurz : alle, d ie an unserer 
Praxis interess iert s ind. W i r v o m 
S O S - K i n d e r d o r f e.V. wol len u n d wer
d e n F o r m e n f inden, Ihre „ E i n m i s c h 
u n g e n " au fzunehmen u n d in e inen 
D i a l o g m ü n d e n zu la s sen . W i r freuen 
uns auf j ede R ü c k m e l d u n g ! 
Viel Spaß b e i m L e s e n wünscht 
Ihr 

Dr . Volker T h e n 
J 
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Dossier 
Herkunftsbewältigung: 
Neue Anforderungen 
an SOS-Pflegefamilien und 
Elternarbeit im Kinderdorf 
von B a r b a r a B r a s s e 

Barbara Brasse, 
Erziehungswissen-
schafllerin M.A. 
und Supervisorin, 
geboren 1950, leitet 
das Sozialpädago
gische Institut des 
SOS-Kinderdorf 
e. V. in München. 
Ihrefachlichen 
Schwerpunkte sind 
Planung, Praxis
evaluation und 
Organisationsent
wicklung in sozia
len Projekten für 
Gemeinwesenarbeit, 
Erwachsenenbil
dung, Frauen, Fa
milien und ältere 
Menschen. 

„ D a zu erwarten ist, daß i m S O S - K i n 
derdor f zukünftig eine s tärkere Reg io-
nal i s ierung der B e l e g u n g stattfindet, 
sollte schon jetzt i m größeren U m f a n g 
Elternarbeit vorbereitet u n d durchge
führt w e r d e n . Hierbei wi rd El ternarbei t 
nicht ledigl ich unter d e m Aspekt m ö g 
licher Rückführungen ins E l ternhaus 
ge sehen , s o n d e r n i n s b e s o n d e r e als Hil
festel lung für die Kinder , mi t ihrer per
sönl ichen Geschichte i m R a h m e n der 
Aufarbeitung ihrer Vergangenhei t be s 
ser u m g e h e n zu lernen u n d Unsicher
heit, Schuldgefühle etc. a b z u b a u e n . " 

D i e s e s Zitat ist zwanzig J a h r e alt, 
s t a m m t aus der F e d e r e ines J u g e n d 
amtsmitarbei ters u n d steht i m H e i m 
aufsichtsbericht e ines der zwölf Kin
derdörfer , d ie der deutsche S O S - K i n 
derdor f e.V. betreibt (1) . 

E s drückt eine F o r d e r u n g aus , d ie 
heute a l l gemein an unsere Kinderdorf
arbeit gerichtet wird . Nicht erst s e i t d e m 
a m 1. J a n u a r 1991 das n e u e Kinder-
u n d Jugendhi l fegese tz (KJHG) rechts
kräftig w u r d e , s ind die Lei tvorste l lun
gen bei Elternarbeit in d e n S O S -
Pflegefamilien: 
— für k i n d g e m ä ß e , s innvolle Kontakte 
zwischen K i n d e r n u n d El tern zu sor
gen , 
— den H e r a n w a c h s e n d e n die Bewäl t i 
g u n g ihrer b i sher igen L e b e n s g e s c h i c h 
te zu erleichtern u n d 
— Eltern bei der T r e n n u n g u n d Ab
lö sung v o m Kind zu helfen, e ine n e u e 
Rol le in der Bez iehung z u m K i n d zu 
f inden. 

(1) Zwei weitere SOS-Kinderdörfer sind in 
den neuen Bundesländern in Vorbereitung. 
Die Kinderdörfer bilden den traditionellen 
Mittelpunkt der SOS-Vereinsarbeit für 
bundesweit insgesamt 83 SOS-Einrichtungen 
und -Projekte. 

F ü r die Arbeit in d e n Kinder- und 
Jugendwohngruppen de r S O S - K i n d e r 
dörfer gel ten zwei andere Schwer
punkte , näml ich die Rückkehr der Pfle
gek inder in die Fami l i e vorzubereiten, 
soba ld es die B e d i n g u n g e n er lauben, 
oder e ine noch fragliche F r e m d p l a 
z ierung in Verb indung mi t d e n El tern 
u n d d e m J u g e n d a m t abzuklären. In den 
§ § 5 5 bis 57 K J H G wird die „Rück
führung" als vorrangiges Ziel gesetzt . 
U n s e r Konzept für die El ternarbei t in 
d e n m e i s t e n SOS-Kinderdorffamilien 
scheint dazu auf d e n ersten Bl ick i m 
W i d e r s p r u c h zu s tehen, wei l d e s s e n 

" Ziel ist, e i n e m auf D a u e r ins Kinder
dorf g e g e b e n e n Pf legekind die Bed in
g u n g e n zu verschaffen, die es braucht , 
u m sich an die S O S - K i n d e r d o r f m u t t e r 
b inden u n d die Pf legefamil ie i m Kin
derdor f als neues Z u h a u s e er leben zu 
können . 

In § 5 7 Absatz 1 K J H G heißt es j e 
doch auch: W e n n die famil ia len Er
z i e h u n g s b e d i n g u n g e n innerhalb „e ine s 
für die Entwicklung des K indes ver
tretbaren Z e i t r a u m s " nicht hinreichend 
verbesser t w e r d e n können , so soll „ e ine 
andere , d e m Wohl des K indes o d e r des 
J u g e n d l i c h e n förderl iche u n d auf 
D a u e r angelegte L e b e n s p e r s p e k t i v e 
erarbeitet w e r d e n " . 

Be i i m m e r h i n 6 8 % der in S O S -
Kinderdorf fami l ien vermitte l ten Kin
der haben die J u g e n d ä m t e r - bereits 
z u m Zeitpunkt der A u f n a h m e - ein 
langfrist iges Verbleiben vorge sehen . S o 
k o m m e n rund zwei Drittel der Aufge
n o m m e n e n nicht direkt aus der Her
kunftsfamil ie , s o n d e r n auf U m w e g e n 
ins Kinderdorf , über abgebrochene 
Pf legeverhäl tnisse , Heimaufentha l te 
etc. D a s durchschnitt l iche A u f n a h m e -
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alter von s ieben J a h r e n bedeutet , daß 
Kinderdor fk inder große Vorbelastun
g e n aus ihrer wechse lvol len L e b e n s g e 
schichte mi tbr ingen (2) . 

Hinter Zah len s tehen Schicksa le 
von leiblichen Eltern, die wesent l iche 
Versorgungs- u n d Erz iehungsaufgaben 
nicht ( länger) w a h r n e h m e n können . 
W e n n die SOS-Sta t i s t ik ausweis t , daß 
bei 6 8 % der Kinder , d ie in Kinderdorf
famil ien u n t e r k o m m e n , d e n El tern die 
S o r g e g e m ä ß §1666 B G B e ingeschränkt 
o d e r entzogen w u r d e (5) , d a n n ist 
davon auszugehen , daß d ie se El tern nur 
mi t großen A n s t r e n g u n g e n als Partner 
für die Erz iehungs- u n d Hi l fep lanung 
(wieder) zu g e w i n n e n s ind. 

E s gibt i m S O S - K i n d e r d o r f a l lerdings 
auch F o r m e n der Vollzeitpflege, bei 
d e n e n mi t E l tern von vornhere in eng 
z u s a m m e n g e a r b e i t e t w i r d : Se i t Mit te 
der s iebziger J a h r e w u r d e n verschie
d e n e Konzepte entwickelt , u m Her
kunftsfamil ien, die in Kr i sen geraten 
s ind , zu entlasten u n d zu ergänzen . In 
d e n letzten J a h r e n leben 1 7 % der 
H e r a n w a c h s e n d e n nur kurz- bis mit
telfristig i m H a u s einer Kinderdorf
mut ter u n d gut 9 % in sogenannter 
Tagesp f l ege . E in k n a p p e s Drittel aller 
K i n d e r wird nicht m e h r in Kinderdorf
famil ien a u f g e n o m m e n , s o n d e r n in 
speziel len Kinder- u n d J u g e n d w o h n 
g r u p p e n (4) . D i e s e G r u p p e n w e r d e n 
von Erz ieher innen geleitet u n d s ind auf 
die Übergangspßege von K i n d e r n spezi
ell zugeschnit ten. 

D e r B e r u f Kinderdor f inut ter u n d 
se in R o l l e n s p e k t r u m 

W ä h r e n d d e r Ausb i ldung zur Kin
derdor fmutter wi rd j eder Beruf sanwär
terin spätes tens in i h r e m Dorfprak
t i k u m als Famil ienhel fer in klar, wel
ches Ro l l enspekt rum d ieser Beruf 
umfaßt : 

N a c h wie vor gibt es die „ k l a s s i s c h e " 
K inderdor fmut ter für ein ver la s senes 
Kle inkind oder e ine Geschwis tergrup
p e . Von den 7 % der a u f g e n o m m e n e n 
Kinder , die Vol lwaisen s ind, von den 
14% H a l b w a i s e n , die nach d e m T o d 
ihrer Mut te r ins K inderdor f k o m m e n , 
u n d von den K i n d e r n , die schon lange 

in der Pf legefamil ie leben, w e r d e n Kin
derdor fmütter oft als psychologi sche 
M ü t t e r a n g e n o m m e n (5) . 

„ D i e E r s t a u f g e n o m m e n e n , be i de 
n e n es noch ke ine richtige El ternarbei t 
gab , die w u r d e n m e i n e Herzensk inder . 
D a bin ich i m m e r richtig Mut te r g e w e 
sen u n d heute die Großmutter von 
E n k e l n " , erzählen ältere Kol leg innen 
m a n c h m a l . D a r a u f hoffen auch einige 
„ M ü t t e r a n f ä n g e r i n n e n " , w e n n s ie sa
g e n : „Er s t e inmal für ein, zwei K i n d e r 
Ersa tzmutter se in u n d das a m l iebsten 
b e i m Aufbau ,meiner ' Pf legefamil ie , 
das w ä r e i d e a l ! " In so lchen Äußerun
g e n k o m m t die ambivalente Ha l tung 
vieler K inderdor fmüt ter zur Elternar
beit recht gut z u m Ausdruck . 

G e n a u s o gibt es j edoch Kol leg innen, 
d ie ihre Mütterl ichkeit i m S inne der 
i m K J H G aufgeführten P f l egeper sonen 
prakt iz ieren, die d e m H e r a n w a c h s e n 
d e n eine „ famil ienähnl iche L e b e n s 
f o r m " bieten, se ine „Verse lbs tändigung 
f ö r d e r n " u n d se in famil iäres Ne tzwerk 
e inbeziehen. D i e s e s Verständnis von 
Mütterarbe i t findet sich auch bei d e n 
F r a u e n , die für die erste Genera t ion 
ihrer K i n d e r als psychologi sche Mut te r 
d a w a r e n u n d heute s a g e n : „ D i e zweite 
K indergenera t ion in m e i n e m Hausha l t 
u n d die intensive Arbeit mi t deren 
El tern paßt für mich genau ins gegen
wär t ige L e b e n s k o n z e p t , wei l auch 
m e i n e Mutter l iebe nicht unerschöpfl ich 
ist. D i e Schicksa le ihrer El tern interes
s ieren mich heute sehr. M i t ihnen eine 
so l idar i sche Bez i eh ung aufzubauen, ist 
e ine n e u e posi t ive H e r a u s f o r d e r u n g für 
m i c h . " 

A n d e r e S O S - K i n d e r d o r f m ü t t e r b e 
zeichnen sich als Stellvertreterin einer 
s chwerkranken o d e r v e r s c h w u n d e n e n 
Mutter . W e n n sie Glück haben , fin
d e n sie i m Vater der K i n d e r e inen 
Gesprächspar tner , der ihre Erz iehung 
unterstützt. 

D a n e b e n gibt es Kol leg innen, die 
die K i n d s m u t t e r w i e eine älteste Toch
ter o d e r eine jüngere Schwes te r an
n e h m e n . H a b e n sie ältere K i n d e r i m 
H a u s , w a s bei vielen SOS-Pf l ege 
müt te rn der Fal l ist, m a c h e n sie oh
nehin eher J u g e n d a r b e i t u n d „ B e r a t u n g 
u n d Hilfe in L e b e n s f r a g e n " als ori
g inäre Kinder- u n d Erz iehungsarbei t . 

U n d dann ist d a noch die Kol leg in , 
die e ine große Geschwi s te rg ruppe aus 
F e r n o s t versorgt u n d den väterl ichen 
Auftrag an d e n ältesten S o h n akzep
tiert, daß er der Fami l i envors tand ist. 
S i e hat sich in die Rol le e iner H a u s 
hälterin u n d Vertrauten d ie se s F a m i 
l ienverbands h ine ingefunden. E in Kin
derdorf le i ter bezeichnete s ie e inmal als 

„k inderdor fmutterähnl iche Persönl ich
kei t " , wei l s ie d e n K i n d e r n g e g e n ü b e r 
mütterl ich ist, obgleich s ie n iemal s zu 
deren Pf legemutter w e r d e n wird . 

D i e s e Aufzählung soll nicht d e n 
idyll ischen E indruck bunter Vielfalt 
vermit te ln : F a s t alle K inderdor fmüt ter 
erarbei ten sich ihr reales mütter l iches 
Se lbs tvers tändnis hart. D a z u k o m m t 
die Ans t rengung , i m m e r w i e d e r zwi
schen ver sch iedenen Mutterro l len 
wechse ln zu m ü s s e n , w e n n ihre Pf lege
k inder m e h r e r e n Herkunft s fami l ien 
e n t s t a m m e n . Nicht zu ü b e r s e h e n s ind 
dabe i die Rol len , die Kinderdorf
müt tern mi t d e n J a h r e n zuwachsen , 
w e n n Pf legekinder älter w e r d e n o d e r 
s ie eine zweite u n d dritte Genera t ion 
K i n d e r ins H a u s n e h m e n : s ie b le iben 
auch für ihre e rwa ch senen Pf legekinder 
e ine B e z u g s p e r s o n . D a b e i ist unver
meid l ich , daß s ie gleichzeit ig von deren 
(alten w i e neuen) Angehör igen als 
Vermitt lerin u n d Gesprächspar tner in 
beansprucht w e r d e n . 

Erstes Fazit: D i e m e i s t e n Kinder-
dorfmütter w e r d e n von ihren Pfle
gek indern „ a n die H a n d g e n o m m e n " 
u n d w a c h s e n dami t in die spezif ische 
mütter l iche Rol le hinein, die da s jewei
l ige K i n d braucht . Ob die F r a u e n ur
sprüngl ich l ieber Ersatzmutter , Pfle
gemut te r oder Erzieherin se in wol l ten, 
steht - w i e die Praxis zeigt - an zweiter 
Stel le . K i n d e r s teuern mi t e n o r m e r 
Kraft ihre Art der B i n d u n g an die F r a u , 
die sich ihre K inderdor fmut ter nennt . 
U n d F r a u e n , d ie für ihre Pf legekinder 
d a se in wol len , l a s sen d ie se Beeinf lus
s u n g ihres Se lbs tvers tändni s ses auch 
zu! 

Zweites Fazit: K inderdor fmüt ter brau
chen eine gründl iche Vorberei tung auf 
die sie äußerst b e a n s p r u c h e n d e n Rol
len. D i e SOS-Beruf s fachschule versucht 
e ine solche Berufsvorbere i tung zu lei-

(2) Zahlen gemäß Statistik der Kinderauf
nahmen 1988 bis 1991, SPI des SOS-
Kinderdorf e.V., München 1992. Im einzelnen 
haben 35 % der Kinder nur eine Station, 
55% zwei, 18% drei und 15% vier bzw. mehr 
Stationen bei Aufnahme ins Kinderdorf 
(AufnahmeJahrgänge 1976 bis 1991) hinter 
sich. 
(5) Bei 54% der Kinderaufnahmen ist die 
elterliche Sorge und bei 17% das elterliche 
Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen 
worden. 
(4) SPI-Kinderaufnahmestatistik, a.a.O. -
Diese Zahl bezieht sich auf Kinder-Au/hah-
men und ist wegen der kürzeren Verweildauer 
dieser Betreuten relativ hoch. 
(5) SPI-Kinderaufnahmestatistik, a.a.O. 
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sten, i n d e m sie die Lern inha l te i m m e r 
w i e d e r d e n Er fordern i s sen der Kinder
dörfer angleicht. S o w u r d e in den letz
ten J a h r e n z u m Beisp ie l d e m F a c h 
Entwicklungspsycholog ie u n d den T h e 
m e n „El ternarbei t u n d Rekonstrukt ion 
der e igenen F a m i l i e " m e h r R a u m i m 
L e h r p l a n g e g e b e n . D a s L e r n e n an die
ser Schule wird mi t M e t h o d e n der 
Superv i s ion u n d E r w a c h s e n e n b i l d u n g 
verknüpft , u m d e n zukünft igen Kinder-
dorfmüttern für ihren späteren Berufs
alltag die Fähigkei t zu vermitte ln , ihre 
persönl iche Bef indl ichkeit konkret ana
lysieren, ref lektieren u n d ansprechen 
zu können - eine Fähigkei t , d ie in 
schwier igen P h a s e n e iner Pf legefamil ie 
oft von aus sch laggebender B e d e u t u n g 
ist. 

Drittes Fazit: I m Kinderdorfa l l tag brau
chen die F r a u e n sowohl die verläßliche 
Unters tützung wie auch innere Anteil
n a h m e des übr igen Mitarbei ters tabs . 
J e b e s s e r da s K l i m a in der Z u s a m m e n 
arbeit ist, des to s icherer kann v e r m i e 
den w e r d e n , daß Kinderdor fmütter sich 
aufopfern u n d persönl ich verl ieren. 
Ander s als die me i s t en privaten Pfle
gefamil ien w e r d e n SOS-Kinderdor f 
mütter von „ F a c h d i e n s t e n " beglei tet : 
von fest angestel l ten Sozial- u n d Hei l
p ä d a g o g e n , Fami l ienhel fer innen, Ver
waltungskräf ten u n d e i n e m Dorfleiter . 
Z u d e m m a c h e n i m m e r m e h r S O S -
Pf legemütter von der Mögl ichkei t 
Gebrauch , Erz iehungsbera tungss te l len 
aufzusuchen o d e r in Superv i s ion zu 
gehen , u m sich psychologi sch bera ten 
zu la s sen . (6) 

Hilfe le i s tung für E l te rn u n d F a m i l i e n 
- D i e U m o r i e n t i e r u n g in der Kinder-
u n d Jugendhi l f e 

Für e inen großen Teil der Her
kunftseltern scheitert die rechtzeitige 
Verbes serung ihrer L e b e n s b e d i n g u n 
g e n u n d Erz iehungsfähigkei ten an 
lückenhaften, u n g e n ü g e n d e n Hilfen. 

L a u t u n s e r e n Stat i s t iken w u r d e n 
5 5 % der a u f g e n o m m e n e n K i n d e r von 
der Herkunfts famil ie direkt ins Kinder
dorf g e g e b e n (2) . Hinter der Bezeich
n u n g „Herkunf t s f ami l i e " verbirgt sich 
in vielen Fä l len die prob lemat i sche 
L a g e e iner a l le inerz iehenden Mutter . 
Al le inerz iehende g e h e n oft mi t h o h e n 
Schu lden belastet aus der Ehesche i 
d u n g hervor, l anden zuhauf in der 
Abhängigkei t von Sozialhilfe u n d in 
Schl ichtbauwohnungen. N o t g e d r u n g e n 
verd ienen sie Schwarzge ld hinzu, gera
ten in Konfl ikte mi t B e h ö r d e n , „ ra s ten 
a u s " , greifen zu Alkohol o d e r M e d i 

k a m e n t e n , w e r d e n von „ F r e i e r n " ab
hängig , über fordern S ö h n e als Partner
ersatz u n d ältere Töchter als mütterl i
che Stellvertreterin für die kle ineren 
Geschwis ter . Anges ichts der a u s w e g 
losen L a g e k o m m t es be i vielen zu 
D e p r e s s i o n e n , Krankhei ten , A m o k 
hand lungen . E s pass iert , daß eine M u t 
ter, obwohl s ie an ihren K i n d e r n hängt , 
ihnen g e g e n ü b e r gewalttät ig wird . In 
Akten von Kinderdor fk indern f indet 
sich d a n n als B e m e r k u n g (und Schuld-
zuschre ibung) : „ Ihre Versorgung w a r 
bei der Mut te r nicht m e h r gewähr
leistet, die Vernachläs s igung gravie
rend , d ie F r a u verwahrlos t ... I m übri
g e n besteht Anlaß zu der Vermutung , 
daß ein F r e u n d der Mut ter die Tochter 
mißbrauchte . . . " 

D i e vielen „Fa l l ge sch ichten" von al
le ins tehenden Müt te rn vor A u g e n , gilt 
m e i n e ganze Sympath ie der U m o r i e n 
t ierung des K J H G : w e g von der hoheit
l ichen Eingr i f f spädagogik , hin zur fa
mi l iens tützenden Hi l fep lanung u n d zu 
präventiven M a ß n a h m e k e t t e n der a m 
bulanten, t agesbe t reuenden , teilstatio
nären Hilfen. D i e sogenannten unvoll
s tändigen Fami l i en , in d e n e n hierzu
lande gegenwär t i g j ede s achte K i n d 
aufwächst , b rauchen dr ingend ein fami
l ienorientiertes Leistungs-Gesetz, da s 
Recht sansprüche der El tern auf entla
s tende Kinder- u n d Jugendhi l f en sowie 
auf verbesser te famil iale L e b e n s b e d i n 
g u n g e n festschreibt. 

B e s o n d e r e P r o b l e m e u n d G r e n z e n 
in der E l ternarbe i t von Kinderdorf
m ü t t e r n 

D u r c h m e i n e frühere Tät igkei t in 
der G e m e i n w e s e n - u n d Frauenarbe i t 
b in ich mi t e inigen sozial benachtei l ig
ten M ü t t e r n verbunden gebl ieben. S ie 
haben mich mi t ih rem Versuch tief b e 
eindruckt, für ihre K i n d e r u m fast j e d e n 
persönl ichen Preis ein „ n o r m a l e s " Fa 
mi l ien leben aufrecht zu erhalten. J e 
d e s m a l w a r ich erschüttert , w e n n ich 
von einer erfuhr: ihre K i n d e r k o m m e n 
„ for t " . E ine fatale M i s c h u n g von widr i
g e n L e b e n s b e d i n g u n g e n , defizitärer 
L e b e n s Vorbereitung u n d individuel ler 
Über forderung hatte w i e d e r e inmal 
z u m Z u s a m m e n b r u c h all d e s s e n g e 
führt, w a s d e n F r a u e n Antrieb u n d 
Orient ierung für ihr L e b e n bedeute te . 

In Interviews mi t S O S - K i n d e r d o r f m ü t -
tern erfahre ich, daß sie solche „ R a n d 
g r u p p e n f r a u e n " u n d „ c h a o t i s c h e n " 

Müt ter von Zeit zu Zeit weit fortwün
schen. Viele Pf legemütter fühlen sich 
ohnmächt ig g e g e n ü b e r d e m Teufels
kreis , in d e m die M u t t e r ihrer Pf lege
k inder steckt. D e n gelegent l ichen Z o r n 
auf s ie , gepaar t mi t v e h e m e n t e r Ab
wehr , kann ich vers tehen, m ü s s e n s ie 
doch „Parte i für die K i n d e r " se in , d ie 
bei ihnen auf D a u e r leben. S ie fühlen 
sich m e i n e s Erachtens zu Recht dami t 
überfordert , auch noch auf die Hilfe
s ignale zu reag ieren , d ie d ie se Müt te r 
an s ie richten. Ich frage m i c h : W i e soll 
e ine „ b e s s e r g e s t e l l t e " F r a u u n d Pf lege
mut ter die „ a n d e r e " eigentlich er tragen, 
w e n n sie spürt , daß die ihre K i n d e r 
braucht , wei l s ie se lber so ver loren in 
der Welt steht? W i e soll e ine Kinder
dorfmutter zu las sen , daß die Pf lege
k inder sich emot iona l an sie b inden , 
w e n n sie für deren Mut te r Sympath ie , 
Mitgefühl u n d E n g a g e m e n t entwickelt? 
W i e soll d ie „ F r a u " in der Kinderdorf
mutter d e n Z u g a n g zu der „ a n d e r e n " 
b e k o m m e n , w e n n die s ie als Konkur
renz empf inde t u n d bei den K i n d e r n 
intrigiert u n d A b m a c h u n g e n unter
gräbt? W i e soll e ine F r a u mi t vier bis 
sechs Pf legekindern die S z e n e n sonn
tagabends verkraften, w e n n die leibli
che M u t t e r b e i m Abschied da s heu
lende E l e n d ü b e r k o m m t u n d er
schöpfte , aggres s ive o d e r völl ig sich 
e inkapse lnde K i n d e r zurückble iben? 
Ich vers tehe sehr gut, w e n n Pf lege
mütter d a n n s a g e n : „ In m e i n e m Beru f 
s ind nicht die verhal tensges törten Kin
der da s B e l a s t e n d e , s o n d e r n die Eltern
arbei t . " 

Alle s tützenden M a ß n a h m e n des Kin
derdorfes helfen nur bed ingt o d e r sehr 
l a n g s a m : die A u s s p r a c h e n aller betei
ligten E r w a c h s e n e n i m Büro des Dorf
leiters, d ie G e s p r ä c h e des P ä d a g o g i 
schen Mitarbei ters mi t der leiblichen 
Mutter , d ie Einführung von „ B e s u c h s 
r e g e l n " , die Anwesenh e i t e ines Sozi
a l p ä d a g o g e n i m H a u s w ä h r e n d des 
E l ternbesuches , da s A r r a n g e m e n t von 
B e g e g n u n g e n zwischen K i n d e r n u n d 
Eltern an neutra leren Orten. . . 

Natürl ich ver suchen die Mitarbei ter 
der Fachdiens te viel, u m i m Dre ieck 
„Pf legemutter - El tern - K i n d ( e r ) " ein 
Gle ichgewicht zu erzie len: S ie vermit
teln d e n Eltern die durch ihre B e s u c h e 

(6) Bei sechs von zwölf Kinderdörfern gibt es 
im Umkreis SOS-Beratungsstellen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene oder andere 
Kreiserziehungsberatungsstellen, deren 
Kinderdorf arbeit mit SOS-Etatzuschüssen 
gewährleistet wird, oder festangestellte 
psychologische Fachkräfte. 

SOS-Dialog: 0/93, Dossier 7 
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ausge lös ten E m p f i n d u n g e n ihrer Kin
der ; s ie prob lemat i s i e ren v e r w ö h n e n d e 
Verhal tensweisen u n d unhal tbare Ver
sprechungen der El tern, b e m ü h e n sich, 
d e n El tern das schlechte G e w i s s e n zu 
n e h m e n , aus d e m solche Reakt ionen 
m e i s t herrühren. D a ß sich Kinderdorf
mütter dennoch mi t d ie sen P r o b l e m e n 
a l le ingelas sen fühlen, zeigt nur, wie 
s c h w e r w i e g e n d sie s ind. E i n e Pf lege
mutter beschreibt das D i l e m m a s o : 
„ W e n n die M u t t e r k o m m t , beschäft igt 
s ie s ich mit d e n K i n d e r n eigentlich 
k a u m , spielt mi t d e n e n eine halbe 
S t u n d e auf d e m Spielplatz , u n d das 
war ' s dann schon. Eigentl ich sitzt sie 
vor a l lem bei m i r u n d klagt ihr L e i d , 
w ie bitter m a n ihr Unrecht getan habe , 
daß sie ihre K i n d e r innig l iebe u n d nun 
b e g i n n e n wol le , ihr L e b e n auf die 
Re ihe zu kr iegen, u m sie zurückholen 
zu können . S ie ist dann se lber wie ein 
K ind , u n d in d e m M o m e n t fühle ich 
mich wie die große Schwester , die ihr 
helfen könnte . D a b e i kann ich gleich
zeitig m e i n e Angs t nicht l eugnen , sie 
könne die K i n d e r tatsächlich zurück
holen, u n d d a s , obwohl ich m i r natür
lich völl ig i m klaren bin, w ie i l lusorisch 
das angesichts ihrer L e b e n s l a g e i s t . " 

G e r a d e wei l zwischen Kinderdor fmüt
tern u n d M ü t t e r n so viel strukturelle 
N ä h e ist, pas s ier t das M i t e m p f i n d e n 
von F r a u zu F r a u unwillkürl ich. G e r a d e 
wei l be i b e i d e n F r a u e n die T h e m e n 
„K inder lo s i gke i t " u n d „K inderver lu s t " 
i m m e r auch persönl ich unter d ie Haut 
g e h e n u n d tief veruns ichernd wirken 
können , ist in der unmittelbaren Eltern
arbeit - in s be s on der e mi t leiblichen 
M ü t t e r n - eine Über forderung für Kin
derdor fmütter ge radezu angelegt . S ie 
gera ten mit der leibl ichen Mut te r in 
G e s p r ä c h e , die quas i - therapeut i schen 
AufforderungsCharakter haben u n d bei 
d e n e n sie weit m e h r Dis tanz brauchten, 
u m solche S i tuat ionen ohne G e g e n 
über t ragungen m e i s t e r n zu können . 
Aus all d ie sen G r ü n d e n sollte m a n 
die Kinderzentr iertheit u n d Ambiva
lenz von Kinderdor fmüt tern g e g e n ü b e r 
e iner intensiven Arbeit mi t E l tern als 
Tat sachen akzept ieren u n d sich vor 
e iner mora l i s chen Wer tung hüten. 

Welcher de r Krit iker hilft auch den 
Pflegemüttern, f rage ich mich i m m e r 
w i e d e r ? S ind die oft jüngeren , über
w i e g e n d männl i chen u n d p ä d a g o g i s c h 
orientierten Fachkräfte unserer Mitar
bei ters täbe wirklich in der L a g e , den 
Pf legemüttern in so lchen Identitäts
u n d Rol lenkonfl ikten zu hel fen? H a b e n 
s ie die dafür erforderl iche E m p a t h i e 
oder die ent sprechenden t iefenpsycho

logi schen u n d supervi sor i schen Quali
f ikationen, die ausre ichende Dis tanz 
z u m G e s c h e h e n ? Anges ichts der in d e n 
§ § 5 6 u n d 57 K J H G fes tgeschr iebenen 
Hi l fep lanungen bzw. Hel ferkooperat io
nen, die vielerorts noch in den Kin
der schuhen stecken, könnte ich pole
m i s i e r e n d wei ter f ragen: So l len Kinder-
dorfmütter tatsächlich in intensive El
ternarbeit e inspr ingen, wei l n i e m a n d 
andere s die „Hil fe zur Se lbs th i l fe " lei
stet? D i e Stabi l i s ierung der leiblichen 
Mut te r müßte v ie lmehr in e iner gut ge 
g l iederten Hi l fep lanung unter Feder 
führung des zus tändigen J u g e n d a m t s 
geleistet w e r d e n u n d zwar durch K o 
opera t ionen 
— der S O S - F a c h d i e n s t e , 
— der w o h n o r t n a h e n sozia len Diens te 
u n d der Erz iehungsbera tungss te l le . 
Ers t d a n n k ö n n e n wir von d e n Kin-
derdor fmüt tern „Koopera t ionsbere i t 
schaft " in vo l lem U m f a n g erwarten, 
w e n n es in i h r e m Alltag d a r u m geht : 
— sich emotional mi t der Suche des 
K i n d e s nach B i n d u n g , Geborgenhe i t 
u n d Vergangenhei t sbewäl t igung aus
e inanderzusetzen u n d 
— auch professionell an übertr iebenen 
Verlustängsten, Bes i tzwünschen , müt
terl ichen Rivalitäten o d e r Abwehr
m e c h a n i s m e n zu arbeiten. 

W e r Kinderdorf- u n d Pf legemütter 
eher als Erz ieher innen für vorüberge
h e n d f remdplaz ier te K i n d e r u n d als 
s ozialp ädago gis che Famil ienhel fer in-

-ms 

n e n für Kr i senfami l ien e insetzen will , 
m u ß sich darüber i m klaren sein, daß 
s ie dann für d ie jenigen Pf legekinder , 
d ie in ihnen die „psycholog i sche 
M u t t e r " suchen u n d brauchen, nicht 
m e h r i m nöt igen A u s m a ß empfängl ich 
se in können . 

Zieht m a n in Betracht , daß in S O S -
Kinderdör fern jährlich überhaupt nur 
rund sechzig Plätze für Pf legekinder 
verfügbar g e m a c h t w e r d e n können , 
dann gilt m e i n Plädoyer - jedenfal l s in 
der E r s t a u f n a h m e p h a s e e iner Kinder
dorffamil ie - d e n „ k l a s s i s c h e n " S O S -
Kinderdor fmüt tern mi t E inze lk indern 
u n d Geschwis te rgruppen , die eine „au f 
D a u e r ange legte L e b e n s f o r m " u n d eine 
„ F a m i l i e n p f l e g e " benöt igen ( g e m ä ß 
§ § 55 u n d 57, Absatz 1 K J H G ) . 

Vorsch läge für d ie konzept ione l le 
F o r t s c h r e i b u n g be i d e n F a c h d i e n s t e n 
i m S O S - K i n d e r d o r f 

S o wie Hi l fep lanung gegenwär t i g 
praktiziert wi rd , herrscht noch Uns i 
cherheit be i d e n F r a g e n , w e r mit d e n 
El tern w a s u n d wie erarbeiten kann 
u n d soll ! 

In d e n S O S - K i n d e r d ö r f e r n m a g zu 
d ie sen Uns icherhei ten be i t ragen, daß 
die Arbeit vieler Pädagog i s cher Mitar
beiter l ange au sge sprochen einzelfall
bezogen , das heißt aufs K i n d konzen
triert g e w e s e n ist. D i e p ä d a g o g i s c h e 
Unterstützungstät igkeit in der S O S -
Pflegefamil ie ist hauptsächl ich v o m Er
leben des K i n d e s her b e s t i m m t . Außer
d e m fordert auch die K inderdor fmut ter 
ihren (berechtigten) Anteil an Loyal i 
tät. Aus d ie sen G r ü n d e n dürfte es der 
M e h r h e i t der i m K inderdor f famil ien
übergre i fend tät igen Ko l l egen schwer
fallen, s ich s ta t tdessen auf e ine syste
misch konzipierte Elternarbeit für die 
Pf lege- und d ie Herkunfts famil ie zu 
spezia l i s ieren. 

K o n s e n s nahezu aller „ S O S - K i n d e r 
dör f ler " s ind heute zwei psychoana
lytisch b e g r ü n d e t e Anforderungen an 
Elternarbeit : 
— D a s K i n d soll se ine Vergangenhei t 
aufarbeiten können , w e n n nöt ig m i t 
therapeut i scher Hilfe . 
— D a s K i n d soll korr ig ierende Erfah
rungen auch innerhalb der Herkunfts
famil ie u n d durch W i e d e r b e g e g n u n g e n 
mi t den El tern m a c h e n k ö n n e n - egal , 
ob es zeitlich befristet o d e r auf D a u e r 
i m Kinderdor f lebt. 
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D i e Einsicht, daß Ehernkontakte un
verzichtbar s ind, bedeute t für die aktu
elle K inderdor f arbeit, daß die aufsu
chende u n d nachgehende Elternarbeit 
verstärkt w e r d e n m u ß , w e n n El tern 
z .B. nur äußerst sporad i sch k o m m e n , 
e ines T age s plötzlich wegb le iben , über
haupt vermißt s ind o d e r w e n n sich ein 
Elternteil j e d e m Kontakt entzieht. Eini
ge S O S - K i n d e r d ö r f e r m a c h e n d ie se Art 
der Elternarbeit seit l a n g e m , andere 
beg innen damit . 

A b g e s e h e n davon w e r d e n gesellschaft
liche u n d jugendhi l fepol i t i sche T r e n d s 
die Konzepte der Elternarbeit u n d der 
Fachdiens te in S O S - K i n d e r d ö r f e r n mit
telfristig noch wei ter verändern . S o b a l d 
die von J u g e n d ä m t e r n v o r g e s e h e n e Or
ganisat ion u m f a s s e n d e r , familienstüt
zender Hil feketten zu greifen beginnt , 
ist mi t dreierlei zu rechnen: 

1. M a n c h e der vermitte l ten K i n d e r 
w e r d e n eher noch älter u n d dami t noch 
belasteter se in, als s ie gegenwär t i g 
schon s ind. D e r Platzbedarf für ältere 
K inder mi t mul t ip len , neurot i sch o d e r 
p sychosomat i s ch ausgepräg ten Schwie
rigkeiten u n d m a s s i v e n Verhaltens
s törungen wi rd also vermutl ich wei ter 
s te igen. 

2 . K le ine K i n d e r u n d Geschwister
g r u p p e n w e r d e n in Zukunft te i lweise 
früher als b i sher von El tern an H e i m e 
u n d Pflegestel len a b g e g e b e n w e r d e n 
(7) , d e n n nicht w e n i g e El tern lehnen 
soz ia lpädagog i sche Famil ienhi l fen i m 
Hausha l t ab u n d l a s sen berater i sche 
u n d ähnliche Hi l feangebote nicht an 
sich heran . I m m e r m e h r E r w a c h s e n e 
fühlen sich von i h r e m N a c h w u c h s ein
geschränkt oder als El tern überfordert 
u n d f l iehen aus ihrer Erz iehungsverant
wortung . 

5. E b e n s o deutet e iniges darauf hin, 
daß Kinder , be i d e n e n körperl iche 
M i ß h a n d l u n g e n oder sexuel ler M i ß 
brauch aufgedeckt w u r d e , in großer 
Zahl auf uns z u k o m m e n u n d B e h a n d 
lung brauchen w e r d e n . 

Gesel lschaft l ich k o m m t hinzu, daß 
wir es wei terhin z u n e h m e n d mit Stief
famil ien o d e r n e u z u s a m m e n g e s e t z t e n 
Fami l ienkonste l la t ionen zu tun haben . 
W i r n e h m e n K i n d e r auf, d ie ältere Ver
w a n d t e o d e r Geschwis ter , F r e u n d e u n d 
F r e u n d i n n e n der Fami l i e , unbekannte 

(7) In den „Anregungen des Landes-
jugendhilfeausschusses Rheinland-Pfalz zum 
Ausbau der Heimplätze" vom Januar 1995 
wird von einer ungewöhnlich ansteigenden 
Nachfrage nach Plätzen für Kleinkinder 
und Geschwisterreihen berichtet und diese 
ähnlich begründet. 

Erzeuger etc. als „ ihre E l te rnf iguren" 
neben d e n faktischen El tern in sich tra
gen . W a s die Psyche solcher K i n d e r zu 
bewäl t igen hat, s ind diffizile, m e i s t 
hochverwirrende p r i m ä r e Netzwerke . 

W e n n d iese P r o g n o s e n zutreffen, d a n n 
müßte die b i sher noch ü b e r w i e g e n d 
he i lpädagog i sche Arbeit sowie die le
benswelt l iche P ä d a g o g i k der S O S - K i n 
derdörfer m e h r noch als b i sher u n d 
grundsätzlich durch kinder- u n d ju
gendtherapeut i sche M a ß n a h m e n abge
stützt w e r d e n . W e n n Kinderdor f teams 
u n d Kinderdor fmüt ter gegenwär t i g 
schon Kinder therapeuten u n d psycho
logische Superv i soren in Anspruch neh
m e n , entsprechen d iese Entsche idun
g e n einer „ K a n n - B e s t i m m u n g " o d e r 
einer b e s o n d e r e n Verfahrensrege lung 
des Dor fe s be i auffälligen K indern . S ie 
s ind v o m Träger j edoch keine all
gemeingü l t i ge Konzeptvorgabe . T i e 
fenpsychologische u n d psychosozia le 
D iagnos t ik sowie fami l iensys temische 
Techniken u n d B e r a t u n g s m e t h o d e n 
w ü r d e ich m i r in jeder Hilfe- u n d 
Erz iehungsp lanung w ü n s c h e n . D a m i t 
r ede ich nicht e iner T h e r a p e u t i s i e r u n g 
des p ä d a g o g i s c h strukturierten Kinder
dorfes oder des L e b e n s r a u m s der Pfle
gefamil ie das Wort , w ie s ie in den s ieb
ziger J a h r e n schon e inmal au fkam u n d 
zu interdiszipl inären S p a n n u n g e n i m 
Alltag führte. E h e r bez iehe ich mich auf 
neuere Konzepte für kinderdörf l iche 
Fachdiens te , d ie es als Entwur f des 
SOS-Fachbere i chs „ P ä d a g o g i k " bereits 
gibt. D a r i n ist d ie kinderdörf l iche 
Planstel le e ines Bera ter s vorge sehen , 
der für psychologi sche D i a g n o s t i k 
S o r g e trägt, die Erz i ehungsp l anung 
kontinuierl ich begleitet u n d in koordi
n ierender Funkt ion zwischen S O S -
Pf legemüttern einerseits u n d reg iona
len Beratungss te l len , T h e r a p i e p r a x e n 
sowie Superv i s ionsangeboten anderer
seits aktiv w e r d e n kann. 

So sehr ich dafür p läd iere , so sehr 
ne ige ich zu einer g e w i s s e n Abgren
zung, w e n n es u m die langfrist ige, 
u m f a s s e n d e Sozialarbeit oder u m 
T h e r a p i e m a ß n a h m e n für die El tern 
geht, mi t d e n e n wir befaßt s ind. D i e 
P ä d a g o g i s c h e n Mitarbei ter e ines Kin
derdorfes sol lten Kinder- u n d J u g e n d 
p ä d a g o g e n ble iben (dürfen) , w e n n 
gleich d ie ser G e d a n k e nicht aus
schließt, daß es auch für s ie hilfreich 
se in kann, sich in F a m i l i e n s y s t e m e , 
psychosozia le Netzwerke u n d Psycho-
L o g i k h ine inzudenken, u m ihr p ä d a g o 

gisches H a n d e l n an ent sprechend u m 
sichtigen D i a g n o s e n auszurichten. 

Ü b e r l e g u n g e n zur n e u e n 
Hi l f ep lanung 

Hilfe g l e i chsam nach d e m B a u 
kastenprinzip , zugeschnit ten auf die 
Fami l i e wie parallel auch für ihren 
N a c h w u c h s zu organis ieren, bedeute t 
m e i n e s Erachtens , daß wir Fachleute 
ein N e t z w e r k konzipieren m ü s s e n , in 
d e m einerseits das J u g e n d a m t die Auf
gabe des „ G a s e - M a n a g e m e n t s " wahr
n i m m t , u n d andererse i t s die d iversen 
Prakt iker der Kinder- , J u g e n d - u n d 
Famil ienhi l fen die speziel len B e l a n g e 
ihrer jewei l igen „K l i ente l " vertreten. 
M i t g e m e i n s a m e n Lei tz ie len, abge
sprochenen Aufgab ente i lungen u n d 
K o o p e r a t i o n e n könnte j ede Berufs-
g ruppe in i h r e m Einsatzfeld unbescha
det „par te i l i ch" hande ln . Vielleicht 
sollte m a n die unterschiedl ichen Sicht
w e i s e n der „Fami l i enarbe i t e r " u n d 
„K inderarbe i t e r " , der „ R a n d g r u p p e n 
a d v o k a t e n " u n d der „Pf legefamil ien-
L o b b y i s t e n " viel ge l a s sener a u f n e h m e n 
u n d in e iner Hi l feplankonferenz auch 
durchaus pointiert zur S p r a c h e k o m 
m e n la s sen . 

F ü r betei l igte u n d betroffene El tern 
(oder ältere K inder ) könnte e ine derar
t ige Deutl ichkeit sogar erleichtern, i m 
Verfahren ihren e igenen S tandpunkt zu 
klären u n d zu f inden. • 
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Meinung 1 
Christoph 
oder Die Grenzen der Eltern
arbeit von U d o Pütt 

K i n d e r in einer SOS-Kinderdor f 
famil ie s ind heute nur i m A u s n a h m e 
fall Wai senk inder i m tradit ionel len 
Verständnis . J e d e s von ihnen aber hat 
se inen famil iären L e b e n s r a u m durch 
b e d r ü c k e n d e Ere ign i s se verloren. 

S o k o m m e n sie ins Kinderdorf : mi t 
Ängs ten vor der Zukunft , verunsichert 
in ihrer Persönlichkeit , oft voller 
Trauer u m eine ver lorene H e i m a t . 
N i e bes teht Gewißheit , ob es uns i m 
Kinderdor f gel ingt , be i ihnen wie 
der Fröhlichkeit , O p t i m i s m u s , Selbst
vertrauen u n d Selbsts icherheit 
w a c h s e n zu la s sen . 

Be i m a n c h e n K i n d e r n wi rd erst 
nach ihrer A u f n a h m e in die Kinder
dorffamil ie deutl ich, wie sehr s ie 
bereits die Übers icht über ihre L e 
bensgeschichte ver loren haben . S ie 
k ö n n e n die leibl ichen Eltern, Pf lege
eltern u n d anderen B e z u g s p e r s o n e n 
k a u m richtig e inander zuordnen , 
deren H a n d e l n o d e r Nichthandeln 
nicht vers tehen. 

Solche K i n d e r benöt igen die 
Er fahrung ges icherter , zuver läss iger 
B i n d u n g e n auf D a u e r . D a r u m 
sprechen wir von der „ n e u e n Fami l i e " , 
in die ein K ind h i n e i n g e n o m m e n 
w e r d e n soll . 

E in neues Z u h a u s e m a c h e n nicht 
allein die H ä u s e r des Dor fe s , der 
landschaftl ich schöne R a h m e n , der 
geordnete Tagesab lau f u n d eine ver
nünftige wirtschaftl iche Versorgung . 
Z u h a u s e ist, w e n n M e n s c h e n sich auf
e inander e in las sen u n d tendenziel l 
offen füre inander s ind , i m Kinderdorf , 
w e n n eine Kinderdor fmutter so
ziale Mutterschaft mi t den ihr anver
trauten K i n d e r n lebt. 

E in ges ichertes Gefühl so lcher Behe i 
m a t u n g ist be i d e n K i n d e r n kurzfristig 
nicht erreichbar. D a z u w u r d e ihr 
B indungsver t rauen zu oft enttäuscht. 
B e h e i m a t u n g ist ein j ahre langer Pro
zeß des Z u e i n a n d e r w a c h s e n s , der 
G e d u l d erfordert u n d für K i n d e r u n d 
Pf legemütter sehr be la s tend sein 
kann, wei l so viele F r a g e n vergange
ner J a h r e d e m K i n d nicht beantwortet 
w u r d e n u n d i h m zu P r o b l e m e n ge
w o r d e n s ind, die aufgearbeitet w e r d e n 
m ü s s e n : W a r u m bin ich i m Kinder
dorf? W a r u m gab m a n m i c h wei ter? 
W a r u m kann ich nicht be i m e i n e n El
tern se in? W a r u m m ö g e n mich m e i n e 
El tern nicht? B in ich nicht gewol l t ? 
B in ich gewol l t ? 

D i e s e F r a g e n begle i ten das K ind , 
bis es e rwachsen ist, u n d d a n n vermut
lich bis ins hohe Alter. S ie s ind T h e m a 
des famil iären Mi te inander s in der 
Kinderdorf fami l ie . W i r w i s s e n , wir 
k ö n n e n die Verletzungen in der See le 
e ines K i n d e s nicht u n g e s c h e h e n 
m a c h e n . W a s wir uns w ü n s c h e n ist, 
daß die verbl iebenen N a r b e n nicht 
ausschließlich se ine Lebensentwick
lung b e s t i m m e n . 

W i e gehen wir aber mi t der Geschich
te der K i n d e r u m , die j a i m m e r auch 
eine Geschichte der El tern unsere r 
(unserer? ) K i n d e r ist? 

„E l te rnarbe i t " ist ein zentrales An
l iegen der F r e m d e r z i e h u n g . D e n da
mi t v e r b u n d e n e n P r o b l e m e n wol len , 
dürfen u n d k ö n n e n wir g e r a d e dann 
nicht ausweichen , w e n n - w i e es in 
§ 5 7 K J H G heißt - e ine „nachhal t ige 
Verbes serung der Erz iehungsbed in
g u n g e n in der Herkunfts famil ie inner
halb eines vertretbaren Z e i t r a u m e s " 
nicht erwartet w e r d e n kann, u n d für 
das K ind B e h e i m a t u n g , B i n d u n g in 
einer n e u e n U m w e l t gewol l t u n d 
durchhal tende L i e b e gebraucht wird . 

Udo Pütt ist diplo
mierter Sozialpäd
agoge und evange
lischer Diakon, 
58 Jahre alt, verhei
ratet und Vater 
zweier erwachsener 
Töchter. Seit 1963 
leitet er das SOS-
Kinderdorf „Harks-
heide^' hei Hamburg 
und ist seit 1992 
Mitglied des Ver
waltungsrates von 
SOS-Kinder
dorf e.V. 
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F o l g e ich d e m Konzep t „Kontakte mi t 
Angehör igen i m m e r u n d u m j e d e n 
P r e i s " , dann d e n k e ich an die verzwei
felten Kinder , auf deren B i n d u n g s 
sehnsucht El tern nicht reag ieren , wei l 
ihnen die e igene L e b e n s p l a n u n g 
wicht iger ist, u n d K i n d e r dar in ke inen 
Platz haben. Ich d e n k e an El tern, die 
durch Alkohol , Rauschgift , Prostitu
t ion, Gewalttät igkeit u n d Kriminal i tät 
das von ihren K i n d e r n ersehnte „gu te 
B i l d " entstel len. Ich d e n k e an die 
Kinderdor fmütter , d ie den Z o r n , die 
Ent täuschungen u n d Verhaltensun
sicherheiten ihrer ( ihrer?) K i n d e r tra
g e n u n d er tragen m ü s s e n . 

Ich möchte s ie - die K i n d e r u n d 
Kinderdor fmüt ter - sowei t davor b e 
w a h r e n , daß in R u h e Fami l i e gelebt 
w e r d e n kann, mi t all d e n kle inen 
F r e u d e n u n d N ö t e n des Alltags . M i r 
ist bewußt : m e i n e m W u n s c h m u ß . 
aus therapeut i schen G r ü n d e n wider
sprochen w e r d e n . 

F o l g e ich d e m Konzept „ T r e n n u n g 
u m j e d e n P r e i s " , dann denke ich an 
die behinder te Mutter , die m i c h u m 
armt , wei l es i h r e m K i n d bei uns gut 
geht , d e n k e an d e n Vater, der u m 
se ine Grenzen weiß u n d froh ist über 
die L e b e n s p e r s p e k t i v e für se ine 
Kinder , u n d an die El tern, d e n e n die 
Kraft fehlt, Verantwortung für ihre 
K i n d e r zu ü b e r n e h m e n , u n d die von 
ihnen los la s sen können , wei l s ie s ie 
vor d e m Unbehaus t se in b e w a h r e n 
wol len . Ich e m p f i n d e Achtung vor 
d ie sen Angehör igen , wei l s ie s ich b e 
m ü h e n , no twend ige Ent sche idungen 
als hilfreich u n d wertvol l zu 
akzept ieren. 

D e r neunjähr ige Chri s toph lebt in 
e iner Kinderdorf fami l ie . 

Chr i s toph wuchs allein bei se iner 
M u t t e r auf, die se lbst be l a s tende 
Kindhei t ser fahrungen zu verarbei ten 
hat. E s ge lang ihr nicht, für sich u n d 
ihr K i n d eine stabile Bez iehungswel t 
aufzubauen. D e r Vater hatte die Fa 
mi l ie kurz nach der Gebur t des S o h n e s 
ver la s sen . D i e Mut te r flüchtete sich 

in irreale Hof fnungen u n d W ü n s c h e 
nach Bez iehung . S ie ist a lkoholab
hängig . Zuletzt bl ieb Chri s toph oft für 
m e h r e r e T a g e sich selbst über la s sen , 
lebte in einer völlig verschmutzten 
W o h n u n g , aß veraltete Lebensmi t t e l , 
besuchte nur noch sporad i sch die 
Schule . N o c h fiel er in se iner U m w e l t 
nicht auf. E r hatte „ n u r " ke ine 
F r e u n d e . E r w a r auf sich allein ge 
steht. 

In Kri senzei ten ist Chris toph 
m a n c h m a l von einer freundl ichen 
Nachbar in versorgt w o r d e n . Vorüber
g e h e n d hatte auch die Sozialarbeiterin 
schon M a ß n a h m e n stat ionärer J u 
gendhi l fe veranlaßt. S ie w a r es auch, 
d ie sich dann mi t uns in Verb indung 
setzte, u m Chri s toph vor e iner L e b e n s 
entwicklung zu b e w a h r e n , die durch 
das Schicksal se iner Mut ter vorge
zeichnet war . D i e s e Sozialarbeiterin 
hatte bereits die K i n d e s m u t t e r als J u 
gendl iche ze i tweise betreut u n d wußte 
desha lb in d i e s e m Fall sehr genau u m 
die Grenzen ihrer sozialhelferischen 
Initiativen in der Vergangenhei t . 

I m ersten J a h r nach der A u f n a h m e 
von Chri s toph in das S O S - K i n d e r d o r f 
besuchte ilin se ine Mut te r e twa vier
teljährlich. Vor e i n e m halben J a h r ist 
zuletzt ein T e r m i n mi t ihr vereinbart 
w o r d e n . Chri s tophs Kinderdor fmut ter 
hatte eine Schüsse l mi t E r d b e e r e n 
vorbereitet . Chr i s toph wartete e twa 
eine S t u n d e auf der T e r r a s s e des 
H a u s e s , vor i h m auf d e m T i s c h die 
angerichteten E r d b e e r e n . D i e Mut te r 
k a m nicht. Chr i s toph geht mi t „ B a u c h 
s c h m e r z e n " ins Bett . Se i ther keine 
B e g r ü n d u n g für die A b s a g e , ke ine 
Karte z u m Geburt s tag , nichts, absolute 
Funkst i l le . D i e Sozialarbeiter in berich
tet nicht ohne persönl iche Betroffen
heit, daß die K i n d e s m u t t e r zuneh
m e n d j ede Mögl ichkei t verliert, ihr 
L e b e n auch nur p h a s e n w e i s e für sich 
in d e n Griff zu b e k o m m e n . 

W i e kann die K inderdor fmut ter 
hel fen? So l len die Mitarbe i ter innen 
Initiativen ergreifen - w e n n ja, 
w e l c h e ? P ä d a g o g i s c h e Rezepte s ind 
keine Antwort auf individuel le 
Schicksa le . 

W i r erwarten nicht, daß die Mut te r 
von Chr i s toph noch in eine Erzie
hungsfunkt ion h ine inzuwachsen ver
m a g , die den kindl ichen Bedür fn i s sen 
gerecht wird . 

Chr i s toph braucht e inen L e b e n s 
r a h m e n , der übersichtl ich, für ein 
K i n d verstehbar , be s tänd ig u n d zu
ver läs s ig se in m u ß . D a r a u f haben wir 
uns zu konzentr ieren. 

W i e k ö n n e n wir die Herkunft spro
b lemat ik mit Chr i s toph aufarbeiten? 
S ind Verletzungen aller Betei l igten 
verme idbar , ü b e r w i n d b a r ? In wieviele 
W i d e r s p r ü c h e wird Chri s tophs 
K inderdor fmut ter verstrickt, w e n n s ie 
die unterschiedl ichen Er fahrungen 
„ i h r e r " K i n d e r auffangen u n d mit d e m 
Alltag in ihrer Pf legefamil ie in Ein
klang br ingen wil l? W i r d der G r a d der 
Belas tbarkei t der K inderdor fmut ter 
ausre ichend berücksicht igt? 

E i n e Kinderdorf fami l ie ist auf m a n 
cherlei Hil fen angewie sen . Quali
fizierte fachliche Bera tung durch die 
Mitarbe i ter innnen des Dor fe s oder 
auch ein Superv i s ionsangebot k ö n n e n 
für die K inderdor fmut ter wesent l iche 
Hil fen se in. D a r ü b e r hinaus aber 
b le iben die vielen kle inen, per sön
lichen Schritte des Aufe inander-
zugehens , Z u e i n a n d e r w a c h s e n s u n d 
die Aufmerksamke i t , i m Alltag d e n 
R a u m dafür zu schaffen, der s ie zuläßt. 
E in s icherer, ge l a s sener L e b e n s 
r a h m e n , in d e m sich das K i n d nicht 
„ au f A b r u f fühlt u n d se ine Bezugs 
p e r s o n e n sich nicht als „vorüber
g e h e n d " empf inden , ist vielleicht das 
wicht igste therapeut i sche M e d i u m i m 
Prozeß der Ause inander se tzung 
mi t d e m e igenen Schicksal , in d e m es 
für die K i n d e r gilt, s ich zu f inden. 

W e n n Kinder , d ie auf D a u e r i m S O S -
Kinderdor f aufwachsen, durch die 
K inderdor fmut ter Bez iehungss icher
heit erfahren sol len, d a n n möchte ich 
al le, die für ein solches K i n d Verant
w o r t u n g t ragen , e rmut igen , i m Inter
e s s e der K i n d e r e inen W e g zu f m d e n , 
der s ie dabe i unterstützt: d ie A n g e h ö 
r igen, deren aktive Einsicht in ihre 
Si tuat ion ein Be i t rag z u m Ge l ingen 
sein kann, wie auch die Ko l l eg innen 
in d e n Ä m t e r n mi t ihrer fachlichen 
K o m p e t e n z . D i e Kinderdor fmüt ter 
u n d wir Mitarbe i ter innen des Dor fe s 
b rauchen profess ionel le Unters tützung 
u n d emot iona le Vorgaben, u m auch 
w ä h r e n d p ä d a g o g i s c h e r Durs t s t recken 
nicht aufzugeben. • 
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Meinung 
Soziale Elternschaft - genetische 
Elternschaft. 
Anmerkungen zur Identitäts
bildung bei fremdplazierten 
Kindern von Sibylle T r u m p p von Eicken 

Sibylle Trumpp von 
Eicken, Mutter von 
zwei Kindern, 
geboren 1946. Seit 
1980 als analytische 
Psychotherapeutin 
für Kinder und 
Jugendliche und 
zusammen mit 
ihrem Mann in 
einer Gemein
schaftspraxis von 
Psychotherapeuten 
und Medizinern 
in einer Obdach
losensiedlung 
Münchens tätig. 

Eine Er fahrung m a c h e n wir in unserer 
Praxis i m m e r wieder : In der Psyche 
von H e r a n w a c h s e n d e n , auch w e n n sie 
von klein auf bei anderen M e n s c h e n 
leben, scheinen die El tern unaus lösch
lich zu exist ieren. Auch w e n n die Er
fahrungen mi t ihnen prob lemat i sch 
waren , bleibt der W u n s c h , sich mit 
den M e n s c h e n zu identif izieren, die 
e inen gezeugt u n d geboren haben . 
M a n kann aus den quas i „ver-rückten" 
Phantas ien d ieser K i n d e r folgern, daß 
sie ein unbewußtes W i s s e n (auch aus 
frühester Lebensze i t ) von d ieser B e 
z iehung zu haben scheinen, das auch 
von intensiven späteren menschl i chen 
B i n d u n g e n nicht ausge löscht wird . 

E ine Patientin b e g a n n mi t achtzehn 
J a h r e n w e g e n D e p r e s s i o n e n eine 
T h e r a p i e bei mir . S ie w a r w e i t g e h e n d 
psychisch ge lähmt , lag tage lang i m 
Bett , in ihren Gefühlen erstarrt. Ihr 
L e b e n w a r ihres Erachtens völlig 
n o r m a l verlaufen. Be i E r h e b u n g der 
A n a m n e s e erwähnte sie nichts 
Auffäll iges, bis auf e ine E p i s o d e aus 
ihrer Hortzeit . Als s ie zwölf J a h r e alt 
war , erfuhr s ie von einer Betreuer in , 
daß ihr Vater nicht ihr leiblicher war . 
D i e s e r Erzieherin w a r aufgefallen, daß 
in B i ldern , Sp ie len u n d Geschichten 
des M ä d c h e n s stets e ine zweite Vater
figur auftauchte u n d die e ska l i e renden 
Ause inander se tzungen mi t i h r e m 
Vater für ihr Alter atypisch waren . I m 
R a h m e n der therapeut i schen Arbeit 
zeigte sich bei d e m M ä d c h e n deutl ich 
der W i e d e r h o l u n g s z w a n g , alle 
männl i chen Uber t ragungs f iguren 
„h inauszuwer fen" . Ihr tatsächlicher 
Vater hatte s ie ver las sen, als s ie ein 
halbes J a h r alt war . 

Bis hinein in die s iebziger J a h r e w a r 
es nicht unüblich, daß Jugend l i chen , 
die be i Ersatzel tern aufwuchsen, so 
lange wie mög l i ch ihre Herkunft ver

schwiegen w u r d e . D a s K i n d sollte , 
neubehe imate t in einer hei leren Welt , 
ve rgangene Schrecken bagatel l i s ieren 
u n d verge s sen können . 

S o b a l d d iese K i n d e r aber alt g e n u g 
waren , g ingen viele von ihnen auf die 
Suche nach ihren b io log i schen El tern. 
H eut e versuchen die Fachleute , ihnen 
dabei zu helfen. D i e Erkenntn i s se von 
Bettelheim, Erikson u n d Bowlby 
darüber , daß M e n s c h e n für ihre Sozia
l isation unverzichtbar auf das W i s s e n 
u m ihre Wurze ln a n g e w i e s e n s ind, 
t rugen dazu bei . 

D e r junge M e n s c h entwickelt de 
tektivische Energ ien , bis er über den 
Verbleib se iner Angehör igen alles 
herausge funden hat o d e r die Suche 
schließlich aufgeben m u ß . Nicht w e 
nige kehren i m Alter von sechzehn bis 
s echsundzwanz ig J a h r e n für e inige 
Zeit zwar nicht unbed ingt zu d e n El
tern zurück, j edoch in das entspre
chende Mi l ieu , w o sie fast zwanghaft 
versuchen, ihre Er fahrungen mi t zu
m i n d e s t ähnlichen P e r s o n e n in e ige
nen Inszenierungen wiederzube leben . 
D i e in der Phantas ie ideal i s ierten o d e r 
dämoni s i e r ten El tern „ m ü s s e n " in ih
nen u n d durch sie in ähnlichen Erfah-
r u n g s z u s a m m e n h ä n g e n hande ln . 

Pf legeel tern s ind oft besorgt , w e n n 
„ i h r e " K i n d e r zwischen ihrer L e b e n s 
welt u n d d e m Herkunft smi l ieu zu pen
deln beg innen . D a b e i kann das sehr 
„ g e s u n d " sein, wei l d ie W a n d e r u n g e n 
zwischen den Welten dazu be i t ragen 
können , sich der persönl ichen u n d so
zialen Identität in d e n unterschiedl i
chen B e z u g s - u n d Ro l l ensys temen zu 
vers ichern. 
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Ist d ie B i n d u n g an die P f l egeper sonen 
nicht verläßlich u n d elast isch genug , 
kann ein Jugend l i cher i m „ a l t e n " 
Mi l i eu a l lerdings auch z u m Spielbal l 
se iner l ange verdrängten Affekte 
w e r d e n . E in solcher Durchbruch des 
Vergangenen kann d a n n nicht nur ihn, 
s o n d e r n auch se ine „ s o z i a l e n " El tern 
in Kr i sen stürzen, die z u m Teil nicht 
m e h r ge löst w e r d e n können . 

D i e Aufrechterhaltung des Kontakts zu 
leiblichen El tern ist se lbst für dauer
haft f remdplaz ier te K i n d e r unverzicht
bar. D i e s e s „Unverz ichtbar" kann 
g e r a d e p ä d a g o g i s c h Engag ie r ten 
schwer zu schaffen m a c h e n mi t i h r e m 
Interesse , d e m Wohl des K i n d e s die 
höchste Priorität e inzuräumen. S ie 
w i s s e n ja nur allzu genau , we lche 
t raumat i schen Er lebni s se d ie se K i n d e r 
durch Bez iehungsabbrüche , Orts
wechse l u n d Vernachläs s igung erfah
ren h a b e n ; wie schwier ig es se in kann, 
dafür zu sorgen , daß i m Fall von M i ß 
brauch El tern das Sorgerecht entzogen 
w i r d ; w i e lange es oft dauert , bis 
erz iehungsunfähige El tern e rkennen , 
daß s ie ihren K i n d e r n nicht in aus
r e i c h e n d e m M a ß e eine gute Mut te r 
o d e r ein guter Vater se in können , u n d 
e insehen , daß die K i n d e r „ s o z i a l e " 
E l tern brauchen . E s ist nur allzu ver
ständlich, daß M e n s c h e n mi t p ä d 
a g o g i s c h e m I m p e t u s a m l iebsten e inen 
Wall errichten w ü r d e n , hinter d e m 
ihre Schützl inge endl ich R u h e für eine 
g e s u n d e Persönl ichkei t sentwicklung 
f inden. In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
halte ich die A u s s a g e einer S O S -
Kinderdor fmut ter für sehr ehrl ich: 
„Aus d e m B a u c h heraus w ü n s c h e ich 
leibliche El tern auf N i m m e r w i e d e r 
s e h e n fort, w e n n das K ind nach e i n e m 
B e s u c h m a l w i e d e r total durcheinan
der ist. M e i n Verstand aber sagt mi r : 
Offne dich differenziert u n d emot iona l 
g e g e n ü b e r den El tern , wei l da s K i n d 
spüren m u ß , daß d u sol idar i sch mi t 
i h m b i s t . " D a b e i geht es nicht u m eine 
Sol idari tät mi t d e n El tern o d e r von 
Mut te r zu Mutter . E s geht u m „sy
s t e m i s c h e s " D e n k e n mi t d e m Herzen , 
von d e m W i s s e n aus , daß se lbst ein 
s chwer mißbrauchtes K ind das biß
chen Schutz o d e r L i e b e , das es von 

d e n „ e r s t e n " El tern erhielt, in sich 
b e w a h r e n m ö c h t e . D a s V e r m ö g e n von 
H e r a n w a c h s e n d e n , den El tern zu ver
g e b e n , ist e n o r m . E s macht vor Ver
d r ä n g u n g e n s c h l i m m e r Er fahrungen , 
vor Se lb s tbeschuld igungen u n d 
se lbs t täuschenden Idea l i s ierungen der 
Zeit mi t den El tern nicht halt. Psycho
analytisch kann d ie se Irreleitung der 
kindl ichen Potenz durchbrochen wer
den , w e n n die t raumat i schen Erfah
rungen i m therapeut i schen Prozeß ins 
Bewußtse in zurückgeholt u n d so auch 
bewält ig t w e r d e n können . D a m i t wi rd 
die Kraft der K i n d e r zu ideal i s ieren 
in ihre Fähigkei t umge lenkt , zu d e n 
El tern eine abgeklär te , real i s t i sche u n d 
te i lweise auch posi t ive Bez i eh ung zu 
entwickeln. 

J e d e r El ternkontakt verwirrt Pf lege
kinder , u n d zwar u m s o m e h r , je 
s tärker sie von d e n n e u e n Bezugsper 
s o n e n zu spüren kr iegen : „ D i e s e M e n 
schen, von d e n e n du h e r k o m m s t , s ind 
schlecht, s ind bedrohl ich . . . " W i e von 
Bettelheim sehr gut beschr ieben , tra
g e n K i n d e r an so l chem W i s s e n 
schwer , fühlen sich se lber schlecht 
u n d schuldig u n d s ind für S p a n n u n g e n 
zwischen leiblichen u n d Pf legeeltern 
hochempfäng l ich . S ie reag ieren mi t 
Loyal i tätskonfl ikten u n d tiefer Verun
s icherung. Aber auch, w e n n zwischen 
d e n E r w a c h s e n e n ein akzept ierendes 
Verhältnis besteht , aktualis iert j e d e 
W i e d e r b e g e g n u n g des K i n d e s mi t den 
El tern frühe Er innerungen , die s ich al
lerdings i m kindl ichen Gedächtni s 
nicht themat i sch verdichten o d e r 
sprachl ich bewußt repräsent ieren , 
s o n d e r n in der Bez i eh ung zur Pf lege
mut ter neu inszeniert w e r d e n m ü s s e n . 
D a s K i n d „ ü b e r t r ä g t " se ine Vorer
fahrungen auf die Gegenwar t , trennt 
in se iner Phantas ie nicht zwischen 
„ d e n e inen u n d den a n d e r e n " Eltern-
f iguren. E s gestaltet se ine Bez i eh ung 
zur P f legeper son dadurch wie e ine 
therapeut i sche Situat ion, in der W i e -
d e r h o l u n g s z w ä n g e so lange durch
gespie l t w e r d e n , bis die zuvor 
e rworbenen Ängs te , Aggre s s ionen , 
frustrierten Bedür fn i s se u n d verqueren 
Über lebenss t ra teg ien durch korri
g i e rende Er fahrungen ü b e r w u n d e n 
s ind u n d e i n e m hier u n d jetzt s t immi
g e n Verhalten we ichen können . 

D i e s e Über t ragungss i tua t ionen las
s en sich nicht u m g e h e n , i n d e m m a n 
d e n Kontakt zu d e n leiblichen El tern 
unterbindet . S i e w ü r d e n d a n n als 
phantas ier te , kindl iche Realität nur in 
a n d e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n des 
Pf legeverhältnisses auftreten, in d e n e n 

s ie viel s chwerer zu entschlüsse ln u n d 
zu bearbei ten s ind . El ternkontakte 
s ind chancenreiche S i tuat ionen des 
Er fahrungs le rnens : Ohne d e n El tern 
w i e d e r z u b e g e g n e n , kann das K i n d ein 
real i s t i sches Ausg le ichen von N ä h e 
u n d Dis tanz nicht erproben . E s kann 
d a n n die be f re iende Er fahrung nicht 
m a c h e n : M e i n e A n g e h ö r i g e n k ö n n e n 
mich nicht m e h r überwäl t igen oder 
kränken ; s ie s ind u n d w a r e n zu m i r 
(partiell) auch „ g u t " ; s ie w e r d e n m i r 
in ihrer Prob lemat ik u n d in i h r e m 
Schicksal z u m i n d e s t verständl icher ! 
D i e s e s Er fahrungs le rnen kann bei 
P f legekindern zu der sogenannten 
ver längerten Adole szenz führen, die 
s ie oft erst mi t k n a p p dreißig J a h r e n 
se lbs tändig w e r d e n läßt. 

J e w e n i g e r tatsächlicher Kontakt zu 
d e n El tern besteht , des to m e h r kann 
u n d m u ß auf die Pf legeel tern übertra
g e n w e r d e n , die d a n n u m s o w e n i g e r 
als reale Er fahrung u n d n e u e stabil is ie
r e n d e Objektbez iehung erlebt w e r d e n . 

F ü r das K i n d in der Pf legefamil ie 
sol l ten die betei l igten Fachkräfte i m 
Ü b e r g a n g s j a h r von se iner Herkunfts
famil ie fo lgendes z u m Le i tmot iv ihres 
H a n d e l n s m a c h e n : D a s K i n d m u ß 
an se iner Integrat ion in die Pflegefa
mi l ie aktiv betei l igt u n d von Z w ä n g e n 
der Ü b e r a n p a s s u n g befreit w e r d e n ; 
g l e i chermaßen braucht es zur Ab
lö sung von der Herkunftss i tuat ion 
aktive Erlebnis- und Gestaltungsmög
lichkeiten mi t d e m Rückhalt de s be
schützenden, i m wei ten S inne 
„ t h e r a p e u t i s c h e n " Set t ings se ines 
n e u e n Lebensabschni t t s . 

D o r t w o das K ind auf ex t reme Ver
nachlä s s igungen , M i ß h a n d l u n g e n , se 
xuel len Mißbrauch oder psychot i sche 
E r w a c h s e n e zurückblickt, ist natürlich 
b e s o n d e r s g e n a u zu b e s t i m m e n , wie 
oft, i m Be i se in welcher zusätzl icher 
Ver t rauensper sonen u n d an w e l c h e m 
Ort die B e g e g n u n g e n zu arrangieren 
s ind . Wicht ig ist in d i e s e m Kontext : 
Auch die T r e n n u n g von e i n e m 
„ A g g r e s s o r " b e d a r f der a n g e m e s s e n e n 
Trauerarbei t . 

An die P f l egeper sonen d ie ser 
K i n d e r stellt der quas i- therapeut i sche 
U m g a n g mi t Ü b e r t r a g u n g s m e c h a 
n i s m e n e x t r e m e Anforderungen , 
zumal s ie g e m e i n s a m mi t regress iven 
Verhal tensweisen auftreten: D a s K i n d 
näßt w i e d e r ein, jaktiert erneut , will 
über W o c h e n wie ein Baby behande l t 
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w e r d e n o d e r es fordert plötzlich trotzig 
u m sich sch lagend u n d davonlaufend 
se ine A u t o n o m i e g e g e n ü b e r allen B e 
zugsper sonen . 

Ich kann m i r gut vorstel len, daß 
eine Pf lege- o d e r Kinderdor fmut ter 
die T h e o r i e sofort akzeptiert , sich aber 
in i h r e m Fami l iena l l tag mi t vier bis 
sechs K i n d e r n fragt: „ W i e kann ich auf 
ein solches Extremverha l ten in der 
Praxis a n g e m e s s e n reag ieren , w e n n 
ich gleichzeitig m e i n e n anderen 
K i n d e r n gerecht w e r d e n w i l l ? " S ie 
k o m m t k a u m u m h i n , an das K i n d zu 
appel l ieren, es m ö g e nicht s tändig die 
Rege ln der Pf legefamil ie verletzen. 
D i e dami t aber b e i m K i n d forcierte 
äußere Verha l tensanpas sung ist nicht 
unprob lemat i sch . G e r a d e w e n n sich 
ein K ind scheinbar re ibungs los ein
fügt, s ind die Abarbe i tungsprozes se 
der Über t r agung erschwert , d ie die a/c-
tive Identif izierung mi t der n e u e n 
Fami l i e erst f re igeben. M i t Blick auf 
Kinderdorf fami l ien frage ich mich , ob 
beg le i tende T h e r a p i e , gepaar t mi t psy
chologischer Mütterbera tung , i m 
ersten Aufnahmejahr e ines K indes 
nicht z u m Grundsa tz g e m a c h t w e r d e n 
sollte, d a in d i e s e m Z e i t r a u m eine 
Kinderdor fmut ter ohnehin voll dami t 
ausgelas tet ist, das K i n d in ihrer 
„ F a m i l i e " zu behe imaten . 

E x k u r s : A n d e r e P o s i t i o n e n 

W e r sich für Psychoanalyse u n d Pfle
g e k i n d e r w e s e n interessiert , wi rd auf 
das B u c h „P f l egek inder " von Monika 
Nienstedt u n d Armin Westermann 
stoßen, das 1989 h e r a u s k a m u n d teils 
zu Recht, teils zu Unrecht kritisiert 
w u r d e . W e r sich mi t der N e u b e h e i m a -
tung von f r e m d e n K i n d e r n in die 
Pf legefamil ie befaßt, ist gut beraten , 
das Kapitel III über die T h e o r i e der 
Integrat ion (S . 45 bis 89) zu lesen . 
Auch das Kapitel XII (S . 2 1 2 bis 220) 
über Trauer- u n d A b l ö s u n g s p r o z e s s e 
dürfte hilfreich sein. 

D a s B u c h leidet aber, w ie ich m e i 
n e , unter e iner S c h w ä c h e : S o hoch das 
E in füh lungsvermögen des Autoren
paare s für die psychischen Abläufe be i 
K i n d e r n ist, so sehr unterläuft d e n bei
den Autoren hinsichtlich der El tern 
eine G e g e n ü b e r t r a g u n g : Z u sehr wer
den die K i n d e r in ihrer Betrachtung zu 
hilf losen Objekten. G e r a d e von T h e 
rapeuten aber sollten s ie als Subjekte 
ihrer e igenen Entwicklung u n d als 
M i t h a n d e l n d e in e iner veruns icherten 
oder schädl ichen E l ternbez iehung 
w a h r g e n o m m e n w e r d e n . Weil s ich 
die Autoren mi t den El tern nicht 
identif izieren können , schlägt e ine 
Überident i f ikat ion mi t der kindl ichen 
Opferrol le durch, so daß sie Her
kunftsfamil ien abwehren m ü s s e n . F a s t 
geraten die b e i d e n Autoren se lber in 
Al lmachtsphantas ien , die s ie ihren 
Kontrahenten ankre iden - so als kön
ne m a n eine schließlich stabile , hei le 
L e b e n s Wirklichkeit u n d g e s u n d e Iden
tität rein durch psychoanalyt ische T h e 
rapie nicht nur anbahnen , s o n d e r n 
entwickeln. - K u r z u m : Ich schätze ihre 
T h e o r i e der Integrat ion u n d A b l ö s u n g ; 
ihre praktischen Schlußfolgerungen 
kann ich nicht ohne wei teres e m p 
fehlen. 

W a r n e n möchte ich j edoch auch 
vor g e w i s s e n M o d e t e n d e n z e n von 
(häufig prax i suner fahrenen) Sozia lpä
d a g o g e n , d ie durch das n e u e K J H G 
u n d durch (frühere) DJI -Pos i t ionen 
gefördert w e r d e n könnten, näml ich 

die Pflegestel le grundsätzl ich nur noch 
als „ E r g ä n z u n g s f a m i l i e " zu def inieren. 
D i e dar in für das K i n d ange legte 
Rückführungsperspekt ive ins El tern
haus überzubetonen, verkennt das 
te i lweise kra s se E l e n d , das viele 
f remdplaz ier te K i n d e r in ihrer Her
kunftsfamil ie durchgemacht haben . 
N i e n s t e d t / W e s t e r m a n n s a gen zu 
Recht, w a s ich s i n n g e m ä ß zit iere: 
Schwers t vernachläss ig te , m i ß 
brauchte , mißhande l te K i n d e r m ü s s e n 
s icher se in , daß sie in ein solches 
Fami i iense t t ing nicht zurückgeholt 
oder -geschickt w e r d e n . D e n n es gibt 
zweifel los El tern, d ie in ihrer e igenen 
Sozia l i sat ion so depriviert w u r d e n , 
daß zwar ihr e igenes L e b e n - mittels 
ambulanter u n d berater i scher 
Famil ienhi l fen - eventuell stabilisiert 
w e r d e n kann, nicht j edoch ihre 
E r z i e h u n g s k o m p e t e n z . • 

Der vorliegende Artikel basiert auf 
einer Reihe von Gesprächen und 
Interviews, die im Mai / Juni 1993 
zwischen der Therapeutin Sibylle 
Trumpp von Eicken und der Leiterin 
des Sozialpädagogischen Instituts von 
SOS-Kinderdorf e.V., Barbara Brasse, 
geführt wurden. Sibylle Trumpp von 
Eicken arbeitet in ihrer Praxis 
vornehmlich mit Kindern, Jugendlichen 
und Eltern, deren Problematik und 
Lebensmilieu dem der Herkunfis-

familien entspricht, mit denen SOS-
Kinderdörfer zu tun haben. Sie hat das 
SPIfür die Veröffentlichung dieser 
Textfassung autorisiert. 
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Meinung 
Soziale Elternschaft. 
Anmerkungen zur Elternarbeit 
in privaten Pflegeverhältnissen nach 
dem neuen Kinder- und 
Jugendhilfegesetz von Brigitte M a r t i n 

Brigitte Martin, 
geb. Frauenknecht, 
verheiratet, Mutter 
von zwei Kindern. 
Nach dem Studium 
von Sozialarbeit, 
Psychologie, Päda
gogik und Sozio
logie Mitarbeit im 
Deutschen Jugend
institut in den 
Modellprojekten 
^,Tagesmütter^' und 
„Beratung im Pfle-
gekinderwesen^^ von 
1975 bis 1992. 
Als Therapeutin, 
Supervisorin, Fort
bildnerin, Beraterin 
hat sie langjährige 
Erfahrungen mit 
Pflegefamilien, 
Pflegeeltern- Verei
nigungen, Jugend
hilfe- Organisa
tionen und Sozialar
beiterinnen. 
Zahlreiche Veröf

fentlichungen und 
internationale Pro
jektpräsentationen 
zum Themenkom
plex. 

In unserer Gesel l schaft hat die Familie 
einen h o h e n normat iven Wert . J e d e s 
K i n d hat ein „Recht auf F a m i l i e " . In
fo lgedes sen versteht sich auch das 
n e u e Kinder- u n d Jugendhi l fegese tz 
( K J H G ) als Hilfe für die Famüie, als 
Unters tützung der E l tern-Personen bei 
der Erz iehung , Be t reuung u n d Versor
g u n g ihrer Kinder . D i e Institution 
Pflegeverhältnis soll danach ausdrück
lich d e n Eltern helfen. D a s K J H G 
gewähr t „Hil fe zur Erz iehung in Voll
ze i tpf lege" , d.h. der P e r s o n e n s o r g e b e 
rechtigte hat e inen Anspruch darauf -
u n d sei es eben auf j ene Hilfe , daß das 
K i n d außerhalb der Fami l i e voll
s tändig bei P f l egeper sonen für e ine 
b e s t i m m t e zeitliche D a u e r unterge
bracht ist. 

D a s K J H G betrachtet das „Pf lege
verhä l tn i s " als Ins t rument der Hilfe 
u n d spricht nicht m e h r von Pf lege-
Familie, s o n d e r n von V^ege-Personen. 
E s formuliert damit , w a s längst Rea
lität g e w o r d e n ist: d ie Vielfalt der L e 
b e n s f o r m e n von Per sonen , die berei t 
s ind , in ih rem privaten L e b e n s r a u m 
f r e m d e K i n d e r bei sich au fzunehmen. 

P f l egeper sonen m ü s s e n nicht 
m e h r länger verheiratete Paare mi t 
e igenen K i n d e r n sein. Schon 1988 
hatte sich bei e iner empir i schen 
Be f ragung in H e s s e n gezeigt , daß ein 
Drittel der Pf legee l tern-Bewerber in
n e n keine e igenen K i n d e r hatte , daß 
ein Viertel der B e w e r b e r i n n e n nicht 
(mehr ) verheiratet w a r u n d ein Fünftel 
nicht in einer Partnerschaft lebte. 
N a c h wie vor aber hält das K J H G a m 
Wert der privaten, familialen Umge
bung als Lebensort für K i n d e r fest, w a s 
sich i m Begrif f der „Familien-Füege'% 
die von Vüege-Personen geleistet wird , 
ausdrückt . 

D i e P f l egeper sonen ü b e r n e h m e n mi t 
der Elternschaft auch das g e s a m t e 
sozio-ökologische S y s t e m „Herkunft s 
f ami l i e " : S ie s ind zur Z u s a m m e n a r b e i t 
mi t den Per sonensorgeberecht ig ten 
verpflichtet, unterstützt durch die 
Fachkräfte der Jugendhi l f e . D a r a u s 
ergibt sich die Dre iecksbez iehung von 
— Fachkraft , 
— Pf legeper son u n d 
— Personensorgeberecht ig ten 
als Hilfe zur Erz iehung des K indes in 
Vollzeitpflege. 

D a s Gese tz setzt also auf Kooperation. 
Gemeinsam soll der Hilfeplan für das 
K i n d entwickelt u n d fortgeschrieben 
w e r d e n ; gemeinsam soll überprüft 
w e r d e n , ob das For tbes tehen der Hilfe 
— also der F r e m d p l a z i e r u n g - noch 
erforderl ich ist u .a . 

P f l egeper sonen nach d e m K J H G 
ü b e r n e h m e n nicht nur die soziale 
Eiternschaß für ein Pf legekind, son
dern die Verantwortung für das ganze 
dami t z u s a m m e n h ä n g e n d e Bez ie
hungsgef lecht . D a s erfordert ein klares 
(womögl i ch profess ionel l erarbeitetes 
u n d reflektiertes) Verständnis der 
Aufgaben 
— als Erz ieher in u n d B e z u g s p e r s o n 
für das K ind , 
— für die Z u s a m m e n a r b e i t mi t den 
Per sonensorgeberecht ig ten / d e n 
Herkunftse l tern als Bera te r in u n d 
Erz iehungspar tner in , 
— als Mitarbe i ter in der Soz ia len 
Diens te bei der „Hil fe zur E r z i e h u n g " 
u n d 
— bei der Se lbs torgani sa t ion mi t 
anderen Pf legeper sonen . 

Sozia le Elternschaft erfordert souve
ränes soziales Verhalten in k o m p l e x e n 
Kontexten u n d all da s , w a s wir spon
tan mit d e m Wort ,El tern ' a s soz i ieren: 
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die Bereitschaft , bei Streß, Kr i sen , 
Konfl ikten verfügbar zu sein, die Fä 
higkeit , e ine verläßhche Versorgung zu 
bieten, vertrauensvol l zu sein, w a r m 
herzig, e r m u n t e r n d u n d sol idar isch 
mi t d e m Kind . 

Von Pf legeper sonen wi rd „struktu
r e l l e " Dif ferenzierungsfähigkeit 
verlangt , u m mi t Herkunftse i tern u n d 
Fachkräften rat ional u n d konstruktiv 
z u s a m m e n a r b e i t e n zu können , d a m i t 
die jewei l ige E r w a c h s e n e n - K i n d - B e 
z iehung mögl ichs t viel von der 
emotional-affektiven Qualität e iner 
E l tern-Kind-Bez iehung behal ten u n d 
erhalten bzw. entwickeln kann. 

P f l egeper sonen s ind nach d e m K J H G 
zuallererst Erz iehungse l tern i m öf
fentlichen Auftrag, s o d a n n Partner i m 
Erz iehungs auftrag der Herkunftse l tern 
u n d H a u p t b e z u g s p e r s o n e n für das 
Pf legekind. D i e P f l egeper sonen stel len 
sich also mi t i h r e m privatfamil iären 
R a h m e n i m öffentlichen Interesse 
e iner a n d e r e n Fami l i e z u m Wohl e ines 
K indes zur Verfügung. Obers tes Ziel 
s ind der Erhal t der Herkunfts famil ie 
für das K i n d bzw. die (Wieder )Her-
stel lung der Erz iehungsfähigkei t der 
leiblichen Eltern. 

U m dies zu gewähr le i s ten , b e k o m m e n 
vier E l e m e n t e i m K J H G B e d e u t u n g , 
die früher i m J W G ( J u g e n d w o h l 
fahrtsgesetz) nicht gerege l t w a r e n : 

1. D e n El tern m u ß g e m ä ß § 5 7 
K J H G mi t konkreten P länen gehol fen 
w e r d e n , u m eine Rückführung zu 
ermögl i chen . 

2 . D a s Alter des K i n d e s bei Inpfle-
g e g a b e u n d 

5 . d ie Ze i tdauer der Unterbr ingung 
w e r d e n beachtet . 

4. E s bes teht die Verpfl ichtung, die 
Mögl ichkei t e iner Adopt ion vor e iner 
langfrist igen Unterbr ingung zu prüfen. 

Z w a r v e r m e i d e t das K J H G aus g u t e m 
G r u n d , d e n früheren Begrif f der Pfle-
gefamilie w i e d e r au fzunehmen, aber 
hier s tecken auch die Ungere imthe i ten 
des Gese tze s : 
— M a n will u n d wünscht absichtsvoll 
als „ H i l f e " die F a m i l i e n u m g e b u n g , die 
famil iäre Geborgenhe i t gewährt , will 

das aber ohne das Bes i t zdenken u n d 
den AusschließlichkeitsCharakter, der 
sonst in privaten B e z i e h u n g e n 
herrscht. 
— M a n will sozusagen die unbezahl
bare Qualität des E m o t i o n a l e n u n d das 
auch noch (unter)bezahlt . . . 
— M a n „ r e c h n e t " a lso damit , daß es 
e inen „ E r n ä h r e r " in der Pf legefamil ie 
gibt, d e n n als Beru f ist d ie Tät igkei t 
w e d e r anerkannt , noch reicht das 
finanzielle Entgel t dafür. 
— M a n setzt auf die Regenerat ionskra f t 
e ines in t imen Bez iehungsge füges , 
i n d e m m a n d e n P f l egeper sonen zu
mutet , kontinuierl ich intensivste 
Bez iehungsarbe i t zu leisten ohne obli
gatorische E igentherap ie oder K o n -
troU-Supervis ion - wie da s in d e m 
vergle ichbaren „ T h e r a p e u t e n g e w e r b e " 
vorgeschr ieben ist, w o m a n s tändig an 
Kr i sen , Konfl ikten, P r o b l e m e n u n d 
Bedür fn i s sen anvertrauter M e n s c h e n 
eng betei l igt ist. 

D a s K J H G definiert e inerseits sehr 
deutlich die Erz iehungs ebenen u n d 
Verantwortl ichkeiten, andererse i t s 
wi rd d a m i t an P f legeper sonen ein 
außerordentl ich hoher Anspruch ge
stellt. S ie m ü s s e n scheinbar Unvere in
bares vere inbaren. Widersprüchl iches 
integrieren. U n m ö g l i c h e s mög l i ch 
m a c h e n u n d d iese S p a n n u n g e n aus
halten u n d ausgle ichen. 

B e z o g e n auf die Vollzeitpflege m u ß 
m a n i m K J H G ein Zwar-Aber 
konstat ieren: 

a) Zwar s ind die P f l egeper sonen 
g e g e n ü b e r d e m Jugendhi l fe t räger Mit
arbeiter i m „Erz iehungsgeschä f t " , 
d e n n sie s ind die M a ß n a h m e „Voll
ze i tp f lege" g e m ä ß § 5 5 K J H G , 

aber - anders als Erz ieher /Mi t 
arbeiter in Einr ichtungen/Inst i tut io
n e n / H e i m e n - s ind sie nicht berufl ich 
anerkannte Erwerbs tä t ige , Angestel l te 
oder B e a m t e , s o n d e r n allenfalls 
ehrenamtl ich tätige P e r s o n e n g e m ä ß 
§ 7 5 K J H G (mit der Mögl ichkei t , s ich 
Bera tung zu ho len) . 

b) Zwar gilt auch für Pf legeper
sonen in der Vollzeitpflege, daß sie 
sich zu Vere in igungen z u s a m m e n 
schließen u n d sich durch die J u g e n d 
hilfe bera ten u n d unterstützen l a s sen 
können , g e m ä ß § 2 5 Absatz 4 K J H G , 

aber s ie haben d a m i t noch lange 
nicht die organisator i schen Mögl i ch
keiten eines anerkannten Träger s der 
Jugendhi l f e g e m ä ß § 7 4 ff. K J H G . 

c) Zwar s ind die privat-famil iären 
P f l egeper sonen - g e n a u s o wie die 

Erz ieher in einer Einrichtung -
verpflichtet, sowohl mi t den El tern des 
K indes als auch mi t der Jugendhi l f e 
z u s a m m e n z u a r b e i t e n , 

aber w o tarifliche Arbeitsplatzbe
schre ibungen Zei ten für El ternarbei t 
u n d Verwaltung sowie K o o p e r a t i o n i m 
sozia len Hel fer sys tem vorsehen , 
leisten privat-familiäre P f l egeper sonen 
dies alles z u m Nulltarif. D e n n g e m ä ß 
§ 5 9 Absatz 5 K J H G umfaßt der 
Lebensunterha l t de s K i n d e s auch die 
Kos ten der Erz iehung . Be t räge von 
150 D M - wie s ie mancheror t s bezahlt 
w e r d e n - re ichen dafür nicht aus . U m 
sich auf die Verpfl ichtung zur Z u s a m 
menarbe i t mi t d e n El tern der K i n d e r 
g e m ä ß § § 5 6 , 57, 58 K J H G einzulassen, 
benöt igen P f l egeper sonen auch die 
offizielle A n e r k e n n u n g ihrer M e h r 
arbeit durch a n g e m e s s e n e Bezahlung . 

d) Zwar ist be i der Hilfe zur Erzie
h u n g in Vollzeitpflege g e r a d e die 
Privatheit, Intimität , N ä h e , Kons tanz 
der famil iären P f l egeper sonen gefragt 
- e ine Qualität, d ie auf Z u n e i g u n g u n d 
L i e b e beruht - , 

aber über d ie ser Bez iehung 
hängt bes tänd ig das D a m o k l e s s c h w e r t 
der Zeit : Befr i s tung, Überprüfung , 
Ent sche idung , Veränderung . 

D a ß Pf legeper sonen d ie sen S p a n -
n u n g s b o g e n der Unmögl i chke i t aus
halten u n d eine solche L e b e n s f o r m 
freiwillig u n d voller Idea l i smus für 
ihre F a m i l i e wäh len , habe ich in 
m e i n e r Praxis i m m e r w i e d e r mi t 
S t aunen erlebt u n d w u n d e r e m i c h in 
j eder n e u e n Bera tung , T h e r a p i e o d e r 
For tb i ldung mit Pf legeeltern über 
d ie se mi tmensch l i che C o u r a g e . • 
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Bericht Von den nachhaltigen Problemen 
der Elternarbeit. 
Szenen und Eindrücke aus dem 
Alltag eines Kinderdorfes 
von Petra H e i l i n g b m n n e r 

Petra Heilingbrun-
ner ist 35 Jahre alt 
und lebt in Mün
chen. Sie studierte 
Politologie, Sozio
logie und Kom
munikationswissen
schaften. Sie ar
beitet als freie Jour
nalistin u.a. für die 
„Süddeutsche Zei
tung", „Die Zeit'', 
„Natur'' undfür 
Rundfiinkanstalten. 
Petra Heilingbrun-
ner war Redakteu
rin der Zeitschrift 
„Alter werden in 
Augsburg". Soziale 
Themen gehören zu 
ihren Interessen-
und Arbeitsschwer
punkten. 

Anspruch u n d Wirkl ichkeit von Eltern
arbeit in e i n e m K i n d e r d o r f zu recher
chieren, ist m e i n Auftrag. D e r An
spruch, der in Pf legeverhäl tnissen an 
die Arbeit mi t d e n leiblichen El tern 
gestellt wi rd , ist i m Kinder- u n d J u 
gendhi l fegesetz formuliert . „K inder , 
Jugend l i che u n d Per sonensorgeberech
tigte, a lso in der R e g e l die El tern, wer
den mi t ihren Vorste l lungen, Annah
m e n u n d E r w a r t u n g e n in die P l anung 
erzieherischer Hilfe e i n b e z o g e n " , l e se 
ich in e i n e m K o m m e n t a r des Bay
er ischen L a n d e s j u g e n d a m t e s zu d e m 
Gesetz . D e r Kernsa tz des § 3 7 lautet: 
„ E s soll darauf hingewirkt w e r d e n , daß 
die a m Erz iehungsprozeß Betei l igten 
z u m W o h l der Minder j ähr igen z u s a m 
m e n a r b e i t e n . " B e i d e Sätze könnten 
e i n e m fast banal v o r k o m m e n , so selbst
verständl ich scheint der Inhalt, w e n n 
ich nicht als „ F a c h l a i e " wüßte , daß sich 
das abstrakte A m t s d e u t s c h von Jur i s ten 
oft auf e ine konkrete Wirkl ichkeit 
bezieht, in der das Se lbstvers tändl iche 
nicht se lbstverständl ich ist oder se in 
kann. 

Be i m e i n e m B e s u c h in e i n e m S O S -
Kinderdor f b in ich der F r a g e nachge
gangen , w i e i m Bez iehungsv iereck 
„ K i n d - leibliche El tern - Kinderdorf
mutter - J u g e n d a m t " die geforderte 
Mi twi rkung u n d Z u s a m m e n a r b e i t 
praktiziert w i rd u n d w e r w a n n w i e , w o 
u n d w a s entscheidet . W e n n ich mi t 
e iner M e t a p h e r beschre iben sollte, w a s 
ich g e s e h e n u n d erfahren habe , d a n n 
fällt m i r da s Bi ld v o m „Hinterhof der 
Gese l l schaf t " für d ie A n s a m m l u n g leid
voller Schicksa le der K i n d e r u n d 
J u g e n d l i c h e n ein, die i m S O S - K i n d e r 
dorf Zuflucht ge funden haben . 

D a das „ W o h l " d ieser K i n d e r sich i m 
p ä d a g o g i s c h e n Alltag i m m e r als ein 
individuel les erweist , l a s sen sich auch 
die Antworten auf m e i n e F r a g e ebenso 
wie die Lebensge sch ich ten der einzel
nen K i n d e r nicht auf e inen N e n n e r 
br ingen. 

W e n n K i n d e r vor ihren E l tern 
geschützt w e r d e n m ü s s e n 

D i e h e r u n t e r g e k o m m e n e F a s s a d e 
e ines au fge la s senen P o s t g e b ä u d e s f l im
m e r t über den B i ld sch i rm, d a n n ein 
ungepf legter H a u s e i n g a n g . Schnitt . D i e 
K a m e r a führt durch e n g e , schmutz ige 
R ä u m e i m Souterra in , zeigt zugezogene 
Vorhänge , W ä n d e mit Sch immel f lek-
ken, zerschl i s sene M ö b e l . Schnitt . E in 
Arzt erzählt von K i n d e r n , die dort in 
Schlaf säcken geschlafen haben , die in 
der feuchtheißen Luf t s tändig krank 
g e w e s e n s ind u n d nur selten nach 
draußen durften. E r spricht von Ver
häl tnissen u n d einer Vernachlä s s igung 
der K inder , die nicht m e h r zu verant
wor ten waren . Schnitt . 

D i e K i n d e r aus d e n Verhäl tnissen, die 
ich i m Videof i lm g e s e h e n h a b e , s ind 
vor e in igen T a g e n von der Polizei ins 
K inderdor f gebracht w o r d e n : drei 
M ä d c h e n u n d ein J u n g e zwischen zwei 
u n d sechs J a h r e alt. Als ich sie kennen
lerne , w e r d e n die Videobi lder Realität . 
D i e K i n d e r s ind blaß, ihre H a u t fast 
durchsichtig . Zerbrechl ich u n d schüch
tern s tehen sie a m R a n d des S a n d 
kas tens , in d e m andere K i n d e r aus d e m 
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Kinderdor f laut u n d fröhlich h e m m t o 
ben . Obwohl ich we iß , daß auch die 
Wel t der Kinder , die d a scheinbar so 
unbeschwer t sp ie len, nicht heil ist, 
s t i m m t mich der Kontras t traurig . 

Spä ter wi rd m i c h die fünfjährige R. 
f ragen, ob ich we iß , daß ihr B r u d e r 
er trunken ist, u n d sie wi rd s a g e n : „ D a 
hat m e i n e Mutt i geweint u n d geweint 
u n d g e w e i n t . " 

„ V e r n a c h l ä s s i g u n g . " Von der Mut ter 
heißt es , s ie sei e ine ruhige , selbst
bewußte u n d zielstrebige F r a u g e w e 
sen . D e r S c h m e r z über den T o d ihres 
J u n g e n habe sich bis zur D e p r e s s i o n 
ges te igert u n d t iefgreifende Verände
rungen ihrer Persönl ichkeit zur F o l g e 
gehabt . D e r Vater der K i n d e r ist krank, 
arbeitsunfähig u n d nervlich k a u m b e 
lastbar, obendre in a lkoholabhängig -
keine Stütze für die Mutter . G e g e n ü b e r 
e iner Kindergär tner in hatte die Mut ter 
gesagt , daß s ie für ihre K i n d e r keine 
L i e b e m e h r e m p f i n d e . D e r Arzt gab zu 
Protokoll , daß sie in ihrer Verzweif lung 
geäußert hat, mi t d e n K i n d e r n ins 
W a s s e r g e h e n zu wol len . J e tiefer s ie in 
ihre S c h w e r m u t versank, des to m e h r 
v e r k a m e n der Hausha l t u n d die Kin
der . D a s J u g e n d a m t mußte nach B G B 
§1666 die E i n w e i s u n g der K i n d e r ins 
K inderdor f verfügen, ohne die Einwill i
g u n g der El tern zu haben. 

N a c h d e m Buchs taben des K J H G ste
hen die Mitarbei ter des K inderdor fe s in 
e i n e m D i l e m m a : D a s Gese tz fordert 
die Bete i l igung der El tern an der Hilfe
p l a n u n g u n d d e n Kontakt zwischen 
ihnen u n d den K i n d e r n . D a g e g e n steht 
die Realität : D e r akute psychische 
Zus tand , in d e m die Mut te r sich befin
det, schließt d ie Mögl ichkei t einer 
Kurzschlußhandlung g e g e n sich u n d 
die K i n d e r nicht aus , w e n n sie erfährt, 
w o sie leben. E s sei nicht übertr ieben. 

die Si tuat ion als lebensgefährl ich für 
die K i n d e r anzusehen , s a g e n die 
Fachleute . 

I m Kinderdor f hofft m a n , daß sich 
die Mut ter in therapeut i sche B e h a n d 
lung begibt . „Vorer s t " , sagt der Kinder
dorfleiter, „bleibt uns nichts anderes 
übrig , als die K i n d e r vor ihren El tern zu 
schützen . " 

D i e Kinderdor fmut ter steht vor der 
Aufgabe , die Geschwi s te rg ruppe behut
s a m in ihre Kinderdorf fami l ie zu inte
gr ieren. Ihre „E l te rnarbe i t " bes teht fürs 
erste dar in, mi t den K i n d e r n die in der 
Herkunfts famil ie er lebten T r a u m a t a 
psychologi sch u n d he i lpädagog i sch auf
zuarbeiten. K e i n e leichte Aufgabe bei 
vier K indern . 

D e r Psychotherapeut 

„El ternarbei t ist zunächst e inmal 
K inderarbe i t " , sagt der Psychothera
peut D i r k W . , der lange in e i n e m S O S -
Kinderdor f gearbeitet hat u n d heute bei 
der Ausb i ldung von Kinderdor fmüt tern 
mitwirkt . N a c h se inen Informat ionen 
s t a m m e n zwei Drittel aller Kinderdorf
k inder aus Fami l i en , in d e n e n die B e 
z iehungen der Fami l i enmi tg l i eder un
tere inander schwer gestört s ind. Schi
zophrenie , sexuel le M i ß h a n d l u n g , 
zerrüttete E h e n , A lkohol i smus s ind nur 
e inige der G r ü n d e dafür. D i e F o l g e ist, 
daß Kinderdor fmüt ter oft mi t soge
nannten Frühs törungen bei ihren Kin
d e r n zu tun haben . W e n n K i n d e r sich 
an j e d e n k l a m m e r n , der ihnen über 
d e n W e g läuft, wahl los E s s e n (als 
L iebeser sa tz ) in sich hineinstopfen, 
s tändig aggress iv s ind oder p e r m a n e n t 
zwischen den Bedür fn i s sen nach N ä h e 
u n d Dis tanz hin- u n d her schwanken . 

k ö n n e n das S y m p t o m e solcher Frühstö
rungen sein. D i e s e K i n d e r malträt ieren 
oft die Kinderdor fmutter , w ä h r e n d sie 
an ihren leiblichen El tern hängen , 
se lbst w e n n sie von ihnen seel i sch o d e r 
körperl ich schwer mißhande l t w u r d e n . 

„ D i e K i n d e r ve rge s sen oder ver
drängen ihre Vergangenhe i t in der 
Herkunf t s f amihe" , sagt D i r k W . D i e 
F o l g e sei , daß die K i n d e r ihre El tern 
ideal i s ieren. „ D a s ist ein M e c h a n i s m u s , 
d e n K i n d e r haben , u m mi t d e n m a s s i 
ven Ent täuschungen fer t igzuwerden, 
die ihnen ihre El tern zugefügt haben. 
K i n d e r s ind w i e kleine H u n d e : S ie kön
n e n geprüge l t w e r d e n u n d s ind nicht 
k le inzukr iegen . " 

Z u m L e i d w e s e n der Kinderdorf
müt ter gilt da s Gese tz von der Erhal
tung der E n e r g i e auch in der Psyche. 
„ D e r von d e n leiblichen El tern abge
spal tene b ö s e Anteil wi rd auf die 
K inderdor fmut ter projiziert u n d in der 
Bez i eh ung zu ihr abgearbe i te t . " 

Ü b e r die F o l g e n solcher psychischen 
Abspa l tungsprozes se erzählt M a r t i n a 
B . : „ U n s e r e leibliche Mut te r hat uns 
i m m e r gesagt , daß wir w i e d e r zu ihr 
he imkönnten . I r g e n d w a n n hat m a n b e 
griffen, daß m a n doch nicht h e i m k a n n 
u n d hat der K inderdor fmut ter die 
Schuld dafür g e g e b e n . D a s hat mi r Pro
b l e m e geschaffen. Ich konnte die Kin-
derdor fmutter nicht akzept ieren. E s 
w a r ein einziger Hickhack zwischen ihr 
u n d mir . Ich bin ein paar M a l einfach 
abgehauen , wei l ich's i m K inderdor f 
nicht m e h r ausgeha l ten habe . E s hat 
m i c h alles so erdrückt u n d be la s te t . " 

M a r t i n a B . ist heute achtundzwan
zig J a h r e alt, verheiratet u n d Mut te r 
von zwei K indern . D i e see l i schen 
Verletzungen, die ihr von der leiblichen 
M u t t e r zugefügt w u r d e n , s ind noch 
i m m e r nicht verheilt . Als M a r t i n a m i r 
ihre Geschichte erzählt, ist sie d e n 
T r ä n e n n a h e u n d zittert vor W u t a m 
ganzen Körper , w e n n sie von ihrer 
Mut te r spricht. L e i d tut ihr, w ie s ie 
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d a m a l s mi t ihrer Kinderdor fmutter u m 
g e g a n g e n ist. „ M e i n Verhalten m u ß ihr 
arg w e h g e t a n haben . S ie hat uns j a 
quas i aus d e m D r e c k herausgehol t . 
W a s wir w i s s e n u n d können , hat s ie uns 
ermögl icht , nicht unsere Mutter . Heute 
habe ich eine sehr l iebevolle u n d enge 
Bez iehung zu m e i n e r Kinderdorf
mutter . " 

Idea l i s ierung der Eltern, das Ab
spalten ihrer prob lemat i schen Te i le , 
deren Wiederau f l eben in der Kinder
dorffamil ie , u n d das „Abarbe i t en" d ie
ser b ö s e n Antei le an der Kinderdorf
mutter - ein Teufe l skre i s der Gefühle? 

„ In der T h e r a p i e geht es nicht 
d a r u m , die Bez iehung der K i n d e r zu 
ihren leiblichen Eltern zu ki t ten" , sagt 
D i r k W . Ziel der T h e r a p i e sei , das ver
letzte Se lbstwertgefühl des K indes zu 
hei len. 

„ W e n n das K ind e inen Zuwachs an 
Selbst l iebe b e k o m m e n hat " , erklärt m i r 
D i r k W . , „ k a n n es vielleicht auch die 
prob lemat i sche Seite se iner El tern kla
rer w a h r n e h m e n . " 

Ein wicht iges Ziel der El ternarbei t 
i m Kinderdor f ist, d e n K i n d e r n dabei zu 
helfen, ihre El tern w e d e r zu vergöttern 
noch zu verteufeln, s o n d e r n ein realisti
sches Bi ld von ihnen zu entwickeln. 

W i e hoch die H ü r d e n s ind, die vor d ie
s e m Ziel s tehen, u n d welche P r o b l e m e 
Eltern mi t der Realität ihres K i n d e s 
haben können , erfahre ich mi t M a r k u s ' 
Geschichte . 

K i n d e r als Par tnerer sa tz . 
V o n der Notwend igke i t , d ie Mutter-
K i n d - B e z i e h u n g v o m K o p f auf die 
F ü ß e zu stel len 

In der Akte des zwölf jährigen M a r 
kus ist ein auf l i n d g r ü n e m Papier ge 
schriebener , mi t bunten Klebebi ldchen 
u m r a n d e t e r Br ie f abgeheftet , der an ihn 
adress ier t ist, i h m aber nicht ausgehän
digt w u r d e . Aus G r ü n d e n des Da ten
schutzes darf ich die Akte nicht e inse
hen. Stil u n d Inhalt de s Briefes b e 
schreibt m i r die Kinderdor fmutter s o : 
,,Mein Liebling, 
wie geht es Dir? Mir geht es schlecht. 
Ich vermisse Dich sehr. Bei unserem 
nächsten Zusammensein darfst Du mir 
wieder Zigaretten spendieren, wie Ka
valiere das bei Frauen tun. 

Mein Liebling, es ist fast sicher, daß Du 
nichtfür immer und ewig im Kinder
dorfbleiben mußt. Bitte denke daran: 
Deine Mutter ist mit Dir immer in Ge
danken verbunden - auch wenn man 
Dir etwas anderes sagt. 
In Liebe grüßt und küßt Dich 
Deine Mami" 

Ich lerne M a r k u s kennen , als er von der 
Schule nach H a u s e k o m m t . Ich bin mi t 
se iner Kinderdor fmutter i m Gespräch . 
E r begrüßt uns höflich u n d zu
rückhaltend u n d geht auf se in Z i m m e r . 
Auch später b e i m M i t t a g e s s e n m a c h t er 
d ie sen „ w o h l e r z o g e n e n " , f reundl ichen 
Eindruck, i m Gegensa tz zu se inen Kin
derdor fgeschwis tern , die kindlich lust
voll mi t der Gabe l i m Kartoffelbrei 
m a n s c h e n . B e i m Gesel l schaftsspie l a m 
Nachmi t t ag vermittelt er, w e n n sich die 
anderen lautstark u n d leidenschaftl ich 
gegense i t ig d e n S i e g streitig m a c h e n . 

E r paßt so gar nicht in m e i n Kl i schee 
von e i n e m Prob lemkind . 

M a r k u s ist seit fünf J a h r e n i m Kinder
dorf. W e n n er B e s u c h von se iner M u t 
ter b e k o m m t , verliert er die freundlich 
se lbstbeherrschte Hal tung , die ich bei 
i h m g e s e h e n habe . E r weint dann , will 
nichts e s s en u n d ist s ehr bedrückt . 

Zwi schen Mutter u n d S o h n bes teht 
eine unge lös te B i n d u n g , die bei M a r k u s 
D e p r e s s i o n e n hervorruft, w e n n er mi t 
se iner Mut te r z u s a m m e n ist. S o s e h e n 
es die P ä d a g o g e n . D a ß die Mut ter aus 
d e m gle ichen G r u n d die depres s ive 
S t i m m u n g ihres S o h n e s als B e w e i s 
dafür n i m m t , daß M a r k u s sich i m 
Kinderdor f unglücklich fühlt, ist psy
chologisch verständl ich. 

D e m Außens tehenden m a g es wie 
eine Art Z e n s u r erscheinen, aber es gibt 
gute p ä d a g o g i s c h e G r ü n d e , w e s h a l b 
M a r k u s d e n Br ief se iner Mut ter nicht 
erhalten hat. 

W a s sie schreibt, l iest sich wie ein 
Billett an e inen g e h e i m e n L i e b h a b e r 
u n d nicht wie ein Br ie f an d e n zwölf
jähr igen S o h n . D i e Mut te r ist jung Wit
w e g e w o r d e n u n d hat e inen großen 
Tei l ihrer emot iona len Bedür fn i s se auf 
ihren S o h n über t ragen , er w u r d e als ihr 
„ E i n u n d A l l e s " z u m Ersatz für d e n 
Partner. M a r k u s ' scheinbar vernünfti
ges u n d zurückhal tendes B e n e h m e n ist 
der Preis se iner Uber forderung durch 
die Mutter . 

Z u d e m m u ß der Br ie f auf M a r k u s 
wie die g e h e i m e Botschaft e ines Ver
sprechens wirken , daß die Mut te r 
scheinbar alles tut, u m ihn zurückzuho
len, u n d sugger ier t in der Mit te i lung : 
„ auch w e n n m a n Di r e twas andere s 
s ag t " , daß M a r k u s i m K inderdor f be lo
g e n wird . 

A b g e s e h e n davon, daß die M u t t e r 
selbst noch i m Sp innennetz wider
sprüchlicher Gefühle ge fangen ist u n d 
die Voraus se tzungen für ein neuerl i
ches Z u s a m m e n l e b e n bei ihr fehlen, 
er schwert s ie mi t so lchen ambiva lenten 
Äußerungen M a r k u s die emot iona le 
Integrat ion in die Kinderdorf fami l ie . 

Le ib l iche Angehör ige wie M a r k u s ' 
Mut te r m ü s s e n auf eine M i t w i r k u n g bei 
der Erz iehung ihrer K i n d e r i m 
Kinderdor f erst vorbereitet w e r d e n . 
D a s fällt in d e n Aufgabenbere ich der 
Pädagog i s chen Mitarbeiter . „ D i e Mut
ter braucht e inen G e s p r ä c h s p a r t n e r " , 
sagt m i r e iner von ihnen, „ d e r ihre 
W a h r n e h m u n g , daß ihr S o h n sich bei 
uns unglücklich fühlt, ernst n i m m t u n d 
ihre B e w e g g r ü n d e , i h m L iebesbr ie fe 
voller Ver sprechungen zu schicken, 
akzeptiert . D a ß s ie sich über unsere 
,Br iefzensur ' empör t , m ü s s e n wir ohne 
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Recht fer t igungszwang zulas sen kön
nen . In der Mögl ichkei t , all d ie se 
E m p f i n d u n g e n zu äußern, l iegt die 
Chance , daß s ie sich u n s e r e n Argu
m e n t e n g e g e n ü b e r öffnet u n d lernt, die 
D i n g e durch die Bri l le ihres S o h n e s zu 
s ehen u n d d a m i t da s Er leben u n d 
Interesse des K i n d e s zu begre i f en . " 

D e r Kinderdorf le i ter 

„E l te rn s ind wicht ig für die Real i-
täts f lndung der K i n d e r " , bestät igt auch 
E u g e n K., der mi t se inen e twa vierzig 
J a h r e n einer d e r jüngeren Kinder
dorfleiter ist. F ü r se ine Genera t ion 
stellt s ich nicht m e h r die F r a g e , oh 
Elternarbeit geleistet w e r d e n sollte, 
s o n d e r n nur noch wie. 

„ E s ist U s u s bei u n s " , sagt er b e i m 
Interview in s e i n e m hel len, freundlich 
eingerichteten D i e n s t z i m m e r i m Kin
derdorf , „ d a ß wir die El tern von 
Anfang an e inbez iehen . " S c h o n bei 
d e m „ E r s t g e s p r ä c h " mi t d e m K i n d legt 
er W e r t darauf, daß mögl ichs t die 
El tern dabei s ind. „ W i r s ind auf ihre 
Mitarbeit , z u m i n d e s t aber auf ihre pos i 
tive Grundha l tung g e g e n ü b e r unserer 
Einr ichtung a n g e w i e s e n " , sag t er, 
„wei l sons t be i j e d e m B e s u c h , j e d e m 
Kontakt zwischen d e n leiblichen El tern 
u n d d e m Kind die Gefahr besteht , daß 
sie unterschwel l ig g e g e n uns u n d das 
Hier se in ihrer K i n d e r a rbe i ten . " 

Natürl ich k o m m t es in der Eltern
arbeit auch i m m e r w i e d e r zu „ m e n s c h 
lichen R e i b u n g e n " , w i e E u g e n K. es 
nennt . D a gab es be i sp ie l swei se d ie sen 
Vater, der ihn schon bei s e i n e m ersten 

B e s u c h i m K inderdor f mi t d e m grund
losen Vorwurf begrüßte : „ S i e s ind also 
der , der sich i m m e r ver leugnen läßt ! " 
u n d j e d e s wei tere G e s p r ä c h verweiger t 
hatte. 

S ta t tdes sen habe er se inen b e i d e n 
T ö c h t e r n auf Spaz i e rgängen i m D o r f 
i m m e r w i e d e r eingeschärft , daß s ie viel 
w e i n e n müßten , dami t s ie w i e d e r zu 
i h m k o m m e n könnten. 

„ E s w a r zwar e indeut ig , daß die 
b e i d e n M ä d c h e n nichts m e h r mi t i h m 
zu tun haben wol l t en" , erzählt der 
Dorfleiter , „ a b e r natürlich hat er s ie 
d a m i t veruns icher t . " D i e b e i d e n 
K i n d e r w a r e n nicht se ine leiblichen 
Töchter , aber s ie w a r e n i h m v o m 
Gericht zugesprochen w o r d e n , als sich 
deren aus As ien s t a m m e n d e Mut ter 
von i h m trennte. D e r G r u n d für die 
E i n w e i s u n g se iner Stieftöchter ins 
K inderdor f w a r der Verdacht , daß er 
sich sexuel l an ihnen vergangen habe . 
„ J e d e n f a l l s " , m e i n t der Dorfleiter , „hat 
er auf recht s e l t s ame W e i s e mi t den 
b e i d e n zwölf jährigen M ä d c h e n gelebt , 
mi t ihnen z u s a m m e n in e i n e m Ehebet t 
geschlafen u s w . " 

„Zwei fe l los ein schwier iger Fal l 
von Elternarbeit , mi t menschl i cher 
Re ibung , aber " , fügt der Dorf le i ter mi t 
sanfter S t i m m e hinzu, „nicht u n m ö g 
l i ch . " 

Auch in d e m Verhältnis zwischen 
Kinderdor fmut ter u n d leiblicher Mut
ter kann es zu d ie sen „mensch l i chen 
R e i b u n g e n " k o m m e n . „ D a hat die Kin-
derdor fmutter das K i n d drei J a h r e lang 
vielleicht aus sehr schwier igen Z u s a m 
m e n h ä n g e n herausgehol t u n d eine 
b e h u t s a m e B e z i e h u n g a n g e b a h n t " , sagt 
der Dorfleiter , „ d a n n k o m m e n die El
tern m a l kurz auf B e s u c h u n d p r o m p t 
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kr iegen sie alle Z u w e n d u n g e n , u n d die 
K inderdor fmut ter steht d a n e b e n u n d 
weiß u m die tagtägl ichen Schwier ig
keiten, die s ie hatte u n d haben wird . 
Eifersucht u n d Konkurrenz , die dabe i 
ablaufen, s ind menschl i che R e g u n g e n , 
d ie wir nicht p e r D i e n s t a n w e i s u n g aus
schließen können , s o n d e r n auf die wir 
reag ieren m ü s s e n . " 

Auf der a n d e r e n Se i te - die M ü t t e r 
u n d ihre P r o b l e m e 

„ N e i n , ich w a r nicht eifersüchtig auf 
d ie , aber w a s soll Posit ives dran se in , 
w e n n e i n e m die K i n d e r w e g g e n o m m e n 
w e r d e n ? " sagt F r a u Y. S ie ist Anfang 
vierzig u n d Mut ter von vier K i n d e r n , 
die ihr Mit te der s iebziger J a h r e w e g e n 
Vernachlä s s igung w e g g e n o m m e n wur
den . G e g e n ihren Wil len k a m e n sie ins 
Kinderdorf . „ M a n weiß nicht, w a s aus 
ihnen g e w o r d e n w ä r e , w e n n sie be i m i r 
au fgewachsen wären . Ob b e s s e r o d e r 
schlechter, we iß ich bis heute nicht.. . 
M i t der K inderdor fmut ter habe ich 
mich überhaupt nicht vers tanden. S ie 
w a r zu s treng zu m e i n e n K i n d e r n u n d 
wollte m i r i m m e r vorschreiben, w a s ich 
zu tun u n d zu l a s sen hätte. Z w e i m e i n e r 
K i n d e r w a r e n von Anfang an g e g e n s ie , 
d ie b e i d e n anderen w a r e n eher 
Schle imer . E i n m a l habe ich zu der Kin-
derdor fmutter gesag t : S ie s ind j a nur 
ne id i sch auf mich , wei l S ie ke inen 
M a n n abkr iegen. D a s hat s ie g e 
schockt . " 

K inderdor fmüt ter s ind bei der El tern
arbeit nicht nur - w ie i m Fal l von F r a u 
Y. - mi t offener Ab lehnung durch die 
Angehör igen konfrontiert , s o n d e r n 
auch mi t viel subt i leren F o r m e n , die 
e inen Kontakt zur leiblichen Mut ter er
schweren , w e n n nicht gar verhindern . 

„Viele Angehör ige k o m p e n s i e r e n ihr 
schlechtes G e w i s s e n durch Geschen
k e " , erklärt m i r ein Pädagog i s cher 
Mitarbeiter . „ S i e m a c h e n sie also für 
sich, nicht für da s K i n d . " D a s K i n d sehe 
das aber a n d e r s : „ D i e M a m a hat m i c h 
viel l ieber als die Kinderdor fmutter , 
wei l d ie macht m i r nicht so tolle G e 
s c h e n k e . " 

Ich stehe i m Z i m m e r von Norber t . 
Norber t ist dre izehn J a h r e alt. Ich sehe 
eine teure S tereoanlage mi t CD-Player , 
e ine automat i sche K a m e r a , u n d in 
e iner Ecke s tapeln sich D u t z e n d e von 
Sp ie len aller Art. Ü b e r a l lem hängt ein 
Foto von Norber t s Mut te r an der 

W a n d . W e n n ich nicht wüßte , daß s ie 
es ist, hätte ich die junge F r a u eher für 
se ine Schwes ter gehal ten. 

Norber t s K inderdor fmut ter Brigitte G. 
klagt darüber , daß se ine Mut te r ihn 
s tändig mi t G e s c h e n k e n u n d m o d i s c h e r 
K l e i d u n g überhäuft . M i t d e n F o l g e n hat 
nicht s ie , s o n d e r n die K inderdor fmut-
ter zu k ä m p f e n . Nicht nur Norber t s An
sprüche i m Kinderdorfa l l tag w e r d e n 
dadurch i m m e r größer, s o n d e r n auch 
der N e i d der anderen K i n d e r u n d d a m i t 
die Konfl ikte in ihrer Fami l i e . 

Obwohl Norber t schon dreie inhalb 
J a h r e i m Kinderdor f ist, steht er noch 
i m m e r in e i n e m Loyali tätskonfl ikt zwi
schen se iner leiblichen Mut te r u n d sei
ner Kinderdor fmutter . „ N o r b e r t ist 
zwar g e r n i m Kinderdor f " , sagt Brigitte 
G. ein w e n i g traurig, „ a b e r l ieber w ä r e 
er bei se iner Mut te r zu H a u s e . " 

„ S e i n e Kinderdor fmut ter ins H e r z 
zu schl ießen, m u ß er be i d e m Verhalten 
der Mut te r als Verrat se iner L i e b e zu 
ihr begre i f en" , ergänzt der Pädagog i 
sche Mitarbeiter . 

In der Anfangszei t hat d ie Mut te r be i 
ihren B e s u c h e n i m Kinderdor f Norber t 
i m m e r w i e d e r ver sprochen : „ Ich hol 
dich w i e d e r zu m i r nach H a u s e " , ließ 
ihn k a u m zu W o r t k o m m e n , hätte ihn 
a m l iebsten tage lang bei sich in der 
Pens ion behal ten, körperl ich u n d psy
chisch u m k l a m m e r t . M i t se iner Kinder
dorfmutter u n d d e m Kinderdor f d a g e 
gen woll te s ie nichts zu tun haben , frag
te ihn auch nicht danach . D a N o r b e r t 
ein eher introvertierter M e n s c h ist, hat 
sich das durch die Kontakte mi t der 
Mut ter noch verstärkt. 

„ W i r mußten ihr k l a rmachen , daß 
das so nicht geht " , erzählt m i r Brigitte 
G., s ie m ü s s e lernen zu akzept ieren, 
daß er i m K inderdor f lebt, m ü s s e sich 
auch darauf e inlassen, be i sp ie l swei se 
mi t zu d e n Mahlze i ten zu k o m m e n u n d 
Norber t nicht ausschließlich in ihrer 
Pens ion zu treffen, w e n n sie ihn b e 
suchte. „ D a m a l s konnte s ie das noch 
nicht" , erzählt die K inderdor fmut ter 
weiter , „ a b e r mitt lerwei le läßt s ie sich 
hier i m D o r f viel s ehen , w e n n s ie 
k o m m t . D e r Kontakt hat sich posit iv 
entwickelt . . . " , - s ie m a c h t eine P a u s e -
„nach dreie inhalb J a h r e n . " S ie könnte 
sich sogar vorstel len, daß Norber t w ie 
der zu se iner Mut te r zurückkehrt , w e n n 
sich die Verhäl tnisse be i ihr wei ter so 
veränderten . 

E in paa r T a g e später , ein paar hun
dert K i lometer weiter . Ich kl ingele an 
der Haus tür von Norber t s Mutter . N a c h 

a l lem, w a s ich von i h r e m L e b e n w e i ß , 
bin ich m i r in d i e s e m Augenbl ick nicht 
sicher, ob sie au fmachen wi rd u n d 
w e n n , w i e . Ist s ie be t runken o d e r nüch
tern? W i r d sie w ü t e n d die T ü r e w i e d e r 
zuknal len, w e n n ich ihr mi t m e i n e m 
Anl iegen k o m m e ? W i r d s ie mich 
be sch impfen , wei l ich mich in ihre An
ge legenhei ten e inmi sche? 

D i e T ü r geht auf. F r a u L . bittet 
mich freundlich here in u n d bietet m i r 
e inen Kaffee an, n a c h d e m ich ihr d e n 
G r u n d m e i n e s B e s u c h e s ge sag t habe . 
D i e W o h n u n g ist trotz der frühen 
M o r g e n s t u n d e s auber u n d aufgeräumt . 
W i e d e r m u ß ich m i c h von e i n e m 
Vorurteil verabschieden . 

F r a u L . hat d ie zierliche Gesta l t ei
nes j u n g e n M ä d c h e n s , aber d e n un
s icheren G a n g e iner alten F r a u . Auch 
das g robe M ä n n e r h e m d , das s ie trägt, 
steht in e i n e m s e l t s a m e n Gegensa tz zu 
d e m kindl ichen Schlei fchen in ihren 
l angen b l o n d e n H a a r e n . 

„ N o c h vor ein paa r M o n a t e n hätten 
S ie m i c h nicht nach m e i n e r L e b e n s g e 
schichte f ragen dür fen" , fängt s ie an zu 
erzählen, „ d a w a r ich d a u n t e n " , u n d 
deutet mi t der Zigarette auf d e n 
K ü c h e n b o d e n . 

Bev o r Norber t geboren w u r d e , w a r 
F r a u L . verheiratet u n d hatte zwei 
Kinder , Caro la u n d Felix. E t w a ein J a h r 
nach der Gebur t von Fel ix flüchtete s ie 
mi t d e n K i n d e r n in ein F r a u e n h a u s . 
„ M e i n M a n n hat m i c h ge sch lagen u n d 
die Kle ine a u c h . " S o g a r mi t d e m 
Sch lachtermes se r w a r er auf F r a u u n d 
K i n d e r l o s g e g a n g e n . S ie läßt sich 
sche iden . W e n i g später bringt sich der 
M a n n u m . „ D a s lag bei d e n e n in der 
F a m i l i e " , me in t F r a u L . lakonisch. 

S ie lernt e inen anderen M a n n ken
n e n u n d wird schwanger . „Eigent l ich 
woll te ich abtreiben la s sen , aber als es 
sowei t war , habe ich e inen Rückzieher 
g e m a c h t . " 

A m T a g nach Norber t s Gebur t hat 
Fel ix e inen s chweren Unfall , e ine 
Schiffsschaukel zerschmetter t se in G e 
sicht. Gep lag t von Schuldgefühlen 
k ü m m e r t s ie s ich fortan hauptsächl ich 
u m ihr krankes K ind , für Caro la u n d 
Norber t hat sie k a u m noch Zeit u n d 
Energ i e . 

S ie sagt heute selbst von sich, daß 
sie d a m a l s das Gefühl hatte, als M u t t e r 
versagt zu haben . „ F r ü h e r habe ich 
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nicht e inen einzigen Tropfen getrun
ken, aber das mi t d e n K i n d e r n w a r m i r 
i r g e n d w a n n zuviel. Ers t habe ich ge
dacht, jetzt trink ich m a l ein B ie r u n d 
d a n n w u r d e n es i m m e r m e h r . A m 
Schluß hab ich gedacht : Jetzt bist du 
Alkohol ikerin. U n d das w a r ich a u c h . " 
Se lbs t in einer Pf legefamil ie aufge
w a c h s e n , sah F r a u L . als e inzige L ö 
sung , d e n kle inen Norber t in Pf lege zu 
geben . Auf den Vorschlag des J u g e n d 
a m t e s , ihn in e i n e m S O S - K i n d e r d o r f 
unterzubringen, g ing sie ein. Norber t 
w a r d a m a l s acht J a h r e alt. 

Weil s ie s tändig obdachlose Sauf
k u m p a n e zu s ich e inlud, verlor F r a u L . 
w e g e n „ U n z u m u t b a r k e i t " ihre Woh
nung . S ie mußte in e ine G e g e n d zie
hen , die Soz io logen euphemis t i s ch 
„Brennpunkt-Vier te l " nennen . 

F r a u L . fühlte sich in der herunter
g e k o m m e n e n Mie tb lock-S ied lung un
glücklicher d e n n j e . „ I m v e r g a n g e n e n 
J a h r w a r es d a n n soweit . Verreck, hab 
ich m i r gesagt , d a n n hast du de ine 
R u h e . " S ie schluckte Tabletten u n d goß 
e ine F la sche S c h n a p s hinterher. G e r a d e 
noch rechtzeitig f indet s ie ein F r e u n d . 
Sei t d e m miß lungenen S e l b s t m o r d 
versuch hat F r a u L . für sich das Gefühl , 
daß es mi t ihr w i e d e r aufwärts geht . 

D a n k der B e m ü h u n g e n des J u g e n d 
a m t e s b e k a m sie die jetzige W o h n u n g . 
„End l i ch keine Asozia len m e h r u m 
m i c h h e r u m " , sagte s ie u n d : „ H i e r bin 
ich g lückl ich . " Ich g laube es ihr. D i e 
Nippes f i guren i m Rega l , die gehäkel ten 
D e c k c h e n auf d e n M ö b e l n , die s aubere 
Aufgeräumthei t der W o h n u n g , da s s ind 
wahrscheinl ich von ihr hart erkämpfte 
Grenzs te ine z u m „ M i l i e u " . 

„ M o m e n t a n trinke ich noch zwei 
B ier a m T a g " , bekennt s ie , aber auch 
davon will s ie w e g . S ie will e ine Entzie
h u n g s k u r m a c h e n u n d sich d a n n zur Al
tenpf leger in u m s c h u l e n la s sen . „ In der 
Psychiatrie haben sie mich darauf ge
bracht " , sagt s ie , wei l s ie s ich dort u m 
eine alte F rau g e k ü m m e r t habe . 

Norber t zu sich zu ho len ist ihr großes 
Ziel . Übera l l in der W o h n u n g ist das 
spürbar . I m Blickfeld der Mut te r hän
g e n u n d s tehen g o l d g e r a h m t e Fotos 
von i h m , auf d e m Küchenso fa l iegt eine 
Mar ione t te , d ie er i m K inderdor f geba
stelt u n d ihr geschenkt hat. 
Ich w ü n s c h e ihr b e i m Abschied Glück 
für ihre Vorhaben. 

„ J a " , sagt s ie , „ e in Glück, da s w ä r e 
zur Abwechs lung nicht schlecht . " 

Zurück ins Kinderdorf : 

S i e b e n L e b e n unter e i n e m D a c h . 
Von der Gefahr , e ine F r a u zu 
über fordern , d e r e n Beru f M u t t e r ist 

D i e kleine A n n a hatte in der Nacht 
i m m e r w i e d e r geschr ien. M e h r m a l s 
mußte sie aufs tehen u n d sich u m das 
Baby k ü m m e r n . U m sechs weckte s ie 
die K i n d e r u n d bereitete das Frühstück. 
S ie hat s ieben Kinder , vier von ihnen 
g e h e n zur Schule o d e r in die L e h r e . Ich 
sitze u m s ieben U h r mit ihr u n d den 
drei jüngs ten a m T i sch . „ W i r früh
stücken i m m e r in zwei Schichten" , sagt 
s ie , „ sons t streiten sie sich s t ä n d i g . " S ie 
gibt Anna , d e m Baby auf i h r e m Schoß, 
die F la sche , streicht für die zwei jähr ige 
Kar in ein Brot , u n d Gabi , d ie Vier
jähr ige , soll „bitte m a l s t i l l s i tzen!" 

S i e , das ist Ulr ike S. , von Beruf 
Mut te r i m Kinderdorf . U m das zu wer
den , hat sie vor zehn J a h r e n ihre Stel le 
als F inanzbeamt in aufgegeben. Ulr ike 
S. ist e ine robust w i r k e n d e Frau , E n d e 
dreißig, mi t kurzen, g raumel ie r ten 
H a a r e n . S ie strahlt Vitalität aus , u n d 
nur in ihren dunklen A u g e n s ieht m a n 
etwas von der ans t rengenden Nacht . 

J e d e n M o r g e n sitzen nicht nur s ieben 
K i n d e r a m Frühstückst i sch, s o n d e r n 
auch s ieben sehr unterschiedl iche L e 
bensgeschichten , die von Ulr ike S . 
unter den Hut der Fami l i e zu br ingen 
s ind. 

F a k t e n m ä ß i g aufgezählt s ind zwei 
ihrer K i n d e r von d e n leiblichen El tern 
körperl ich schwer mißhande l t w o r d e n , 
ein anderes seel i sch. E iner der J u n g e n 
k a m zu ihr, wei l se ine Mut te r psychisch 
so erkrankte , daß sie sich u m ihn nicht 
m e h r k ü m m e r n konnte . D i e drei klei
n e n S c h w e s t e r n w u r d e n w e g e n dro
h e n d e r körperl icher u n d seel i scher 
Verwahr losung ins K inderdor f e inge
w i e s e n . 

M a n m u ß die Geschichten in ihren 
schrecklichen Einzelhei ten nicht ken
nen , u m zu begre i fen , daß d ie se K i n d e r 
e inen i m m e n s e n Nachho lbedar f an 
emot iona ler Z u w e n d u n g haben . 

Z u m Beisp ie l Kai , v ierzehn J a h r e alt. 
W ä h r e n d ich mich mi t se iner Kinder-
dorfmutter unterhalte , streicht er mi t 
unzuf r i edenem Ges icht minuten lang 
u m sie h e r u m , will e inen Blick, ein 
Wort , e ine Ges te von ihr, aber Ulr ike S. 
ist in u n s e r G e s p r ä c h vertieft. Schwei
g e n d verläßt er d e n R a u m , u m kurz 
darauf w i e d e r here in zu k o m m e n . 
Has t i g steckt er der Mut te r ein Brief
chen zu, dreht sich u m u n d geht mi t 
h o c h g e z o g e n e n Schultern w i e d e r raus . 

Ulr ike S. schaut kurz auf da s Briefchen, 
legt es kopfschüttelnd zur Se i te u n d 
stöhnt: „ I m m e r w i e d e r verspricht er 
m i r d a s ! " Ka i hat z u m x-ten M a l ver
sprochen, nicht m e h r eifersüchtig zu 
se in , aber se in H u n g e r nach Beach
tung, nach l iebevoller Z u w e n d u n g ist 
unersätt l ich. S e i n e leibliche Mut te r hat 
ihn von Gebur t an abgelehnt . M i t 
e i n e m J a h r saß er s tundenlang auf d e m 
Bett u n d war f se inen ungel iebten Kör
p e r hin u n d her, schmier te se ine Ex
k r e m e n t e an die W a n d u n d zeigte 
a n d e r e hospital i s t i sche S y m p t o m e . 

Auf der Prob lemse i te hat j e d e s ihrer 
K i n d e r aus se iner Geschichte ein an
deres Verhalten mitgebracht , u m sich 
der A u f m e r k s a m k e i t u n d der L i e b e der 
K inderdor fmut ter zu vers ichern. D a 
gibt es den p e r m a n e n t e n trotzigen U n 
g e h o r s a m , die kle inen Diebere ien , die 
Flucht in Größenwahnphanta s i en u n d 
hysterische Anfäl le . 

Zur „ n o r m a l e n " Mutterarbe i t w ie 
Kle inkinder wickeln , e inkaufen, E s s e n 
kochen, H a u s a u f g a b e n überwachen . 
B e r g e von W ä s c h e büge ln k o m m t für 
Ulr ike S. d ie profes s ione l le : s ich vorbe
reiten auf „ M ü t t e r r u n d e n " , in d e n e n 
p ä d a g o g i s c h e u n d psychologi sche Pro
b l e m e diskut iert w e r d e n , B e s p r e 
chungen mi t d e m P ä d a g o g i s c h e n Mit
arbeiter, Antrags formulare ausfüllen, 
g e m e i n s a m e Berichte für die zuständi
g e n J u g e n d ä m t e r schreiben, da s Wirt
schaftsbuch führen u n d so weiter u n d 
so fort. 

U n d zu all d e m noch El ternarbei t? 

Ulr ike S. sagt : „ J a ! . . . A b e r . . . ! " 
S i e vereinbart mi t d e n leiblichen 

A n g e h ö r i g e n der K i n d e r Besuchster
m i n e , unterhält s ich mit ihnen über die 
aktuel len P r o b l e m e des K i n d e s u n d 
w i r d oft von d e n E r w a c h s e n e n selbst 
u m Rat gefragt . „ M a n c h m a l " , sagt s ie , 
„ h a b e ich d e n Eindruck, daß einige der 
M ü t t e r a m l iebsten se lbst K i n d e r i m 
K inderdor f w ä r e n . " 

J a , s ie f indet El ternarbei t wichtig , 
aber : „Le i ch te r ist es für mich , w e n n 
kein Kontakt zwischen d e n K i n d e r n 
u n d ihren El tern be s teht . " Persönl ich 
spie le Eifersucht e ine Rol le dabei , gibt 
s ie f re imütig zu, z u m Bei sp ie l , „ w e n n 
Ka i e iner F r a u u m d e n Ha l s fallen 
w ü r d e , d ie zwar se ine M u t t e r ist, die er 
aber gar nicht k e n n t . " 
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M i t der Pubertät fing Kai an, sich für 
se ine E h e r n zu interess ieren. H a ß ist 
nicht se in Mot iv . E r will , daß sie ihn 
besuchen , „ d a m i t ich s ie w i e d e r ken
n e n l e r n e " , sagt er in einer s e l t s a m e n 
M i s c h u n g aus Gleichgült igkeit , N e u 
gier u n d Sehnsucht . Kai s W u n s c h ist 
für Ulr ike S . G r u n d genug , d e n Kontakt 
mi t den Eltern, auch nach J a h r e n abso
luter Funkst i l le , w i e d e r zu suchen. 

Ihr zweites u n d wicht igeres „ A b e r " 
bezügl ich Elternarbeit ist, daß j eder 
B e s u c h , schon j ede s Te le fongespräch 
u n d j eder Br ief in d e n K i n d e r n U n r u h e 
erzeugt. „ S i e ras ten aus - en tweder vor
her oder nachher " , ist ihre Erfahrung. 
Nüchtern betrachtet s ieht s ie Eltern
arbeit als Zusatzbelas tung , weiß aber, 
daß K inder d e n Kontakt zu ihren leibli
chen El tern brauchen , u m nicht in 
irreale Wunschb i lde r zu flüchten. 

Ich rechne nach. W e n n j ede s der s ieben 
K inder in der Fami l i e von Ulr ike S . nur 
alle zwei M o n a t e B e s u c h von den leib
lichen El tern b e k o m m t , ist d ie Kinder-
dorfmutter fast j edes W o c h e n e n d e mi t 
Kuchenbacken u n d T r ä n e n w i s c h e n b e 
schäftigt. 

D i e P ä d a g o g i s c h e n Mitarbe i te r 

Sie vers tehen sich unter a n d e r e m 
als Vermitt ler , als e ine Art Puffer zwi
schen Herkunfts famil ie u n d Kinder
dorffamil ie . 

W i e schwer u n d m a n c h m a l auss ichts
los die Arbeit mi t den leiblichen 
Angehör igen ist, i l lustriert J o h a n n e s K. 
an d e m Fal l B e r n d . B e r n d k a m vor 
sechs J a h r e n ins Kinderdorf . S e i n e 
Mut ter w a r dami t e invers tanden u n d 
beglei tete ihn bei der A u f n a h m e , 
danach ließ sie nichts m e h r von sich 

hören. D i e B e m ü h u n g e n des Kinder
dorfs , d ie Mut ter zu e i n e m G e s p r ä c h 
e inzuladen, b l ieben erfolglos . Vor e twa 
drei J a h r e n tauchte die Mut te r i m 
K inderdor f auf - nur u m i h r e m S o h n 
mitzutei len, daß sie in ein paar T a g e n 
mi t i h r e m n e u e n M a n n u n d B e r n d s bei
den Geschwis te rn nach A m e r i k a aus
w a n d e r n w e r d e . Ihn selbst könne sie 
nicht m i t n e h m e n . 

„ D i e Auswi rkungen auf das K i n d 
kann m a n sich a u s m a l e n " , sagt 
J o h a n n e s K. Ich frage ihn nicht nach 
der emot iona len Reakt ion der Kinder-
dorfmutter , d ie ich m i r nur zu g e n a u 
vorstel len kann. T r o t z d e m w u r d e sei
tens des Kinderdor fe s u n d des 
J u g e n d a m t e s mi t der Mut te r über 
Mögl ichke i ten zukünft iger Kontakte 
ge sprochen . D i e Mut te r vers icherte , s ie 
w e r d e i h r e m S o h n „ j e d e n M o n a t e inen 
Br ie f " schreiben, u m d e n Kontakt auf
rechtzuerhalten. „ F e h l a n z e i g e " , sagt 
J o h a n n e s K. trocken. D a s P ä d a g o g e n 
t e a m versuchte , via J u g e n d a m t die 
A d r e s s e der Mut ter in U S A heraus
zuf inden. „ W i r w i s s e n bis heute nicht, 
w o d ie se F r a u s teckt" , sagt der Päd
a g o g e . 

B e r n d , mitt lerwei le dre izehn J a h r e 
alt, hat w e g e n d ie ser ent täuschenden 
Bez iehung zu se iner Mut te r „ e rheb
lichste P r o b l e m e " i m Alltag, sagt 
J o h a n n e s K., u n d sie w ü r d e n i m m e r 
s c h l i m m e r ; se ine L e i s t u n g e n in der 
Schule g e h e n g e g e n Nul l . D i e Zukunft 
s ieht der P ä d a g o g e schwarz . D a s Kin
derdor f u n d die S O S - E r z i e h u n g s b e -

ratungsste l le b e m ü h e n sich zwar, d e m 
J u n g e n zu helfen, „ a b e r aufgrund der 
nicht mög l i chen Elternarbei t ist es 
wahrscheinl ich, daß d iese B e m ü h u n 
gen scheitern w e r d e n . " 

Ob es definierte Grenzen der Elternar
beit gibt, will ich von i h m w i s s e n . 
„El ternarbei t mi t T e n d e n z g e g e n N u l l " , 
empf iehl t er d e m J u g e n d a m t , w e n n er 
feststellt, „ d a ß ein K i n d über T a g e u n d 
W o c h e n nach d e m Elternkontakt aus 
der S p u r ge rä t . " E r hat schon m e h r m a l s 
e ine Kontakt sperre zwischen El tern 
u n d K i n d empfoh len u n d durchgesetzt : 
„ W e n n El tern das K i n d aufhetzen, 
falsche In format ionen geben , d e m 
J u g e n d a m t B e s c h w e r d e n vortragen, 
d ie nicht haltbar s ind - also in Fä l len , 
w e n n El tern die Z u s a m m e n a r b e i t der 
Instanzen sabot ieren, wei l s ie d a m i t 
d e m K i n d j ede Chance n e h m e n , sich 
zurechtzuf inden. " 

„ D i e Grenzen der El ternarbei t s ind 
g e g e b e n , w e n n der Kontakt mi t d e n 
El tern d e n Interessen des K i n d e s zuwi
der läuft " , ergänzt e ine Kol leg in von 
i h m p r o g r a m m a t i s c h . 

Oliver u n d se in Vater . E l ternarbe i t a n 
der G r e n z e zur Krankhe i t 

„ E r ist abgehauen , er hat geklaut , er 
hat das Privatleben se iner Kinderdorf
mut ter völl ig aus d e m L o t gebracht - er 
w a r fürchterl ich", sagt der T h e r a p e u t 
über Oliver. 

„ S c h o n als Sechs jähr iger g ing er 
durch die S traßen u n d fing mi t wi ld
f r e m d e n L e u t e n Krach an. E r hatte ein 
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unwahrscheinl iches Aggre s s ionspoten
t ia l " , er innert s ich ein Pädagog i s cher 
Mitarbei ter i m Kinderdorf . 

Oliver w a r der Schreck der Nach
barn , zerstörte auf s e i n e m S c h u l w e g 
sämtl iche Kl ingeln , boxte Mit schülern 
mi t aller Kraft in d e n Bauch , verbreite
te , w o er auftauchte, Angs t u n d 
Schrecken u n d w a r später in m a n c h e 
blut ige Schlägere i verwickelt . 

Oliver ist heute fünfzehn u n d lebt in 
e iner soz ia lpädagog i sch betreuten J u 
gendwohngemeinscha f t . „ I m vergange
n e n S o m m e r m u ß t e n wir uns von i h m 
trennen. E r hat z u m Schluß nichts m e h r 
von m i r a n g e n o m m e n " , sag t se ine 
Kinderdor fmutter . S ie sagt da s mi t 
be legter S t i m m e u n d zuckt traurig mi t 
d e n Schultern. 

M i t sechs J a h r e n w a r Oliver zu ihr ins 
K inderdor f g e k o m m e n . D e r G r u n d : 
D e r Vater hatte se ine Frau , Olivers 
Mutter , e r schos sen - aus Eifersucht. 

D a m a l s woll te Oliver von s e i n e m 
Vater nichts m e h r wi s sen . „ W i r haben 
mi t i h m darüber viel g e r e d e t " , s agen 
Kinderdor fmut ter u n d Pädagog i s cher 
Mitarbeiter . D a s sollte i h m helfen, die 
T a t des Vaters u n d d e n T o d der Mut ter 
see l i sch zu bewäl t igen . 

M i t acht J a h r e n hatte er das T r a u m a 
ein Stück wei t verarbeitet . D a holte ihn 
die Vergangenhei t ein. 

Se in Großvater väterl icherseits m e l 
det sich i m Kinderdorf . Er le idet unter 
der T a t se ines S o h n e s u n d k ü m m e r t 
sich sehr u m se inen Enkel , will , daß 
Vater u n d S o h n w i e d e r in Kontakt 

k o m m e n . I m Kinderdor f s t i m m t m a n 
zu, daß Oliver in den Fer ien se inen 
Großvater besucht . D o r t trifft er se inen 
Vater be i e i n e m Hafturlaub. D e r O p a 
schafft e s , d ie b e i d e n mi te inander zu 
ver söhnen . Daraufh in n i m m t das 
K inderdor f mi t d e m Vater Verb indung 
auf. D i e K inderdor fmut ter u n d der 
P ä d a g o g i s c h e Mitarbei ter l e rnen i m 
Gefängni s e inen M a n n kennen , d e n sie 
für kooperat iv halten. Oliver beginnt , 
sich i m m e r m e h r mi t s e i n e m Vater zu 
identif izieren. 

D i e Kinderdor fmut ter u n d ihr 
P ä d a g o g i s c h e r Mitarbei ter haben heute 
Zweife l u n d m a c h e n sich m a n c h m a l 
d e n Vorwurf, daß sie i m Fal l von Oliver 
be i der Elternarbeit zu wei t g e g a n g e n 
s ind. „ E r bagatel l i s iert heute die 
T ö t u n g se iner M u t t e r u n d kritisiert die 
Verhaftung se ines V a t e r s " , klagt der 
P ä d a g o g i s c h e Mitarbeiter , u n d die 
K inderdor fmut ter hat gehört , daß Vater 
u n d S o h n nur noch saufen, w e n n sie 
z u s a m m e n s ind. 

D e r Psychotherapeut D i rk W . , der den 
Fal l Oliver seinerzeit mi t beglei tet hat, 
verneint ein Ver sagen des Kinder
dorfes . „ I m Nachhine in ist m a n klü
g e r " , sagt er. „Ol iver w a r i m Kinderdor f 
a m falschen Platz, er hätte schon früh in 
ein therapeut i sches K i n d e r h e i m ge
mußt . M a n hat zu spät erkannt, daß 
Oliver psychisch krank war . Als er zu 
uns k a m , gab es d ie differenzierten 
Verfahren e iner D i a g n o s e u n d Hilfe
p l a n u n g für f remdplaz ier te K i n d e r noch 
nicht . " 

„Border l ines t ruktur " heißt die bei 
J u g e n d l i c h e n schwer zu e r k e n n e n d e 
Krankhei t , in deren Verlauf der K r a n k e 
aufgrund von Spa l tungsvorgängen in 
s e i n e m Ich ein großes Aggre s s ions 
potential entwickelt . Border l iner nei

g e n dazu, ein u n d da s se lbe Objekt i m 
bl i tzschnellen Wechse l zu verteufeln 
bzw. zu ideal i s ieren. Ü b e r die B e d i n 
gungen , in d e n e n die Border l ine-Struk
tur entsteht, ob die G r ü n d e in Ver
an lagung o d e r U m w e l t h egen , gibt es 
b i sher ke ine Einigkeit unter d e n W i s 
senschaft lern. 

N a c h d ie sen bruchstückhaften Ein
drücken aus der Erziehungswirkl ichkei t 
des K inderdor fe s begrei fe ich, der L a i e , 
El ternarbei t als e ine Art Grenzgängere i 
i m p ä d a g o g i s c h e n Alltag, w o als einzi
ger W e g w e i s e r ein „ S o w o h l - a l s - a u c h " 
steht u n d in d e m j eder einzelne Fal l 
individuell zu b e h a n d e l n ist. 

D i e Arbeit mi t den leiblichen El tern 
u n d deren M i t w i r k u n g bei der Hilfepla
n u n g ist rechtlich wie psychologi sch 
unbestre i tbar wichtig . M a n wird schon 
allein aus d i e sen G r ü n d e n nicht u m h i n 
k o m m e n , dafür konkrete u n d zugleich 
a l l gemeine R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d 
A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n zu de fmie-

Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeits
schutzes wurden alle Namen, Orte und 
Altersangaben verändert und anon3miisiert. 
Die Kinderzeichnungen stammen aus der 
therapeutischen Arbeit der SOS-Beratungs
stellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. 
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D a s J u g e n d a m t 

Otto Kast l u n d Christ ian H e l d s ind i m 
Er langer J u g e n d a m t zus tändig für die 
sogenannte „ F r e m d u n t e r b r i n g u n g " von 
K indern . B e i d e legen großen W e r t auf 
s innvolle Kontakte zwischen El tern u n d 
ihren f remduntergebrachten K i n d e r n . 
Ich frage s ie nach ihrer M e i n u n g über 
die El ternarbei t de s SOS-Kinderdor f -
Vereins . 

Otto Kastl: Anfang der achtziger J a h r e 
w a r das T h e m a „E l te rnarbe i t " ein ganz 
andere s als heute - nicht nur von un
serer Sei te her betrachtet , s o n d e r n auch 
seitens des SOS-Kinderdor f -Vere ins . 
F rüher brachten wir i m A m t mit e iner 
Unterbr ingung bei S O S i m m e r in 
Verb indung : D i e El tern k ö n n e n dann 
den Kontakt z u m K i n d quas i verges sen . 
Heute d a g e g e n öffnet sich die El tern
arbeit i m Kinderdorf-Vere in in e i n e m 
M a ß e , daß ich als Mitarbei ter des 
J u g e n d a m t s in Einzelfäl len sogar b r e m 
sen u n d s a g e n m u ß : D i e Häuf igkei t von 
Kontakten, die ihr vorschlagt , halte ich 
aus d e n u n d den G r ü n d e n nicht für 
günst ig . 

Christian Held: W a s das P r o b l e m b e 
wußtse in bezügl ich Elternarbei t anbe
langt, m e i n e ich a l lerdings , daß es ein 
deutl iches Gefäl le zwischen den Kin-
derdor fmüt tern an der Ba s i s u n d d e n 
sie beg le i tenden Fachd iens ten gibt. 
M a n m u ß den Kinderdor fmüt te rn 
natürlich zugute halten, daß sie die jeni
g e n s ind, die die be l a s t enden Antei le 
der El ternarbei t i m wesent l ichen aus
halten m ü s s e n , wei l s ie in d e m Kontakt 
mi t d e n El tern die unmit te lbar B e 
troffenen s ind. Andererse i t s weiß ich, 
daß bei d e n Kinderdorf le i tern bis hin 
zu den Referenten in M ü n c h e n erheb
lich wei ter entwickelte Ü b e r l e g u n g e n 
z u m T h e m a „E l te rnarbe i t " vor l iegen. 
Ich w ü r d e m i r w ü n s c h e n , daß davon 
noch m e h r bei den Kinderdor fmüt te rn 
a n k o m m t , wei l ich befürchte, daß der 
Kinderdorf-Verein sich sons t mi t sei
n e m an sich sehr s innvol len A n g e b o t 
der Kinderdör fer ein w e n i g von der 
Entwicklung abkoppe ln könnte . 

Christian Held: D i e genere l le Ent
wick lung in der H e i m e r z i e h u n g u n d 
Vollpf lege heißt m e h r Rechte für die 
Betroffenen, m e h r E inbez iehen von 
leiblichen Eltern, se lbst w e n n d a aus
gepräg te M ä n g e l v o r h a n d e n s ind. 

Otto Kastl: W i r alle m ü s s e n das frühere 
beschützende D e n k e n ab legen : Hof
fentlich m e l d e n sich die El tern nicht 
m e h r , d a m i t wir s icher se in können , 
daß die K inder bis zu ihrer Voll jäh
rigkeit in unserer p ä d a g o g i s c h e n Obhut 
ble iben. S ta t tdes sen m ü s s e n wir u n s e r e 
A u f m e r k s a m k e i t darauf lenken, ob es 
nicht wei t früher e ine A b l ö s u n g s m ö g 
lichkeit von uns u n d eine Rückführung 
ins E l ternhaus gibt. D a s neue Kinder-
u n d Jugendhi l fegese tz hat d a e inen 
Schub in d ie se Richtung g e g e b e n . 

Christian Held: D a s Gese tz sagt : W e n n 
K i n d e r untergebracht w e r d e n , soll das 
mögl ichs t nur für e inen begrenzten 
Ze i t r aum pas s i e ren . D i e Zeit der U n 
terbr ingung soll u n d m u ß also genutzt 
w e r d e n , u m die Si tuat ion der Fami l i e 
zu verbe s se rn u n d eine Rückkehr der 
K i n d e r in die Fami l i e anzustreben. 

D a s ist natürlich ein sehr hoher An
spruch, der da i m Gese tz formul ier t 
wird . In der Praxis s ehe ich hier sehr 
viele L ü c k e n u n d Löcher . D e n n b i sher 
hat noch n i e m a n d eine Antwort darauf 
geben können , w e r mi t w e l c h e m Per
sonal u n d mi t we lchen finanziellen 
R e s s o u r c e n d ie se Arbeit mi t d e n leib
l ichen El tern paral le l zur Unter
br ingung der K i n d e r in H e i m e n o d e r 
Pf legestel len leisten soll . J e d e r hier 
i m J u g e n d a m t ist übers J a h r mi t vierzig 
bis fünfzig Fä l len von F r e m d u n t e r 
br ingung beschäftigt , d a ist e ine so an
spruchsvol le Art der El ternarbei t k a u m 
zu m a c h e n . • 
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Porträt 
Die Mama und die IVIutter. 
IVieine zweite Kindheit in einer 
ganz „normalen" Familie von L u d w i g B r e u 

In S c h w a l e n b e r g k a m e n wir m a n c h 
m a l schlecht w e g . „ D a s s ind die aus 
d e m Kinderdorf . D i e k lauen u n d 
stel len nur U n s i n n a n . " 

Als ich ins K inderdor f k a m , w a r ich in 
der ersten Zeit oft noch voller U n r u h e , 
auch streitsüchtig u n d fiel i m Unter
richt nicht g e r a d e a n g e n e h m auf. Auch 
in der Schule w a r e n wir „d i e aus d e m 
Kinderdor f " , obwohl j eder von uns , 
w ie die K i n d e r i m Ort, in se iner 
Fami l i e lebte. Vielleicht w a r es auch 
die L a g e : e twas außerhalb an d e n 
Dor f rand von Schwa lenberg gebaut , 
vermittelt da s K inderdor f d e n Ein
druck eines in sich ge sch lo s senen 
K o m p l e x e s , der sich nicht in d e n Ort 
integr ieren will . 

G e g e n ü b e r d e n „ n o r m a l e n " K i n d e r n 
aus d e n Schwalenberger F a m i l i e n fand 
ich es mitunter ganz toll, zur G e m e i n 
schaft de s Kinderdor fe s zu gehören 
u n d so viele F r e u n d e zu haben . D a s 
gab m i r i rgendwie ein Gefühl von 
S tärke . E s gab aber auch Augenbl icke , 
d a w a r es m i r wichtig , daß ich zur 
Fami l i e aus H a u s 4 gehörte , d ie ganz 

„ n o r m a l " war , u n d nicht in e ine Re ihe 
mi t den K i n d e r n unserer Nachbar
famil ien gestellt w u r d e , die „ s t änd ig 
klauten, aggres s iv w a r e n u n d sowie so 
i r g e n d w a n n auf die schiefe B a h n 
geraten w e r d e n " . 

Ich bin verheiratet , u n d wir haben 
e inen mitt lerwei le dre ie inhalb jähr igen 
S o h n . Von Beru f bin ich D i p l o m 
psychologe . Ich bin bis heute davon 
überzeugt , daß m i r nichts B e s s e r e s 
pa s s i e ren konnte , als be i M a m a i m 
Kinderdor f in S c h w a l e n b e r g zu 
landen. I rgendwie w u r d e ich dort neu 
geboren . E s m a g e igenart ig kl ingen, 
aber die ersten Er innerungen m e i n e s 
L e b e n s b e g i n n e n mit der Ankunft 
in H a u s 4 in Schwalenberg . Ich w a r 
g e r a d e s ieben J a h r e alt g e w o r d e n . 

Alles , w a s ich über m e i n e G e 
schichte bis dahin we iß , über m e i n e 
El tern u n d über die U m s t ä n d e , die 
mich nach S c h w a l e n b e r g gebracht 
haben, we iß ich von M a m a . Ers t in 
der Zeit , als ich Abitur m a c h t e , in
teress ierte ich mich e inmal für m e i n e 
Akte , aber auch nur, wei l ich er
w a c h s e n w a r u n d Einblick n e h m e n 
konnte . D e r erste Teil m e i n e r L e b e n s 
geschichte ist m i r bis heute f r emd 
gebl ieben. Ich las m e i n e Akte d a m a l s 
wie eine interessante p ä d a g o g i s c h e 
Fa l lbeschre ibung . 

G e b o r e n bin ich i m N o v e m b e r 1960. 
M e i n e leibliche Mut ter w a r aus einer, 
w ie m a n sagte , „ fürchter l ichen" E h e 
gef lohen u n d hatte m e i n e n Vater nur 
so flüchtig kennenge lernt , daß nicht 
e inmal se in N a m e bl ieb. D i e U m 
s tände w a r e n so , daß ich nicht bei ihr 
leben konnte . Ich k a m in ver sch iedene 
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H e i m e , bevor ich in der Heckscher 
Khnik in M ü n c h e n landete . D u r c h 
e inen Zeitungsart ikel über Kin
derpsychiatrie w u r d e der S O S - K i n d e r 
dorf-Verein auf m e i n e n „ F a l l " auf
m e r k s a m . 

S p ä t s o m m e r 1967. E ine lange Zug
fahrt von M ü n c h e n . D u n k e l er innere 
ich mich an m e i n e Angs t vor d e m 
Unbekannten . In der Klinik hatte m i r 
Schwes ter Die thard erzählt, daß i m 
Kinderdor f alles viel kleiner sei . 
Vielleicht hatte ich Angs t zu kurz zu 
k o m m e n , e twas zu verl ieren, w a s ich 
bis dahin hatte. M e i n erstes Er inne
rungsbi ld ist d ie Taxifahrt über die 
steile Straße hinauf z u m Kinderdorf . 
D a n n stehe ich vor H a u s 4. M a m a 
öffnet. S ie w a r d a m a l s so alt w ie ich 
jetzt. Ich sehe sie lächeln. Ich verge s se 
m e i n e Angst . S ie holt m i c h ins H a u s : 
kein langer Flur , keine Stat ion, ein 
richtiges H a u s u n d gar nicht so klein 
wie in m e i n e r Vorstel lung. In m e i n e r 
Er innerung bin ich gleich durch das 
ganze H a u s gelaufen u n d woll te alles 
s e h e n : das B a d , die Sch la f räume, die 
Küche , alles begei s ter te mich . 

Hans-Peter , der m e i n älterer Bru
der w e r d e n sollte, w a r d a m a l s schon 
da . A m nächsten T a g k a m e n Bärbe l 
u n d Andrea s an, i m M ä r z 1968 Kai 
u n d Dieter . D a m i t w a r unsere Fami l i e 
fast komplet t . W i r w a r e n jetzt G e 
schwister u n d sprachen auch i m m e r 
von B r u d e r u n d Schwester , w e n n wir 
F r e u n d e n o d e r d e n L e h r e r n von 
unserer Fami l i e erzählten. W i r w a r e n 
die Fami l i e von H a u s 4. 

E in ige H ä u s e r des Kinderdor fes w a 
ren noch nicht ganz fertiggestel lt u n d 
m a n c h e der W e g e noch ungeteert . 
Zwischen Bauschut t u n d noch nicht 
verlegten R o h r e n rasten wir mi t 
unseren Rol lern i m G e l ä n d e h e r u m . 
Ich hatte e inen k a u m b e z ä h m b a r e n 
D r a n g , alles zu e rkunden , j e d e n 
Winke l mußte ich entdecken. 

U n s e r e M a m a sagte oft, daß wir jetzt 
e ine Fami l i e s ind. Fami l i e , w a s w a r 
das für e inen w i e m i c h ? M e i n e 
U n r u h e trieb mich s tändig u m u n d 
oft fiel ich hin, holte m i r haufenwei se 
Beu len u n d Pla tzwunden. Aber da 
w a r plötzlich j e m a n d , d e r sich u m 
mich sorgte , m i c h in d e n A r m n a h m 
u n d tröstete : M a m a . Fami l i e , das 
w u r d e ein Ort, der mich beschützte . 
Z u M a m a konnte ich jederzei t 

k o m m e n . M a n c h m a l er schrak ich 
be i d e m G e d a n k e n , daß die Zeit in 
Schwalenberg zu E n d e g e h e n könnte . 
Ich habe M a m a schon ba ld geliebt, 
u n d al les , w a s m e i n L e b e n bis dahin 
b e s t i m m t hatte, verblaßte in m e i n e r 
Er innerung . Ich wollte nicht m e h r wis 
sen , w a s vorher war . Ich w a r wichtig , 
ich w a r M a m a wichtig , u n d ich hatte 
Geschwis ter u n d viele F r e u n d e in der 
Nachbarschaft . 

D i e Grundschulze i t w a r so , wie 
Grundschulze i t eben ist, m a n c h m a l 
nervig , m a n c h m a l schön. Gute Noten , 
schlechte N o t e n , u n d j e d e M e n g e 
Freizeit , die wir i m W a l d , auf d e m 
Fußbal lplatz , mi t w i l d e m Rol lerfahren 
oder sons twie verbrachten. Ich lebte 
in einer Fami l i e u n d w u r d e l a n g s a m 
ruhiger . W e n n wir in der Schule 
w e g e n unserer Herkunft gehänse l t 
w u r d e n , tröstete uns M a m a . 

Zwei J a h r e später k a m Norber t in 
unsere Fami l i e . Norber t ist m e i n 
Bruder . I m Interesse der Z u s a m m e n 
führung leiblicher Geschwis ter w a r 
er nach Schwalenberg vermittelt 
w o r d e n . Ohne vone inander zu w i s s e n , 
hatten wir vorher schon e inmal für 
lange Zeit i m se lben K i n d e r h e i m ge

lebt. D a s entdeckten wir bei e iner 
g e m e i n s a m e n Er innerung : u n a b h ä n g i g 
vone inander hatten wir v o m Kinder
h e i m aus den Abriß der se lben Kirche 
verfolgt. 

M i t Norber t k a m e n die ersten 
F r a g e n nach m e i n e r Herkunft auf. Ich 
fragte mich , wie u n s e r e Mut ter es 
fert iggebracht hatte , uns einzeln in 
d i e s e m K i n d e r h e i m zu besuchen . 

Norber t hatte i m Gegensa tz zu m i r 
ein konkreteres B i ld von unserer 
Mut ter i m Gedächtni s . 

Ich fragte M a m a d a m a l s , w a s 
sie über unsere M u t t e r wußte . M i t 
s iebzehn schon s c h w a n g e r hat 
sie geheiratet u n d d a n n ein K i n d nach 
d e m anderen geboren . „ D e r M a n n 
hat eure Mut ter häufig g e s c h l a g e n " , 
erzählte M a m a u n d , daß sie hart arbei
ten mußte . I r g e n d w a n n sei s ie aus 
d ieser E h e gef lohen u n d hätte a n d e r e 
M ä n n e r kennengelernt . D a b e i w ä r e 
sie v o m R e g e n in die Traufe g e k o m 
m e n , j e d e s M a l w i e d e r ausgenutzt 
w o r d e n , u n d das sei so i m m e r wei ter 
g e g a n g e n . 

M a m a vermittel te m i r das B i ld 
einer F r a u , die ke ine Chance hatte , 
aus i h r e m Schicksal auszubrechen, 
auch w e n n sie es gewol l t hätte. D a s 
Bi ld m e i n e r Mut te r bl ieb für mich nur 
ein Bi ld , das in m i r w e d e r H a ß noch 
sonst e ine Gefühl s regung hervorrief. 
M a m a hat i m m e r w i e d e r versucht, be i 
m i r die l ebendige Vorstel lung e iner 
Per son wachzurufen, aber i rgendetwas 
in m i r hat sich wohl d a g e g e n ge
sträubt. Ich interess ierte mich statt
d e s s e n viel m e h r für die Verhältnisse , 
aus d e n e n m e i n e Geschwis ter u n d die 
F r e u n d e aus den Nachbar fami l ien 
k a m e n . D e r e n Geschichten fand ich 
ungle ich s c h l i m m e r u n d schwier iger 
als m e i n e . 

I r g e n d w a n n k a m m e i n e Mut te r zu 
B e s u c h ins Kinderdorf . Ich er innere 
mich da ra n nur sehr v e r s c h w o m m e n . 
M a m a hat sich l ange mi t ihr unter
halten u n d hat m i r d a n n erzählt, daß 
m e i n e M u t t e r eine k luge u n d w a r m 
herzige F r a u ist, d ie sich darüber 
freuen w ü r d e , daß ich i m Kinderdor f 
sei u n d es m i r dort gut g e h e . In m e i 
ner Er innerung w a r ich mi t d ie ser 
Erk lärung zufr ieden. Ers t später er
zählte m i r M a m a , daß ich nach d e m 
B e s u c h der Mut ter e ine Zeit sehr 
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verwirrt g e w e s e n sei . E i n m a l hätte ich 
sogar ihre Mutter , die uns besuchte , 
körperl ich a n g e s p r u n g e n u n d mit der 
F r a g e bedrängt , ob sie m e i n e richtige 
Mut ter sei . Ich se lber kann mich da ran 
nicht er innern. Ich er innere nur, daß 
unsere leibliche Mut ter für Norber t 
m e h r als ein B i ld war . E r hat s ie in 
späteren J a h r e n auch häuf iger in ihrer 
W o h n u n g besucht , aber nie viel von 
d ie sen B e g e g n u n g e n berichtet. 

Ers t viel später erzählte m i r M a m a , 
daß m e i n e Mut te r d a m a l s die M ö g 
lichkeit gehabt hätte, das Sorgerecht 
für uns e inzuklagen. 

Ich habe w ä h r e n d m e i n e r Zeit i m 
K inderdor f zwe imal erlebt, daß K i n d e r 
aus Nachbar fami l ien w i e d e r zu ihren 
leiblichen El tern zurück „dur f ten" . 
M i r machte das ein m u l m i g e s Gefühl , 
auch wei l ich wußte , daß sie in 
schlechtere soziale Verhältnisse 
zurückkamen. Ich woll te nie m e i n e 
Fami l i e i m K inderdor f aufgeben 
m ü s s e n . Ich w a r überzeugt , für mich 
dami t das große L o s , m e i n Glück 
gezogen zu haben . 

1971 k a m Nata scha . Jetzt w a r unsere 
Fami l i e sozusagen komplet t . Na ta scha 
w a r mit i h r e m halben J a h r für mich 
w i e d e r e ine Bes tä t igung , daß wir e ine 
ganz „ n o r m a l e " Fami l i e s ind. S ie w a r 
u n s e r n e u g e b o r e n e s Schwesterchen . 
M a m a hatte jetzt noch m e h r zu tun, 
der Säug l ing brauchte ihre Aufmerk
samke i t u n d Z u w e n d u n g . W i e in e iner 
„ n o r m a l e n " Fami l i e s tand sie oft a m 
R a n d e ihrer Belastbarkeit . 

E iner m e i n e r Grundschul lehrer w a r 
der unumstößl ichen Ansicht, daß ich 
w e g e n m e i n e r Verhaltensauffäll ig-
keiten allenfalls für die Sonder schu le 
tauge . Bis auf d e n Direktor der 
Grundschu le w a r das wohl auch m e h r 
o d e r w e n i g e r die M e i n u n g der 
anderen L e h r e r . M a m a aber hat das 
bezweifelt , s ie g laubte fest daran , daß 
ich das G y m n a s i u m schaffe u n d hat 
alles dafür in B e w e g u n g gesetzt . S ie 
ließ mit m i r psychologi sche Test s 
m a c h e n , führte l ange G e s p r ä c h e mit 
d e n Padre s des M i s s i o n s g y m n a s i u m s , 
holte sich die Unters tützung des 
Grundschuldirektors u n d hat erreicht, 
daß ich a u f g e n o m m e n w u r d e . Al len 
Unkenrufen z u m Trotz habe ich m i r in 
der n e u e n Schule nur anfangs schwer 

getan. D i e alte U n r u h e tauchte w i e d e r 
auf, aber mi t der Zeit w u r d e ich ein 
„ n o r m a l e r " , nicht e inmal schlechter 
Schüler . 

Als Norber t u n d Hans-Peter das 
H a u s 4 verl ießen, u m in e i n e m 
J u g e n d h e i m weiter betreut zu w e r d e n , 
w u r d e m i r schmerzl ich bewußt , daß 
ich doch nicht in einer „ n o r m a l e n " 
Fami l i e lebte. I r g e n d w a n n müßte auch 
ich d ie ses H a u s ver las sen. Obwohl da s 
noch gar nicht ans tand - ich w a r 
d a m a l s g e r a d e erst v ierzehn g e w o r d e n 
- hatte ich bereits Angs t davor. D i e 
Vorstel lung, daß dami t für mich die 
Fami l i e b e e n d e t sein w ü r d e , ent
täuschte m i c h schon jetzt. Norber t u n d 
Hans-Peter w a r e n s iebzehn, als s ie 
ins J u g e n d h a u s k a m e n . In drei J a h r e n 
müßte auch ich gehen , das w a r nicht 
m e h r so wei t entfernt. Ich hatte auch 
gehört , daß es für viele Jugend l i che 
schwer war , s ich i m J u g e n d h a u s 
e inzuleben, s ich dort wohlzufühlen, 
daß viele Zuflucht zu D r o g e n n a h m e n . 
Obwohl m i r M a m a d a m a l s versi
cherte, daß ich b e s t i m m t m e i n e Schul
zeit in der Fami l i e b e e n d e n könnte , 
w a r ich in h o h e m M a ß e beunruhigt . 
D i e zeitliche Begrenzthei t unserer 
Fami l i e bedrohte mich , u n d ich 
vergl ich s ie ne id i sch mi t d e n anderen , 
d e n „ n o r m a l e n " Fami l i en . M i r w u r d e 
mi t e i n e m m a l klar, daß nach m i r an
dere K i n d e r k o m m e n , die i m H a u s 4 
leben w ü r d e n . E s gäbe d a n n nicht 
m e h r mein Z i m m e r , in d e m ich aufge
w a c h s e n war , in d e m ich Sachen von 
mzr zurücklassen könnte . D a s Z i m m e r 
mi t m e i n e r Geschichte , in da s ich m i r 
wünschte , jederzei t z u r ü c k k o m m e n zu 
können , w ü r d e nach m i r von e i n e m 
f r e m d e n K i n d bewohnt . D e n ganz per
sönl ichen u n d konkreten Ort m e i n e r 
inneren H e i m a t gäbe es dann nicht 
m e h r . 

Plötzlich woll te ich unbed ingt w i s s e n , 
w e r m e i n Vater war . Jetzt fand ich 
es z u m ersten M a l s c h l i m m , daß m e i 
ne Mut te r se ine Identität verschwie
g e n hatte. E r w a r ein „ U n b e k a n n t " , 
also w a r auch m e i n e frühe Kindhei t 
kein Ort, kein i r g e n d w a s , mi t d e m ich 
verwurzelt war . Unbekannt . Ich w a r 
gekränkt , fühlte mich e i n s a m , belei
digt, w a r w ü t e n d u n d verunsichert . 

Als M a r k u s neu in die Fami l i e 
k a m , bestät igte das für mich , daß sich 
über kurz o d e r lang die von m i r so 
tief u n d als e inmal ig e m p f u n d e n e Fa
mil ie auf lösen w ü r d e . W e n n ich g e h e , 
dachte ich, rücken einfach andere 
K i n d e r nach. E s schien m i r alles so 

egal , so bel iebig u n d „ m e i n e F a m i l i e " 
nur wie e ine Durchgangs s ta t ion . Ich 
woll te a l les , auch die Schule hin
schmeißen . Ich las d a m a l s viel. D i e 
e i n s a m e n H e l d e n w a r e n m i r nah , in 
d e n großen trag i schen D r a m e n fühlte 
ich m i c h zu H a u s e . 

H eut e weiß ich, daß d a m a l s -
u n a b h ä n g i g von m e i n e m persönl ichen 
L e i d - d ie p ä d a g o g i s c h e Konzept ion 
neu überdacht w o r d e n ist, u n d als 
M a m a m i r i r g e n d w a n n k l a r m a c h e n 
konnte , daß ich so l ange in der 
Fami l i e b le iben darf, w i e es für mich 
nöt ig sei , fiel m i r ein großer l a s tender 
Stein von der See l e . 

I m Nachhine in s tehe ich b e w u n d e r n d 
vor der Kraft u n d der Zähigkei t 
m e i n e r M a m a , mi t der s ie all d ie se 
Schwier igkei ten gemei s te r t hat u n d 
m i r die Mut te r geb l ieben ist, auf 
die ich bis heute zählen kann. Auch 
ihre freundlich nüchterne Art, w i e s ie 
d a m a l s mi t m e i n e r leibl ichen Mut te r 
u n d m e i n e r scheinbaren Nichtbezie-
hung zu ihr u m g e g a n g e n ist, scheint 
m i r heute - u n d nicht nur als D i p l o m 
psychologe - von großer Wicht igkei t 
für m e i n e Entwicklung g e w e s e n zu 
sein. M e i n e Kinderdor fmut ter verfügt 
über e ine p ä d a g o g i s c h e Qualität, d ie 
m a n sich - wie ich g laube - nicht 
durch S tud ien ane ignen kann, s o n d e r n 
die Ausdruck ihrer ganz persönl ichen 
L e b e n s - u n d Gei s tesha l tung ist. E s ist 
die L i e b e . S o einfach ist das u n d so 
schwierig . A n d e r s kann ich nicht 
erklären, w i e s ie es geschafft hat, so 
unterschiedl iche Persönl ichkei ten mi t 
so ver sch iedenen L e b e n s b i o g r a p h i e n 
zu e iner Fami l i e zu verb inden. • 
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Fortbildung 
Pflegekinder suchen 
Geborgenheit: 
Herkunftsfamilie - Pflegefamilie, 
ein Spannungsfeld von I r m e l a W i e m a n n 

Irmela Wiemann, 
Jahrgang 1942, 
Diplom-Psycholo
gin und Familien
therapeutin, arbeitet 
in einer Kind-
Jugend-Eltern-
Beratungsstelle der 
Stadt Frankfurt/ 
Main. Darüber 
hinaus hat sie sich 
in ihrer psycholo
gischen Praxis auf 
die Beratung und 
Therapie von 
Pflege-, Adoptiv-
und Herkunfts

familien speziali
siert. 

Vierzehn SOS-Kinderdorfmütter, die seit 
sechs Jahren eine Pflegefamilie haben, 
trafen vom 1.- 5. März 1993 zum Aus
tausch mit ihrer Fachreferentin, Dipl. 
Psych. Eva Brendel, in Rieneck zu
sammen und arbeiteten dort drei Tage 
mit der Frankfurter Expertin Irmela 
Wiemann an Fragen zur Elternarbeit. 
Die Teilnehmerinnen kannten sich aus 
der vereinseigenen Fachschule oder aus 
gemeinsamen SOS-Seminaren; zwi
schen ihnen bestand ein vertrauensvolles 
Verhältnis, das ein Lernen anhand ei
gener Praxisbeispiele und über Selbst
erfahrungsprozesse zuließ. 

Irmela Wiemann brachte für „SOS-
Dialog" ihr Seminarkonzept „Eltern-
arbeiV^ zu Papier: 

U m die gesel lschaft l iche, soziale u n d 
psychische Si tuat ion der b e i d e n F a m i 
lien eines Pf legekindes aufzuzeigen, 
ließ ich z u m Eins t ieg in da s S e m i n a r in 
R ieneck die Te i lnehmer innen eine 
symbol i sche S z e n e wie in e i n e m kurzen 
Theater s tück aufbauen. D i e s e M e t h o d e 
lehnt sich an die in der sys temischen 
Fami l i entherap ie a n g e w a n d t e n (non
verbalen) Fami l i enskulp turen an u n d 
enthält Psycho d r a m a e l e m e n t e . D i e 
Ro l l ensp ie le r / innen b e k o m m e n eine 
b e s t i m m t e Pos i t ion i m R a u m , n e h m e n 
eine b e s t i m m t e Körperha l tung ein u n d 
sprechen ein bis zwei Sätze , d ie e ine 
zentrale A u s s a g e z u m Bez iehungs - bzw. 
sozia len G e s c h e h e n beinhal ten. S o 
erfaßten wir die Si tuat ion durch das 
Rol lenspie l zunächst auf der emot iona
len E b e n e , t rugen dann Konfliktur
sachen u n d wicht ige In format ionen zu 
d e m F a m i l i e n g e s c h e h e n z u s a m m e n 
u n d bauten z u m Schluß die S z e n e so 
u m , daß für alle Betei l igten, vor a l l em 
aber für das K ind , eine entspanntere , 
zufr iedenere Situat ion entstand. 

Z u r Vorgeschichte 
Beschreibung der Ausgangssituation 

für die Rollenspieler/innen 

M a j a (acht J a h r e ) u n d D e n n i s (fünf 
J a h r e ) lebten fünfeinhalb J a h r e bei 
ihrer leibl ichen, a lkoholabhäng igen 
Mutter . Als M a j a vier war , k a m der Va
ter ins Gefängni s . D a n a c h g ing es 
„ b e r g a b " . D i e Mut ter k ü m m e r t e sich 
i m m e r w e n i g e r u m die Kinder . D i e 
„ G r o ß e " versorgte D e n n i s . Schließlich 
entzog m a n der Mut te r das Aufenthalts
b e s t i m m u n g s r e c h t u n d brachte die Kin
der in ein H e i m . Daraufh in ver schwand 
die Mutter . N a c h e i n e m v ie rmonat igen 
Heimaufentha l t k a m e n die K i n d e r zur 
Fami l i e Schenk . F r a u S c h e n k durfte 
nach i h r e m S o h n A n d r e a s , der heute 
zehn J a h r e alt ist, aus gesundhei t l i chen 
G r ü n d e n ke ine wei teren K i n d e r b e 
k o m m e n . H e r r u n d F r a u S c h e n k woll
ten desha lb ursprüngl ich noch ein K i n d 
adopt ieren , w a r e n aber auch bereit , 
Pf legeeltern für M a j a u n d D e n n i s zu 
w e r d e n . 

N a c h e inigen W o c h e n „ S o n n e n s c h e i n " 
wi rd M a j a schwierig . S ie fängt an zu 
schwindeln , ist in der Schule unkon
zentriert, stört u n d ärgert andere Kin
der , läuft aus d e m Unterricht fort, ver
sch lampt ihre Schul sachen . Z u H a u s e 
sucht s ie s tändig Streit mi t Andrea s . 

N a c h e i n e m halben J a h r taucht die 
Mut ter von M a j a u n d D e n n i s w i e d e r 
auf u n d beantragt e ine B e s u c h s r e g e 
lung. E i n m a l i m M o n a t holt sie die 
K i n d e r ab. N a c h d ie sen B e s u c h e n ist 
M a j a b e s o n d e r s unerträgl ich, knallt 
T ü r e n , schwänzt die Schule u n d 
streunt. D e n n i s reagiert auf die B e 
suche der Mut te r ander s , er k o m m t 
nachts u n d will d a n n i m Bett der 
Pf legeel tern schlafen. 
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D a s Rol lensp ie l 
Die emotionale Situation der Beteiligten 

Leibliche Mutter: Ich b in eine S c h l a m 
p e . U n d m e i n e K i n d e r hat m a n m i r 
w e g g e n o m m e n . 
Leiblicher Vater: Ich bin i m Knas t u n d 
m e i n e F r a u ist an a l lem schuld . 
Mutter der Mutter: M a n gibt se ine Kin
der nicht zu f r e m d e n L e u t e n . 
Lehrerin: M a j a hat ges tohlen. 
Andreas: M a j a nervt. 
Nachbarin: Wol len S ie w i s s e n , w a s 
M a j a w i e d e r g e m a c h t hat? 
Pflegemutter: Ich f inde ke inen Z u g a n g 
zu ihr, be i D e n n i s ist das ander s . 
Pflegevater: D u n i m m s t das alles viel 
zu tragisch. N u r die B e s u c h e der M u t 
ter, die verkraften die K i n d e r nicht. 
Maja: A m l iebsten bin ich draußen 
spie len. 
Dennis: M a j a , hör doch endl ich auf, 
i m m e r so s c h l i m m e S a c h e n zu 
m a c h e n ! 
Vater des Pflegevaters: W a r u m laßt ihr 
sie i m m e r w i e d e r zu d e m Pack? 
Mutter der Pflegemutter: Ihr verlangt 
auch zu viel von d e m Kind . 
Bruder der Pflegemutter: M a j a k o m m t 
eben auf ihre Mut te r heraus . 
Sozialarbeiterin: M a j a hatte es sehr 
schwer. S ie braucht viel G e d u l d . 
Sozialarbeiterin des Allgemeinen 
Sozialdienstes ASD (zur Mutter): 
W e n n S ie sich stabi l is ieren, k ö n n e n 
S ie die K i n d e r w i e d e r h a b e n . 

D i e Konf l iktursachen 
Widersprüche auf der professionellen 
Ebene 

Bei der Inpf legegabe w a r die 
K lärung über die zukünftige B e z i e h u n g 
der K i n d e r mi t der Mut te r nicht m ö g 
lich. D e r Pf legekinderdiens t wählte für 
M a j a u n d D e n n i s e h e m a l i g e A d o p 
t ionsbewerber , d ie aber nicht auf die 
Z u s a m m e n a r b e i t mi t der Mut te r vorbe
reitet waren . Ander s die Sozialarbei
terin des A S D , sie hielt die Rück
führung der K i n d e r für denkbar , w e n n 
die Mut ter sich stabi l i s iere; doch der 
Ze i t raum, die Hilfen u n d die Bed in
g u n g e n dafür b l ieben unklar . 

Maja, ein früh verletztes, 
depriviertes Kind 

Schenks hatten keine Vorstel lung 
davon, w a s es heißt, mi t e i n e m verletz
ten, seel i sch abgekapse l ten K ind zu 
leben. Aufgrund der frühen Entbehrun
g e n u n d Verluste hatte M a j a bereits i m 
Alter von sechs J a h r e n e inen h o h e n 
G r a d an A u t o n o m i e u n d tiefes M i ß 
trauen in menschl iche B i n d u n g e n ent
wickelt . 

Früher Elternersatz - jetzt Kindrolle 
M a j a s fester B e z u g s p u n k t w a r 

D e n n i s . S i e sorgte schon früh für ihr 
Geschwis terchen. D i e b e i d e n K i n d e r 
b i ldeten in der Herkunfts famil ie e ine 
Notgemeinschaf t . Be i Schenks soll 
M a j a K i n d se in. In ihren „ e r w a c h s e 
n e n " Über lebens fähigke i ten u n d als 
Ersa tzmutter für D e n n i s wi rd sie jetzt 
nicht m e h r gebraucht . 

Dennis, ein nicht so verletztes Kind 
D u r c h die innige Geschwis ter

gemeinschaf t hatte D e n n i s trotz Tren
n u n g e n wenig s tens e inen M e n s c h e n , 
der i m m e r für ihn d a g e w e s e n w a r : die 
Schwester . D a z u jünger , w a r er viel 
eher bereit , sich an die n e u e n M e n 
schen in der Fami l i e anzuschl ießen. 

Ungeklärte Perspektive und Loyalitäts
konflikte 

W ä h r e n d D e n n i s se ine B i n d u n g auf 
die Pf legeel tern über t ragen hatte, w a r 
M a j a te i lweise e i n s a m gebl ieben. Ins
g e h e i m trauert sie w e g e n der T r e n n u n g 
von der Mutter . S ie fühlt sich mit
schuldig a m Schei tern der Mutter . S i e 
wünscht , zu ihr zurück zu können . 
D o c h von der Mut te r b e k o m m t sie 
unklare Botschaften. Auch daß D e n n i s 
nicht m e h r zur M u t t e r zurück will , 
br ingt s ie durcheinander . D a s W i e d e r 
auftauchen der Mut ter tat M a j a see l i sch 
gut : S ie w a r stolz, daß die Mut ter s ie 
nicht für i m m e r verge s sen hatte. Aber 
ihre F r e u d e über die B e s u c h e der M u t 
ter kann M a j a nicht ze igen, d a s ie die 
n e u e n El tern dami t verletzen w ü r d e . 
D a die Pf legeel tern Angs t haben , die 
K i n d e r an die Mut ter zu verl ieren, 
„verkra f ten" d ie K i n d e r die B e s u c h e 
noch schlechter, s ie fühlen sich zer
r i s sen. 

Die ungeklärte Situation der leiblichen 
Mutter 

Sie denkt : Hätte s ie se lbst so lche 
Pf legeeltern gehabt u n d d ie se s Angebot 
an Geborgenhei t , w ä r e s ie heute nicht 
so „ fer t ig " . Zugle ich fühlt sie s ich 
schuldig u n d von d ieser „ b e s s e r e n " 

Fami l i e abgelehnt . D e n Anspruch der 
Sozialarbeiterin, s ie m ü s s e sich stabi
l is ieren, empf inde t s ie als Über forde
rung. Schuld- u n d Minderwer t igke i t s 
gefühle p l agen sie g le ichermaßen. 

Der Identitätskonflikt 
D i e Worte des Pf legegroßvaters , der 

v o m „ P a c k " redet , haben sich in die 
See le der K i n d e r e ingegraben . S ie 
k o m m e n ja aus d ie ser Welt des b ö s e n 
„ P a c k s " . Ist M a j a nicht desha lb oft so 
„ sch lecht " , wei l s ie wie ihre M u t t e r ist? 
M u ß sie nicht i m m e r w i e d e r s tehlen, 
wei l s ie ein K ind ihres Vaters ist, der i m 
Gefängni s sitzt? 

D a s Se lbstwertgefühl u n d die 
Identität von Pf legekindern wi rd stark 
davon b e s t i m m t , w a s die Pf legefamil ie 
u n d ihr soziales U m f e l d über die 
„ a b g e b e n d e " Fami l i e denken . D i e Kin
der spüren deutl ich, daß sie E l tern 
haben , die in der n e u e n gesellschaftl i
chen U m g e b u n g „ g e ä c h t e t " s ind. 

Hinzu k o m m t , daß Schenks e inen 
„ r i cht igen" S o h n haben , A n d r e a s . 
Pf legekinder fühlen sich oft als K i n d e r 
zweiter K l a s s e . 

Ursachen in der Dynamik der 
Pflegefamilie 

E i n e Ursache für die m a n g e l n d e 
Sol idari tät zwischen Pf legemutter u n d 
Pflegevater kann sein, daß Schenks 
nach A n d r e a s ' Gebur t die B e d e u t u n g 
der künft igen Kinder los igke i t für ihre 
Par tnerbez iehung emot iona l nicht o d e r 
u n g e n ü g e n d geklärt haben . 

Auch die Genera t ionsgrenzen s ind 
nicht klar gesetzt . S o wi rd der Pf lege
mut ter von ihrer e igenen Mut te r die 
elterliche K o m p e t e n z abgesprochen . 
K i n d e r m e r k e n , w e n n ihre El tern sich 
von d e n e igenen El tern schwächen las
sen. 

D i e Grenze zwischen den El tern 
einerseits u n d A n d r e a s u n d D e n n i s 
andererse i t s ist zu w e n i g ausgeprägt . 
Nicht der Pf legevater steht der Pf lege
mut ter a m nächsten, s o n d e r n S o h n u n d 
Pf legesohn. 

D e r leibliche S o h n A n d r e a s hat 
ebenfalls psychisch viel zu leisten, seit 
se ine El tern zwei „ f r e m d e " K i n d e r 
a u f g e n o m m e n haben . E r w a r Einzel
kind u n d m u ß nun tei len. D a ß se ine 
Mut te r w e g e n M a j a k a u m m e h r Kraft 
für ihn übr ig hat, belas tet ihn. 
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A u s w e g e aus der K r i s e 
Klärung und Perspektive 

W a s bei der Weichenste l lung ver
s ä u m t w u r d e , m u ß nachgehol t w e r d e n . 
D i e b e i d e n Sozia larbei ter innen m ü s s e n 
z u s a m m e n mi t d e n Betroffenen eine 
n e u e Hi l fep lanung v o r n e h m e n . 

Unterschiedliche Lebensplanungfilr 
Dennis und Maja? 

U n s e r Be i sp ie l enthält e inen ver
schärften Konflikt, d a die Perspekt iven 
der b e i d e n K i n d e r aufgrund ihres 
Lebensa l t e r s u n d ihrer B indungsbere i t 
schaft unterschiedl ich s ind. D e n n i s hat 
in d e n zweieinhalb J a h r e n se ine neue 
Fami l i e a n g e n o m m e n . Vorausgesetzt , 
die Mut te r änder t s ich, w ä r e die Rück
führung für ihn ein zweiter totaler 
Bez iehungsabbruch . E r könnte sich auf 
se ine Mut ter nicht m e h r e in la s sen wie 
auf die Pf legeel tern. 

F ü r M a j a w ä r e e ine Rückführung die 
For t se tzung der alten B i n d u n g . E s w ä r e 
denkbar , nur M a j a zurück zur Mut te r zu 
geben . D o c h die K i n d e r haben eine 
enge Geschwis terbez iehung , d ie nicht 
getrennt w e r d e n sollte . D e n n i s w ü r d e 
der Verlust der Schwes te r nicht nur 
schwer treffen, s o n d e r n er ger iete auch 
in e inen Loyalitätskonfl ikt zwischen 
b e i d e n Fami l i en . M ö g l i c h e r w e i s e wür
d e er jetzt in der Pf legefamil ie die 
Negat ivrol le ü b e r n e h m e n . 

Wie es Maja und Dennis gut gehen 
kann 

D i e reale Perspekt ive ist der 
Verbleib der K i n d e r be i d e n Schenks . 
D a s m u ß für alle offen ausge sprochen 
u n d vereinbart w e r d e n . D i e Mut te r 
braucht die Hilfe ihrer Sozialarbeiterin 
für d i e sen Schritt . Schenks u n d die 
K i n d e r brauchen die Zus icherung der 
Mutter , daß die K i n d e r in der 
Pf legefamil ie b le iben. 

Maja: Entbindung von ihrer Mutter 
Obwohl es für M a j a schmerzl ich 

se in wird , benöt ig t s ie die klare Bot
schaft der Mutter , daß sie nicht be i ihr 
leben kann. Er s t d a n n wi rd s ie aus d e m 
Loyali tätskonfl ikt befreit u n d kann sich 
ein bißchen m e h r auf Schenks ein
la s sen . 

Bindungen bewahren durch 
Besuchskontakte 

E s ist für b e i d e K i n d e r wicht ig , von 
ihrer Mut ter wei terhin besucht zu wer
den . D i e s e B i n d u n g w i e d e r abzubre
chen, w ä r e für M a j a ein großer Verlust, 
der s ie noch tiefer in Mißtrauen ge

g e n ü b e r n e u e n M e n s c h e n stürzen 
w ü r d e . N u r w e r alte B i n d u n g b e w a h r e n 
darf, kann auf n e u e M e n s c h e n B i n d u n g 
über t ragen . Aber be i B e s u c h e n wird 
auch der S c h m e r z angerührt , von die
sen El tern for tgegeben w o r d e n zu sein. 
D i e s e r S c h m e r z gehört z u m L e b e n aller 
K inder , d ie ihre F a m i l i e n ver la s sen 
mußten . M a n kann ihn nicht ungesche
hen m a c h e n . E r ist für K i n d e r zu 
bewäl t igen , w e n n die Pf legeel tern die 
K i n d e r nach d e n B e s u c h e n der leibli
chen Angehör igen trösten. 

Emotionale Aussöhnung zwischen 
Pflegefamilie und Herkunflsfamilie 

M a j a u n d D e n n i s k ö n n e n sich bei 
Schenks wohlfühlen, w e n n d ie se sich 
zur Z u s a m m e n a r b e i t mi t der leiblichen 
Fami l i e entschließen. 

Entlastung von der Negatividentität 
Von ihren El tern ver la s sene K i n d e r 

brauchen Erk lä rungen u n d Hilfen, w e s 
halb ihre El tern nicht für s ie so rgen 
konnten. Bleibt es dabei , daß ihre El
tern als Versager , Störer , Kr imine l le , 
„ P a c k " bezeichnet w e r d e n , dann wer
d e n d ie K i n d e r sich ebenfalls abwerten . 
E i n e Ent las tung für „ f remdplaz ie r te " , 
se lbst für mißhande l te K i n d e r ist, w e n n 
ihnen gesag t wi rd , daß ihre El tern nicht 
schon als K i n d schlecht oder b ö s e 
w a r e n , daß sie nie gelernt haben , w i e 
m a n auf K i n d e r aufpaßt, oder ihnen 
nicht w e h tut. 

Ertragen und Erlernen von 
Autonomie 

Pflegeel tern dürfen die Bez iehun
g e n zu Pf legek indern nicht mi t der z u m 
leiblichen K i n d vergle ichen. E s wird 
P h a s e n geben , in d e n e n die Pf lege
eltern Z u g a n g zu M a j a f inden u n d 
P h a s e n , in d e n e n s ie sich w i e d e r ver
weiger t . D i e see l i schen Wechse lbäder 
ihrer frühen J a h r e überträgt s ie auf 
n e u e Bez iehungen . N a c h P h a s e n der 
Ausgeg l ichenhei t wi rd M a j a w i e d e r 
Konfl ikte inszenieren, auch u m zu prü
fen, ob die n e u e Fami l i e „ t r o t z d e m " zu 
ihr häh . 

Auch die B e z i e h u n g e n zu A n d r e a s 
u n d D e n n i s m ü s s e n eine Öffnung 
erfahren, d a m i t M a j a ihren Platz b e 
k o m m t . Es geht u m m e h r A u t o n o m i e in 
d e n B e z i e h u n g e n ; dies „ a u s z u h a l t e n " 
gel ingt nur, w e n n Schenks auf Paar-
u n d E l te rnebene i m D i a l o g ble iben. 
K i n d e r wol len nicht die einzige emot io
nale Energ ieque l le für E r w a c h s e n e 
se in. 

Abgrenzung zwischen den 
Generationen 

Ist A u t o n o m i e erst erlaubt, k ö n n e n 
Schenks sich auch von d e m Einfluß ih
rer e igenen El tern ein Stück befreien. 
Aus d i e s e m Z u g e w i n n an A u t o n o m i e 
entsteht die Kraft , bei F r e u n d e n , in der 
Nachbarschaf t u n d Schule Sol idarität 
e inzufordern, u n d , w o s ie d ie se nicht 
b e k o m m e n , sich abzugrenzen u n d ab
zulösen. 

S c h l u ß b e m e r k u n g 
In j e d e m S y s t e m Pflegefamil ie-Her

kunftsfamil ie gibt es Mögl ichkei ten , 
da s S p a n n u n g s f e l d abzumi ldern o d e r 
gar nicht erst ents tehen zu la s sen . 
Hierzu brauchen J u g e n d a m t s m i t a r b e i 
te r / innen R a h m e n b e d i n g u n g e n : Per
sonel le Kapazi tä ten u n d Zeit in der 
P lanungs- u n d K l ä m n g s p h a s e , Fortbil
dung , Pf legee l ternschulung, Prax i sbe
ratung. 

Schmerzfre ie W e g e gibt es nicht, so 
sehr sich auch alle, d ie in d i e s e m B e 
reich arbeiten, danach sehnen . Gebor
genhei t erfahren Pf legekinder dann , 
w e n n s ie sich bei klarer Perspekt ive 
(dauerhafte Zugehör igke i t o d e r Rück
führung, K i n d auf Zeit) ihren Pf lege-
u n d Herkunfts famil ien in d e m M a ß 
zugehör ig fühlen dürfen, w i e es ihrer 
L e b e n s Wirklichkeit entspricht. Gebor
genhei t ist nur echt, w e n n Pf legekinder 
dafür nicht d e n Preis zahlen m ü s s e n , 
ihre Herkunfts famil ie , ihre Identität 
auszub lenden o d e r abzulehnen. Dauer -
pf legek inder s ind dann a m m e i s t e n ge 
borgen , w e n n s ie Hilfe von ihrer n e u e n 
Fami l i e erhalten, ihre Lebens s i tua t ion 
mi t der alten Fami l i e konstruktiv zu 
bewäl t igen . 

D i e Fachreferent in für Kinderdor fmüt-
ter, Eva Brende l , zog aus d e m S e m i n a r , 
d e m Rol lenspie l u n d d e n Fa l lbe i sp ie len 
das Fazit , daß Elternarbei t für 
Kinderdor fmüt ter sehr schwier ig wi rd , 
w e n n : 
— sie in die Rol le der „ L a s t e n t r ä g e r i n " 
von allseits unklaren Ha l tungen 
gera ten ; 
— J u g e n d a m t s m i t a r b e i t e n d e oder 
Richter klare S t e l l u n g n a h m e n zu d e n 
Perspekt iven für die K i n d e r u m g e h e n , 
u m sich d e n Deba t t en mi t El tern nicht 
auszusetzen ; 
— ein beschützender R a h m e n mit 
kontrol l ierbaren Kontakten nöt ig w ä r e , 
aber nicht gewährle i s te t ist, obwohl 
bei M ü t t e r n bzw. Vätern Gewal t ta ten 
i m Hintergrund s tehen. 
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„ D a s S e m i n a r wird N a c h w i r k u n g e n ha
b e n " , s ag ten etliche Te i lnehmer innen , 
„ u n d es w ä r e auch für u n s e r e Pädagog i 
schen Mitarbei ter wicht ig . " N o c h zu 
B e g i n n des S e m i n a r s vertraten die m e i 
sten Te i lnehmer innen die Ha l tung : 
„ W i r stel len uns der Elternarbeit , w e n n 
sie sich aufdrängt , s ind aber ganz zufrie
den , w e n n sie uns erspart b le ib t ! " D a s 
S e m i n a r hat s ie motiviert , d ie S p u r e n 
verschol lener E l ternpaare bzw. -teile 
au fzunehmen o d e r d e n Fä l len nachzu
gehen , w o der Kontakt zu d e n K i n d e r n 
plötzlich abgebrochen w u r d e . 

D a s subjektive Er leben der Rol le 
von R a n d g r u p p e n e l t e r n hat die Teil
n e h m e r i n n e n bee indruckt u n d ihnen 
deren P r o b l e m e nähergebracht . S ie 
spürten i m Rol lenspie l , w ie schwer es 
so lchen El tern fällt, ihre verbrieften 
Rechte z u m B e s u c h ihrer K i n d e r be i 
J u g e n d a m t s - o d e r Kinderdor fko l legen 
e inzufordern. D i e T e i l n e h m e r i n n e n 
verl ießen das S e m i n a r mi t d e m Vor
satz : „ W i r Kinderdor fmüt ter m ü s s e n 
u n d wol len so lchen El tern v o m D o r f 
aus Brücken b a u e n u n d dürfen das d e n 
K i n d e r n nicht al leine ü b e r l a s s e n . " • 

nein 
T 

nein 
T 

nein 
T 

nein 
T 

Ablaufschema über die 
AL . .ime ¥on Pflegekindern 
in einem SOS-Kinderdorf 
Es besteht Klarheit (klare Absprache mit allen 
Beteiligten) über die Anzahl der freien Plätze 
in aufnahmebereiten Kinderdorffamilien 

Es gibt eine mündliche Anfrage durch das 
Jugendamt 

Vorentscheidung des Dorfleiters 
jä 

Schriftliche Unterlagen anfordern 
V 

Vorinformation aller Beteiligten und 
Gespräch über die Unterlagen in einer 
„Sonderteambesprechung" 
Ja 

Absprache darüber, welche Kinderdorfmutter 
(in welcher Reihenfolge) von wem informiert 
werden soll. 

Information der Kinderdorfmütter 
V 

Entscheidung 
„Wir haben einen passenden Platz" 
ja 

Zusage 
V 

Absprache für Besuch bei den Kindern 
V 

1. Besuch bei den Kindern 
V 

2. Besuch bei den Kindern oder der Kinder 
im Kinderdorf 
V 

Definitive Kinderdorfentscheidung 
über die Aufnahme 
ja 

Bei Kostenübernahme Zusage 
an Jugendamt und Benennung des 
künftigen Ansprechpartners 
V 

Information der Eltern und Kinder über 
die Entscheidung 
jä 

Absprache der Aufnahmemodalitäten 
V 

Kinderaufnahme 

Absage an das Jugendamt 

Information der Eltern und Kinder 
über die Entscheidung 

< Dorfleiter 

< Dorfleiter 

< Dorfleiter, 
Pädagogischer 
Mitarbeiter, 
Psychologe 
als Berater 

<\ Dorfleiter, 
Kin d erd orfm u tter, 
Päd. Mitarbeiter, 
Psychologe 

< Dortteiter 

< Dorüeiter, 
Päd. Mitarbeiter, 
Kinderdorfm u tter, 
Psychologe 

< Kinderdorfmutter, 
Päd. Mitarbeiter 

<1 Kinderdorfmutter, 
Dorfleiter 

< Dorfleiter, 
Kinderdorfmutter, 
Päd. Mitarbeiter, 
Psychologe 

< Dorfleiter 

< Dorfleiter, 
Jugendamt 

< Päd. Mitarbeiter, 
Kin d erd orfm utter 

< Dorüeiter 

< Dorfleiter, 
Jugendamt 
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Arbeitsplatz 25000 Kilometer durch die 
pädagogische Welt D e r Fachreferent Wol fgang Graßl 

Wolfgang Graßl, 
Sozial- und 
Diplompädagoge, 
Familientherapeut, 
Mitte 30, seit 12 
Jahren berufstätig. 
S OS-Fachreferent. 
1989 wechselte 
Wolfgang Graßl aus 
der Leitung einer 
heilpädagogischen 
Kinder- und 
Jugendtagesstätte in 
Bamberg zur 
Geschäftsstelle des 
SOS-Kinderdorf 
e. V. in München, 
um als interner 
Organisations- und 
Praxisberaterfür 
SOS-Jugendein
richtungen tätig zu 
werden. 

Sechzehn SOS-Einr ichtungen , an 
die acht Projekte angesch los sen s ind, 
fallen in se in Res sor t : J u g e n d w o h n g e 
meinschaf ten , J u g e n d h ä u s e r , aus-
senbetreute W o h n g r u p p e n , Projekte 
des betreuten E inze lwohnens , Bera 
tungsste l len u n d ein soz ia lpädagog i sch 
orientiertes Beruf sausb i ldungszen
t rum. „ S e i n e " S O S - T e a m s arbeiten 
zwischen W i l h e l m s h a v e n u n d E r d i n g 
bei M ü n c h e n , zwischen Saarbrücken 
u n d G e r a in T h ü r i n g e n . D e r Fach
referent Graßl reist beruflich rund 
25 .000 K i lometer i m Jahr . 

Zwanz ig Arbe i t swochen jährlich ist 
der Fachreferent i m sogenannten 
Außendienst . D i e Anl iegen, Ideen u n d 
P r o b l e m e der e inzelnen T e a m s 
beschäft igen ihn nicht nur vor Ort, 
s o n d e r n auch an s e i n e m Schreibt i sch 
in M ü n c h e n . Wol fgang Graßl wirkt 
t ro tzdem selten gestreßt. Se in C r e d o 
als Berater : „ Ich kann den Kol le
g innen u n d Ko l l egen Anstöße zu Ent
wick lungen u n d Veränderungen 
geben . Ich kann Chancen u n d G e 
fahren bei d e m aufzeigen, w a s s ie 
vorhaben. Aber ich kann nicht erset
zen, w a s s ie nicht tun u n d in d e m 
S inne nichts b e s s e r m a c h e n als s ie . 
Ich m u ß mich hüten, d e n Mitarbei ter 
oder Le i ter sp ie len zu wol len , w e n n 
ich in einer Einr ichtung bin. In m e i n e r 
Funkt ion m u ß m a n F r e u d e daran 
haben , ein Bera ter zu sein, die D i n g e 
g e m e i n s a m zu b e d e n k e n statt zu 
b e s t i m m e n , Prozes se zu begle i ten u n d 
a n d e r e die Zie le erreichen zu la s sen . 
M a n m u ß genießen können , daß m a n 
i m m e r w i e d e r überf lüss ig w i r d . " 

Als F a c h m a n n , der von außen 
k o m m t u n d z u d e m die Interna vieler 
S O S - J u g e n d p r o j e k t e aus e igener An
schauung kennt, verfügt er über e inen 
anderen Bl ickwinkel als die J u g e n d 
p ä d a g o g e n . E r br ingt in die Aus
e inanderse tzung der e inzelnen T e a m s 
Vergle ichsdaten u n d Er fahrungen von 
a n d e r s w o ein. Zu se inen Aufgaben 
gehört auch, T e a m e n t w i c k l u n g e n 
kritisch anzusprechen, die auf „ D i e n s t 
nach Vorschrift" oder auf den 
„ B u r n o u t " von Mitarbe i tenden hin
auslaufen. Se in J o b ist es , i m Interesse 
der betreuten J u g e n d l i c h e n Partei zu 
ergreifen u n d d e m T e a m zu helfen, 
Klarhei ten zu schaffen. D i e T e a m s 
s ind alle von der Notwendigke i t d ie ses 
korrektiven Tei ls se iner Arbeit 

überzeugt , auch w e n n solche Prozes se 
nicht i m m e r von eitel S o n n e n s c h e i n 
begleitet s ind. 

Ist Wol fgang Graßl i m p ä d a g o g i s c h e n 
Fachbere ich der SOS-Geschäf t s s te l l e 
in M ü n c h e n , sitzt er in s e i n e m kleinen 
B ü r o an s e i n e m Schreibt isch, der von 
Pap ieren überquillt . Se in P C ist stän
dig in Betr ieb , se in Ohr fast i m m e r 
a m H ö r e r des Tele fons . Vorberei tung, 
Nachbere i tung , T a g u n g e n , Ber ichte , 
B e s p r e c h u n g e n , telefonische Ad-hoc-
B e r a t u n g e n - ein vielschichtiges 
Arbeitsfeld, da s große Bewegl ichkei t 
erfordert . 

B u n d e s w e i t begleitet d ie ser Fach
bereich die pädagog i sch-psycholo
gische Arbeit von rund achtzig Ver
e inspro jekten. Geleitet w i rd er v o m 
Geis tes- u n d Erz iehungswissenschaf t 
ler Dr . Volker T h e n , der gleichzeitig 
geschäf t s führendes Mitg l ied des 
Vors tandes ist. I m Fachbere ich gibt es 
m e h r e r e S tabsabte i lungen u n d n e b e n 
Wol fgang Graßl sechs andere Fach-
referent innen u n d -referenten. M a n 
könnte s ie als ver schworene G e m e i n 
schaft von „ S e l b s t l ä u f e r n " beze ichnen, 
die zwar b e s t i m m t e Arbeits ans ätze 
g e m e i n s a m haben , deren E i n b i n d u n g 
in ein T e a m aber je nach Projekt
einsatz wechse l t . 

N a c h der Fachbere ichs Ordnung ist der 
Referent Partner für die Le i te r innen 
und Le i te r von SOS-Einrichtungen in 
fachaufsichtlichen B e l a n g e n . In U m 
bruch- u n d Konfl ikts i tuat ionen u n d 
auch für pädagog i sch-psycholog i sche 
F r a g e n ist er - g e b u n d e n an die 
Schweigepf l icht eines Beraters - für 
alle Mi tarbe i tenden der vertrauliche 
Ansprechpartner . 

W e r d e n konzept ionel le Verände
rungen , Aufgabenerwei terungen o d e r 
N e u p l a n u n g e n ins A u g e gefaßt, ist es 
Aufgabe des Referenten, die erforder
lichen E r h e b u n g e n z u s a m m e n mi t 
d e m jewei l igen T e a m zu erstel len. 

I m Verhältnis zur Geschäft s führung 
ist j eder Fachreferent für „ s e i n e " 
Projekte der Vermitt ler zwischen d e n 
Prioritäten der P ä d a g o g i k u n d der 
Admini s t ra t ion . Z u m Bei sp ie l k o o p e 
riert er be i B a u p l a n u n g e n , Stel len
beschre ibungen u n d Budge t f ragen eng 
mi t den Exper ten der Fachbere iche 
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für Personal u n d F inanzen. E r 
erarbeitet mi t ihnen die Gutachten, 
R a h m e n k o n z e p t e u n d Beschluß
vor lagen für d e n Vorstand. 

In e i n e m so vielfältigen Arbeitspro
g r a m m liegt aber auch die Gefahr der 
Verzettelung. U m der zu b e g e g n e n , 
setzen die Fachreferenten jährlich 
e inen themat i schen Schwerpunkt für 
die ca. zwe imal jährlich s tat t f indenden 
„ R e g e l b e s u c h e " ihrer Einr ichtungen. 
D a s „ J a h r e s t h e m a " von Wolfgang 
Graßl w a r 1992 die Arbeit mi t El tern 
u n d Angehör igen in d e n S O S - J u g e n d 
einrichtungen. 

Mi t Hilfe von F r a g e b ö g e n u n d 
Interviews trug er D a t e n aus sechzehn 
S O S - J u g e n d p r o j e k t e n z u s a m m e n , die 
rund 120 Jugend l i che betreuen. D a m i t 
erfaßte er e twa die Hälfte der i m S O S -
Kinderdor f e.V. betr iebenen J u g e n d 
wohngemeinscha f ten , J u g e n d h ä u s e r 
u n d W o h n g r u p p e n . Graßls R e s ü m e e : 
„El ternarbei t als Anspruch von Sozial
p ä d a g o g e n existierte i m m e r schon. 
D a ß m a n aber aktiv auf die Angehör i 
gen zugeht u n d sich fachliche Ansätze 
für die Arbeit mi t ihnen aneignet , ist 
e ine neuere u n d sehr gute Entwick
l u n g . " 

D i e E r g e b n i s s e se iner Bestandsauf
n a h m e w a r e n te i lweise d e p r i m i e r e n d : 
N u r j eder fünfte Jugend l i che erlebt die 
Bez iehung zu Vater o d e r Mut ter pos i 
tiv. Fa s t die Hälfte der Jugend l i chen 
hat j e d e n Kontakt abgebrochen , m e h r 
als ein Drittel f indet das Verhältnis 
problemat i sch , wobe i die Müt ter in 
der B e w e r t u n g der jungen M e n s c h e n 
b e s s e r als die Väter abschneiden . 
W e n n überhaupt Kontakte d a s ind , 
dann me i s t übers Telefon, selten über 
Briefe . K o m m t es zu persönl ichen 
Treffen, be suchen eher die J u g e n d 
lichen ihre El tern als u m g e k e h r t . 

B i s l ang k o m m e n die Mitarbei ter 
der Jugende inr i chtungen mi t fast der 
Hälfte aller E l tern nur formal in 
Berührung , z u m Bei sp ie l i m R a h m e n 
des Aufnahmever fahrens . In j e d e m 
vierten Fal l arbeiten sie a l lerdings mi t 
e iner wicht igen B e z u g s p e r s o n , das 
heißt mit Gleichaltr igen oder A n g e 
hörigen, intensiv z u s a m m e n . Gezielt 
suchen die P ä d a g o g e n me i s t nur dann 
den Kontakt zu Eltern wiederzube le
ben , w e n n prob lemat i sche Verhaltens
w e i s e n der Jugend l i chen darauf 
schließen la s sen , daß sie verinner-
lichten famil iären B e z i e h u n g s m u s t e r n 
entspr ingen. 

Be i m a n c h e m T a b u t h e m a , wie z u m 
Beispie l be i s exue l l em Mißbrauch in 
der Herkunfts famil ie , s ind sich viele 

Mi tarbe i tende unsicher, ob sie aufdek-
kend aktiv w e r d e n u n d psychologi sch 
mi t d e n Jugend l i chen arbeiten sol len 
u n d können . 

A u ß e r d e m e m p f i n d e n viele Mit
arbeiter, d ie kontinuierl ich mit E l tern 
der Jugend l i chen zu tun haben , in der 
zusätzl ichen Arbei t sbelas tung e inen 
Zwiespa l t : Zeit u n d Energ i e , die Eltern
arbeit kosten, gehen der Arbeit mi t 
Jugend l i chen ab ; Konkurrenzspannun
g e n zwischen Eltern u n d P ä d a g o g e n 
m ü s s e n gelöst w e r d e n ; u n a n g e m e s 
sene Reakt ionen von Eltern, die aus 
d e m Gefühl der Schuld oder des 
Versagens result ieren, er fordern psy
chologisches Verständnis . Negat ive 
W i r k u n g e n von El ternkontakten auf 
einzelne Jugend l i che , in sb e so ndere 
w i e d e r aufbrechende T r a u m a t a , 
b rauchen „ h e i l p ä d a g o g i s c h e " Antwor
ten. Viele Soz i a lpädagog innen u n d 
- p ä d a g o g e n w ü n s c h e n sich für derlei 
P r o b l e m e therapeut i sche Unter
stützung o d e r psychologische Fall
supervis ion. N u r te i lweise s tehen 

st i schen W i s s e n s auf d e n aktuellen 
p ä d a g o g i s c h e n Bez iehungsa l l tag hakt 
es noch. Auch w e n n sich schon heute 
fünfzig Prozent der j u g e n d p ä d a g o g i 
schen S O S - T e a m s Klarheit über „ i h r e " 
J u g e n d l i c h e n mit Hilfe famil iensyste-
mi scher M e t h o d e n u n d Techniken wie 
e twa d e m des „ G e n o g r a m m s " oder 
der „ F a m i l i e n s k u l p t u r " erarbeiten, 
braucht es intensivere Mitarbeiter
fortbi ldung zu b e s t i m m t e n F r a g e k o m 
plexen, die sich in der Praxis i m m e r 
w i e d e r stel len: W i e kann bei 
tabuis ierten P r o b l e m e n aufdeckend 
mit e i n e m J u g e n d l i c h e n gearbeitet 
w e r d e n , ohne die K o m p e t e n z g r e n z e 
zwischen Soz ia lpädagog ik u n d 
T h e r a p i e zu überschre i ten? W i e kann 
m a n die B e w ä l t i g u n g der P r o b l e m e 
unterstützen, die er mi t Sche idungs 
u n d Trennungskonf l ikten se iner 
El tern hat? W i e k ö n n e n Kontakte 
zwischen Eltern u n d J u g e n d l i c h e n in 
B a h n e n gelenkt w e r d e n , in d e n e n die 
J u g e n d l i c h e n zu e i n e m real i s t i schen 
Verhältnis mi t ihren El tern f inden? 

ihnen dafür Koopera t ionsangebote 
von or t sansäs s igen Bera tungss te l len 
zur Verfügung. 

I n s g e s a m t ergab die Bestandsauf
n a h m e : 

El ternarbeit mi t d e m Akzent auf 
„Vergangenhe i t sbewä l t i gung" sollte 
unbed ingt s tärker als b i sher ange
g a n g e n w e r d e n . D i e psychosozia le 
D i a g n o s e i m Aufnahmever fahren u n d 
in der Erz iehungsp lanung ist zwar 
profess ionel l , aber bei der m e t h o d i s c h 
a u s g e w o g e n e n u n d individuell zuge
schnittenen Über t r agung des d iagno-

K u r z u m , das s ind E r g e b n i s s e der Stu
die zur Elternarbeit , die auf Initiative 
des Fachreferenten Wol fgang Graßl 
u n d se iner Kol leg in Kar in M u m m e n 
they ents tanden s ind u n d die zielstre
b igere F r a g e n in die D i s k u s s i o n ge
bracht haben . Er wi rd d ie sen Prozeß 
nun wei ter begle i ten, wi rd sich für 
ent sprechende vere ins interne 
T a g u n g s - u n d Fortb i ldungs inhal te 
e insetzen, für „Tra in ings on the J o b " 
u n d psychologi sche Fa l l superv i s ionen 
u n d wird auch i m nächsten J a h r 
w i e d e r 25 .000 K i lometer durch die 
p ä d a g o g i s c h e Welt von S O S - K i n d e r 
dorf zurücklegen. 
Gute R e i s e ! 
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Nachrichten, Informationen 
und Hinweise 

> D e r SOS-Fami l ientre f fpunkt (mit 
Beratungss te l le ) in Lü t j enburg hat se in 
Arbei t skonzept in kleiner Auf lage 
herausgebracht . Interess ierte w e n d e n 
sich an d e n Le i ter , Andrea s M e y e r , 
Tel . 0 4 5 8 1 / 1 3 1 5 , P löner Straße 4 1 , 
24521 Lüt j enburg . 

> E ine K o p i e der vol l s tändigen Ergeb
ni s se aus der E r h e b u n g zur „E l tern
arbeit in S O S - J u g e n d e i n r i c h t u n g e n " 
des J a h r e s 1992 ist von interess ierten 
Kol leg innen u n d Ko l l egen b e i m 
Fachbere ich Pädagog ik , Geschäfts
stelle des S O S - K i n d e r d o r f e.V. zu 
bez iehen (Renatastraße 77, 80659 
M ü n c h e n , Tel . 0 8 9 / 1 2 6 0 6 4 2 1 ) . 

I> M a r g a Raithel - Mitarbei ter in i m 
Soz ia lpädagog i schen Institut des S O S -
Kinderdor f e.V. in M ü n c h e n -
unterstützt S tud ie rende bei der Er
arbei tung wissenschaft l icher T h e m e n , 
sofern sie Konzepte u n d Einr ichtungen 
berühren , die der S O S - K i n d e r d o r f e.V. 
real is iert hat. S tud ie rende der P ä d a g o 
gik u n d Psychologie , der Soz ia lpäd
agog ik u n d der F a c h a k a d e m i e n für 
Erz ieher / innen k ö n n e n p a s s e n d zu 
i h r e m T h e m a speziel le Mater ia l ien 
anfordern : z .B. Fachart ikel , Konzept
beschre ibungen , Archivunter lagen u n d 
ältere Veröffentl ichungen, Stat ist iken, 
interne Papiere zu Fachfragen. M a r g a 
Raithel steht zu G e s p r ä c h e n u n d Rück
fragen zur Verfügung oder arrangiert 
e ine Verb indung zu den jen igen Refe
rent / innen des Fachbere ichs P ä d a g o 
gik, die SOS-E inr i chtungen be t reuen 
(Kinderdörfer , Bera tungss te l len , Früh
förderstel len, Jugende inr i chtungen , 
Beruf sausb i ldungszentren , Behinder
tendorfgemeinschaf ten , Mütterzentren 
u n d Qualif izierungsprojekte in der 
Altenhilfe) . Eins icht in über fünfzig 
e inschlägige E x a m e n s a r b e i t e n , die seit 
1970 g e s a m m e l t w u r d e n , ist mögl ich . 

Be i Interesse setzen S ie sich unter 
der T e l e f o n n u m m e r 0 8 9 / 1 2 6 0 6 - 4 2 4 
bzw. 1 2 6 0 6 - 4 5 2 mi t d e m SPI , 
Renatas traße 77, 80659 M ü n c h e n in 
Verbindung. 

O D a s S O S - K i n d e r d o r f „ S c h w a r z 
w a l d " (Bugg inger G a s s e 15, 79295 
Sulzburg , Tel . 0 7 6 5 4 / 8 5 4 4 ) hat se in 
B e t r e u u n g s a n g e b o t erweitert . F ü r vier 
Jugend l i che bzw. junge E r w a c h s e n e 
steht eine W o h n u n g in Fre iburg zur 
Verfügung, in der s ie bei ihren Schrit
ten in die Se lbs tändigkei t sozia lpäd
agog i sch betreut w e r d e n . 

0 D i e S O S - J u g e n d e i n r i c h t u n g 
A u g s b u r g - L e o n h a r d s b e r g , (Haus
n u m m e r 1 6 / 5 , 86150 Augsburg , 
Tel . 0 8 2 1 / 3 1 1 5 6 9 ) hat unter Berück
s icht igung der n e u e n K J H G - A n f o r 
d e r u n g e n ihr s tat ionäres A n g e b o t 
für junge M e n s c h e n erweitert : N e b e n 
fünf Plätzen in der innenbetreuten 
„ J u g e n d w o h n g e m e i n s c h a f t " u n d drei 
Plätzen für „Intensiv betreutes Einzel
w o h n e n " w e r d e n nun zusätzlich vier 
Plätze „Betreutes E i n z e l w o h n e n " 
angeboten . 

> D i e innenbetreute S O S - J u g e n d 
w o h n g e m e i n s c h a f t Hünstetten-Wall
rabenste in (Dor fweg 2b , 65510 H ü n 
stetten, Tel . 0 6 1 2 6 / 5 5 4 4 4 ) hat seit 
M a i 1995 zusätzhch vier Plätze für 
„Einzelbetreutes W o h n e n " . 

t> In den n e u e n B u n d e s l ä n d e r n hat 
seit M a i 1995 die W o h n g r u p p e in G e r a 
mi t Plätzen für vier junge F r a u e n u n d 
vier junge M ä n n e r (ab 17 J a h r e n ) ihre 
Arbeit a u f g e n o m m e n 
(Kurt-Keicher-Straße 5 1 , 07545 G e r a , 
Tel . 0 5 6 5 / 2 0 0 0 5 6 ) . 

I> D a s S O S - K i n d e r d o r f „ S a c h s e n " 
hat seit Augus t 1995 mit d e n ersten 
SOS-Pf lege fami l i en b e g o n n e n 
(Rot tmannsdor fer Straße 4 5 , 08064 
Zwickau , Tel . 0 5 7 5 / 4 7 2 1 8 5 ) . 

> D i e Saarbrücker Berufs förderein
richtung „ j u n g hilft alt - alt hilft j u n g " 
hat - in T h e o r i e u n d Praxis - e ine 
kleine G r u p p e Asylant innen u n d 
Asylanten auf die haus wirtschaftl iche 
Beschäf t igung in Hausha l ten von alten 
M e n s c h e n u n d Angehör igen vorberei
tet - mi t g u t e m Erfolg (Mobi ler 
Sozia ler D i e n s t / Beruf sb i ldungspro
g r a m m für haus wirtschaftl iche Alten-
u n d Famil ienhi l fe , Tel . 0 6 8 1 / 5 6 7 8 8 
u n d 56888 , E i senbahns t raße 64, 
66117 Saarbrücken) . 

I> D i e Informat ionsbroschüre des 
Soz ia lpädagog i schen Instituts „ D i e 
Einr ichtungen - P ä d a g o g i s c h e K o n z e p 
t ionen u n d Anschr i f ten" des S O S -
Kinderdor f e.V. ist in aktualis ierter 
Auf lage w i e d e r erhältlich. 
Auch die Fachbroschüre „ D i e S O S -
Kinderdör fer in D e u t s c h l a n d " von Dr . 
Volker T h e n (4. unveränder te Auflage 
1990) k ö n n e n S ie kostenlos über das 
SPI bez iehen (Adres se s .o . ) . 

> Künst ler i sch gestaltete Plakate u n d 
Postkarten der D e s i g n e r Chermayeff , 
Fletcher, Glaser , G r a p u s , H i l lmann , 
Hil tbrunner , H o f m a n n , Kieser , 
Kuriansky, M c C o n e h , M e n d e l l , Ott & 
Stein, Rushwor th , Schwaiger-
W i n s c h e r m a n n , Swierzy u n d T a n a k a 
z u m T h e m a „ S O S - K i n d e r d ö r f e r helfen 
we l twe i t " k ö n n e n S ie b e i m Öf
fentlichkeitsreferat des S O S - K i n 
derdor f e.V., Renatas t raße 77, 80659 
M ü n c h e n beste l len , auch telefonisch • 
unter der N u m m e r 0 8 9 / 1 2 6 0 6 4 0 1 . 

SOS fnnä&rdSr^i he fr er, w e / t w / t 

Plakat von 
Ivan Chermayeff, 
U.S.A. 
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Literatur zum Thema Ehernarbeit 

Die Literatur angaben, die die 
einzelnen Autoren zu ihren 
jeweiligen Artikeln gemacht 
haben, wurden in diese Liste 
integriert. 

Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
in Hessen e.V. und 
Internationale Gesellschaft für 
Heimerziehung (Hrsg.): 
Familie und Heim. 
Frankfurt 1995 

Bateson, Gregory: 
Ökologie des Geistes. 
Frankfurt 1981 

Bayerisches Landesjugendamt: 
Vorschlag zum Hilfeplan. 
München 1992 

Bettelheim, Bruno: 
Erziehung zum Überleben. 
DTV, München 1985 

ders.: Leben für Kinder. 
Deutsche Verlags ans talt, 
Stuttgart 1990 

ders.: Liebe allein genügt nicht. 
Die Erziehung emotional 
gestörter Kinder. 
Klett, Stuttgart 1971 

ders.: So können sie nicht leben. 
Die Rehabilitierung 
emotional gestörter Kinder. 
Klett, Stuttgart 1973 

ders.: Der Weg aus dem 
Labyrinth. Leben lernen als 
Therapie. 
Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart 1975 

ders./ Karlin, Daniel: 
Liebe als Therapie. 
Piper, München 1985 

Bischof, Norbert: 
Rätsel Ödipus. 
Piper, München 1985. 

Borsch, Bettina/Conen, 
Marie-Luise: 
Arbeit mit Familien von 
Heimkindern. 
Verlag Modernes Lernen, 
Dortmund 1987 

Boszormenyi-Nagi, Ivan: 
Unsichtbare Bindungen. 
Stuttgart 1981 

Bowlby, John: 
Bindungen. 
München 1975 

Bowlby, John: 
Trennung. 

Kindler, München 1976 

Bowlby, John: 
Verlust: Trauer und Depression. 
München 1985 
Bronfenbrenner, Urie: 
Die Ökologie der menschlichen 
Entwicklung. 
Stuttgart 1981 

Brouck, Janne van den: 
Handbuch für Kinder mit 
schwierigen Eltern. 
Stuttgart 1981 

Duehrssen, Annemarie: 
Heimkinder und Pflegekinder 
in ihrer Entwicklung. 
Göttingen 1975 

Ebertz, Beate: 
Adoption als Identitätsproblem. 
Lambertus Verlag, 
Freiburg 1987 

Ell, Ernst: 
Wieder zu den Eltern. 
Schulz-Kirchner Verlag, 
Idstein 1992 

Erikson, Erik Homburger: 
Kindheit und Gesellschaft. 
Klett-Cotta, Stuttgart 1991 

Forschungsgruppe Jugendhilfe 
Klein-Zimmern: 
Familiengruppen in der 
Heimerziehung. 
2. durchgesehene Auflage, 
Verlag Peter Lang Frankfurt, 
Berlin, Bern, N.Y., Paris, Wien 
1992 

Gudjons, Herbert/Pieper, 
Marianne/Wagener, Birgit: 
Auf meinen Spuren - Das 
Entdecken der eigenen Lebens
geschichte. 
Hamburg 1986 

Handbuch Beratung im 
Pflegekinderbereich. 
Hrsg. Deutsches Jugendinstitut, 
Gudat,Ulrich/Schumann, 
Marianne u.a. Juventa, 
Weinheim und München 1987 

Hellersdorfer Kinder- und 
Jugendforum 1991 -
Dokumentation: 
Kinder in fremden Familien -
Chancen sozialer Elternschaft. 
Hrsg. Bezirksamt Hellersdorf 
von Berlin 1991 

Honig, Michael: 
Kindesmißhandlung. 
München 1982 

Jürgensen, Geneviève: 
Schule der Ungeliebten. 
Piper, München 1987 

Krähenbühl,Verena/ 
Jellouscheck, Hans u.a. : 
Stieffamilien. 
Lambertus Verlag, 
Freiburg 1986 

Lausch, A. : 
Die Pflegeelternschafl -
Erleben und Bewältigung. 
Frankfurt, Bern, New York 
1985 

Lutter, Elisabeth: 
Biologische und soziale 
Elternschaft-, 
in: Information des Vereins 
Initiative Pflegefamilien, Heft 
36,1990 

Martin, Brigitte: 
Hilfe zur Erziehung in 
Vollzeitpflege - Arbeitshilfen für 
die Praxis. 
Hrsg. Landesjugendamt 
Hessen, Wiesbaden 1992 

Münder, Johannes: 
Das neue Jugendhilferecht. 
Votum Verlag, Münster 1991 

Nienstedt, 
Monika/Westermann, Arnim: 
Pflegekinder. 
Votum Verlag, Münster 1992 

Pflegekinderkongreß 
Hamburg 1990. 
Hrsg. Güthoff, Friedhelm, 
Münster 1990 

Späth, Karl: 
Der Hilfeplan im Spannungs
feld zwischen Bevormundung 
und Einbeziehung von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern-, 
in: Unsere Jugend, April 1992 

Then, Volker: 
Die SOS-Kinderdörfer 
in Deutschland. 
Sozialpädagogisches Institut, 
München 1985 

Ude-Pestel, Annehese: 
Betty. Protokoll einer 
Kinderpsychotherapie. 
DTV, München 1992 

Verband katholischer 
Einrichtungen der Heim- und 
Heilpädagogik (Hrsg.): 
Schwerpunktverlagerungen 
in der Jugendhilfe. Beiträge zur 
Erziehungshilfe 1 und 
Familienarbeit in der 
Heimerziehung. Beiträge 
zur Erziehungshilfe 4, 
Lambertus Verlag, 
Freiburg 1992 

Vogel, Georg/Flum, Markus: 
Erziehungsplanung im 
SOS-Kinderdorf- Eine prak
tisch-pädagogische Hilfe 
oder eine akademische 
Kopfgeburt? 
Unveröffentlichtes Manuskript, 
München 1993 

Vogt-Hillmann, Manfred: 
Systemisch-lösungsorientierte 
Elternberatung in der 
Heimerziehung - Elternarbeit 
im Kinderheim-, 
in: Jugendwohl, Heft 7, 
JuH 1992 

Wiemann, Irmela: 
Pflege- und Adoptivkinder: 
Familienbeispiele, Informa
tionen, Konfliktlösungen. 
Rowohlt-Taschenbuchverlag, 
Reinbek: 1991 
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