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Der schöne Schein der >Kinderkindheit< 
Zur Soziologie der Altersrolle des Kindes 

D a s > J a h r h u n d e r t des Kindes< geh t in d e n Herbs t , das >Jahr 
de s K i n d e s < k o m m t in d e n S o m m e r . Noch n i e is t über K i n d e r 
so viel ge rede t u n d geschr ieben w o r d e n w ie in u n s e r e r Zei t . 
Noch n ie w u r d e für K i n d e r so v ie l gep l an t u n d öffentlich in 
d ie Wege gelei tet . Die gewa l t igen P r o g r a m m e des K i n d e r -
h i l f swerks U N I C E F h a b e n m e h r Gesundhe i t , m e h r N a h r u n g 
u n d m e h r B i ldung für die K i n d e r i n sbesonde re in d e n ärm
sten Ländern d e r Wel t z u m Ziel. Sie s ind von d e r u n t e r 
schwell igen Hoffnung ge t ragen , K i n d e r »könnten zu e inem 
Ein igungs fak to r w e r d e n in e ine r v o n schri l lem, engs t i rn igem 
Na t iona l i smus ze r r i s senen Welt« ( J a w a h a r l a l N e h r u ; p r o 
g r a m m a t i s c h z i t ie r t in e inem von U N I C E F veröffentlichten 
Auss te l lungskata log 1 ) . I n d ie A n s t r e n g u n g e n , da s Los d e r 
K i n d e r in a l len Ländern, auch d e m unse ren , zu bessern , m i 
schen sich t iefe Frag l ichke i ten , d i e im Verhältnis d e r G e n e r a 
t ionen z u e i n a n d e r e n t s t a n d e n sind, u n d n e u e Hoffnungen 
auf d ie K i n d e r a ls d e m Geschlecht d e r Zukunf t . Soviel A n 
s t r engungen , soviel Fragl ichkei ten , soviel Hoffnungen fo r 
d e r n zum his tor i schen Vergleich h e r a u s . Al le in e ine V e r g e g e n 
wärtigung a n d e r e r gesellschaft l icher Zustände u n d k u l t u r e l 
l e r L a g e n k a n n helfen, d ie be sonde ren Bed ingungen d e r e ige 
nen , u n s e r e r heu t igen S i tua t ion in d e n Blick zu b e k o m m e n . 
E in solcher Vergleich k a n n z w a r nicht A n t w o r t geben auf d ie 
vielfältigen P r o b l e m e , d ie sich h e u t e d e n K i n d e r n u n d E r 
w a c h s e n e n stel len. E r k a n n jedoch d ie gesellschaft l ichen R a h 
m e n b e d i n g u n g e n klären u n d d ie ku l t u r e l l en Hintergründe 
aufhel len u n d somi t be i t r agen , u n s über mögliche Folgen u n d 
Nebene rgebn i s se u n s e r e s T u n s k l a r e r zu w e r d e n . 

Kindliches Leben in einfachen Gesellschaften 
Einfache Gesel lschaften2 ze ichnen sich du rch e ine begrenz te , 
von d e r E inze lperson h e r gesehen überschaubare Zah l i h r e r 
Mi tg l ieder u n d d u r c h g e m e i n s a m e Lokalität aus . V e r w a n d t 
schaftl iche B a n d e b i lden u n d gewährleisten die soziale O r d 
n u n g . Al le Mi tg l ieder s ind m i t d e n Aufgaben d e r u n m i t t e l b a 
r e n Lebens f r i s tung befaßt. Soziale Di f fe renz ierung u n d A r 
be i t s te i lung er fo lgen w e i t g e h e n d nach d e n physiologischen 
M e r k m a l e n v o n A l t e r u n d Geschlecht. E in N e t z w e r k sozialer 
Verb ind l ichke i ten u n d Loyalitäten, von Rechten u n d Pf l ich
ten en t l ang d e r fami l ia len u n d ve rwandtschaf t l i chen D u r c h 
g l iederung b e s t i m m t d ie S te l lung des e inzelnen i n n e r h a l b d e r 
Gesellschaft . Vom Beg inn se iner Ex i s t enz a n ist j e d e m se ine 
gesellschaftliche Pos i t ion i m Verwand t scha f t s sys t em zuge -
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schr ieben. Läßt schon dies al les auf e inen fes ten sozia len Z u 
s a m m e n h a l t e infacher Gesel lschaften schließen, so k a n n d ie 
Mächtigkeit v o n Trad i t ion u n d G e w o h n h e i t u n d d a m i t d ie 
zähe Einge leb the i t d e r Zustände eigentl ich e r s t d a d u r c h v e r 
s t a n d e n w e r d e n , daß es sich bei e infachen Gesel lschaf ten u m 
>Primärgruppen< h a n d e l t : Der e inzelne is t Mi tg l ied e ine r 
Gesellschaft , d ie d e r einzige u n d ausschließliche, a l l e L e b e n s 
bezüge ständig u n d d a u e r h a f t r ege lnde I d e n t i f i k a t i o n s r a u m 
ist. Durch d ie d i r e k t e Bez iehung a l le r Mi tg l ieder auf- u n d 
z u e i n a n d e r fal len a l le Gruppenbezüge u n d -aktivitäten in d ie 
u n m i t t e l b a r e E r f a h r u n g al ler . J e d e m G r u p p e n m i t g l i e d w i r d 
für sein tägliches T u n u n d H a n d e l n de r soziale Spiegel v o r g e 
ha l t en , sein H a n d e l n w i r d du rch d ie u n m i t t e l b a r e R e a k t i o n 
d e r a n d e r e n ständig begle i te t u n d in t e rp re t i e r t . D i e g e m e i n 
same S y m b o l s t r u k t u r d e r G r u p p e — sprachlich, mag i sch u n d 
r i tue l l f ix ier t — bes t immt , welche E r f a h r u n g e n d e r e inze lne 
m a c h t u n d ob u n d in welcher F o r m i n n e r e u n d äußere Z u 
stände Realität w e r d e n können. Dadurch w e r d e n d ie sozia len 
N o r m e n vergle ichsweise e x t r e m s t a r k ver inner l i ch t , d i e E i n 
ze lperson m i t e iner hohen sozialen u n d k u l t u r e l l e n G r u p p e n 
identität ausges t a t t e t u n d al le Mi tg l ieder g le ichar t ig geprägt. 
I n d iesen gesellschaftl ichen Aufbau fügt sich d ie A l t e r s ro l l e 
des K i n d e s kongen ia l ein. Da Al t e r u n d Geschlecht d e r soz ia
l en Dif ferenzierung u n d Arbe i t s t e i lung zugrunde l i egen , f in 
d e n sich in a l len einfachen Gesel lschaften sozial a u s g e 
münzte Al te r s ro l l en für die Zei t d e r Kindhe i t . Die K i n d h e i t s 
p h a s e sonde r t sich von d e r P h a s e des E rwachsenen l ebens , 
w a s sich e t w a d a r i n äußert, daß K i n d e r v o n b e s t i m m t e n S i 
tua t ionen , Ver r i ch tungen u n d Wissensbeständen f e r n g e 
h a l t e n w e r d e n u n d e r s t durch besonde re In i t i a t ions r i t en , w e l 
che i h r e K i n d h e i t deut l ich u n d für a l le s i ch tbar e in für al le 
M a l beenden , voll in die Wel t d e r E r w a c h s e n e n a u f g e n o m m e n 
u n d in t eg r i e r t werden 3 . Überdies w e r d e n K i n d e r von A n 
fang a n j e nach i h r e r Geschlechtszugehörigkeit un t e r s ch i ed 
lich behande l t . Gleichzeitig jedoch e r h a l t e n d ie Kinder , s o 
ba ld i h r e soziale Exis tenz ges icher t ist, e inen g e n a u b e s t i m m 
ten P l a t z im verwandtschaf t l i chen Gefüge. U n d wei l über die 
verwandtschaf t l i chen Bez i ehungen einfache Gesel lschaften 
s t r u k t u r e l l du rchgeo rdne t w e r d e n , n e h m e n d ie K i n d e r von 
früh an — t ro tz e ine r e igenen Al te r s ro l l e — a m G e s a m t 
d e r Gesellschaft tei l . 
B rauch u n d Si t te rege ln bis ins e inze lne die Al ters ro l le , d ie 
Geschlechtsrol le u n d d ie Verwandtschaf t s ro l l e u n d stecken 
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den R a h m e n für d a s V e r h a l t e n d e r E r w a c h s e n e n gegenüber 
d e r h e r a n w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n a b . Die K i n d e r w e r d e n v e r 
hältnismäßig gleichförmig u n d kons i s t en t behande l t , i n d i v i 
duel le E igenhe i t en n u r w e n i g gefördert. Wie d ie V e r w a n d t 
schaftsrolle d a s K i n d v o n A n f a n g a n m i t d e r Gesel lschaft 
s t r u k t u r e l l v e r k l a m m e r t , so erfährt es in alltäglicher A n 
schauung, w a s d ie Gesel lschaft sozial u n d ku l t u r e l l z u s a m 
menhält. K i n d e r in e infachen Gesel lschaf ten s ind n i e al lein. 
Vielfach trägt d ie M u t t e r d e n Säugling ständig m i t sich h e r 
u m , sei es bei d e r täglichen Arbe i t , i m U m g a n g m i t N a c h b a r n 
u n d V e r w a n d t e n , be i fest l ichen Zusammenkünften ode r 
angsteinflößenden Si tua t ionen . D e r R h y t h m u s des gese l l 
schaftl ichen L e b e n s prägt sich d e m K i n d f u n d a m e n t a l e in u n d 
fo rmt l a n g s a m u n d s te t ig d e n H e r a n w a c h s e n d e n . Das K i n d 
in d e r e infachen Gesellschaft muß, d a r i n a l l en K i n d e r n gleich, 
e inen l a n g e n Weg des L e r n e n s u n d Einübens zurücklegen. 
Auch in e infache Gesel lschaften wachsen K i n d e r nicht quas i 
natürlich u n d p rob lemlos h ine in . I n v ie len d ieser Gesellschaf
t en w e r d e n sie ständig e r m a h n t u n d g e w a r n t , gelobt u n d g e 
scholten — e in gewicht iges Zeichen dafür, daß es für d e n 
Menschen a l s K u l t u r w e s e n i m m e r b e s o n d e r e r sozialer u n d 
k u l t u r e l l e r A n s t r e n g u n g e n bedarf, u m a u s K i n d e r n e r w a c h 
sene Menschen zu machen . 
Es s ind v o r a l l em zwei Aspek te , we lche d ie b e s o n d e r e A r t d e r 
E r z i e h u n g in e infachen Gesel lschaf ten ausmachen . Die E r 
z iehung d e r K i n d e r e rg ib t sich i m wesen t l i chen a u s d e m so 
zia len Z u s a m m e n h a n g d e r g e s a m t e n Gesellschaft . Die K i n 
d e r e r l e rnen , i n d e m sie a m L e b e n d e r G r u p p e u n m i t t e l b a r 
t e i lnehmen , anschaul ich u n d d i r e k t die sozialen Spie l rege ln 
u n d d e n verwandtschaf t l i chen Z u s a m m e n h a n g , du rch welche 
das Leben d e r G r u p p e geo rdne t ist. Die vielfältigen W i r k u n 
gen des Z u s a m m e n l e b e n s v o n d e r Sp rache über ge leb te V o r 
b i lde r bis zu d e n W e r t e n u n d N o r m e n übertragen sich durch 
beiläufige L e r n e r f a h r u n g e n . Sie s ind i n t eg ra l e r Bes tand te i l 
d e r gesellschaft l ichen (ökonomischen, rechtl ichen, kul t ischen) 
Handlungsabläufe, geknüpft a n bewegkräftige Beispiele , k o n 
k r e t e V e r a n l a s s u n g e n u n d a n die Ta t sachen des L e b e n s selbst . 
W e n n auch in ten t iona le , also durch d i r e k t e U n t e r w e i s u n g u n d 
bewußtes E r z i e h u n g s h a n d e l n gekennze ichne te E r z i e h u n g n u r 
z u m k l e ine ren Teil da s Erz iehungsgeschehen prägt, auf sie 
gänzlich zu verz ichten ist auch einfachen Gesel lschaf ten nicht 
möglich. Vor a l l em j e n e Vors te l lungen , in d e n e n sich j ede d i e 
se r Gesel lschaften i h r e r Identität vergewisse r t , müssen i n t e n -
t iona l -mag i sch - l eh rha f t in d ie See len i h r e r K i n d e r h i n e i n 
gea rbe i t e t w e r d e n . Das Besondere d e r E r z i e h u n g in d iesen 
Gesel lschaften l iegt n u n dar in , daß sich funk t iona le u n d i n 
t en t iona le E r z i e h u n g aufs inn igs te verschränken, wodurch 
sich d e r Erziehungsprozeß e indeu t ig u n d k l a r zielgerichtet 
aus fo rmt . E ine H a n d l u n g s s e q u e n z i n t e r p r e t i e r t u n d verstärkt 
die a n d e r e . N i r g e n d w o f inden die K i n d e r e inen Anha l t , von 
w o a u s d ie Mächtigkeit von Trad i t i on u n d G e w o h n h e i t brüchig 
u n d die e inge leb ten Zustände fragwürdig w e r d e n . 
Daß j e d e r E r w a c h s e n e nach Maßgabe se ine r Geschlechtsrol le 
über d ie k u l t u r e l l e n Bestände se ine r Gesel lschaft verfügt, die 
A u f g a b e d e r E r z i e h u n g somit d a r i n l iegt, d e n N a c h k o m m e n 
die g e s a m t e n Wissensbestände u n d Techn iken d e r L e b e n s 
bewältigung verfügbar zu machen , d a r i n l iegt da s zwei te S p e -
z i f ikum dieser Erz i ehung . J e d e s K i n d h a t d ie Chance , in a b 
s e h b a r e r Ze i t als E r w a c h s e n e r z u r vol len Te i lhabe a m G e 
s a m t d e r K u l t u r zu ge langen . V o r a l l em die Einfachhei t de r 
P r o d u k t i o n s m i t t e l u n d - V e r h ä l t n i s s e ermöglicht dies. Vor -
u n d M i t a h m u n g sowie e ine d ie körperliche a n d geist ige E n t 
wick lung berücksichtigende allmähliche Mi t a rbe i t c h a r a k t e 
r i s i e ren d ie Erz i ehung . I n i h r en Spie len spielen sich die K i n 
d e r in d ie v o r i h n e n offen ausgeb re i t e t e Wel t d e r E r w a c h 
senen ein. 
So groß sind d ie durchgre i fende W i r k u n g u n d d e r p e r m a 
n e n t f o r m e n d e Druck, daß sich v ie le e infache Gesel lschaften 
>nachsichtige<, w e n i g s t r enge E ! t e m e r l a u b e n können u n d 
s t r ik t e G e h o r s a m s f o r d e r u n g e n vielfach überflüssig sind. We l 

ches Ausmaß i m e inze lnen Druck u n d Z w a n g gegenüber 
d e n H e r a n w a c h s e n d e n a n n e h m e n , hängt v o n d e n spezifischen 
gesellschaft l ichen Druck lagen u n d Konf l ik tpo ten t i a l en ab , e t 
w a v o n v o r h a n d e n e n Nahrungsspielräumen, v o n d e r S icher 
he i t des Geb ie tes ode r von geschlechtsspezifisch einsei t ig s t i l i 
s ie r ten R o l l e n z u m u t u n g e n . D e r a l lumfassende , ke ine A l t e r 
n a t i v e n i n Auss ich t s t e l l ende L e b e n s z u s a m m e n h a n g e infacher 
Gesel lschaften prägt sich jedoch so nachha l t i g u n d tief b is in 
d e n P e r s o n k e r n i h r e r künftigen E r w a c h s e n e n ein, daß d e r 
vorgeze ichne te L e b e n s w e g al len, se lbs t d e n persönlich U n 
glücklichen u n d Randständigen, p laus ibe l u n d e r s t r e b e n s w e r t 
erscheint . 
Kindliches Leben in hochkulturellen Gesellschaften 
Während sich in e infachen Gesel lschaf ten e in für a l l e K i n d e r 
gemeinsames , n u r nach Geschlecht spezif iziertes G r u n d m u 
s te r i h r e r Al t e r s ro l l e ausbi lde t , f o rmt d ie für H o c h k u l t u r e n 
charak te r i s t i sche f u n d a m e n t a l e Zwei t e i lung d e r Bevölkerung 
in e ine O b e r - u n d e ine Untersch ich t F i g u r a t i o n e n k ind l i cher 
Rol len aus , d i e v o r a l l em d u r c h i h r e E i n l a g e r u n g in das 
Schichtengefüge i h r j e be sonde re s Gepräge e rha l t en . Für die 
K i n d e r d e r i n Dörfern ode r k l e inen A n s i e d l u n g e n l e b e n d e n 
Unterschicht ändert sich, verg l ichen m i t K i n d e r n in e in fa 
chen Gesel lschaften, n u r wen ig . So lange d ie Lebenswe l t , in 
d ie sie h ine inwachsen , m i t d e m überlokalen H e r r s c h a f t s a p p a 
r a t n u r p u n k t u e l l verf lochten ist, b i lde t sie auch w e i t e r h i n 
d e n einzigen sozialen u n d k u l t u r e l l e n H a n d l u n g s - u n d I d e n 
t i f ika t ions raum. Nach d e m Maß, in d e m d ie Oberschicht d ie 
für i h r e e igene F re i s t e l l ung v o n d e r u n m i t t e l b a r e n P r o d u k 
t ion n o t w e n d i g e M e h r p r o d u k t i o n von d e r du rch sie b e h e r r s c h 
t e n ländlichen Untersch ich t e rzwingt , bemißt sich das Ausmaß 
a n K i n d h e i t : j e härter u n d in t ens ive r A r b e i t s k r a f t u n d L e 
bens re s sou rcen d e r Unte rsch ich t i n A n s p r u c h g e n o m m e n u n d 
v e r b r a u c h t w e r d e n , u m so m e h r is t d iese auf d ie A r b e i t s 
l e i s tungen ih re s Nachwuchses angewiesen . K i n d h e i t i m S i n n e 
d e r E n t l a s t u n g von p r o d u k t i v e r A r b e i t is t kurz , d i e früh n o t 
w e n d i g e Bete i l igung a n d e n Arbe i t sp rozessen d e r E r w a c h s e 
n e n ebenso er forder l ich w i e i n m a r g i n a l e n e infachen Gese l l 
schaften — bei diesen, we i l es e ine ka rge , w e n i g f ruch tba re 
N a t u r abve r l ang t , be i j enen , we i l es die Herrschaftsverhält
nisse e rzwingen . 
A n d e r s en twicke l t sich d ie Al te r s ro l l e für d ie K i n d e r d e r 
Oberschicht , desha lb , wei l n u n für die Herrschaf t se l i te an 
d ie E rwachsenen ro l l e pr inz ip ie l l n e u e A n f o r d e r u n g e n u n d 
Z u m u t u n g e n ges te l l t w e r d e n . U m e ine d a u e r h a f t e Her rschaf t 
über die Untersch ich t zu gewährleisten, d e n n n u r e ine solche 
k a n n e ine kon t inu ie r l i che Überproduktion erzwingen , e n t 
s t eh t da s s t r u k t u r e l l e P rob l em, d ie loka len E inhe i t en in e i 
n e m Her r schaf t s sys tem umfas send u n d d a u e r h a f t zu o r g a n i 
s ieren, d a m i t d e r T rans f e r v o n Gütern u n d Personen , N a c h 
r ich ten u n d Befeh len ges icher t w e r d e n k a n n . D a s über den 
Herrschaf t sbere ich a u s g e s p a n n t e Netz pol i t i scher Kon t ro l l e 
u n d Macht läuft gewöhnlich in e inem städtischen Z e n t r u m 
z u s a m m e n , v o n d e m a u s d a s f lache L a n d me i s t in F o r m g e 
s tu f te r V e r t r e t u n g b e h e r r s c h t w i rd . Die, u n d d a s ist da s u m 
stürzend Neue , überlokale Oberschicht b r a u c h t z u r W a h r u n g 
i h r e r In t e r e s sen u n d i h r e s sozialen Z u s a m m e n h a l t s e inen e i 
genen Lebenss t i l u n d e ine G e s a m t h e i t von Or i en t i e rungen , 
d ie sich n u n nicht m e h r in u n m i t t e l b a r e r A n s c h a u u n g u n d d i 
r e k t e r sozialer Sp iege lung ausb i lden können. U m d ie für e ine 
d a u e r h a f t e Her r schaf t e r forder l iche e inhei t l iche u n d überlo
k a l e Identität u n d Loyalität he r s t e l l en zu können, beda r f es 
e ines e igenen k u l t u r e l l e n Iden t i f ika t ions raumes , i n d e m d ie 
W e r t e u n d N o r m e n d e r Oberschicht ge le rn t u n d eingeübt w e r 
den, bis j e n e i n n e r e E i n s t i m m u n g e r re ich t ist, o h n e d ie H e r r 
schaft d u r c h V e r t r e t u n g n ich t b e s t e h e n k a n n . Die pol i t ische 
Durchorgan i sa t ion des Herrschaf t sgebie tes m a c h t se lbs t be i 
e infachster V e r w a l t u n g d ie En twick lung v o n Schrif t n o t w e n 
dig, u m Mi t t e i lungen u n d Verträge, Befehle u n d A n o r d n u n g e n 
f ix ie ren u n d d ie m i t überlokaler Her rschaf t v e r b u n d e n e Z u -
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nähme a n i n d i r e k t e r K o m m u n i k a t i o n gewährleisten zu kön
nen. Schrif t u n d i n d i r e k t e K o m m u n i k a t i o n e n t b i n d e n d ie 
Sp rache a u s d e m u n m i t t e l b a r e n L e b e n s z u s a m m e n h a n g u n d 
drängen sie zu expl iz i ten Aussagen . Die Sp rache w i r d a b 
s t r a k t e r u n d ob jek t iv i e r t e r u n d ermöglicht n u n ih re r se i t s die 
A u s b i l d u n g e ine r ob j ek t iv i e r t en repräsentativen Kul tu r , d ie 
e in pr inz ip ie l l l e h r b a r e s u n d sys t ema t i s i e rba re s Wissen e n t 
wickel t . Diese Wissensbestände weisen gegenüber d e m ge l eb 
t e n u n d e inge leb ten Dase in e inen >Mehrwert< auf, d e r se i 
ne r se i t s zu w e i t e r e r S y s t e m a t i s i e r u n g drängt u n d d a m i t e ine 
gewisse Eigenlogik d e r ve r sch iedenen Dase insbere iche e r 
möglicht. E ine b is d a h i n u n b e k a n n t e Bewegl ichke i t u n d G e 
schichtl ichkeit en t s teh t , soziales H a n d e l n u n d k u l t u r e l l e N o r 
m e n können z u m G e g e n s t a n d v o n Ref lexion gemacht , e igenes 
u n d f r emdes T u n willensmäßig beeinflußt w e r d e n . D a s e igene 
Selbst , äußere u n d i n n e r e N a t u r u n d die soziale U m w e l t 
s ind pr inz ip ie l l in d ie B r e c h u n g e n u n d Fältelungen ausdrück
licher Ref lex ion e inbez iehbar . Dies e r fo rde r t e inen a n d e r e n 
psychischen Aufbau d e r Pe r son . Ans te l l e d e r für einfache G e 
sel lschaften typ ischen Gruppenidentität w e r d e n n u n I ch -Le i 
s tungen vonnöten, die d e n e inze lnen a l s indiv iduel le , sich 
von d e n a n d e r e n u n t e r s c h e i d e n d e P e r s o n vo rausse t zen u n d 
zugleich ermöglichen. Soziale Scham w i r d t r a n s f o r m i e r t in 
persönliche Schuld, ko l lek t ives E t h o s m e h r u n d m e h r e rse tz t 
du rch e ine ind iv idue l l e Gewissens ins tanz , d e r He r r scha f t s 
z u s a m m e n h a n g d e r G r u p p e ergänzt d u r c h ein sich vergrö
ßerndes Maß a n >Selbstbeherrschung<. Dieser ideal typische 
Z u s t a n d hochku l tu re l l e r Gesel lschaf ten w a r , h is tor isch b e 
t rachte t , j ewe i l s e in kompl iz ie r te r , J a h r h u n d e r t e d a u e r n d e r 
Prozeß, d e r sich n ich t in a l len H o c h k u l t u r e n voll du rchgeb i l 
de t ha t . 
Für d ie K i n d e r d e r Her rschaf t se l i t e h a t d ies a l les vielfältige 
A u s w i r k u n g e n u n d Konsequenzen . Die Bezugspe r sonen s ind 
von früh a n nach e inem a n d e r e n sozialen P r inz ip a r r a n g i e r t 
a l s i n einfachen Gesel lschaf ten ode r in d e r bäuerlichen 
Grundschicht . N e b e n d ie a u f g r u n d v o n V e r w a n d t s c h a f t m i t 
d e m K i n d v e r b u n d e n e n P e r s o n e n t r e t e n ande re , we lche sich 
i m R a h m e n e i n e r sich en tw icke lnden beruf l ichen Spezia l i s ie 
r u n g m i t d e m K i n d befassen : A m m e , K inde r f r au , Wärter, 
L e h r e r u n d Erz ieher . Die Lebenswe l t en , a n d e n e n d a s K i n d 
über diese P e r s o n e n par t iz ip ie r t , s ind n ich t m e h r m i t e i n a n d e r 
voll deckungsgle ich; sie s ind se lbs t e in A b b i l d d e r ständischen 
Schichtung. Mi t d e r Entwöhnung v o n d e r A m m e , d ie in d e r 
Regel e inen n i e d r i g e r e n sozialen S t a t u s a ls künftighin das 
K i n d e inn immt , muß d a s K i n d n ich t n u r d ie d a m i t v e r 
b u n d e n e n libidinösen E n t s a g u n g e n l e rnen , es muß sich noch 
darüber h i n a u s d e r d u r c h d ie A m m e verkörperten K u l 
t u r entwöhnen. So g e h t e s m i t a l len, d ie a l s berufsmäßige 
Begle i te r u n d E r z i e h e r d a s K i n d du rch se ine K i n d h e i t führen 
u n d gelei ten. D a s K i n d d e r Herrschaf t se l i te n i m m t , w e n n es 
e rwachsen ist, n ich t e infach nachrückend d e n P la t z ein, de r 
für a l le E r w a c h s e n e n se ine r Gesel lschaft sozial vo rgesehen 
ist, se ine künftige Rolle is t die de s H e r r n auch über jene , d ie 
es mi taufgezogen h a b e n . Es e n t s t e h e n ganz n e u e Möglichkei
ten v o n persönlicher D a n k b a r k e i t bzw. U n d a n k v o n seifen 
des h e r a n g e w a c h s e n e n K i n d e s u n d u m g e k e h r t von langf r i s t i 
ge r B e r e c h n u n g ode r t i e fve rwurze l t e r T r e u e auf d e r Se i te 
des Ges indes . So k o m m t schon ganz früh in das L e b e n des 
Obersch ich tk indes e ine alltäglich e r f a h r b a r e persönliche u n d 
ind iv idue l le K o m p o n e n t e , d ie sich v o n d e n E r f a h r u n g e n , w e l 
che d ie K i n d e r e infacher Gesel lschaften in i h r e m U m g a n g 
m i t d e n E r w a c h s e n e n machen , d a r i n un te rsche ide t , daß n u n 
i n n e r e H a l t u n g e n u n d E ins t e l l ungen v i r t ue l l z u r sub jek t iven 
Disposi t ion geste l l t s ind. 
Als künftiger H e r r bedar f d a s K i n d e ine r Erz iehung , die (ne
b e n d e m E r w e r b b e s t i m m t e r m i t d e r Her r scha f t v e r b u n d e n e r 
Fähigkeiten u n d Tüchtigkeiten) v o r a l l em auf d e n n u n k o m 
p l e x e r e n psychischen Aufbau d e r Persönlichkeit abste l l t . J e 
nach d e m G r a d d e r militärischen Bef r i edung des H e r r 
schaftsbereiches un te r sche ide t sich das Ausmaß a n körperli

chem u n d militärischen Tra in ing , j e nach d e m G r a d a n 
funk t iona le r Arbe i t s t e i lung i n n e r h a l b d e r Herrschaf t se l i te 
s ind d ie Ausbildungsgänge v o n e i n a n d e r verschieden. Ob n u n 
das K i n d z u m künftigen ade l igen Kr iege r , B e a m t e n oder R a t 
geber e rzogen wi rd , zwischen i h m u n d d e r Wel t d e r E r w a c h 
s e n e n is t e in (und sei es n u r rudimentär entwickel te r ) ze i t 
lich b e g r e n z t e r L e b e n s r a u m dazwischengeschoben, in d e m es 
e inem fo rmal i s i e r t en Lernprozeß u n t e r w o r f e n w i rd . Diese 
F o r m a l i s i e r u n g k a n n d a r i n bes tehen , daß b e s t i m m t e Fähig
ke i t en schulmäßig e r w o r b e n w e r d e n , a lso Schule a l s e igener 
u n d a u s g e l a g e r t e r ins t i tu t ione l le r L e r n r a u m geschaffen wi rd , 
oder dadurch , daß d e r Eingliederungsprozeß in ve r sch iedene 
fo rmal i s ie r t e P h a s e n u n d S tu fen gete i l t u n d aufgeg l ieder t 
w i rd , w i e es e t w a für d ie spa r t an i sche u n d mi t t e l a l t e r l i che 
Ade l se rz i ehung charak te r i s t i sch ist. D e n wesen t l i chen Ef
fekt e rz ie len be ide d ieser fo rmal i s ie r t en Erz iehungsprozesse : 
es e n t s t e h t e ine Persönlichkeit, we lche d e n ständischen u n d 
k o m p l e x e r e n A u f b a u d e r Gesel lschaft in h o h e m Maße v e r i n -
ner l icht ha t , Weitläufigkeit u n d We l tkenn tn i s e r w o r b e n h a t 
u n d d ie ge l e rn t ha t , a n d e r e u n d sich zu beher r schen . Die r e 
l a t ive A u s l a g e r u n g d e r Le rnp rozes se a u s d e m g e s a m t e n g e 
sellschaftl ichen Z u s a m m e n h a n g z ieht n icht a l le in ein höheres 
Maß a n Ra t iona l i s i e rung u n d A b s t r a k t h e i t d e r L e h r f o r m e n 
u n d - i n h a l t e nach sich, s o n d e r n nötigt d e m e inze lnen z u r 
W a h r u n g se iner b iograph i schen Identität neue psychische u n d 
kogn i t ive In t eg ra t i ons l e i s t ungen ab , d i e se ine Kapazität a n 
p l a n e n d e r Übersicht erhöhen u n d se inen zeit l ichen Hor i zon t 
auswe i t en . 
Wie schwier ig d e r E r w e r b e ine r solchen ku l t u r e l l en Persön
lichkei t ist, u n d m i t we lchen Z u m u t u n g e n sich dies für die 
K i n d e r a u s w i r k t , läßt sich e rmessen , w e n n m a n sich d ie 
s t r e n g e Zuch t u n d b i swe i l en auch große Härte vergegenwär
tigt, m i t d e r in H o c h k u l t u r e n d ie K i n d e r d e r Oberschicht v o n 
k l e in auf b e h a n d e l t w e r d e n . D e r Wechsel v o n B e z u g s p e r s o 
n e n sowie B e z u g s g r u p p e n u n d e ine u n s h e u t e ge r adezu b r u 
t a l a n m u t e n d e Prügelpädagogik kennze ichnen viel fach das 
L e b e n d iese r K i n d e r . I m Vergleich zu i h r e n Al t e r sgenossen 
a u s d e r bäuerlichen Grundsch ich t s ind sie z w a r bef re i t v o m 
Zwang , sich früh schon in d e n Produktionsprozeß e ing l i e 
d e r n zu müssen, sie bezah len a b e r diese Bef re iung d a m i t , daß 
sie von d e n E r w a c h s e n e n s e h r viel länger abhängen u n d e i 
gens he rges te l l t en , i h r e u n m i t t e l b a r e n E r f a h r u n g e n außer 
acht l a s senden Le rnp rozes sen ausgese tz t sind, w i e es e i n e 
sich über die G e n e r a t i o n e n h i n k u m u l i e r e n d e K u l t u r e r 
forder l ich mach t . Die P h a s e unmündiger K i n d h e i t b e g i n n t 
sich in d e n H o c h k u l t u r e n auszudehnen . 
Die me i s t en K i n d e r d e r feuda len Wel t des Mi t t e l a l t e r s w a c h 
sen in d e r Sozia l form des > ganzen Hauses < auf. D e r G e b u r t s 
s t a n d bes t immt , in we lchem ständischen R a h m e n sich i h r L e 
b e n b e w e g e n w i rd . E i n g e b u n d e n in d a s > ganze Haus<, b e 
r e i t en sich d ie K i n d e r du rch u n m i t t e l b a r e M i t - u n d N a c h a h 
m u n g auf i h r e künftige Rolle a l s Bauer , H a n d w e r k e r ode r 
(niederer) Ade l ige r vor . W a s in d e n e inze lnen Geburtsständen 
herges te l l t w i r d , seien es agra r i sche P r o d u k t e , h a n d w e r k l i c h e 
Erzeugn i s se oder adel ige Herrschaftsausübung, zeigt sich d e m 
Nachwuchs s ich tbar in täglicher Anschauung , nachvo l l z i ehbar 
in Spiel u n d z u n e h m e n d e m Erns t . Lebens - , E r l e b n i s - u n d E r 
z i ehungswe l t fa l len z u s a m m e n . Erz ieher i sche E i n w i r k u n g 
e rg ib t sich — n u r wen ig bewußt u n d ausdrücklich re f lek t i e r t 
— aus d e m g e m e i n s a m e n häuslichen H a n d e l n . Wie d e m H a u s 
va te r , d e r H a u s m u t t e r u n d d e m z u m H a u s gehörenden G e 
s inde is t d e n K i n d e r n d u r c h H e r k o m m e n , B r a u c h u n d S i t t e 
i h r P l a t z i m Sozia lganzen des H a u s e s fest zugeschr ieben. 
D u r c h d ie s t r u k t u r e l l e Gleichförmigkeit v o n häuslichem, g e 
me ind l i chem u n d k i rch l ichem L e b e n b i l den die häuslichen 
>privaten< Rol len d ie außerhäuslichen >öffentlichen< Rol len 
ab , so daß das K i n d in d e n alltäglichen k o n k r e t e n S i t u a t i o 
n e n l e r n e n kann , w a s es zukünftig als E rwachsene r zu t u n 
u n d zu lassen ha t . I n s t r i k t e r E i n - u n d U n t e r o r d n u n g in d a s 
G a n z e des H a u s e s wächst d a s K i n d in die d e m Al te r , 

86 Vereinte Nationen 3/79 



d e m Geschlecht u n d d e r sozialen S te l lung nach ungle iche G e 
sellschaft h ine in . Von e iner Lebenswel t , welche d e n e inze lnen 
in d e m w a h r n i m m t , fördert u n d forder t , w o r i n e r sich als A n 
gehöriger eines b e s t i m m t e n H a u s e s u n d e ines b e s t i m m t e n 
S t a n d e s erweis t , d ie m i t a n d e r e n W o r t e n w e n i g e r nach i n d i 
v idue l l en Ges i ch t spunk ten als du rch a l t e r she t e rogene F i g u -
ra t i onen die Menschen m i t e i n a n d e r verknüpft, k a n n nicht e r 
w a r t e t w e r d e n , daß sie d ie >individuellen« u n d >altersge
mäßen < Bedürfnisse i h r e r Angehörigen z u m Maßstab ihres 
H a n d e l n s n i m m t . Das > ganze Haus< muß über die K e t t e der 
Gene ra t i onen h i n w e g e r h a l t e n w e r d e n ; d ieser A u f g a b e sich 
zu b e u g e n is t ve rpf l i ch tendes E r b e für jedes n e u h e r a n w a c h 
sende Geschlecht. Sich in diese zugleich b e e n g e n d e u n d 
b e r g e n d e Lebens fo rm einfügen zu können, m a c h t da s wich
t igs te Erz iehungsz ie l des ganzen H a u s e s aus . U m solches zu 
gewährleisten, is t d ie Al te r s ro l l e des K i n d e s als e ine spezielle 
Modif ikat ion d e r sozialen G r u n d r o l l e des Hausgenossen a u s 
gebi ldet . D a s K i n d w i r d a ls Hausgenosse , w e n n auch m i n 
d e r e n R a n g e s u n d Rechtes , w a h r g e n o m m e n u n d behande l t . 
Se ine Individualität u n d seine Kindl ichke i t e rsche inen d e m 
gegenüber sekundär. 

Die Entstehung )bürgerlicher< Kindheit 
V o m 13. J a h r h u n d e r t a n b e g i n n t sich d ie europäische Gesel l 
schaft allmählich u n d u n a u f h a l t s a m u m z u b a u e n . Es e n t 
wickeln sich S t a d t k u l t u r e n , d e r e n Gepräge u n d D y n a m i k 
durch die n e u e n t s t e h e n d e n bürgerlichen Schichten b e s t i m m t 
w i rd . Die e inze lnen Dase insbere iche b inden sich nicht m e h r 
im > ganzen Haus< zu e iner a l le Hausgenossen umfassend b e 
s t i m m e n d e n L e b e n s w e l t z u s a m m e n . Sie g l i edern sich Stück 
u m Stück aus d e m >ganzen Haus< aus , u m sich zu e igen - s inn i 
gen sozialen Gebi lden zu formen. Zunächst w a r e n es die 
ober i ta l ien ischen Hande l skauf l eu te , die wegen d e r Uns icher 
he i t i h r e r Gewinnchancen u n d d e r r a t i ona l en Ausges t a l 
tungsmöglichkeiten Be t r i ebskap i t a l v o m Eigenvermögen zu 
scheiden begannen , d a s K o n t o r v o m H a u s h a l t t r e n n t e n , g e 
schäftliche Ange legenhe i t en von den p r i v a t e n lösten. Sie 

le i te ten d a m i t die für die Mode rn i s i e rung d e r europäischen 
Gesellschaft fo lgenschwere S o n d e r u n g von H a u s u n d Be t r i eb , 
P r i v a t - u n d Beruf s l eben ein. Es d a u e r t e freilich J a h r h u n d e r 
te, bis e in voll ausgeb i lde t e r bürokratischer S t a a t u n d e ine 
r a t i ona l e kapi ta l i s t i sche Betriebsführung die Sozia l form des 
> ganzen Hauses < z u m A b s t e r b e n b rach ten . A n die Stel le des 
> ganzen H a u s e s < u n d loka le r Herrschaftsräume t r e t e n e i n e r 
sei ts zielspezifische Organ i s a t i onen d e r P roduk t ion , g e s a m t 
gesellschaftl iche O r d n u n g s s t r u k t u r e n (Recht, Bürokratie, P o 
lizei) u n d z u n e h m e n d funkt ionsspezif isch e inger ich te te I n 
s t i tu t ionen (Armenhäuser, Findelhäuser, Schulen) , a n d e r e r 
seits die sich v o m öffentlich-gesellschaftlichen R a u m a b s o n 
d e r n d e Kern fami l i e , die n u n in i h r e m Binnenbe re i ch e ine 
n e u a r t i g e p r i v a t e u n d i n t ime Häuslichkeit u n d Gefühlskul
t u r ent fa l te t . S taa t l i che Bürokratie u n d r a t i ona l e kap i t a l i s t i 
sche Betriebsführung e r fo rde rn Regelhaf t igkei t u n d B e r e 
chenbarke i t , Präzision u n d Disziplin, S te t igke i t u n d Verläß
lichkeit, Geschul the i t u n d St raf fhe i t des Ablaufs , a l les Fä
higkei ten , welche al le in durch e ine l ange formal i s ie r te Schu 
lung e r re ich t w e r d e n . De ren E r w e r b b i lde t n u n die V o r a u s 
se tzung dafür, b e s t i m m t e beruf l iche u n d d a m i t gesel lschaft
liche Pos i t ionen e i n n e h m e n zu können. W a r e n in d e r v o r m o 
d e r n e n Gesellschaft A n s e h e n u n d S t a n d a n die G e b u r t g e 
knüpft, so müssen je tz t soziale Pos i t ionen durch ind iv idue l le 
Le i s tung e r w o r b e n w e r d e n . 
Für die Al te r s ro l l e des K indes w e r d e n du rch diesen U m b a u 
d e r Gese l l schaf t s s t ruk tu r n e u e B e d i n g u n g e n geschaffen. 
Lag im > ganzen Haus< d ie soziale Wirk l ichke i t offen zu tage 
u n d e r w a r b das K i n d i m täglichen M i t t u n al l j e n e Fähigkei
ten, u m als e r w a c h s e n e r Mensch bes t ehen zu können, so 
v e r b r i n g t es n u n se ine frühe K i n d h e i t in e ine r Lebenswel t , 
welche d ie Gesellschaft n u r gef i l ter t u n d i n d i r e k t an es h e r 
a n k o m m e n läßt. Die außerhäusliche Berufstätigkeit des V a 
te r s en tz ieh t sich sowohl de r A n s c h a u u n g des K indes a ls auch 
d e r Mut te r , we lche nun , auf die Fami l i e ve rwiesen , für die 
frühe Erz i ehung des K indes zuständig wi rd . 
In e iner Gesellschaft , in welcher die v o r m a l s gemeindl ich i n 
t eg r i e r t en Dase ins fo rmen u n d L e b e n s n o r m e n in spezia l is ier te 
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Vollzüge ause inande rge fa l l en sind, s te l len sich a n d ie E r z i e 
h u n g nicht e infach bloß a n d e r e Aufgaben . K i n d e r e r z i e h u n g 
w i r d ein e igenes u n d recht schwier iges Geschäft. Sie ist nicht 
m e h r i n t eg ra l e r Bes t and te i l alltäglicher Handlungsabläufe. 
Sie bedar f n u n b e s o n d e r e r Ref lexion u n d fachlicher A n w e i 
sung. Es en twicke l t sich e ine n e u e l i t e ra r i sche G a t t u n g : Bü
cher, we lche sich ausdrücklich m i t d e r E r z i e h u n g d e r K i n d e r 
befassen. Nicht zufällig en tdecken d ie frühbürgerlichen H u 
m a n i s t e n w i e d e r d ie Schri f ten von P l u t a r c h u n d Quin t i l i an 
u n d f inden, i n d e m sie d iese rez ip ieren , für d ie n e u e n t s t a n 
d e n e n Erziehungsbedürfnisse sowohl sprachl ichen A u s d r u c k 
w i e auch für i h r e Aufs t i egsbes t r ebungen l eg i t imie rende 
Hilfe. 
Weil d e m K i n d n ich t m e h r in d e r Wiege gesungen w e r d e n 
k a n n , we lcher L e b e n s w e g i h m vorgeze ichnet ist, we i l es für 
eine ungewisse Z u k u n f t e rzogen w e r d e n muß, müssen a n 
stel le r epe t i t i ve r N a c h - u n d M i t a h m u n g P h a n t a s i e u n d freie 
Vors t e l lungskra f t entfa l te t , s t a t t ständischer D u r c h f o r m u n g 
d isz ip l in ier te Se lb s tbehe r r schung e r w o r b e n , a n d ie Ste l le g e -
l eb te r Wirk l ichke i t d e r e n symbol ische A b b i l d u n g gesetzt w e r 
den . 
»Als erste Regel möge dir folgender Rat gelten. Sorge dafür, daß 
sich in deinem Hause Bilder von heiligen Knaben oder Jung
frauen befinden. An diesen soll sich dein Kind, ich möchte sagen, 
noch in den Windeln, erfreuen als an seinesgleichen, da es an 
diesen Bildern den Ausdruck seines eigenen Verlangens finden 
wird«, 
schreibt zwischen 1400 u n d 1405 d e r Dominikanermönch J o 
h a n n e s Dominic i a n d ie F l o r e n t i n e r i n Bartholomäa Alber t i 4 . 
Das Z i ta t b e k u n d e t m a n c h e r l e i : E igene u n d expl iz i te E r z i e 
h u n g s r e g e l n w e r d e n u n a b d i n g b a r . Es en twicke l t sich e ine 
speziel le Rol le des pädagogischen R a t g e b e r s u n d E x p e r t e n . 
D a s sich nach außen abschließende H a u s w i r d z u m b e r g e n 
d e n Schu tz raum, welcher da s K i n d v o r d e n u n v o r h e r s e h b a r e n 
G e f a h r e n u n d Zufällen d e r Straße b e w a h r e n soll. E r z i ehung 
bedar f e ines künstlichen u n d symbol ischen A r r a n g e m e n t s . 
Das K i n d soll be re i t s »in d e n Windeln« pädagogisch g e 
zielt beeinflußt w e r d e n . Schließlich: es en twicke l t sich e ine 
>kindliche< Al te r s ro l l e des K indes . Die K i n d e r g e r a t e n in 
e inem noch n ie d a g e w e s e n e n Ausmaß in das pädagogisch g e 
w o r d e n e Blickfeld d e r E rwachsenen . N a m e n w i e C o m e -
nius , Fene lon u n d Rousseau s t e h e n für eine n e u a r t i g e H i n 
w e n d u n g z u m Kind . 
N e u a n d iese r E n t w i c k l u n g is t n u n keinesfal ls , daß K i n d e r 
z u m e r s t e n m a l in i h r e n phys ischen u n d psychischen B e s o n 
d e r h e i t e n w a h r g e n o m m e n u n d b e h a n d e l t w e r d e n . J e d e 
v o r m o d e r n e Gesellschaft h a t e in genaues Wissen davon, daß 
K i n d e r K i n d e r u n d nicht >kleine Erwachsene« sind; daß die 
nachfolgende G e n e r a t i o n l ange u n d nachha l t ig e rzogen u n d 
geprägt w e r d e n muß. Sprichwörter u n d Redensa r t en , L i ede r 
u n d Erzählungen, recht l iche Rege lungen u n d k u l t u r e l l e A r 
r a n g e m e n t s be legen diese Ta t sache aufs eindrücklichste. D a s 
eigent l ich N e u a r t i g e l iegt da r in , daß die Al te r s ro l l e des K i n 
des aus den jen igen sozialen F i g u r a t i o n e n ausgeg l i ede r t wi rd , 
we lche die Gesel lschaft fundie ren , s t r u k t u r e l l d u r c h o r d n e n 
u n d z u s a m m e n h a l t e n . I n einfachen Gesel lschaften w a r d a s 
K i n d v o r a l l em Mitg l ied e ines ve rwand tschaf t l i chen Netzes 
u n d im > ganzen Haus< i m wesen t l i chen ein k l e ine r H a u s g e 
nosse. In d e n t r a g e n d e n Dase insbere ichen d e r sich m o d e r n i 
s i e renden Gesel lschaft — s taa t l iche Bürokratie u n d r a t i ona l e r 
kapi ta l i s t i scher B e t r i e b — wäre es in se ine r noch diffusen, 
unge r i ch te t en u n d s p o n t a n e n A n t r i e b s s t r u k t u r gegenüber 
d e r do r t ge fo rde r t en Regelhaf t igke i t u n d Be rechenba rke i t 
n u r noch e in störender F a k t o r . Während in v o r m o d e r n e n 
Gesel lschaften das K indse in des K i n d e s w o h l in Rechnung 
geste l l t w e r d e n mußte, jedoch d e n a l t e r she t e rogenen G r u n d -
f igura t ionen des gesel lschaft l ichen L e b e n s b e i - u n d n a c h g e 
o r d n e t w a r , k a n n sich n u n d ie P h a s e d e r K i n d h e i t zu e inem 
geschlossenen Lebensk re i s auswachsen . 
Das fängt d a m i t an , daß die Fami l i e sich i m m e r nachha l t i ge r 
u n d bewußter zu e inem pädagogischen O r t gesta l te t , wobe i 

d ie Wel t z u n e h m e n d m o r e in fan t i s a n d a s K i n d h e r a n g e 
t r a g e n w i rd . Das w i r d ergänzt u n d überboten durch d ie s chu
lische Erz i ehung , d e r e r e ine Gesellschaft , welche i h r e Soz ia l 
chancen a n d e n E r w e r b von Bi ldungszer t i f ika ten knüpft, 
nicht e n t r a t e n k a n n . Die Schule a l s eigene, a u s d e n D a s e i n s 
bere ichen d e r E r w a c h s e n e n a u s g e l a g e r t e L e b e n s w e l t >ver-
schult< nicht n u r d ie K i n d e r u n d >pädagogisiert< nicht bloß 
defini t iv d ie P h a s e d e r Kindhe i t , sie fügt v o r a l l em die K i n 
d e r in a l t e r s h o m o g e n e n G r u p p e n z u s a m m e n . K i n d h e i t w i r d 
als e igenes L e b e n s a l t e r gruppenmäßig ins t i tu t iona l i s ie r t , die 
K i n d e r in dem, w a s sie m i t i h r e n Al t e r sgenossen g e m e i n s a m 
haben , w a h r g e n o m m e n u n d b e w e r t e t . Als K i n d e r behande l t , 
e r f a h r e n sie sich zuvörderst a ls K inde r . K i n d e r w e r d e n k i n d 
liche K inde r . T r u g e n sie v o r d e m d ie K le ide r i h re s jewei l igen 
S tandes , en twicke l t sich n u n e ine b e s o n d e r e K i n d e r m o d e ; 
pa r t i z ip ie r t en sie in d e r v o r m o d e r n e n Zei t a m K u l t u r g u t i h r e r 
Schicht, w i r d n u n e ine e igene K i n d e r k u l t u r (Kinde rka tech i s 
m u s , Kinderbücher, Kinderze i t schr i f ten , Kindersp ie lzeug) p r o 
duzier t . 
Das z u n e h m e n d e In t e re s se , d a s n u n Kinder , K i n d h e i t u n d 
Kind l ichke i t f inden, k a n n du rch d e n s t r u k t u r e l l e n U m b a u d e r 
Gesel lschaft a l le in n ich t erklärt w e r d e n . Die Prozesse des g e 
sellschaftl ichen W a n d e l s f o r m e n d ie Menschen selbst zut iefs t 
um. Sie müssen se lbs tbehe r r sch t w e r d e n u n d le rnen , daß sie 
in v ie len S i tua t ionen sich zurückhalten, u n t e r A b s e h u n g i h r e r 
ganzen P e r s o n zweckspezifisch h a n d e l n müssen. So w i e d ie 
K i n d e r k ind l i cher w e r d e n , so w e r d e n d ie E r w a c h s e n e n > e r 
wachsener«. D e r G r a b e n zwischen Kindse in u n d E r w a c h s e n 
sein ist n u n nicht m e h r a l le in e ine F r a g e d e r biologischen N a 
tu r , sonde rn d e r K u l t u r : die F rage , w i e m a n es m i t d e n K i n 
d e r n hält, w i r d z u m G r a d m e s s e r dafür, wie d ie E r w a c h s e n e n 
zu i h r e r z u n e h m e n d künstlich g e w o r d e n e n Wel t s t ehen . O b 
n u n d ie Aufklärungspädagogik, auf neuzei t l iche Rationalität 
eingeschworen, aus K i n d e r n k l e ine >Wilde< u n d >Barbaren< 
mach t ; ob d ie roman t i s che K e h r e K i n d e r zu unschu ld igen W e 
sen st i l isiert , we lche in sich das w a h r e u n d unverfälschte 
Menschsein verkörpern; ob A r b e i t (als Modus des E r w a c h s e n 
seins) gegen Spie l (als Modus des Kindseins) g e w e n d e t w i r d 
— die noch n ich t in d ie Gesel lschaft e i n g e m e i n d e t e n K i n d e r 
w e r d e n z u m Spiegel dafür, wie die E r w a c h s e n e n zu i h r e r 
>inneren Natur< u n d d e r e n Vergesel lschaf tung s t ehen . Al le 
r a d i k a l e n pädagogischen Entwürfe der Neuzei t z e h r e n v o n d e r 
Hoffnung, über die K i n d e r — als e inem gle ichsam vorgese l l 
schaftl ichen a rch imedischen O r t — die Gesel lschaft zu v e r 
ändern; a l le pol i t ischen Konzept ionen , die es auf e i n e n g r u n d 
l egenden gesel lschaft l ichen U m b a u anlegen, suchen d e n d i 
r e k t e n Zugriff auf d ie K i n d e r . Die pädagogische L i n i e k a n n 
von Rousseau über die Reformpädagogik bis z u r antiautoritä
r e n E r z i e h u n g gezogen, da s poli t ische In t e re s se a n d e r p r e u 
ßischen Schulgese tzgebung, a m Mißbrauch des Begriffs des 
K i n d e s w o h l s im nat ionalsozia l is t ischen Recht5 , sowie a m 
A u s b a u vorschul ischer s taa t l icher E rz i ehungse in r i ch tungen 
in d e n osteuropäischen Ländern aufgezeigt w e r d e n : »Wer die 
K i n d e r ha t , d e r h a t d ie Zukunft«. 

Kindheit heute 
Inzwischen is t d ie west l iche Gesellschaft , d ie zu i h r e m U m 
b a u J a h r h u n d e r t e geb rauch t ha t , z u r i ndus t r i e l l en >moder-
nen< Gesellschaft ausgewachsen . Die S t r u k t u r m e r k m a l e 
>bürgerlicher< Kindhe i t s ind genere l l typisch für >moderne< 
K i n d h e i t geworden . K i n d h e i t h e u t e i s t : S t ad tk indhe i t , K e r n 
fami l i enk indhe i t , Schulk indhei t , >Kinderkindhei t<. U n s e r e 
Gesel lschaft n i m m t K i n d e r p rak t i s ch n u r noch als Angehörige 
e ine r be sonde ren u n d gesonde r t en A l t e r s g r u p p e w a h r . Weil 
dies zu e iner ku l tu re l l en Selbstverständlichkeit geworden ist, 
r ege l t d iese spezifisch neuzei t l iche Opt ik wie j e d e k u l t u r e l l e 
Grundüberzeugung unbewußt u n d hinterrücks die K a t e g o r i e n 
von W a h r n e h m u n g u n d Sprache , b e s t i m m t we i tgehend d ie öf
fentl iche Diskuss ion u n d schlägt sich vielfältig in sozialen u n d 
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recht l ichen Maßnahmen nieder . D e n K e r n d iese r k u l t u r e l l e n 
Selbstverständlichkeit b i lde t d i e Vors te l lung , d a s a l l e r r ea l s t e 
u n d das a l l e r b e d e u t s a m s t e a n K i n d e r n sei i h r v o n a l len sozia
len u n d k u l t u r e l l e n E i n b i n d u n g e n abgelöstes Kindse in , a l les 
sonst ige sei gegenüber d e r k ind l ichen N a t u r sekundär u n d 
vernachlässigenswert oder , wei l u n a n g e m e s s e n e Beschrän
kung , bekämpfenswert. Wie die bürgerliche u n d m o d e r n e 
west l iche Gesellschaft e ine a b s t r a k t e , von sozialen B e s o n d e r 
he i t en a b s e h e n d e Vors te l lung d e r menschl ichen N a t u r z u r V o r 
ausse tzung ih res gesellschaft l ichen Aufbaus ha t , so h a t sich in 
i h r auch e in a b s t r a k t e s Bi ld d e r k indl ichen N a t u r entwickel t . 
W u r d e n v o r z w e i h u n d e r t J a h r e n a b s t r a k t e Menschenrech te 
e ingeforder t , w e r d e n h e u t e a b s t r a k t e K indes rech t e ve r l ang t . 
Die >Erklärung d e r Rechte des Kindes< u n d d ie A u s r u f u n g 
des > I n t e r n a t i o n a l e n J a h r e s des K i n d e s < s ind ohne diese k u l 
tu re l l e Selbstverständlichkeit g a r nicht d e n k b a r . H i n t e r d ieser 
prägenden Sicht de r Wirk l ichke i t k o m m e n die zen t r a l en S t r u k 
t u r m e r k m a l e m o d e r n e r wes t l icher Gesel lschaften z u m V o r 
schein: an d ie Ste l le sozialer Lebenswe l t en , in d e n e n i nd iv i 
duel le Ex i s t enz u n d gesellschaft l iche Realität sich m i t e i n a n 
d e r unauflösbar v e r k n o t e n , s ind intermediäre, v o m einzelnen 
I n d i v i d u u m pr inz ip ie l l unabhängige Ins t i t u t i onen u n d p r i 
va te , ind iv idue l l r e l a t iv bel iebig g e s t a l t b a r e Lebensräume g e 
t r e t en . Dazwischen beg innen sich n u n aus d e r N o t w e n d i g k e i t 
sozial unbe l i eb ige r S e l b s t v e r o r t u n g h e r a u s n e u a r t i g e G r u p 
pen zu schieben: K i n d e r g r u p p e n , J u g e n d g r u p p e n , F r a u e n 
g ruppen , Männergruppen, A l t e n g r u p p e n . I h n e n ist e in w e 
sent l iches M e r k m a l g e m e i n s a m : e ine außergesellschaftliche 
Tatsache , nämlich Al t e r u n d Geschlecht, w i r d z u m legi t imen, 
da > natürlich < vo rgegebenen B e z u g s p u n k t d e r G r u p p e n b i l 
dung . Dieses >natürliche< K r i t e r i u m ist über al len a n t i d e m o 
kra t i schen Verdach t e r h a b e n . Diese m o d e r n e >Vergruppung< 
de r Gesellschaft e r i n n e r t a n einfache Gesel lschaften, welche 
(wie oben ausgeführt) nach d e n physiologischen M e r k m a l e n 
v o n Al te r u n d Geschlecht s t r u k t u r i e r t s ind. 
M a n muß sich schon den F r a g e n nach d e n möglichen K o n s e 
quenzen dieser n e u e n G r u p p e n b i l d u n g e n s te l len : Reißen sie 
nicht e ine n e u e Kluf t zwischen d ie Geschlechter u n d G e n e r a 
t ionen? Gewährleisten sie auf D a u e r e ine l e b b a r e k u l t u r e l l e 
Durch fo rmung von Geschlecht l ichkei t? Können Kinde r , so l 
che ra r t s t r u k t u r e l l u n d ku l t u r e l l auf i h r K indse in f ixiert , 
e rwachsene Menschen w e r d e n ? Diese P r o b l e m e gehen ins 
Grundsätzliche, sie bedürfen hinsicht l ich d e r S te l lung de r 
K i n d e r in de r m o d e r n e n west l ichen Gesellschaft noch näherer 
Ausführung. K i n d e r s ind s t r u k t u r e l l auf i h r K indse in f ix ier t 
w ie u m g e k e h r t die m o d e r n e n Daseinsverhältnisse die E r 
wachsenen auf da s K indse in d e r K i n d e r fest legen. Die soziale 
u n d baul iche U m w e l t de r Städte, in welche die K i n d e r h i n 
e inwachsen , für spezifische Zwecke e n t w o r f e n u n d a b g e 
grenz t gegen unbe fug ten Zugang , schließen die K i n d e r v o n 
i m m e r m e h r E r f a h r u n g s - u n d Lebensbere ichen d e r E r w a c h 
senen aus u n d m a c h e n sie v o n b e s o n d e r e n V e r a n s t a l t u n g e n , 
pädagogisch auf sie zugeschni t ten , abhängig. D e r in se inen 
F u n k t i o n e n auf d ie Bedürfnisse d e r E r w a c h s e n e n nach E r 
ho lung u n d p r i v a t e r A b s c h i r m u n g r e d u z i e r t e W o h n r a u m 
b r e m s t u n d beschneide t d ie A n t r i e b e d e r K i n d e r nach v i e l 
fältigem sozialem U m g a n g u n d anschaul icher E r f a s sung d e r 
e igenen U m w e l t . Die technis ie r te m o d e r n e W o h n u n g schraub t 
die Lerntätigkeit des K indes auf das Drücken u n d D r e h e n 
von Knöpfen u n d Scha l t e rn zurück, d e r pe r fek t ion ie r t e H a u s 
h a l t mach t die Mithi l fe d e r K i n d e r k a u m m e h r nötig u n d 
möglich. Lernsp ie le u n d Lernsp ie lzeug , wissenschaftlich-päd
agogisch e rprob t , sollen d e n Ver lus t w e t t m a c h e n . Das K i n d 
erfährt in d e r Fami l i e k a u m m e h r , w ie e t w a s en t s t eh t . Die 
me i s t en Er lebn i s se u n d E r f a h r u n g e n s ind aus zwe i t e r H a n d , 
P r o d u k t e u n d Diens te w e r d e n als W a r e n gekauf t . Die a u f r e 
gende Wel t des F e r n s e h e n s übertrifft in a l l em die e igene 
k le ine e r f a h r b a r e Lebenswe l t u n d mach t sie noch öder u n d 
leerer . Die soziale U m w e l t , du ichschn i t t en v o m Straßenver
kehr , b e s t i m m t v o m R h y t h m u s des E r w a c h s e n e n l e b e n s u n d 

abgez i rke l t in zweckspezifische Dase insbere iche , h a t für die 
K i n d e r a n l ebend ige r sozialer A n s c h a u u n g u n d E r f a h r u n g s 
möglichkeit ver lo ren . S te r i l e Kinderspielplätze, Kindergärten, 
von Spezia l i s ten e igens e inger ich te te pädagogische F r e i 
zeitmöglichkeiten u n d d ie Schule s ind an i h r e Ste l le g e t r e 
ten . J e w e n i g e r Lernmöglichkeiten die m o d e r n e n Dase insve r 
hältnisse d e n K i n d e r n b ie ten , u m so m e h r s teigt d e r Beda r f 
an Schulen u n d Vorschulen. Die A u s l a g e r u n g d e r K i n d e r in 
Gle i cha l t r igengruppen schre i te t fort. 
H a n d in H a n d geh t d a m i t e inhe r d ie k u l t u r e l l e F i x i e r u n g auf 
da s K indse in de r K inde r . 
»Was reden wir von Kolumbus und Nelson! Ich sage Ihnen, das 
Kind, das gerade in jener elenden Hütte geboren wurde , ist der 
Anfang einer ebenso großen Revolution, wie diese bewirkt haben. 
Aber man muß ein gläubiges und prophetisches Auge haben.« 
(R. W. Emerson, zitiert im anfangs erwähnten Ausstellungskatalog 
der UNICEF) 
A n a n d e r e r Ste l le sag t es E m e r s o n noch deu t l i cher : »Das 
K i n d ist d e r ewige Messias , d e r i m m e r w i e d e r u n t e r d ie g e 
fa l lenen Menschen zurückkehrt, u m sie ins H immel re i ch zu 
führen.«6 Die m o d e r n e wes t l iche Gesellschaft h a t o f fenbar 
die Maßstäbe ver lo ren , an d e n e n sie mißt, w a s >gutes Leben< 
sei, w a s sich lohnt , a n d ie nachfolgende G e n e r a t i o n w e i t e r z u 
geben, w a s das L e b e n für H e r a n w a c h s e n d e l e b e n s w e r t macht . 
E r w a c h s e n w e r d e n heißt für viele, auf >kindliche< E i g e n h e i 
t en w i e Offenhei t u n d Spontaneität verz ichten zu müssen, n u r 
e inen k l e inen Ausschn i t t d e r Wirk l ichke i t e rhaschen zu kön
nen. E rwachsense in a l s B e e n g u n g u n d Ve r lu s t — Kindse in a ls 
Fülle u n d Hoffnung. Dieser T r a u m v o m Kindse in b e w e g t d ie 
wes t l iche Wel t spätestens sei t Rousseau . E r h a t m i t r e a l en 
K i n d e r n w e n i g zu t un . E r w i r d geträumt von Erwachsenen , 
die i h r e Wel t n icht m e h r zu m e i s t e r n vermögen. 
Wir s ind auf p a r a d o x e Weise s t r u k t u r e l l u n d k u l t u r e l l auf 
> K i n d e r k i n d h e i t < f ixier t . S t r u k t u r e l l stören die K i n d e r als 
K inde r , k u l t u r e l l betören die K i n d e r als K inde r . Dies is t als 
E r b e d e r V e r g a n g e n h e i t d ie L a g e de r G e g e n w a r t ; auf e ine 
Zukunf t zu hoffen, d ie a l le in in den K i n d e r n liegt, ist trüge
risch. U n s e r e Z u k u n f t w i r d b e s t i m m t von d e r Las t d e r V e r 
gangenhe i t u n d d e n En t sche idungen u n d B e d i n g u n g e n d e r 
G e g e n w a r t . U n d h i e r s ind es a l l ema l Erwachsene , welche d ie 
Weichen s te l len u n d sich d e n Weichens te l lungen fügen. So 
seh r d ie K i n d e r e in Recht da rau f haben , s t e h e n u n d aufrecht 
gehen zu le rnen , so w e n i g können w i r von den K i n d e r n l e r 
nen, w ie m a n auf rech ten Ganges durchs L e b e n k o m m t . U n 
sere ause inande rge fa l l enen Daseinsverhältnisse so zu ändern, 
daß sie w i e d e r L e r n e n u n d L e b e n zusammenfügen, u n d 
d a d u r c h K i n d e r in i h n e n e inen P l a t z f inden, w o sie zu u n s e 
r e n E r b e n u n d ih re r se i t s w i e d e r zu A h n e n für d ie n a c h w a c h 
s e n d e n G e n e r a t i o n e n w e r d e n können, d a s is t d a s g r u n d l e g e n 
de P r o b l e m . A n t w o r t e n u n d Lösungen l iegen n ich t auf d e r 
H a n d , ob sie durch ein >Jahr des Kindes< deut l icher w e r 
den, ist fraglich. 

Anmerkungen 
1 UNICEF, Die Kinder dieser Welt. 4. Weltausstellung der Photographie (gemeinsam veranstaltet vom >Stern< und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF in Verbindung mit mehr als 300 Museen und Kulturinstituten in 52 Ländern), Hamburg 1977. 
2 Die Idealtypen der verschiedenen Gesellschaftsformen (einfache Gesellschaft, Hochkultur, moderne Gesellschaft) sind ausführlich dargestellt bei F. H. Tenbruck, Gesellschaft und Gesellschaften: Gesellschaftstypen, in: A. Bellebaum (Hrsg), Die moderne Gesellschaft, Freiburg 1972, S.54ff. 
3 Die von der Altersrolle des Kindes zu unterscheidende besondere Altersrolle des >Jugendlichen<, der noch nicht erwachsen, aber auch nicht mehr ein Kind ist, ist eine relativ neue Erscheinung, die sich erst in der modernen Gesellschaft voll ausgebildet hat. 
4 Regola del governo di cura familiäre, deutsche Ubersetzung in: Bibliothek der katholischen Pädagogik, VII. Bd., Freiburg i. Br. 1894, S.26. 
5 Dieser Mißbrauch bot dem NS-Staat die Möglichkeit, oppositionellen und >unzuverlässigen< sowie >nichtarischen< Eltern ihre Kinder wegzunehmen. 
6 Ralph Waldo Emerson (1803—1882), Philosoph und Dichter, war einer der Begründer der klassischen amerikanischen Literatur. Mit diesem Zitat endet das Buch von Maria Montessori, Kinder sind anders. II Segreto dell'Infanzia, Stuttgart 1952, S.303. 
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