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Einleitung 

Auf die gestiegene Zahl von Scheidungen und davon betroffene Kinder hat 
der Gesetzgeber 1990 mit einem neuen Leistungsangebot der Kinder- und 
Jugendhilfe geantwortet: Eltern sollen unterstùtzt werden, ein gemeinsames 
Konzept zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge nach Trennung und 
Scheidung zu entwickeln. Bereits 1991 hat die Bundeskonferenz fur Erzie-
hungsberatung (bke) im Rahmen einer Tagung und dann mit dem daraus 
entstandenen Sammelband „Kinder im Scheidungskonflikt - Beratung von 
Kindern und Eltern bei Trennung und Scheidung" (Juventa 1993) grundle-
gende AnstôBe fur die Beratungsarbeit in diesem Feld gegeben. 

Mit der Kindschaftsrechtsreform hat die Scheidungsberatung durch die Ju
gendhilfe 1998 einen neuen Status erhalten. „Er driickt sich zum einen in 
dem Rechtsanspruch aus, den sich trennende Eltern nun auf dièse Beratung 
haben. Vor allem aber ist die Entscheidung ùber das Sorgerecht der Kinder 
in die Autonomie der sich trennenden Eltern gelegt worden: Nicht mehr der 
Staat (hier das Familiengericht) entscheidet ùber die kûnftige elterliche 
Sorge, sondern die Eltern selbst. Damit sie dièse Regelung im Einverneh-
men und im Interesse ihres Kindes treffen kônnen, haben sie Anspruch auf 
Unterstutzung durch Beratung."1 

Das Kindschaftsrechtsreformgesetz war getragen von der Einsicht, dass ge-
richtliche Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht sich trennende 
Familien nicht befrieden. Den Eltern von auBen auferlegte Regelungen ha
ben sich nicht als so dauerhaft erwiesen wie Regelungen, die Eltern ge-
meinsam vereinbart haben. Darauf hat das 2009 verabschiedete Gesetz ùber 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit - FamFG reagiert. „Innerer Friede ist Voraussetzung 
des Rechtsfriedens; nicht umgekehrt. Deshalb wird das kindschaftsrecht-
liche Verfahren nicht mehr als ,streitiges' Verfahren gefiïhrt, sondern zielt 
mit einer Vielzahl von Regelungen darauf, trotz der begonnenen rechtlichen 
Auseinandersetzung zu einer Einigung zwischen den Eltern zu kommen."2 

Insbesondere die im § 156 normierte Môglichkeit einer Anordnung von Be
ratung hat die fachliche Diskussion um die Arbeit mit hoch strittigen Eltern 
neu akzentuiert. 

Doch schon lange vorher hatten Familiengerichte und Jugendàmter hoch 
strittige Eltern in Beratungsstellen vermittelt. Dort aber gab es zunàchst 
kaum Konzepte fur den Umgang mit dieser Klientel. Beratungsarbeit mit 

1 Menne, Klaus (2010): Beratung im Kontext des Familiengerichts. In: Bundeskonferenz fur 
Erziehungsberatung: Das Kind im Mittelpunkt. Das FamFG in der Praxis. Fùrth: bke, 
S. 14. 

2 Ebd. 
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hoch strittigen Eltern stellte sich als starke Heraus-, letztlich als Uberforde-
rung dar sowie als àuBerst zeitaufwendig und belastend. 

Eine Arbeitsgruppe der bke hat sich in den Jahren 2002 bis 2004 vor allem 
mit praxisbezogenen Fragen einer Beratungsarbeit mit hoch strittigen Eltern 
nach Trennung und Scheidung auseinander gesetzt. Die Mitglieder der Ar
beitsgruppe hatten die gegebene Herausforderung angenommen, legten ein 
besonderes Augenmerk auf die Situation der betroffenen Kinder und be-
dienten sich dabei mehr oder weniger „selbstgestrickter" Vorgehensweisen. 
Dièse gingen zum Teil auf vorliegende allgemeinere Konzepte zuruck, die 
fur den Bereich „Hoch Strittige" modifiziert worden waren. Quasi aus der 
Not der in den Beratungsstellen tàtigen Praktiker sichtete die Arbeitsgruppe 
entsprechende Arbeitsansàtze, diskutierte sie, fasste sie zusammen und prà-
sentierte die Ergebnisse der Fachôffentlichkeit in der 2006 erstmals er-
schienenen Publikation „Eskalierte Elternkonflikte", die jetzt in einer neuen 
Auflage vorgelegt wird. 

Das Buch ist in drei groBe Kapitel gegliedert. Im ersten Abschnitt geht es 
um die grundlegende Grenzziehung; darum, was man unter „Hochstrittig-
keit" im Kontext von Trennung und Scheidung versteht. Das zweite Kapitel 
nimmt die Kinder in den Blick. Denn nur deren Wohl ist die Begrundung 
der Arbeit der Erziehungs- und Familienberatung bei eskalierten Elternkon-
flikten. Der dritte Teil des Bûches schlieBlich formuliert die Herausforde-
rungen, die Hochstrittigkeit an die Konzeption der auf sie bezogenen Bera
tungsarbeit stellt und zeigt, wie sich die Institution unter dieser Anforde-
rung wandelt und sich an sie anpasst. 

Peter S. Dietrich und Stéphanie Paul haben fiir den ersten Beitrag des Bandes 
zusammengetragen, was die internationale Forschung zur Hochstrittigen-
thematik an Erkenntnissen bereit hait, um am Ende zu formulieren, dass es 
sich bei Trennungs- und Scheidungsfamilien mit eskalierten Elternkonflikten 
um „gewisserma6en in der Transition stecken gebliebene Système" handelt. 
Uli Alberstôtter kreist mit seinem Beitrag „Wenn Eltern Krieg gegeneinander 
fîihren" das Thema aus der Praxis ein und stellt insbesondere ein dreistufîges 
Modell der Eskalation von elterlichen Konflikten vor. Dièses Stufenmodell 
hatte die Expertengruppe so elektrisiert, dass nicht wenige der anderen Texte 
im Buch es aufgegriffen haben, und man vermuten darf, dass dièses Modell 
in die Breite der Erziehungs- und Familienberatung wirken wird. Auch Peter 
Spengler hat die „drei Stufen der Eskalation" elterlicher Konflikte in die Dar-
stellung einer effektiv anzuwendenden Méthode eingebaut. Der Autor be-
schreibt eindrucksvoll die „Arbeit mit dem Lebensflussmodell". Weitere be-
wâhrte „Interventionsansâtze bei hoch eskalierten Elternkonflikten" werden 
im zweiten Aufsatz von Dietrich und Paul referiert. 

Als Klammer um aile folgenden Beitràge im Kapitel „Kinder in der Bera-
tung" versteht sich der Text „Beteiligung und Schutz von Kindern bei der 
Beratung hoch strittiger Eltern". Welche Wege Beratung in diesem fiir un-
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ser Thema grundlegenden Kontext gehen kann, zeigen ffinf Beitrâge aus der 
Praxis der Beratungsarbeit, die Beteiligung und Schutz der Kinder bei 
Hochstrittigkeit der Eltern ermôglichen. Rita Muller bietet einen anschau-
lichen Einblick in die Arbeit einer Verfahrenspflegerin, verdeutlicht den 
spezifischen Beitrag dieser Berufsgruppe im Scheidungsprozess und macht 
transparent, wie Erfahrungen aus dieser zielgerichteten Arbeit im Interesse 
des Kindes in die Arbeit von Erziehungs- und Familienberatungsstellen 
transportiert bzw. transferiert werden kônnen. Fur ein streng organisiertes 
Vorgehen im Rahmen gerichtsnaher Trennungs- und Scheidungsberatung 
mit einer verbindlichen Verlaufsstruktur plàdiert Paul Gerhard Muller. Im 
Mittelpunkt der von dem Autor vorgestellten Vorgehensweise steht die 
psychologische Diagnostik mit Kindern. Dabei sind, wie der Titel des Bei-
trages schon programmatisch deutlich macht, „Kindeswohl und Kindeswille 
MaBstab und Wegweiser". 

Weiter geffillt wird der Koffer der kindeswohldienlichen Arbeitsansàtze und -
materialien mit den in der Praxis bewâhrten lebendigen Methoden, die Sandra 
Lôcher in „Orientierung an spieltherapeutischen Konzepten" vorstellt. Es sind 
immer Dritte, der AuBenstehende, die Beraterin, die bei eskalierten Eltern-
konflikten den Kindern „zu ihrem Recht" verhelfen - so auch im Beitrag von 
Christine Behrenbruch-Walz, der die Argumente fur „Familiensitzungen mit 
Kindern bei der Beratung hoch strittiger Eltern" beibringt. Es wird darin ein 
Vorgehen beschrieben, das in Fachkreisen nicht unumstritten ist, aber offen-
sichtlich, mit therapeutischer Kompetenz angewandt, durchaus sehr zum 
Wohl des Kindes eingesetzt werden kann. Otfried Hinger und Birgit Meixner 
stellen zum Abschluss des „Kinder-Kapitels" ein Gruppen-Interventions-
Programm ffir Scheidungskinder vor, das Kindern helfen soll, in einer fiir sie 
schwierigen Lebensphase sich eine ihren Interessen und ihrem Wohlergehen 
fôrderliche Meinung zu bilden und dièse auch âuBern zu kônnen. 

Das dritte Kapitel des Bûches wird eingeffihrt mit einem weiteren Beitrag 
von Uli Alberstôtter. Der Autor macht nachdrucklich deutlich, dass Coopé
ration als Haltung und Stratégie bei hoch strittigen Elternkonflikten" unab-
dingbar ist ffir das Gelingen von Beratungsprozessen im Sinne von angestreb-
ter Deeskalation. Was bei Alberstôtter schon anklingt, dass „ein eng gefasstes 
Verstàndnis von Schweigepflicht ein Kooperationshindernis" ist, wird im 
Beitrag „zwischen Vertrauensschutz und Kooperation" systematisch aufge-
schlûsselt und in den Kontext der Geschichte der Konzepte der Erziehungsbe-
ratung als Institution gestellt. Das grundlegende Spannungsverhâltnis wird 
benannt und es wird ffir eine neue differenzierte Form der kreativen Auflô-
sung des nur scheinbaren Widerspruchs zwischen Vertrauensschutz und Ko
operation plàdiert. Fortgeffihrt werden die Gedanken unter der Uberschrift 
„Beratung in Zwangskontexten", denn gerade die Arbeit mit hoch konflikt-
haften Eltern riickt die Arbeit der Beratungsstellen, die die Eltern ffir eine Be
ratung zum Wohl des Kindes schlieBlich gewinnen mûssen, immer in die Nâ-
he von Zwangsberatung. Klaus Menne macht anschlieBend in dem an-
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spruchsvollen Aufsatz „Beratung als Wâchteramt" unter anderem darauf 
aufmerksam, dass „Scheidungsberatung in der Jugendhilfe eine Sozialleis-
tung aus der Perspektive des Wàchteramtes" des Staates ist. 

Die Erziehungsberatung begibt sich mit der Thematik Hochstrittigkeit auf 
zum Teil neues, unwegsames Gelànde. Anne Loschky und Birgit Nôlke-
Hartz beschreiben anhand einer Bergsteigermetapher Essentials der Bera-
tungsarbeit bei eskalierten Eltemkonflikten: „Bitte anseilen, es kann mehr 
als unûbersichtlich werden!" Die Autorinnen ziehen jedoch das Fazit, dass 
letztlich aile Herausforderungen, die die Arbeit mit hoch strittigen Famili-
ensystemen mit sich bringt, gemeistert werden kônnen und Kompetenz und 
Identitât der Fachkràfte stârken. Das Kapitel der „Herausforderungen" 
durch Hochstrittigkeit abschlieBend trâgt Uli Alberstôtter unter der Frage-
stellung „Berater als Akteure im ungeschutzten Konfliktfeld?" konkrete 
Anforderungen an die Erziehungsberatung zusammen, die sich bis in die 
Organisation der Beratungsstellen-Sekretariate auswirken. 

In der Zeit seit dem Erscheinen der ersten Auflage hat die Arbeit mit hoch 
konflikthaften Eltern viel Aufmerksamkeit erfahren. Neben Tagungen und 
Publikationen anderer Veranstalter ist in diesem Zusammenhang insbesonde-
re das Forschungsprojekt „Kinderschutz bei hoch strirtiger Elternschaft" be-
deutsam, das als Verbundprojekt unter Beteiligung der bke durchgefuhrt 
wurde. Daneben wandte sich die bke mit weiteren Tagungen, Fortbildungs-
veranstaltungen und Publikationen insbesondere an die Beratungsdienste der 
Kinder- und Jugendhilfe. Dabei zielte sie nachhaltig auf die in diesem Feld 
unerlàssliche interdisziplinâre Zusammenarbeit. Zuletzt erschien in diesem 
Kontext der Band „Professionelle Kooperation zum Wohle des Kindes", her-
ausgegeben von Klaus Menne und Matthias Weber (Juventa 2011). 

Der Band „Eskalierte Elternkonflikte" der nun also in einer neuen in den 
Sachbeitràgen unverànderten Auflage erscheint, ist fur viele Praktiker ein 
Standardwerk geblieben. Wâhrend die Diskussion zu den im ersten und 
dritten Kapitel behandelten Inhalten seit dem Erscheinen der Erstausgabe 
sehr lebendig war, droht die Diskussion zur Beteiligung von Kindern aktu-
ell eher zu verkummern. Im Kontext der Kindschaftsrechtsreform und in 
den folgenden Jahren war das Bewusstsein um die Verpflichtung, die Par
ticipation Rights der Kindercharta auch im Kontext von Trennung und 
Scheidung umzusetzen, durchaus geschârft. Dem gegenuber wird die Frage 
eines Einbezugs der Kinder heute hâufig an mehr oder weniger formalen 
Fragen und Ressourcenproblemen der Beratungsdienste abgehandelt. Die 
im Kapitel „Kinder in der Beratung bei eskalierten Eltemkonflikten" be-
schriebenen Praxiskonzepte sowie die skizzierte theoretische Grundlegung 
einer Beteiligung von Kindem erscheinen somit auch 6 Jahre nach der Erst-
verôffentlichung als aktuell wichtige Diskussionsbeitrâge. 

Die Herausgeber 
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Hoch strittige Eltemsysteme 
in der Trennungs- und 

Scheidungsberatung 





Peter S. Dietrich, Stéphanie Paul 

Hoch strittige Elternsysteme im Kontext 
Trennung und Scheidung 

Différentielle Merkmale und Erklarungsansâtze 

Der uberwiegende Teil der Trennungs- und Scheidungseltern erweist sich 
als kompetent, ohne familiengerichtliche Interventionen die gemeinsame 
Verantwortung fur seine Kinder wahrzunehmen - resiimierte Proksch 
(2003) auf der Grundlage des umfangreichsten Datenmaterials in Deutsch
land zur Scheidungs- und Nachscheidungssituation. Allerdings steht dieser 
„Normalpopulation" eine wachsende Zahl von Muttern und Vàtern gegen-
iiber, die ihren Kindern einen dauerhaften und extrem stressreichen Aus-
nahmezustand zumuten. Dièse Aussage geht vor allem in Richtung der El
temgruppe, die das „Manôverfeld Umgangsrecht" nicht verlassen kann oder 
will und von der die o.g. Nurnberger Evaluationsstudie ausweist, dass sie 
eher im Segment der Alleinsorgeberechtigten/Nichtsorgeberechtigten auf-
zufinden ist. 

Die oftmals iiber Jahre und hoch eskalativ gefuhrten Umgangsrechts-
auseinandersetzungen belasten das emotionale Familienklima nach eher zu-
riickhaltenden Schâtzungen in etwa jeder zwanzigsten. deutschen Tren
nungs-/ Scheidungsfamilie. Und obwohl es sich hierbei eher um eine Ex-
tremgruppe auf Funf-Prozent-Niveau handelt, gelingt es diesen Eltern re-
gelmâBig, Berater, Mediatoren und Therapeuten sowie Richter, Rechtsan-
wâlte und Verfahrenspfleger zu 95 Prozent an sich zu binden. Mit der Folge 
nicht unerheblicher Kosten im Rahmen des familiengerichtlichen Verfah-
rens - oftmals zulasten der Justizkasse. Korrespondierend dazu werden 
Leistungen der Jugendhilfe fiir Umgangsbegleitungen und Therapien abge-
rufen. Letztere kônnen ins Leere zielen, wenn die eigentlichen Konfliktur-
sachen kaum bearbeitet werden und damit die Entwicklungsrisiken fiir die 
betroffenen Kinder bestehen bleiben. 

Bislang hat sich die akademische Fachôffentlichkeit in Deutschland des 
Themas „Hoch strittige Elternsysteme im Kontext Trennung und Schei
dung" nur punktuell angenommen. Prâvalenzraten und Charakteristika diè
ses Phânomens sind bisher nicht eindeutig und beruhen iiberwiegend auf 
US-amerikanischen Referenzen. Erste familienpsychologische Bemuhun-
gen zur Kennzeichnung dieser Eltemgruppe in Deutschland, die im Ùbrigen 
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als die Hauptklientel von Umgangsbegleitungen gelten, unternahm von 
2000-2003 eine Forschungsgruppe um den Miinchner Entwicklungspsycho-
logen Fthenakis (s. dazu Dietrich 2003). Aus dem Bereich der Familien-
rechtspsychologie sind diesbezliglich systematische Auswertungen von Ge-
richtsgutachten bekannt (Kindler; Schwabe-Hôllein 2002 und Rohmann 
2002). Trotz dieser Bemuhungen fehlt in es Deutschland an validen theore-
tischen Modellierungen, diagnostischen Zugângen und abgesicherten prà-
ventiven wie interventionsorientierten Konzepten. Die Autoren versuchen 
im Folgenden, dièses Defizit aufzugreifen. Die Diskussion wird ausgehend 
von einer begrifflichen Annâherung an den Phânomenbereich, iiber Entste-
hungsbedingungen hoch strittigen Verhaltens bis hin zu individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen von Hochstrittigkeit gefuhrt. 

Différentielle Merkmale hoch strittiger Elternsysteme 
Naturlich gehôrt das Auftreten starker und auch lang anhaltender Konflikte 
zum normalen Verlauf einer Scheidung. Selbst Paare, die sich einvernehm-
lich trennen, durchlaufen solche Konfliktphasen (Hopper 2001). Eltern, die 
friih im Scheidungsprozess starke Wut, Verachtung des Partners, rachsiïch-
tiges Verhalten, Konfliktspiralen sowie polarisierte Ansichten zeigen, wei-
sen zwar ein hohes Risiko auf, im weiteren Verlauf hoch strittig zu werden 
(Kelly 2003a, S. 53), sind aber (noch) nicht der Gruppe der „hoch Stritti
gen" zuzuordnen. Bleibt das Konfliktniveau jedoch iiber Jahre konstant 
hoch und zeigen zudem gerichtliche wie auBergerichtliche Interventionen 
(Beratung oder Médiation) keine Effekte, kann von Hochstrittigkeit gespro-
chen werden (Kelly 2003b). Innerhalb dièses Zustands eskalieren und chro-
nifizieren die Auseinandersetzungen derart, dass ein Ende der persônlich 
und rechtlich ausgetragenen Kàmpfe kaum zu erwarten ist; mit verheeren-
den Folgen fiir die betroffenen Kinder. 

Das destruktive Verhalten hoch strittiger Eltern ergibt sich nach Johnston 
(1999) aus dem Zusammenspiel mehrerer Merkmale: 

• andauernde Schwierigkeiten hinsichtlich der Kommunikation und Ko-
ordination der Erziehung der gemeinsamen Kinder, 

• hoher Grad an Wut und Misstrauen zwischen den geschiedenen Part-
nern, 

• sowohl offene als auch verdeckte Feindseligkeit, 

• kindzentrierter Rechtsstreit iiber Sorgerecht und Umgang sowie dessen 
hâufige Wiederaufnahme, 

• schwere, nicht bewiesene Anschuldigungen iiber Verhalten und Erzie-
hungspraktiken des Ex-Partners: Vernachlâssigung, Missbrauch und Be-
lâstigung der Kinder, Kidnapping, hâusliche Gewalt, Substanzmiss-
brauch, 
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• Sabotage der Beziehung gemeinsamer Kinder zum anderen Elternteil, 

• Nichteinhaltung gerichtlicher oder innerhalb anderer Interventionen ge-
troffener Regelungen, 

• Einbezug gemeinsamer Kinder in den Konflikt und Verlust des Fokus 
auf deren Bedurfnisse, 

• emotionaler Missbrauch (Demiitigungen, Schikane, Verleumdungen) 
des Ex-Partners sowie 

• verbale und physische Gewaltanwendung bei Kontakt. 

Doch nicht jedes hoch strittige Scheidungspaar weist dièse Merkmale kom-
plett auf. Die Merkmalsaufzâhlung von Johnston liefert also keine DSM 
àhnliche Diagnoseanleitung (DSM IV, American Psychiatrie Association 
1996). Allgemeiner gehalten und daher als Arbeitsdefinition eher geeignet 
erscheint der Definitionsansatz von Homrich, Muenzenmeyer-Glover und 
Blackwell-White (2004, S. 147). Hochstrittigkeit besteht demnach dann, 
wenn bei wiederholter Gerichtspràsenz 

• die emotionalen Problème der Eltern deutlich vordergriindig erscheinen, 

• die Partner unfahig oder nicht willens sind, kleinere Konflikte, die ande-
re Scheidungspaare autonom regeln, ohne Hilfe des Gerichts zu lôsen, 

• die Eltern ihre Kinder in die Paarkonflikte einbeziehen, die Beziehung 
zum anderen Elternteil belasten und Kinder potenziell emotionale und 
physische Schàden davontragen, 

• mehrere Versuche, den Konflikt mit auBergerichtlichen Standard-
interventionen (Beratung, Médiation) zu beenden, gescheitert sind. 

Das fur Hochstrittigkeit typische Verhalten zeigen meist beide Partner. Es 
mehren sich allerdings die Verweise, dass bei einem Drittel der dauerhaft 
konflikttrâchtigen Paare eindeutig ein Partner als der „hoch Strittige" iden-
tifiziert werden kann. Dieser verwickelt den anderen durch nicht abreiBende 
familiengerichtliche Antrâge in kontinuierliche rechtliche Auseinanderset-
zungen und provoziert dessen emotionale und finanzielle Uberlastung (Kel
ly 2003b; Friedman 2004). 

Entstehungsbedingungen hoch strittigen Verhaltens 
Um die fatalen Auswirkungen der oben beschriebenen uni- oder bilatéral 
vollzogenen Verhaltensweisen zu mindern, miïssen die Grundlagen der 
Entstehung von Hochstrittigkeit jedoch erst einmal verstanden werden. In 
diesem Kapitel geht es daher um die Darstellung und Diskussion von zehn 
Bedingungen, die eine derartige Eskalation der Trennungsdynamik bewir-
ken kônnen. Ausgangspunkt unserer Uberlegungen war Johnston und 
Campbells Friihwerk „Im-passes of Divorce" (1988). Dort nahmen die Au-

15 



torinnen folgende, interdependent wirkende EinflussgrôBen auf ein Kon-
fliktgeschehen an, welches sich von Misstrauen, Verweigerung von Koope-
ration und Kommunikation iïber Feindseligkeit bis zu Formen physischer 
Gewalt spannt: 

• individuelle Besonderheiten und Persônlichkeitsbeeintrâchtigungen, 

• friihere, dysfunktional verlaufene familiale Interaktionsprozesse, 

• Dynamik des Trennungsverlaufs, 

• demografische Faktoren (Einkommensdifferenzen, kulturelle Unter-
schiede) und 

• Einbezug von neuen Partnern und Verwandten in das Konfliktgesche-
hen. 

Betrachten wir entlang dieser Modellierung zunâchst einige relevante indi
viduelle Faktoren. Vorangeschickt sei, dass der trennungsbedingte Verlust 
von Lebensperspektiven regelmâBig die psychische Stabilitât und den 
Selbstwert der Betroffenen beeintrâchtigt sowie Àngste und psychosomati-
sche Symptôme hervorrufen kann; also auch bei Scheidungspaaren, deren 
Konflikte nicht das besondere Niveau unserer Zielgruppe erreichen. In 
Wechselwirkung mit spezifischeren, noch zu diskutierenden Merkmalen 
wirken dièse psychischen Beeintrâchtigungen jedoch eskalationsbeschleu-
nigend und sind daher immer mitzudenken. 

Emotionale Bindung 

Masheter (1997) konnte in einer Studie nachweisen, dass das eigentliche 
Problem der Scheidungspaare nicht die empfundene Feindseligkeit gegen-
iiber dem getrennten Partner ist, sondern die Unfâhigkeit, sich emotional 
von diesem zu lôsen. Funktionale Beziehungen nach Trennung und Schei-
dung weisen demnach eine geringe emotionale Tiefe auf. Eine nachhaltig 
starke emotionale Bindung scheint also mit eskalierten Scheidungskonflik-
ten assoziiert. 

Intrapsychische Bewàltigungsformen 

Kunkel (1997), die innerhalb ihrer Dissertation Streitmuster in strittigen 
Familienrechtskonflikten untersuchte, stellt als Indikatoren fur eine dys-
funktionale Trennungsbewâltigung vor allem bestimmte kognitive Verar-
beitungsmechanismen der als Bedrohung und somit stressinduzierend emp-
funden Scheidung heraus. Ausgehend von stresstheoretischen Uberlegun-
gen lôst vor allem in strittigen Familienrechtsverfahren die Bewertung der 
Scheidung als eingetretene Schâdigung (Verlust des Ehepartners) und be-
stehende Bedrohung (ungewisser Ausgang des Kindschaftsrechtsverfah-
rens) Àngste aus. Der Mangel an Bewâltigungsfâhigkeiten, die die antizi-
pierte Bedrohung abwenden kônnten, bedingt den Einsatz spezifischer 
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Angstabwehrmechanismen. Dièse Mechanismen, basierend auf der Selekti-
on negativer Informationen uber den anderen Elternteil, kônnen die emp-
fundene Bedrohung zwar subjektiv kurzzeitig mindern, aber nicht lôsen. 
Hâufig zu beobachten sind unter anderem: 

• Verdràngung positiven Erlebens mit dem Ex-Partner zur Aufrechter-
haltung eines negativen Bildes von ihm; 

• Projektion eigener Geftihle wie Aggressionen auf den Partner sowie 
Wahrnehmung und Bekàmpfung dieser als von ihm ausgehend; 

• Rationalisierungen, also Scheinbegriindungen, die in einer Art Impres
sion-Management v. a. gegeniiber Richtern, Anwâlten, Gutachtern oder 
Beratern gebraucht werden, um tatsâchliche Intentionen zu verbergen. 
Zum Beispiel wird die Umgangsverweigerung aufgrund eigener Àngs-
te, das Kind an den Partner zu verlieren, mit dessen (angeblicher) Er-
ziehungsunfâhigkeit begriindet. 

Besonders emotionale Instabilitàt, geringe alternative Stressbewàltigungs-
kompetenzen, nicht verarbeitete Enttâuschungen, Versagensàngste und 
mangelndes Selbstvertrauen begiinstigen die dysfunktionale Anwendung 
der beschriebenen Muster. 

Wie die amerikanische Forschung an Hochkonfliktfamilien relativ tiberein-
stimmend mit der familienrechtspsychologischen Erfahrung belegen konn-
te, finden sich gerade bei hoch strittigen Konfliktfallen gehàuft Personen, 
die den Eindruck von klinischen Persônlichkeitsstôrungen vermitteln. Im 
folgenden Exkurs wollen wir diesen Annahmen entlang der in diesem Zu-
sammenhang vielfach aufgegriffenen narzisstischen Erlebnis- und Verarbei-
tungsweisen exemplarisch nachgehen. 

Exkurs - Akzentuierte Persônlichkeitsstrukturen am Beispiel 
narzisstischer Vulnerabilitàt 

Baris und Mitautoren (2001, S. 19ff.) sehen die Vulnerabilitàt hinsichtlich 
narzisstischer Verletzungen als gewichtigen Faktor fur die Konflikteskala-
tion an. Ihre Hypothesen basieren dabei jedoch auf einer weniger pathologi-
sierenden Sichtweise, die im Gegensatz zu Autoren wie Mclntosh (2003), 
Kelly (2003b) oder Andritzky (2002) davon ausgeht, dass hier nicht von 
narzisstischen Persônlichkeitsstôrungen nach klinischen Diagnosesystemen 
gesprochen werden kann, sondern von narzisstischer Vulnerabilitàt: einer 
Empfindlichkeit gegeniiber Krânkungen, die unangepasste Bewâltigungs-
mechanismen und darauf aufbauende Symptôme bedingt, wobei dièse 
Symptôme nicht die klinische Diagnose einer Persônlichkeitsstôrung recht-
fertigen (sondern eher dem Konzept der akzentuierten Persônlichkeit fol-
gen; etwa Léonard 1991). 
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Da Narzissmus der Régulation des Selbstwertgefiihls dient, betrachten Ba-
ris et al. jede Aktion eines Individuums als narzisstisch, die dazu dient, 
Struktur und Stabilitât des Selbst (Selbstbild, Selbstwert) aufrechtzuerhalten 
oder (wieder-) herzustellen. Narzisstische Verhaltensweisen zeigten sich 
demnach in Scheidungskontexten regelmàBig, da die ausgelôsten tiefen Ge-
fuhle der Demiitigung und Hilflosigkeit das Selbstbewusstsein angreifen. 
Besonders stark auf dièse Bedrohung des Selbstwertes reagieren Personen, 
die aufgrund narzisstischer Krânkungen in ihrer bisherigen Lebensge-
schichte einen fragilen Selbstwert aufweisen: die narzisstisch Vulnerablen. 
Sie weisen eine geringere Fâhigkeit auf, Verantwortung fur eigene Fehler 
zu tibernehmen und psychische Schmerzen zu tolerieren, die sie schei-
dungsbedingte Verletzungen nur sehr schwer ertragen lassen. Weiteres 
Kennzeichen narzisstischer Vulnerabilitât ist, dass internale oder zwi-
schenmenschliche Konflikte beziehungsweise Ambivalenzen als Selbst-
wertbedrohung empfunden werden kônnen, auf die mit inadàquat starken 
(Abwehr-) Reaktionen geantwortet wird. Die Diagnose narzisstisch vulne
rablen Verhaltens erscheint bedeutsam fur die Einschâtzung des Potenzials 
eines Familiensystems, eine hoch strittige Scheidungsdynamik zu entwi-
ckeln (Baris et al. erstellten ubrigens Richtlinien zur Erkennung dieser 
Muster). 

Zu den Bewâltigungsmechanismen im Zusammenhang mit der von diesen 
Personen empfundenen Bedrohung gehôrt laut Baris et al. (2001) die Nei-
gung, ihr stark angegriffenes Selbstwertgefuhl dariiber zu erhôhen, dass sie 
andere auffordern, ihre Meinung zu teilen. Die Wirksamkeit âuBerer, die 
eigene Meinung nicht bestâtigender Einflusse ist herabgesetzt: eine weitere 
Voraussetzung fur die schwer aufzuhaltende Konflikteskalation. Bei diesen 
Eltern kommt es oftmals zu einer Art „Doctor-hopping". Sie suchen einen 
Professionellen nach dem anderen auf, bis einer gefunden wird, der ihre 
Sicht unterstiitzt. Innerhalb dieser Stratégie der Bestâtigung durch andere 
werden oft auch Realitàtsverzerrungen offensichtlich. Ein Beispiel fur sol-
che Verzerrungen ist, der Partner habe sie nie respektiert und geliebt, er 
nutzte sie damais wie heute nur aus, ihm konne jetzt und in Zukunft nicht 
getraut werden. Dièse unrealistischen Uberzeugungssysteme werden dann 
pathologisch, wenn sie aufgrund ausbleibender Uberprufung mit der Reali
tât nicht durch korrektive Informationen modifiziert werden kônnen; womit 
ein weiterer Indikator fur Hochstrittigkeit identifiziert wâre. 

Zudem haben dièse Miitter oder Vâter ein Selbstbild des noblen, das Kind 
trotz iiberwâltigender âuBerer feindseliger Krâfte schutzenden, Elternteils. 
Die gemeinsame Beteiligung an der Kindererziehung und geteilte Erfah-
rungen des Kindes mit dem anderen Elternteil werden ausgeblendet, er wird 
als Fremder gesehen und auch so behandelt. Dies geschieht zuweilen uber 
eine Uberidentifikation mit dem Kind, in dessen Folge auch die Auflôsung 
der Grenzen zwischen Kind und Elternteil beobachtbar sind. Deutlich wird 
das durch Sâtze wie „Er hat uns verlassen!" oder „Wir brauchen ihn nicht!". 
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Ein „Angriff * des Partners wird auch als Angriff auf die Kinder, und jeder 
friihere Angriff als geteilte Erfahrung gesehen. Hat der Ex-Partner die Per-
son zum Beispiel wâhrend eines eskalierten Streits angeschrieen oder sogar 
bedroht, werde er auf jeden Fall auch die Kinder misshandeln und davor 
seien sie unter allen Umstânden zu schutzen. 

Der Selbstwert wird also liber die Erhôhung der Bedeutung der eigenen 
Person fiir das Kind, der Kontrolle dessen Beziehung zum anderen Eltern-
teil und der Abwertung des Partners reguliert. Kâmpfen, kontrollieren und 
verantwortlich fiir die Kinder zu sein, gibt das triigerische Gefiihl von 
Gleichgewicht und Macht. Versuche von Dritten (Therapeuten, Freunde, 
Richter), dies verândern zu wollen, bedeuten wieder eine Gefahr fiir den 
Selbstwert der Person. Daher ist auch die Gegenwehr des anderen Eltern-
teils bedrohlich und wird iiber Hilfe gleichgesinnter Autoritâten wie Anwàl-
te zu unterbinden versucht. 

Attributionsmuster 

Auffallend bei der Betrachtung der Interpretationsweisen hoch strittiger El-
ternsysteme ist die Zuschreibung stabiler, globaler und rein negativer Per-
sônlichkeits- und Verhaltensmuster an den Gegner, gepaart mit einem ho-
hen Uberzeugungsgrad hinsichtlich der Richtigkeit eigenen Handelns und 
der Superioritàt der eigenen Persônlichkeit. 

Indem die Schuld fiir den Konflikt mittels Unterstellung von Absicht und 
Bôswilligkeit auf den Ex-Partner projiziert wird, wird aus dem Beziehungs-
problem ein Problem des anderen. Man selbst ist nicht schuld und kann 
(muss) zu der Losung des Problems nichts beitragen. Zudem werden Ambi-
valenz auslôsende, eigene Argumente und Aktionen in Frage stellende, Ge-
genmeinungen von Richtern und Beratern herabgesetzt (siehe oben) und die 
Aufrechterhaltung der eigenen Denk- und Handlungsweise gerechtfertigt. 
Typische dysfunktionale Attributionen bei hoch strittigen Scheidungspaa-
ren: 

• der andere habe fiir immer das eigene Leben zerstôrt; 

• der andere sei zu bestrafen, wozu man mitunter einen Stârkeren (Rechts-
anwalt etc.) brauche und 

• der andere ist schlecht, was eine Zusammenarbeit mit ihm ausschlieBt. 

AuBerdem bestimmen die Belastungen der Scheidung das gesamte kiinftige 
Leben und man sei selbst nur eine gute Mutter/ein guter Vater, wenn man 
das alleinige Sorgerecht erhalte (Kunkel 1997, S. 56). 

Aufgrund dieser Attributionen werden aus aktuellen Ereignissen irrationale 
Schlussfolgerungen gezogen, die in absolutistischen, starren, iibergenerali-
sierten und katastrophierten Denkweisen zum Ausdruck kommen. Bei-
spielsweise habe der Partner kein Recht auf das Kind, da er ein schlechter 
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Mensch sei (Absolutismus). Die Verhaltensauffalligkeiten des Kindes nach 
Umgangskontakten zeigten die Erziehungsunfahigkeit des Elternteils (Ù-
bergeneralisierung) und wtirden zu einer dauerhaften psychischen Stôrung 
des Kindes fuhren (katastrophieren), weswegen der Umgang ausgesetzt 
werden musse. Die familiengerichtlichen Auseinandersetzungen zu verlie-
ren, bedeute, als Elternteil versagt zu haben und nicht in der Lage zu sein, 
sein Kind zu schutzen (Selbstabwertung). 

Dabei kommt es nach Auffassung Webers (2002) hin und wieder zu dem 
Versuch, durch das Verbreiten von Unwahrheiten den Verhandlungsaus-
gang fur sich positiv zu beeinflussen. Meist jedoch seien die hoch Strittigen 
von ihrer Sicht der Dinge subjektiv felsenfest uberzeugt. Ihre verinnerlich-
ten, realitàtsverzerrten Bilder und Storys sind differenziert erfassbar. 

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen kognitiven Verarbei-
tungs- und Interpretationsmuster sind als eine Ursache der von gegenseiti-
ger Feindseligkeit geprâgten Interaktionsformen der hier betrachteten 
Scheidungspaare anzusehen. Die spezifische Art der Attribuierung und da-
mit einhergehende irrationale Ûberzeugungssysteme bei einem oder beiden 
Elternteilen bewirken die Wahrnehmung der Handlungen des anderen als 
Bedrohung und eine darauf folgende Generierung von Kontrolle anstreben-
den, provokativen Handlungen. Wegen der hohen subjektiven Bedeutung, 
Situation, Prozess und Ergebnis zu kontrollieren, kann kein Partner nachge-
ben; das ist eine wesentliche Grundlage der Konflikteskalation. Wenden wir 
uns im Folgenden einigen interpersonalen Hintergrunden hoch strittigen 
Verhaltens zu. 

Ungelôste Paarkonflikte 

Weber (2000) sieht hoch strittige Konflikte auch durch die Fortfuhrung in 
der Ehe entstandener Paarkonflikte bedingt. Besonders fortbestehende Mei-
nungsverschiedenheiten in Erziehungsfragen hângen mit einer konkurrie-
renden Haltung der getrennten Partner zusammen, wobei sich die Versuche, 
der „falschen" Erziehung des anderen gegenzusteuem, aufschaukeln und 
zur Konfliktverschàrfung beitragen. Bedeutsam fur das Verstàndnis eska-
lierter Konflikte sind jedoch vor allem die wâhrend des Zusammenlebens 
erfahrenen Krânkungen, Verletzungen und darauf aufbauende Àngste ge-
genûber dem ehemaligen Lebensgefâhrten. Angst vor Wiederholung der 
Verletzungen und Fixierung auf die ungelôsten Konflikte behindern eine 
Kooperation der Elternteile. 

Kommunikationsstil 

Bei den betrachteten Konflikten fallt eine zwischen den Partnern symmet-
risch gestôrte Kommunikationsform auf, die durch widerspriichliche Inter-
punktionen der Ereignisablàufe gekennzeichnet ist und dadurch eine zirku-
lâre Kausalitàt aufweist. Beide Streitparteien sehen ihre Reaktionen als von 
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der anderen Seite verursacht an, wobei die wahrgenommene Provokation 
nach einer intensivierten Reaktion verlangt, die wiederum nicht unbeant-
wortet bleibt. Dies fuhrt unweigerlich zur Eskalation. 

Ein weiteres Merkmal fur diesen gestôrten Kommunikationsstil sieht Kun-
kel (1997) in der Ersetzung der Inhalts- durch die Beziehungsebene. Statt 
einer konstruktiven Auseinandersetzung auf der sachlichen Ebene riickt der 
Beziehungsaspekt in den Vordergrund. Zum Beispiel geht es in hoch stritti-
gen Konflikten nicht mehr um die Klârung unterschiedlicher Standpunkte 
in Erziehungsfragen, sondern um die Beweisfiihrung, wer der bessere El-
ternteil sei. Die Beziehungsdefinition zwischen den Eltern hat sich von 
„komplementâr" zu „konkurrierend" veràndert, was sich in fehlender posi
tiver Bestâtigung des Partners, in automatischer Verwerfung und Widerle-
gung dessen Standpunkte bis hin zur Entwertung seiner Person an sich 
zeigt. 

Dièse charakteristischen Kommunikationsformen zielen auf den Selbstwert 
und die Selbstdefinition des Gegners als guten Elternteil. Weber (2002) 
zeigt auf, dass sich der Konflikt nicht nur von der Inhalts- auf die Bezie
hungsebene verlagert, sondern zudem von der Paar- auf die Elternebene. 
Auseinandersetzungen iiber die Wesensart des Partners (Unzuverlàssigkeit, 
sexuelle Freizugigkeit), die schon innerhalb der Ehe gefiihrt wurden, ver-
schieben sich nach der Trennung auf die Elternebene: die Unzuverlàssigkeit 
gegeniiber dem Partner wird zur (hochwahrscheinlichen) Verantwortungs-
losigkeit gegeniiber den gemeinsamen Kindern umgedeutet. 

Dièse Kommunikations- und Argumentationsmuster entwickeln sich nicht 
zwangsweise erst durch die Belastungen einer Trennung und damit einher-
gehender Attribuierungen (s. oben), sondern beruhen zum Teil auch auf 
wâhrend der Ehe bestehenden dysfunktionalen Kooperations- und Kommu-
nikationsmustern. Wir haben an anderer Stelle bereits auf die Bedeutung 
mangelhafter Konfliktmanagementkompetenzen sog. dysfunktionaler Fami-
lien im Hochstrittigenkontext hingewiesen (Dietrich, im Druck), die einer-
seits Trennungsursache, andererseits aber auch Grundlage fur der Trennung 
folgende prolongierte Anpassungsprozesse sein kônnen. In diesen Familien 
werden zum einen Konflikte unverhàltnismâBig stark gegeniiber dem ei-
gentlichen Problem zum Ausdruck gebracht, d. h. verletzend gegeniiber an
deren Familienmitgliedem, sehr auf dem eigenen „Recht" beharrend und 
nicht die Argumentation anderer zulassend. Zum anderen werden Konflikte 
erst gar nicht entâuBert; sie werden einfach ignoriert oder verschoben. 

In diesem Sinn beschreibt auch Retzer (2003, S. 20ff.) drei Typen familialer 
Konfliktkulturen, die aufgrund ihrer Inflexibilitât und der Neigung, Auto
nomie und kontrâre Ansichten als bedrohlich wahrzunehmen, die Entwick-
lung effektiver familialer und individueller Problembewàltigungsmecha-
nismen vereiteln. Bei Bestehen dieser Merkmale vor einer Trennung ist es 
hinterher kaum môglich, prosoziale Konfliktbewâltigungsstrategien anzu-
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wenden, was in Interaktion mit anderen genannten Einflussfaktoren die 
Konflikteskalation forciert. 

Mechanismen der Konflikteskalation 

Die Unterscheidung der Paare hinsichtlich des Eskalationsgrades ihrer Aus-
einandersetzungen ist von besonderer Bedeutung, da môgliche Interventio-
nen an den ansteigenden Konflikt- und Destruktivitâtsgrad anzupassen wâ-
ren. Fur das grundlegende und fundierte Verstândnis dieser besonderen 
Konfliktdynamik - einschlieBlich der zugrunde liegenden psychodynami-
schen Prozesse - bietet sich das Phasenmodell der Konflikteskalation von 
Glasl (2002, S. 218) an. Das Konzept beschreibt neun Stufen, die, als „Ab-
wârtsspirale" konzipiert, den zunehmenden Regressionsgrad der Konflikt-
bewâltigungsmôglichkeiten der Betroffenen darstellen und die Entwicklung 
von einer voriibergehenden Verhârtung der Fronten bis zum Ziel der seeli-
schen und kôrperlichen Vernichtung des Gegners nachzeichnen. 

Wâhrend in den ersten drei Phasen die Auseinandersetzung iiberwiegend 
auf der Sachebene angesiedelt ist, auf der die Erreichung einer „Win-win"-
Situation durch einen kooperativen Konfliktstil noch môglich wâre, sind die 
Stufen vier bis sechs durch eine Verlagerung des Konflikts auf die Bezie-
hungsebene gekennzeichnet, wodurch eine „Win-lose"-Situation eingetre-
ten ist, die sich in den Phasen sieben bis neun in ein „Lose-lose"-Prinzip fur 
beide Parteien wandelt. Es wird deutlich, dass das Konfliktverhalten des 
Paares mit jedem Ubergang zur nâchsten Stufe eingeschrânkt wird und so-
mit stufenweise Handlungsalternativen auf dem Wege zu einer konstrukti-
ven Konfliktlôsung ausgeschlossen werden bis hin zu rigiden, ja feindlichen 
Konfliktmustern. Der Ubergang von Stufe zu Stufe kann auch als das Ab-
gleiten von einem Regressionsniveau zu einem noch niedrigeren Regressi-
onslevel dargestellt werden. Die Konfliktparteien lassen sich danach von 
Denkgewohnheiten, von Gefiihlen und Stimmungen sowie von Motiven 
und Zielen leiten, die nicht dem Grad ihrer wirklichen Entwicklung ent-
sprechen, sondern Riickgriffe auf bereits durchlebte und „uberwundene" 
Entwicklungsphasen sind. 

Ulrich Alberstôtter (2004 und hier in diesem Band) hat basierend auf Er-
kenntnissen aus der praktischen Arbeit im Kontext begleiteter Umgangs-
kontakte, einer Interventionsmôglichkeit bei hoch strittigen Scheidungsver-
lâufen, das Modell von Glasl auf eskalierte Scheidungskonflikte angepasst 
und auf drei Stufen reduziert. Auf der Stufe 3 ist der „point of no return" 
erreicht, das heiBt, der Beziehungskrieg wird um jeden Preis gefuhrt und 
hat die existentielle Schâdigung des Ex-Partners zum Ziel; letztere wird zu-
nehmend wichtiger als der eigene Nutzen. Verstârkt kommt es zu offenen 
Feindseligkeiten und physischer Gewaltanwendung. Extremer Hass und 
Verzweiflung sind einerseits assoziiert mit absoluter Kontaktvermeidung 
und andererseits mit einem tiefen Bedurfnis nach Rache, das durch das ôf-

22 



fentliche Verdàchtigen und Verleumden mittels Vorwiirfen der Gewaltan-
wendung, sexuellen Missbrauchs, Substanzmissbrauchs und Psychopatho-
logien ausgelebt wird. Gespeist wird dièse Destruktivitât durch auf persona-
ler und interpersonaler Ebene bestehende dysfunktionale Faktoren (s. oben). 

Gerechtfertigt wird dièses Verhalten durch das Zuschreiben unmenschlicher 
Ziige und der Betonung der ausschlieBlich defensiven Reaktivitât eigener 
Handlungen nach Provokation durch die Gegenseite. Essentielles Kriterium 
ist auch der rticksichtslose Einbezug Dritter. Kinder werden zu Objekten 
degradiert und instrumentalisiert; Forderung absoluter Loyalitât, bewusste 
und unbewusste Programmierung gegen den anderen Elternteil und Ver-
pflichtung zur Spionagetâtigkeit sind auf dieser Stufe nicht ungewôhnlich, 
genauso wenig wie die Nichtwahrnehmung kindlicher Bedurfnisse und 
(Schmerz-) Erleben. Auch professionelle Dritte werden im Kampf gegen 
den verhassten Ex-Partner instrumentalisiert, zum Beispiel durch Aufforde-
rung zur Begutachtung dessen Erziehungsunfâhigkeit oder durch Anforde-
rung von Arztattesten zur Bescheinigung der Umgangsunfâhigkeit des Kin-
des. Sogar von Kindesentfuhrungen als Mittel, die Fortfiihrung der zweiten 
Eltern-Kind-Beziehung zu verhindern, wird berichtet (fur eine ausfuhrliche 
Darstellung vgl. Johnston; Girdner 2001) 

Wâhrend man Scheidungspaare, die sich noch innerhalb der ersten Eskala-
tionsstufe bewegen, nicht als hoch strittig ansehen kann, ist spâtestens ab 
der zweiten Stufe dièses Modells die Bezeichnung ohne weiteres gerecht
fertigt. Dann kâmpfen oft nicht nur die geschiedenen Elternteile gegenein-
ander, sondern beide verfiigen jeweils uber ein „Helfersystem" (Verwandte, 
Freunde, Anwâlte, Therapeuten, Àrzte, Lehrer, Erzieherinnen etc.), wo-
durch sich eher „Konfliktsysteme" als lediglich einzelne Konfliktpartner 
gegenuberstehen. 

Einbezug der Herkunftsfamilie, neuer Partner und Freunde 

Bedeutsame Bezugspersonen der jeweiligen Partner werden hâufig in deren 
Konflikt als Verbundete einbezogen, da es oft schwierig erscheint, beiden 
gegenuber loyal zu bleiben. So polarisiert der Streit auch das soziale Um-
feld des Elternpaares. Friiher bestehende und zuriickgehaltene Antipathien 
gegenuber einem Elternteil gewinnen an Einfluss (Weber 2000). Besonders 
die Herkunftsfamilie wird durch eine Trennung vom Partner als Unterstut-
zungsressource wichtig. Dièse greifen jedoch auch oft konfliktverstàrkend 
in die Auseinandersetzungen ein, zum Beispiel durch Beeinflussungen wie: 
„Das kannst du dir nicht gefallen lassen!"; das umso mehr, je abhângiger 
die Kinder von deren emotionaler und finanzieller Unterstutzung sind. 

Baris und Mitautoren (2001) weisen auf die in dieser Hinsicht wichtige 
Rolle neuer Partner oder Stiefeltemteile hin. Verschiedene Aspekte spielen 
hier eine Rolle: Um seinen „Elternstatus" und seine Autoritât zu untermau-
ern, kann der neue Partner seine Erziehungsansichten gegen die Absprachen 
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des geschiedenen Eltempaares durchsetzen wollen und einen Machtkampf 
mit dem getrennt lebenden Elternteil beginnen; demzufolge neue Konflikt-
themen erzeugen. Unabhângig davon kann er fiir den verletzten Partner eine 
willkommene Unterstiitzung im Kampf gegen den Ex-Partner sein: Eltern 
mit geringer Selbstwirksamkeitserwartung lassen den neuen Partner ihre 
Kâmpfe ausfechten. Fiir den getrennt lebenden Elternteil kann es hingegen 
eine albtraumhafte Vorstellung sein, der „verhasste" neue Partner des Ex-
Gatten, dem eventuell hauptsàchlich die Schuld am Zerfall der Ehe oder 
Lebenspartnerschaft gegeben wird, habe Einfluss auf die eigenen Kinder 
(Weber 2000). 

Einfluss der Rechtsdynamik 

Die Verhandlung vor dem Familiengericht kann eine Eigendynamik entwi-
ckeln, die eine Eskalation des Paarkonfliktes begiinstigt, wenn nicht sogar 
initiiert. Dabei werden im familienrechtlichen Verfahren oft Fehlverhal-
tensweisen zur Sprache gebracht, um verallgemeinerte négative Persônlich-
keitsbilder uber den Partner zu konstruieren, wodurch sich Vorteile in den 
Verhandlungen erhofft werden. Die Gegenreaktion kann dann nur die Kon-
struktion eines ebensolchen oder noch „schlimmeren Charakters" des ande-
ren Elternteils sein. Wenn die Partner es vorher noch nicht dachten, so 
„wissen" sie spâtestens jetzt, dass sie mit einem sehr iiblen Menschen liiert 
oder verheiratet gewesen sind. Dies rechtfertigt die gnadenlose Fortfiihrung 
des Streites und das Drângen auf Durchsetzung der eigenen Ansichten, 
denn schlechte Menschen verdienen keine Nachsicht; eine bei hoch stritti-
gen Paaren oft angetroffene Ûberzeugung. 

Der Rechtsstreit kann demnach auch irrationale Ansichten uber den Partner 
produzieren oder verstârken, vor allem weil sich négative Emotionen stei-
gern. Der folgende Kampf der Anwâlte um die Glaubwiirdigkeit ihrer Man-
danten fiihrt uberdies zu einem Aufschaukeln und Eskalieren des Konflik-
tes. Das Hauptaugenmerk liegt zunehmend weniger auf der Wahrung des 
Kindeswohls durch Beendigung des Konfliktes. Stattdessen wâchst der un-
bedingte Wille, den Rechtsstreit zu gewinnen, wobei jedoch ununterbro-
chen jede Handlung mit der Intention, das Wohl des Kindes sichern zu wol
len, gerechtfertigt wird. Selbst sonst auf einvernehmliche Losungen hinar-
beitende Anwâlte kônnen im Verlaufe der Verhandlungen zunehmend ag-
gressivere Strategien anwenden, wenn sie sich von der Dynamik hoch strit-
tiger Paare mitreiBen lassen und ihre moderaten auf Vermittlung orientier-
ten Strategien „vergessen". 

Intergenerationale Scheidungstransmission 

Die benannten dysfunktionalen Kommunikationsmuster und Konfliktmana-
gementfâhigkeiten stehen zum Teil in Zusammenhang mit den Erfahrungen 
in den Herkunftsfamilien der jeweiligen Partner. Wie die Eltern der Ge-
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schiedenen ihre Beziehung lebten und Konflikte losten, dient zumindest als 
Teilmodell ihres partnerschaftlichen Verhaltens. Fiihrten mangelhafte 
kommunikative und kooperative Fâhigkeiten der Eltern des nun hoch strit-
tigen Paares zu einer Trennung bzw. Scheidung, ist dies als moderierende 
Variable fur die Trennung/Scheidung der hier betrachteten Partner und de-
ren diirftige (Konflikt-) Bewâltigungsstrategien zu betrachten. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse (vgl. Diefenbach 2000; Wolfinger 2000) ist anzuneh-
men, dass intergenerationale Transmissionseffekte an der Entstehung und 
am Verlauf hoch eskalierter Scheidungskonflikte beteiligt sind. 

Résumée 
Die Zusammenhânge, die in den Fâllen hoch strittiger Scheidungsverlâufe 
zur Eskalation des Konflikts beitragen, erweisen sich als sehr komplex. In-
teragierende intrapsychische und interpersonale Faktoren sind mit einer 
mehrstufigen Eskalationsdynamik assoziiert; Hochstrittigkeit ist in multiple 
Kontexte und grôBere Système (Verwandtschaft, Beratungsstellen, Gerichte 
etc.) einzubetten; was Konsequenzen fur abzuleitende Interventionen hat. 

Der Konflikt scheint im Wesentlichen selbstwertbezogen, wobei kognitive 
und emotionale Prozesse dazu dienen, den durch den Trennungsverlauf, 
und hier vor allem durch Verlusterfahrungen bedrohten Selbstwert zu 
schtitzen bzw. zu stabilisieren. Der ehemalige Partner wird als alleiniger 
Verursacher der eigenen Àngste und des Leidens gesehen, eigene Anteile 
(vor allem auch an der Konflikteskalation) werden nicht erkannt. Psychi-
sche Verletzungen sowohl aufgrund zuriickliegender Beziehungserfahrun-
gen als auch aktueller Ereignisse verfestigen die négative Sicht auf den Ex-
Partner. Die dysfunktionalen Bewâltigungsmuster bewirken wiederum 
Stresserleben, infolgedessen besteht eine andauernde Bedrohung bei gleich-
zeitigem Bestreben, dièse durch Erhalt von Macht und Kontrolle abzuwen-
den. 

Starke Emotionen der Enttàuschung und Rache bewirken eine hohe Ànde-
rungsresistenz unrealistischer Uberzeugungssysteme und somit eine Stagna
tion bei der Bewàltigung der Trennung. Fasst man die Trennung bzw. 
Scheidung als einen Ûbergang im Familienentwicklungsprozess auf, durfte 
man die beschriebenen Elternteile gewissermaBen als ein „in der Transition 
stecken gebliebenes" System bezeichnen (s. Dietrich, im Druck). 

Einige Folgen fiir die Akteure hoch strittiger 
Trennungsverlâufe 
Wie bei den von der Trennung der Eltern betroffenen Kindern gibt es auch 
bei den Erwachsenen groBe Unterschiede in Art und AusmaB der negativen 
- wie auch positiven - Konsequenzen. So gibt es sowohl Geschiedene, die 
sich relativ schnell der verânderten Situation anpassen, ihr Leben neu struk-
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turieren und nach ein bis zwei Jahren eine hohe Lebenszufriedenheit auf-
weisen, als auch solche, bei denen die Scheidung eine négative Entwick-
lung ausgelôst hat, die noch nach vielen Jahren anhâlt. Zur letztgenannten 
Gruppe gehôren mit Sicherheit die hoch strittigen Scheidungspaare. Dièse 
Gruppe wird als solche bei der Erforschung der Scheidungsfolgen (noch) 
nicht explizit ausgewiesen. Im Rahmen einer umfangreichen Literaturre-
cherche stieBen wir auf keinen Artikel, der Scheidungsfolgen gesondert fiir 
hoch strittige Scheidungspaare diskutierte. Daher kann an dieser Stelle le-
diglich aus den allgemeinen Befunden der Trennungs- und Scheidungsfol-
genforschung eine Ableitung versucht werden. 

Die referierten Forschungsergebnisse legen nahe, dass in Familien mit eska-
lierten Scheidungskonflikten nicht nur die Kinder, sondern auch deren El-
tern zu den „Verlierern der Trennung" gehôren. Die auch nach der Tren-
nung weiter bestehenden psychischen Vulnerabilitâten, die es ihnen unmôg-
lich machen, sich emotional von der gescheiterten Beziehung beziehungs-
weise dem Ex-Partner zu lôsen, erhôhen nach Befunden der Stressfor-
schung (Seleye 1985) die Wahrscheinlichkeit fiir ernsthafte psychische und 
kôrperliche Erkrankungen (vor allem Suchtstôrungen und emotionale Prob
lème, s. Mclntosh 2003). 

In hoch konflikthaften Scheidungsfamilien ist die Verweigerung von Un-
terhaltszahlungen hôher wahrscheinlich, da starke Konflikte mit einer ge-
ringeren Zahlungsmoral des Unterhalts einhergehen (Schneider et al. 2001). 
Verschârft wird die finanzielle Situation auch durch die von diesen Eltern 
wiederholt in Gang gesetzten Familiengerichtsverfahren (aulîerhalb von 
PKH-Fâllen). Dieser eingeengte finanzielle Spielraum hoch strittiger Paare 
hat weitere négative Konsequenzen: er kann zu sozialer Isolation fiihren. 
Letztere wird zusâtzlich verschârft durch die oben beschriebene Stratégie, 
Freunde und Verwandte aus dem Leben auszuschlielîen, die mit dem Ex-
Partner als verbundet gelten. 

Nicht zuletzt gefâhrden die streitenden Eltern langfristig die Beziehung zu 
ihren Kindern, denn gerade Kinder aus hoch konflikthaften Trennungskon-
texten wenden sich im Erwachsenenalter hâufig von beiden Eltemteilen ab 
(Neff; Cooper 2004). Aber schon weit friiher reagieren Kinder aus konflikt
haften Scheidungsfamilien mit emotionalem Riickzug von Mutter wie von 
Vater (Schmidt-Denter; Schmitz 2002). Die Autoren stellten dièse kindliche 
Reaktion iibrigens unabhângig davon fest, ob das Kind in die Partnerkon-
flikte involviert wurde oder nicht. Zumindest ein Grund dafiir liegt nahe: 
mit zunehmender Dauer des Paar-Konflikts kommt es zu einem stetigen 
Verlust der Empathie fiir die Problème der Kinder und damit zu einem ab-
nehmendem Fokus auf die Bediirfnisse der Kinder. 
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Uli Alberstôtter 

Wenn Eltern Krieg gegeneinander fuhren 

Zu einer neuen Praxis der Beratungsarbeit mit hoch strittigen 
Eltern 

Die Reform des Kindschaftsrechts 1998 hat den Umgang zwischen dem 
Kind und seinen (getrennten/geschiedenen) Eltern neu gefasst. „Das Kind 
hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil, jeder Elternteil ist zum 
Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt" (BGB 1684 Abs. 1). 
Trotz dieser gesetzlichen Klarheit ist die Umgangsrealitât im Kontext von 
schwierigen Trennungs- und Scheidungsverlâufen nicht selten eine ganz 
andere: Auseinandersetzung und Kampf ums Kind beherrschen in diesen 
Fâllen die Umgangsfrage. 

Das Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) definiert den Anspruch des 
Kindes und der Eltern auf Beratung und Unterstutzung bei der Ausubung 
des Umgangsrechts, und die Trâger der Jugendhilfe sind gefordert, entspre-
chende Angebote fiir Eltern und Kinder zu entwickeln. Vor der Reform des 
Kindschaftsrechts bedeutete das Kriterium Hochstrittigkeit in aller Regel 
das Ende beraterischer Bemuhungen. Die Arbeit mit hoch strittigen Eltern 
war fiir die meisten Beratungsstellen Neuland. Fehlende Konzepte der Be-
rater zum Umgang mit hoch eskalierten Konfliktprozessen und zur Koope-
ration mit den anderen professionellen Akteuren (Familiengericht, Jugend-
amt, Anwâlte...) sowie die fehlende Freiwilligkeit zumindest einer Kon-
fliktpartei fuhrten de facto zum Ausschluss von hoch strittigen Konflikten 
aus der Beratungsarbeit. Inzwischen ist ein grundsâtzlicher Wandel in der 
Beratungslandschaft unubersehbar. Ein sich ânderndes Selbstverstândnis 
und neue Erwartungen an die institutionelle Erziehungsberatung im Zuge 
der verânderten rechtlichen Rahmenbedingungen haben zu einer (Neu-) Be-
stimmung dieser Aufgabe gefuhrt. Mit steigender Tendenz werden Eltern 
auf einem hohen Eskalationsniveau von den Familiengerichten und Jugend-
âmtern an die Beratungsstellen verwiesen, sei es im Rahmen einer 
„Zwangsberatung" (FGG § 52) oder eines „begleiteten Umgangs" (KJHG 
§ 18 (3). 
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