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Das Thema Gewalt gegen Frauen 

bei Louise Otto-Peters, Helene Lange und Hedwig Dohm. 

Ein V ergleich 

, Und wenn aber wieder ein paar Jahrhunderte um sein werden, wird es wieder andere 

deutsche Frauen geben, welche gutmiitig lacheln werden iiber unsere heutigen Reformbestre

bungen und sich nicht werden denken k6nnen, dafJ dergleichen jemals nbtig gewesen, noch 

weniger begreifend, wie viele Kampfe, wie viele Verketzerungen und MifJdeutungen sie uns 

gekostet haben!" 

Louise Otto 

Einleitung 

Die Schriften von Vertreterinnen der btirgerlichen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts in 

Deutschland zeugen vielfach von einer intensiven Auseinandersetzung mit den zeitgenossi

schen Geschlechteridealen. Sie gehen tiber die bloBe Kritik der meist von Mannem normier

ten Rollenzuordnungen und tiber die Beschreibung der realen Zustande hinaus. Eigene Ent

wtirfe der Geschlechterverhaltnisse werden formuliert und Emanzipationsforderungen daraus 

abgeleitet. Knapp zusammengefasst sind das die Erkenntnisse, die ich bei der Untersuchung 

dreier Texte1 der btirgerlichen Frauenbewegung im Rahmen einer Hausarbeit an der TU Dres

den erlangt habe.2 

Louise Otto, Hedwig Dohm und Helene Lange als V ertreterinnen verschiedener V ereine, 

Richtungen und Zeitpunkte der btirgerlichen Frauenbewegung sind die Autorinnen der Quel

len, aus denen ich viele Aspekte wie Bildung, Arbeit, Wahlrecht, Ehe und Farnilie im Zu

sammenhang mit den Geschlechterverhaltnissen als Themen identifizieren konnte. Beim 

emeuten Lesen meiner Arbeit in Vorbereitung des Louise-Otto-Peters-Tages zum Thema 

Gewalt wurde mir gewahr, dass Gewalt darin keine Berticksichtigung gefunden hatte. Entwe

der hatte ich diesen Aspekt der Unterdrtickung der Frau bei der ersten Untersuchung nicht 

berticksichtigt, weil ich mich zu sehr auf allgemeine Aussagen zum Geschlechterverhaltnis 

konzentrierte, oder weil Gewalt gar kein Thema in den Schriften war. Letzteres schien mir 

beim Nachsinnen imrner unwahrscheinlicher, je mehr ich mich rnit dem Begriff Gewalt aus

einandersetzte. Gewalt verstehe ich als Austibung physischen und psychischen Zwanges zur 

Durchsetzung von Herrschaft tiber Personen. Somit lieBe sich weiterdenken, dass auch die 

Aufrechterhaltung von Herrschaft Gewalt benotigt, Gewalt also reproduziert wird. Versteht 

1 
Die Quellenauswahl erfolgte auf Basis ihrer Zuganglichkeit. Sie gibt jeweils einen Ausschnitt aus dem publi

zistischen Schaffen der Autorinnen wieder und bilden Grundlinien ihres Denkens, nicht aber ein umfassendes 

Bild dessen. lnsbesondere dadurch, dass Schriften aus jeweils einem Jahr ausgewahlt worden sind, kann keine 

Entwicklung oder Veriinderung des Denkens der Autorinnen nachgezeichnet werden. Vgl. Otto, Louise: Das 

Recht der Frauen auf Erwerb, hrsg. irn Auftr. der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft von Astrid Franzke, Johanna 

Ludwig und Gisela Notz, Leipzig 1997 (im Folgenden Otto: Recht); vgl. Dohm, Hedwig: Der Frauen Natur und 

Recht. Zur Frauenfrage zwei Abhandlungen liber Eigenschaften und Stimmrecht der Frau, Berlin 1876, Reprint: 

Neunkirch 1986, Vorwort von Berta Rahm (im Folgenden Dohm: Natur); Vgl. Lange, Helene: lntellektuelle 

Grenzlinien zwischen Mann und Frau, in: Dauzenroth, Erich (Hg.): Frauenbewegung und Frauenbildung, Bad 

Heilbrunn 1964, S. 7-20 (irn Folgenden Lange: Grenzlinien). 
2 

V gl. Bechler, Ramona: Die deutsche blirgerliche Frauenbewegung und das Geschlechterverhaltnis im 19. Jahr

hundert. Eine Skizze, Dresden 2005 (unverOffentlichte Hausarbeit). An dieser Stelle danke ich Frau Prof. Dr. 

Susanne SchOtz filr die Ml>glichkeit, auf der Grundlage dieser Arbeit einen Vortrag zum Thema Gewalt in den 

Schriften von Otto, Dohm und Lange auf dem Louise-Otto-Peters-Tag 2006 halten zu konnen. 
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man nun das System der Geschlechter als Herrschaftsverhaltnis von Mannem iiber Frauen, 

muss Gewalt in die Analyse von Schriften iiber das Geschlechterverhaltnis notwendigerweise 

Eingang finden. 

Beim emeuten Lesen der Schriften von Otto, Lange und Dohm gait es also, nach Auspragun

gen physischer und psychischer Gewalt Ausschau zu halten. Dabei durfte nicht nur der 

Begriff Gewalt Kriterium sein, sondem auch damit assoziierte Auspragungen, etwa Zwang, 

Folter, Knechtschaft, Beschrankung usw. Gleiches galt auch fur moglicherweise vorhandene 

Metaphem und sonstige versteckte Hinweise auf Gewalt. Nachfolgend liegt das Hauptaugen

merk darauf, in welchen Zusammenhangen von Gewalt gesprochen und wie Gewalt sprach

lich dargestellt wird. Zudem ist von Belang, ob MaBnahmen gegen Gewalt angedacht werden. 

Das Thema Gewalt in Louise Ottos ,Das Recht der Frauen auf Erwerb" 

Ausgangspunkt von Louise Ottos Uberlegungen in ,Das Recht der Frauen auf Erwerb" ist das 

zeitgenossische Ideal der Frau als Gattin und Mutter. Jenes vermeintliche Idyll, das sich den 

jungen Madchen in Ehe und Mutterschaft eroffnen soll, entlarvt sie, sofem nicht echte Liebe 

im Spiel sei, als Opfertum. Not zwinge Familien, ihre als Last betrachteten Tochter in die Ehe 

zu geben. Weil sie nichts anderes gelemt habe, als ihrem Seinszweck als Gattin und Mutter zu 

dienen, fuge sich die Tochter ihrem Schicksal. Otto sieht die junge Frau gleichsam als Geop

ferte und sich Opfemde. Hieraus spricht eine durch Erziehung erzeugte Bereitschaft zur Un

terwerfung. Da der Wille zur Ehe nur Zwang ist, ist die Opferbereitschaft fur Otto jedoch 

nichts als Heuchelei, die auch dem Mann schade. 3 Der eigentliche Unwille zur Ehe, das Un

gliick der Braut vergleicht Otto drastisch mit Folter.4 Vergleichend zieht Otto auch die Prosti

tution heran. Eine ungltickliche Ehefrau, die ihren Mann nicht liebt, bezeichnet sie als ver

kaufte Dime, die daran nur zugrunde gehen konne.5 

Aufschlussreich hinsichtlich der Aufrechterhaltung des hierarchischen Geschlechterverhalt

nisses und den darin enthaltenen Unterdriickungsmechanismen sind Ottos Bemerkungen zur 

,Komplizenschaft" der Mutter mit dem patriarchalischen System. Diese zwangen ihre Tochter 

mit Gewalt in die Gesellschaft, wiederum allein urn diese ihrem Selbstzweck zu iiberfiihren.6 

Diesen beurteilt Otto als Abhangigkeit, Unselbststandigkeit und Unterdriickung.7 

Otto schildert die zeitgenossische Lage der Madchen aus biirgerlichem Hause in ihrer einsei

tigen Ausrichtung auf den so genannten Lebenszweck. Dem stellt sie das ausschweifende Le

ben junger Manner gegeniiber. Darin sieht Otto die Schaffung einer Grundlage fur das 

Weiterbestehen der Geschlechterhierarchie und eines damit verbundenen latenten Gewaltpo

tentials. Wahrend Madchen streng geriigt wiirden, womit die Unterwiirfigkeit gleichsam an

trainiert werde, habe man Nachsehen mit den Sohnen. Sie wiirden, so Otto, zu rohen egoisti

schen Mannem. 8 Manner seien zudem keinesfalls Beschiitzer der Frauen, sondem vielmehr 

ihre Verfolger, gegen die Schutz von Noten sei.9 Otto betont: , ( .. . ] die Jungfraulichkeit hat 

keine andere Waffe als die der Flucht, des Versteckens hinter SchloB und Riegel- die Wiirde 

der Frauen ist keine innere, die iiberall sich gleich bleibt, sie ist nur eine auBere, an die nie

mand mehr glaubt, sobald der fur ihre Aufrechterhaltung notige Apparat, hauslicher Herd, 

Farnilie und Geschlechtsgenossinnen, einmal nicht mehr an ihrer Seite ist!" 10 Sittsarnkeit ist 

3 
Vgl. Otto: Recht, S. 23. 

4 
Vgl. Ebd., S. 24. 

5 Vgl. Ebd., S. 25. 
6 Vgl. Ebd., S. 50. 
7 

Vgl. Ebd., S. 51. 
8 

Vgl. Ebd., S. 51-52. 
9 

Vgl. Ebd., S. 61/62. 
10 Ebd., S. 62. 
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fiir Otto das Ergebnis von Zwang.ll Mutterschaft als einziges Lebensziel einer Frau deutet sie 

als Barbarei. 12 

Das bestehende Verhaltnis der Geschlechter zueinander halt Otto nicht fiir geeignet, einen 

Beitrag zur Veranderung leisten. Sie prognostiziert: ,Ja, man wird dahin kommen (woman in 

der Tat schon teilweise ist!), daB die Manner in den Frauen nichts sehen als Spielzeuge fur 

ihre Sinnlichkeit und die Frauen in den Mannem nur eine passende Partie fiir sich selbst oder 

fur ihre Tochter."
13 

Zwei weitere Aspekte hinsichtlich Gewalt tauchen bei Otto auf. Sie verweist auf die gewalt

same Auflosung der Frauenvereine in Folge der gescheiterten Revolution 1848/4914 
- sie 

streift also kurz den Bereich der staatlichen Gewalt. Au13erdem weist sie auf die Moglichkeit 

des sexuellen Missbrauchs von Frauen durch Manner hin, wenn sie fiir medizinische Untersu

chungen von Frauen durch Arztinnen pladiert. 15 

Aus diesen, zum Teil deutlich auf Gewalt vetweisenden Aussagen zum Geschlechterverhalt

nis leitet Otto ihre Forderung nach Selbststandigkeit ab. Selbststandig zu sein bedeute fiir eine 

Frau, nicht Leibeigene oder Sklavin des Mannes zu sein. 16 Sie wendet sich gegen den 

Verstandesdespotismus und fordett, sich den Beschrankungen zu widersetzen. Die Notwen

digkeit der Unterwerfung der Frau in der Ehe sieht Otto keinesfalls gegeben. Gerade aufgrund 

der Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Otto bekanntlich nicht verleugnet, miisse die 

Frau zur Mitregentschaft zugelassen werden. 17 Bevormundung und oktroyierte Hilfe von 

Mannem lehnt sie hingegen ab, weil dies gerade Ausdruck der Unselbststandigkeit und Un

terwerfung der Frau ist. 18 Deutlich wird also die Aufforderung an das eigene Geschlecht, den 

Kampf gegen Unterdriickung aufzunehmen, sich des Selbstbestimmungsrechts nicht berauben 

zu lassen und nicht darauf zu verzichten. 19 

Diese Beispiele zeigen, dass Gewalt bei Louise Otto thematisiert worden ist. W enden wir uns 

der als Radikalen bezeichneten Hedwig Dohm zu und untersuchen, ob und wie es ihr gelingt, 

das Thema Gewalt aufzugreifen. 

Das Thema Gewalt bei Hedwig Dohm- ,Der Frauen Natur und Recht" 

Dohm stellt die Tradition, das Dogma von naturgegebenen Eigenschaften der Frau grundsatz

lich in Frage, da dieses weder mit der Vemunft, noch mit der eigenen Erfahrung iiberein

stimme?0 Das Dogma sei Fiktion, die aufrechterhalten werde als Mittel der Unterdriickung?
1 

Damit wertet Dohm die Existenz von Geschlechtscharakteren als bloBe Ideologie, die nur 

dem Zweck dient, die Frau allein durch den Mann zu definieren und sie zugleich zu einer ihm 

Unterworfenen zu degradieren. Die willkiirliche Etikettierung von Frauen durch Manner deckt 

sie als widerspriichlich auf und lehnt sie ab. 

In der sozialen Stellung der Frau sieht Dohm eine das ganze Leben wahrende Abhangigkeit. 

Hieraus resultierten Heuchelei, List, Verstellung, Liige und Intrige als notwendiges Mittel der 

Frau, ihr Leben ertraglich zu gestalten. 
22 

Dies scheint eine subtile Art der Gegenwehr in der 

11 V gl. Ebd., S. 62. 
12 

Vgl. Ebd., S. 58. 
13 Ebd., S. 63. 
14 

Vgl. Ebd., S. 85. 
15 Vgl. Ebd., S. 102-103 . 
16 Vgl. Ebd., S. 64. 
17 

Vgl. Ebd., S. 71. 
18 Vgl. Ebd., S. 80, 99. 
19 Vgl. Ebd., S. 99. 
20 

Vgl. Dohm: Natur, S. 29. 
21 V gl. Ebd., S. 30-31. 
22 Vgl. Ebd., S. 44. 
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Unterdrtickung zu sein. Allerdings gehe der Zwang zur Verstellung aufKosten der weiblichen 

Menschenwiirde. 
23 

Selbst wenn keine Heuchelei im Spiel sei, wie Dohm fiir die Frauen aus 

dem Volke konstatiert, resultiert daraus keine Linderung des Obels: , Ist der Mann roh, so 

entgeht sie in keinem Fall seiner MiBhandlung."
24 

Ahnlich Louise Otto verortet Dohm in der Erziehung die Grundlegung der Geschlechterver

haltnisse. Dramatisch ruft sie aus: ,Was kann der Mensch nicht aus den Menschen machen

im Guten und im Schlimmen!"
25 

Als Ergebnis der Jungenerziehung gilt auch fiir Dohm die 

Rohheit der Manner.
26 

Bei Madchen und Frauen versuche man hingegen die Dressur zu ver

vollkommnen.27 Erziehung sei dabei geistige Knechtung.28 

Die Ehe charakterisiert Dohm als Herrschaftsform des Mannes Uber die Frau. Wie bei Otto 

erscheint die Braut als Ware?
9 

Gleichsarn sei es die groBte Angst des Mannes, die Autoritat 

als Gatte zu verlieren. Die klligere Frau erscheint als das Schreckensbild des Ehemannes, der 

sich in einer solchen Situation als Opfer se hen wiirde. 
30 

Dohm versteht es, ironisch die heim

lichen Angste der Manner offen zu legen: ,Eine Frau an seiner Seite, rnit Willen, Energie und 

scharfem Verstande ausgestattet, mUBte ihm ja wie ein zweites Gewissen gegenliberstehen. Er 

will eine Frau, nicht einen Richter - Gott, man hat an seinem eigenen Gewissen schon ge

nug."31 Deshalb sei aus mannlicher Sicht Gehorsarnkeit der Frau notwendi~. Der Ge

schlechtscharakter der Frau dient dabei als Hauptargument fiir ihre Untertanigkeit. 
2 

Bekanntlich ist Dohms erste Forderung die Erlangung des Stimmrechts fiir Frauen. In ihrer 

Argumentation erlautert sie die gangige Auffassung, wonach Frauen das Stimmrecht nicht 

brauchten. Begrlindet werde dies darnit, dass Frauen von Mannem beschlitzt wiirden und die

se ihnen nie etwas angetan hatten. 33 Dem stellt sie entgegen, dass die Geschichte der Frauen 

eine Geschichte der Unterdrtickung gewesen sei. 34 Dohm greift dabei auf Beispiele aus ande

ren Kulturen zurtick. Hier kommen auch eindeutig gewalttatige Handlungen zur Sprache. Sie 

beschreibt die Misshandlung von Tochtem in anderen Kulturkreisen.35 Die Betrachtungjunger 

Madchen als Handelsartikel wird angefiihrt. Die Totung einer Ehefrau durch den Mann sei in 

orientalischen Verfassungen gesetzlich legitimiert.36 Bezug nimmt sie auch auf die europai

sche Kultur. Sie schildert Beispiele fiir Frankreich im Mittelalter und halt fUr GroBbritannien 

fest, dass bis in ihre Zeit hinein der Mann das gesetzliche Recht gehabt habe, seine Frau zu 

schlagen. 37 Aber doch nicht in Deutschland - so scheint Dohm die mogliche Reaktion auf ihre 

Beschreibungen vorweg nehmen zu wollen. Und dennoch macht sie auch hier Gewalttatigkeit 

aus. Korperliche Zlichtigung erscheint als anerkanntes und erprobtes Mittel fUr die Bandigung 

der Frau. Dohm zitiert den Kommentar eines Literaturkritikers zu , Madame Bovary": ,'Wenn 

sie (Mad. Bovary) einen Mann gefunden hatte, der sie zu besanftigen und mitunter den Stock 

zu gebrauchen verstand, - denn das war nothig - so ware sie vielleicht gar nicht so libel ge

worden?"'38 Ironisch-resigniert fiihrt Dohm ihre eigenen Gedanken weiter: ,Wir wiederholen, 

23 
Vgl. Ebd. S. 46, 47. 

24 
Ebd., S. 47. 

25 
Ebd., S. 50. 

26 
Vgl. Ebd. , S. 50. 

27 
Vgl. Ebd. , S. 55. 

28 
Vgl. Ebd., S.l69. 

29 
Vgl. Ebd., S. 96. 

30 Vgl. Ebd., S. 32. 
31 

Ebd., S. 37. 
32 

Vgl. Ebd., S. 29. 
33 Vgl. Ebd., S. 70/71. 
34 

Vgl. Ebd. , S. 71. 
35 

Vgl. Ebd., S. 75-76. 
36 

Vgl. Ebd. , S. 78. 
37 Vgl. Ebd., S. 92. 
38 Ebd., S. 93. 
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diese warme Empfehlung der Prtigelstrafe zur Autbesserung leichtfertiger Weiber geht von 

einem deutschen Manne aus, der auf der Hohe der Bildung seiner Zeit steht. Haben wir es 

nicht henlich weit gebracht? Wer weiB, am Ende ist die ganze moderne Frauenbewegung 

nichts als eine Emeute gegen das Miirbeprligeln der Weiber, und sie bezweckt nichts, als die 

Emancipation des Weibes vom Stock."39 

In der Tat :fiihrt Dohm auch reale Beispiele an. Sie beschreibt, class ein Mann seine vor ihm 
gefliichtete misshandelte Frau zuriickholen kann.40 Sie verweist auf die Schutzlosigkeit un

verheirateter Mutter, die von den Vatern ihrer Kinder auf die StraBe gesetzt werden. Der 

Rechtszustand der Frau sei es, solange benutzt und beschiitzt zu werden, wie es dem Mann 

niitzlich sei.
41 

Zudem sieht Dohm in der Prostitution die Basis der Gesellschaft. Sexuelle Gewalt wird zum 

Thema: ,Was auf dem Gebiete der geschlechtlichen Beziehungen straflos an den Frauen ge

siindigt wird, ist unglaublich [ ... ] und schmachvoll fiir die menschliche Gesellschaft."
42 

Hier 

kritisiert sie nicht nur Manner, sondern auch die Moralitat der gut situierten Frauen. 

Die gut V ersorgten seien es auch, die a us Bequemlichkeit das Stimmrecht nicht wollten. 

Schwierig sei es, sich von dem zu befreien, von dem man abhlingt. Die Unwissenheit der Un

gebildeten dartiber, class die Schlage, die sie erhalten, vom Staat legitimiert sind, fiihre bei 

diesen zur Nichteinforderung des Stimmrechts. Bereits auf den ersten Seiten ihrer Schrift ver

weist Dohm diesbeziiglich auf den Zusammenhang zwischen der Androhung von Gewalt und 

dem Duckmausertum. 43 Dohm stellt dem entgegen, class das Stimmrecht der Frau nicht vor

enthalten werden diirfe, da die Gesellschaft nicht die Befugnis habe, natiirliche Rechte zu 

rauben. Der mlinnliche Henschaftsanspruch sei nur ein Instinkt, der auf erworbenen Gefiihls

weisen beruhe. Aus der Macht iiber Frauen leiteten Manner ihre Rechte gegeniiber Frauen 

her. Henschaft sei aber kein Recht.
44 

Dennoch hatten sich Unterdrtickungsmechanismen so 

eingespielt, class sie von allen Seiten kaum mehr wahrgenommen wiirden.
45 

Das eigene Ge

schlecht prangert Dohm in dessen Opferbereitschaft fiir den Altar der Mlinneranbetung an. 

Denen, die das Stimmrecht nicht wollten, empfiehlt sie, weiterhin die Hand zu kiissen, die sie 
.. ht'gt 46 zuc 1 . 

Die Forderung nach Stimmrecht bedeute die Befreiung von Zwlingen. Dohm fordert, die ei

gene Situation zu erkennen und durch Konzentration der Krafte die Macht zu erlangen, urn 

dem Despotismus Grenzen zu setzen.47 Dohms Aussagen zu Gewalt im Geschlechterverhalt

nis scheinen mir noch klarer und nachdrticklicher, eben radikaler zu sein, als die Positionen 

Ottos. - Wie aber verhalt sich die gemaBigte Helene Lange zur Gewalt? 

,Intellektuelle Grenzlinien zwischen Mann und Frau" - Das Thema Gewalt bei Helene 

Lange 

In Helene Langes Aufsatz von den intellektuellen Grenzlinien zwischen Mann und Frau fm

den wir nur wenige eindeutige Aussagen zu Gewaltverhaltnissen. Nichtsdestotrotz gilt auch 

fiir Lange, class das henschende Geschlechterbild, das Frauen als Engel, aber auch als Urquell 

des Bosen ansieht, Zwlinge hervorruft.48 Lange betont aber auch den Fortschritt der Frau, die 

39 Ebd., S. 93-94. 
40 

Vgl. Ebd., S. 97. 
41 

Vgl. Ebd., S. 103-104. 
42 

Ebd., S. 99. 
43 

V gl. Ebd., S. 13-14. 
44 

Vgl. Ebd., S. 160-162. 
45 

Vgl. Ebd., S. 169. 
46 

Vgl. Ebd., S. 181. 
47 

Vgl. Ebd., S. 182-183. 
48 

V gl. Lange: Grenzlinien, S. 7. 
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als stille Macht im Haus wirke.49 Auf gewaltsame institutionelle Schranken treffe sie hingegen 

im Bereich der Bildung.50 Auch bei Lange taucht die Charakterisierung der Frau als Sklavin 

auf. 51 Dieses rtickstandige Barbarentum gelte es abzustoBen52
• V on althergebrachten Zwangen 

mtisse befreit werden. Veranderung sei an Kampf gebunden. 53 

Vergleich und Zusammenfassung 

Helene Lange liefert also weit weniger Positionen zur Gewaltfrage als die zuvor behandelten 

Autorinnen. Unabhangig von dieser Thematik kann zunachst fUr die Gesamtbetrachtung der 

Geschlechterverhaltnisse Folgendes konstatiert werden, wobei ich auch Ergebnisse meiner 

ursprtinglichen Arbeit mit berticksichtige: 

Die analysierten Schriften dreier Vertreterinnen der Frauenbewegung bieten einen vie!Hiltigen 

Einblick in das (Selbst-)Verstandnis der btirgerlichen Frauenbewegung. Sie zeigen, dass sich 

die Autorinnen intensiv mit dem Thema Geschlechterverhaltnisse auseinandergesetzt, Defizi

te erkannt und Visionen formuliert haben. Zugleich haben sie sich Gedanken tiber die prakti

sche Umsetzung ihrer Forderungen gemacht. Gleich ist den Autorinnen, dass sie die vorge

fundenen GeschlechteiTollen diskutieren. Sie kritisieren die daraus resultierenden Verhaltnis

se besonders in den Bereichen Ehe, Familie und Bildung. Dohm, Lange und Otto leiten aus 

ihrer Kritik die Notwendigkeit zu Veranderung ab und betonen gleichermaBen die Rolle der 

Erziehung und Bildung bei diesem Vorhaben. Damit haben sie einerseits aufgedeckt, was fUr 

die Verankerung der Geschlechtscharaktere in der Gesellschaft verantwortlich war. Zugleich 

sehen sie in der Erziehung und Bildung aber auch den entscheidenden Faktor, der Frau zu 

mehr Selbststandigkeit zu verhelfen. 

In diesen Ergebnisrahmen fligt sich auch der spezielle Aspekt Gewalt ein. Bei Dohm und Otto 

wird besonders deutlich, dass in der Erziehung die Anlage der weiblichen Unterwtirfigkeit 

und der miinnlichen Rohheit begrtindet ist. Ehe in der zeitgenossischen Form erscheint den 

Autorinnen als Zwang, die Braut vielfach als Ware. Die Beschrankung und Selbstbeschran

kung der Frau erzeuge Heuchelei. Otto und Dohm kritisieren deutlich die Selbstunterwerfung 

der Frauen, die Opferbereitschaft und die Bequemlichkeit, sich nicht gegen die miinnliche 

HeiTschaft aufzulehnen. Den Grund hierflir sehen die Autorinnen in der Verinnerlichung der 

Geschlechterverhaltnisse und nicht zuletzt der Wirksarnkeit angedrohter Gewalt. Gewalt wird 

also thematisiert als geistige Knechtung in der Erziehung, die keinen Raum lasst fUr eine freie 

Entfaltung der Personlichkeit. Gewalt besitzt Drohpotential. Gewalt kommt aber auch in ihrer 

korperlichen Auspragung zur Sprache. Dieser Aspekt wird mit historischen Beispielen, aber 

auch mit Beispielen aus anderen Kulturen belegt. Darnit wird die Kontinuitat der GewaltheiT

schaft tiber Frauen verdeutlicht. Korperliche Gewalt wird ebenso fUr die zeitgenossische Lage 

der Frauen ausgemacht, vor allem in Fmm der Ztichtigung durch SeWage. Sexuelle Gewalt 

konnte hier implizit mitgemeint sein, direkt kommt sie jedoch nur bei Dohm zur Sprache. 

Staatliche Gewalt wird bei Otto thematisiert, bei Dohm ebenso, wenn sie auf die Stimm

rechtsverweigerung eingeht. Helene Langes Aufsatz bietet hingegen zur Frage der Gewalt 

gegen Frauen wenig Substanzielles. Dennoch betrachtet auch sie das zeitgenossische Ge

schlechterverhaltnis als Zwangs- und Unterdrtickungssystem. Positionen gegen Gewalt kris

tallisieren sich in den Schriften an den Stellen heraus, wo zum Kampf fUr Selbststandigkeit 

und Stimmrecht aufgerufen wird. 

49 Vgl. Ebd., S. 8. 
50 

Vgl. Ebd., S. 10-11. 
51 

Vgl. Ebd., S. 8, 13. 
52 

V gl. Ebd., S. 15. 
53

Vgl.Ebd.,S.17. 
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Die Vertreterinnen der Frauenbewegung haben sich - ihr Wirken selbst lasst kaum eine ande

re Schlussfolgerung zu - hinreichend den Geschlechterverhaltnissen ihrer Zeit gewidmet. 

Dies gilt auch fiir den Bereich der Gewalt- zumindest bei Otto und Dohm. Zwar wird dem 

Thema kein eigenstandiges Kapitel zugestanden. Ausgehend von der weiten Defmition von 

Gewalt im Kontext des mfumlichen Macht- und Herrschaftssystems, wie ich sie anfangs dar

legte, widmen sie diesem Aspekt dennoch hohe Aufmerksamkeit. Sie diirften also erkannt 

haben, dass die Aufrechterhaltung von Unterdriickung eben nur durch Zwang und Gewalt 

funktionieren kann und dass Widerstand gegen Gewalt Befreiung aus Unterdriickung bedeu

tet. 

Louise Otto, Hedwig Dohm und Helene Lange liefem mit ihren Schriften zugleich eine 

Selbstsicht auf ihr Geschlecht, zum Teil auch auf das der Manner. Sie entwickeln eigene, sich 

vom polaren Geschlechterideal mit seinen hierarchischen Rollenzuweisungen unterscheidende 

Vorstellungen tiber Geschlecht, Geschlechterverhaltnis und Aufgabenverteilung, die zugleich 

als neue Gesellschaftsentwiirfe gewertet werden konnen, da sie immer wieder auf die Not

wendigkeit der Veranderung der Verhaltnisse drangen. 

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass ich lediglich einen Ausschnitt aus dem 

Denken dieser engagierten Frauen aufzeigen konnte. Ich habe sozusagen an der Oberflache 

gekratzt und keine Entwicklungen im Denken der Frauen aufgezeigt, zumal in der Forschung 

darauf hingewiesen wird, dass die Untersuchung der Emanzipationskonzepte langst nicht ab

geschlossen sei. 54 Gleiches diirfte fiir den Gewaltaspekt gelten. In diesem Sinne halte ich die 

Schriften der hier einbezogenen Autorinnen nach wie vor fiir lesenswert, nicht nur urn gutmti

tig zu lacheln, wie Louise Otto bemerkte, sondern auch, urn stets die Aufmerksamkeit darauf 

zu richten, dass Menschenrechte kein Geschlecht haben. 

54 Filr L. Otto vgl. Schotz, Susanne: Die eine iiber die andere: Louise Otto-Peters und Auguste Schrnidt, in: 

Ludwig, Johanna/Nagelschmidt, Ilse/Schotz, Susanne (Hg.): Leben ist Streben. Das erste Auguste-Schmidt

Buch, Leipzig 2003, S. 169-170. 
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