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„Werte der Frauen und sozialer Fortschritt“ 

Mit dem aktuellen Thema „Werte der Frauen und sozialer Fortschritt“ hat CLIMAF 
die deutschen Frauenlogen – aber m�glicherweise auch die anderen europ�ischen 
Frauenlogen – vor eine schwierige Aufgabe gestellt. 

Es mag an der deutschen Sprache liegen, dass das Wort „Wert“ (valeur) nicht 
eindeutig zu definieren ist sondern, dass ihm diverse Begrifflichkeiten implizit sind. 
Dazu kommt, dass dieses Wort in ganz unterschiedlichen Zusammenh�ngen 
verwendet wird. So sprechen wir etwa von einem „k�nstlerischen Wert“, von 
„moralischem Wert“ oder auch von „materiellem Wert“, wir sprechen von „�u�eren 
Werten“ und betonen die „inneren Werte. 

Wie wir also feststellen k�nnen, ist die Konnotation des Wortes „Wert“ �u�erst breit 
gef�chert. Urspr�nglich verstehen wir unter dem „Wert“ etwas rein �konomisches; 
erst im 19. Jahrh. hat sich eine Philosophie der Werte etabliert. 

Im Alts�chsischen und im Gotischen steht „Wert“ f�r Geld, Lohn und Preis. 
Etymologisch hat das Wort dieselbe Wurzel wie das lateinische „pretium“, das den 
�u�eren Wert, den Geldwert, den Kaufpreis bezeichnet. . Im Englischen gibt es die 
Unterscheidung „worth“ und „value“, das Franz�sische trennt „prix“ und „valeur“. 
Value und valeur gehen auf das lateinische „valor“ und das dazugeh�rige Verb 
„valere“ zur�ck. 

Neben der pekuni�ren Bedeutung finden wir relativ fr�h auch Nebenbedeutungen 
wie die Begriffe „Tauglichkeit, Geltung, Gewicht, die im Laufe der Zeit immer mehr in 
den Vordergrund getreten sind.

Im Englischen wie auch im Franz�sischen verbindet sich mit dem Wertbegriff 
au�erdem noch die Konnotation des Kraftvollen, Siegreichen und Mutigen. 

F�r uns Frauen ist es schwer, auf Anhieb den aufgef�hrten Begriffen eine weibliche 
Seite abzugewinnen, da die ersteren eher abstrakt zu bewerten sind und die zweiten 
traditionell eher dem maskulinen Geschlecht zugeschrieben werden. 

Um auf dem neuesten Stand zu sein, haben wir einen Blick ins Internet geworfen, um 
hier nach der zeitgem��en Definition weiblicher Werte zu fahnden. Dabei hat sich 
ergeben, dass das Internet auch heute noch unter „weiblichen Werten“ Gef�hls- und 
Einf�hlungsf�higkeit, Aufopferung und Hingabebereitschaft, M�tterlichkeit und Liebe 
f�r die Schwachen dieser Welt auflistet. Es darf die Frage erlaubt sein, ob Frauen 
tats�chlich auch heute noch auf diese, als typisch weiblich geltenden Merkmale und 
Werte reduziert werden k�nnen? Dabei soll die Qualit�t dieser sogenannten 
„weiblichen Werte“ keinesfalls infrage gestellt sondern nur der Hinweis gegeben 
werden, dass die Gesellschaft - also Frauen und M�nner – sozio – politische 
Entwicklungen durchlebt hat und aktuell durchlebt, die ihre Ansichten, Auffassungen, 
Haltungen, Wert- und Tugendbegriffe massiv ver�ndern. 
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Fakt ist jedenfalls, dass die j�ngere Generation der M�nner gerade die „weiblichen 
Werte“ f�r sich selbst entdecken, auch wenn deren Akzeptanz - speziell am 
Arbeitsplatz – noch eher fragw�rdig ist. Andererseits sind es speziell diese 
Eigenschaften, die von j�ngeren M�nnern im privaten Bereich heute erwartet 
werden. 

Dagegen sieht es bei uns Frauen so aus, dass zwar die Gesellschaft – also Frauen 
und M�nner – die aufgef�hrten „weiblichen Werte“ noch immer bei Frauen erwartet 
und sch�tzt, diese allein jedoch in der Berufswelt keine Frau auf einen Chefsessel 
bringen wird.. Frauen sollten sich daher h�ten, generell klischierte 
Rollenvorstellungen zu bedienen. Andere Eigenschaften, Haltungen und Werte der 
Frauen m�ssen st�rker ausgebildet werden, um eine „Gleichwertigkeit“ der 
Geschlechter zu erreichen. 

F�r unser vorliegendes Thema befassten sich mehrere Beitr�ge aus verschiedenen 
Logen mit soziologischen oder psychologischen Analysen der Werte von Frauen 
sowie dem sozialen Fortschritt. Da die Untersuchungen von internationalen, 
bekannten Soziologinnen und Soziologendurchgef�hrt wurden, ergaben sich zum 
Teil sehr differente Resultate, die jeweils von der analysierten Gesellschaft des 
Landes abh�ngen. 

Ein gro�er Teil der Beitr�ge aus den Logen bearbeitete auch die 
Entwicklungsgeschichte der sozialen Stellung der Frauen und versuchte, am Beispiel 
starker Frauen aufzuweisen, dass Frauen zwar aus unterschiedlichsten Gr�nden 
�ber Jahrtausende hinweg von M�nnern dominiert wurden, dass es jedoch zu allen 
Zeiten auch Frauen gab, die sich erfolgreich gegen gesellschaftliche Konventionen 
und Schwierigkeiten gewehrt und unbeirrt ihr e Ziele verfolgt haben.

Als erstes, markantes Beispiel mag uns die K�nigin Hatschepsut dienen, die sich 
vor etwa 3500 Jahren zur ersten Pharaonin �gyptens hat kr�nen lassen. Ihr 
Biograph (Peter H. Schulze) bescheinigt ihr „eine reiche, komplizierte und auch 
widerspruchsvolle Psyche.“ Er charakterisiert sie weiter indem er schreibt: “Ehrgeiz, 
Willensst�rke und ein hohes Ma� an Selbstvertrauen spricht aus ihrem Entschluss, 
die K�nigsrolle zu �bernehmen, Klugheit, aber auch List bis zur Verschlagenheit aus 
der Art, wie sie Hindernisse auf ihrem Weg ausschaltet; wache Intelligenz und die 
F�higkeit, mit k�hlem Verstand gegebene Situationen zu analysieren und die 
richtigen Schl�sse daraus zu ziehen, aus ihrer Au�enpolitik; Geschick im Umgang 
mit Menschen und eine starke Wirkung auf ihre Umwelt aus der Wahl t�chtiger 
Mitarbeiter, die sie f�r sich und ihre Sache zu begeistern verstand; tiefe Fr�mmigkeit 
aus ihren Bauten und Stiftungen f�r Tempel und Kult; nicht zuletzt ein gro�er 
pers�nlicher Mut, der sich ebenso bei den Auseinandersetzungen um ihre 
Thronbesteigung wie auch auf dem Schlachtfeld zeigt.“ 

Auf weitere ausf�hrliche Charakterisierungen gro�er Frauen der Antike m�ssen wir 
an dieser Stelle verzichten. Die gesellschaftliche Struktur des antiken Griechenlands 
brachte es mit sich, dass eine Frau zwar die Herrin des Hauses, dem Manne jedoch 
ansonsten in jeder Beziehung untertan war. 

Herausragende Frauen wie z. B. Xantippe , die Frau des Sokrates, oder auch 
Sappho, die gro�e Dichterin, wurden in antiken Schriften eher ironisch erw�hnt. Eine 
der wenigen Frauen, die gesellschaftliche Anerkennung fand, war Aspasia, die Frau 
des Perikles.. Man r�hmte nicht nur ihre Sch�nheit sondern vor allem ihre 
umfassende Bildung, ihren Geist und ihr politisches Interesse. Ihr Umgang mit den 
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bedeutendsten Philosophen ihrer Zeit festigten ihren herausragenden Stand als Frau 
in einer reinen M�nnergesellschaft. 

R�mische Frauen aller gesellschaftlicher Schichten genossen weitaus gr��ere 
Rechte als die Griechinnen. Aristokratische Frauen, die gebildet und mutig waren wie 
z. B. Julia, die Tochter C�sars, hatten indirekten politischen Einfluss und konnten 
sogar Kaiserinnen werden – allerdings ohne alleinige Entscheidungsmacht. 
R�mische Frauen k�mpften schon gegen ihre Unterdr�ckung durch die M�nner. Ein 
herausragendes Beispiel im 1. Jahrh. v. C. ist Hortensia, die im Jahre 42 v. C. eine 
flammende Rede gegen eine geplante Sondersteuer f�r Frauen hielt und damit 
erreichte, dass auch die M�nner besteuert wurden. 

Die folgenden Jahrhunderte brachten f�r unseren Kulturkreis eine permanente 
Unterdr�ckung der Frau, die nicht zuletzt durch die Philosophie des Aristoteles 
aufrecht erhalten wurde, wonach Frauen von einer „naturgegebenen 
Minderwertigkeit“ sind. Einen weiteren Beitrag lieferte die kath. Kirche mit ihrer These 
vom S�ndenfall. 

Trotz aller m�nnlicher Domination , die von der Masse der Frauen nicht nur geduldet 
sondern akzeptiert war, brachen immer wieder starke Frauen aus der ihnen 
aufoktroyierten Rolle aus und verfolgten ihren eigenen Weg.

Als Beispiel soll hier die �btissin des Klosters Eibingen im Rheingau und gro�e 
Naturkundlerin, die Hl. Hildegard von Bingen , genannt werden.. Alle Attribute, die 
ich bei der Pharaonin Hatschepsut zitiert hatte, treffen auch auf sie zu: sie war 
gebildet auf geistigem und naturwissenschaftlichem Gebiet; hatte Gott- und 
Selbstvertrauen, war ehrgeizig, willensstark, durchsetzungsf�hig, h�chst intelligent, 
diplomatisch und mit k�hlem Verstand, aber auch warmherzig. 

�berspringen wir nun die n�chsten Jahrhunderte und werfen wir einen kurzen Blick 
auf Antonia, Herzogin von W�rttemberg und Teck, die im 17. Jahrh. lebte. Sie war 
eine au�ergew�hnliche Frau, die weder f�r andere Frauen noch f�r sich selbst nach 
einer Ver�nderung der gesellschaftlichen Strukturen strebte, die jedoch von dem 
Wunsch beseelt war, das Gemeinsame der Religionen zu dokumentieren. 

Als Kind und junge Erwachsene erlebte sie die Schrecken des Drei�igj�hrigen 
Krieges und litt, wie fast alle Bewohner ihres Landes unter dr�ckender Armut. Ihre 
tiefe Fr�mmigkeit bewahrte sie davor, mit dem Schicksal zu hadern. Zusammen mit 
ihren beiden Schwestern widmete sie sich den Wissenschaften und den K�nsten und 
erwarb sich ein hohes Ma� an Bildung. Sie erlernte die hebr�ische Sprache und 
machte sich mit der j�dischen Lehre der Kabbala vertraut. Um sich in die vielf�ltigen 
Wissensgebiete einweisen zu lassen, umgab sie sich mit Gelehrten, die sich neben 
ihren Berufen auch mit den sogenannten Geheimwissen-schaften besch�ftigten. 
Mitglied dieses Kreises war auch Johann Valentin Andreae, der sp�tere Begr�nder 
des Ordens der Rosenkreuzer. 

Aus diesem Arbeitskreis ging der Plan und Entwurf einer „Lehrtafel“ (Pictura docens) 
hervor, die 1663 fertiggestellt wurde. Die Lehrtafel der Antonia, die ebenso Altes und 
Neues Testament vereint wie auch Christentum und Kabbala, ist weltweit einmalig 
geblieben. 
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In den folgenden zweieinhalb Jahrhunderten hat sich die Stellung der Frau als ein 
dem Manne untergeordnetes Wesen kaum ver�ndert. Allerdings nehmen im 18./19 
Jahrhundert  die Emanzipationsbestrebungen der Frauen rapide zu. 

Die Emanzipation der Frauen geht allerdings in den europ�ischen L�ndern in 
unterschied-lichen Zeitr�umen vonstatten. 

Die erste Frau, die bereits 1792 B�rgerrechte auch f�r Frauen forderte, war die 
Engl�nderin Mary Wollstonecraft.

Gleiche Rechte auch f�r weibliche B�rger verlangte 1793 die Franz�sin Olympe de 
Gouges (1748 – 1793), die jedoch wegen dieses Ansinnens ein paar Monate sp�ter 
hingerichtet wurde. 

Im Laufe der Zeit rumorte es in den europ�ischen, christlich ausgerichteten L�ndern. 
Die Frauen, zwar noch immer von ihrem M�nnern dominiert, erk�mpften sich 
zunehmend b�rgerliche Rechte. 

Es waren jedoch immer einzelne, gebildete, durchsetzungsf�hige Frauen, die sich f�r 
ihre Geschlechtsgenossinnen einsetzten. 

Zu erinnern sei hier an Louise Dittmar aus Darmstadt, deren Familie ihr die 
Ausbildung verweigerte, w�hrend ihre acht Br�der studieren durften. Sie forderte das 
Stimmrecht f�r Frauen und wandte sich gegen „das verkochte, verwaschene, 
verb�gelte Leben der Frauen“. Ihre Forderung fand zwar zun�chst kein Geh�r, 
beeinflusste jedoch das Denken mancher Geschlechtsgenossinnen.

Um der zentralen Forderung nach Gleichberechtigung mehr Gewicht zu verleihen, 
gr�ndeten couragierte Frauen 1902 den „Verein f�r Frauenstimmrecht“.

Hedwig Dohm (1831 – 1919) war eine solche couragierte Frau. Sie forderte 
unerschrocken und uneingeschr�nkt das Frauenwahlrecht, das sie zum Schl�ssel 
der politischen Ver�nderung erkl�rte. Was sie damals forderte, ist heute 
Allgemeingut, n�mlich das Recht der Frauen auf Bildung und Berufst�tigkeit. Hedwig 
Dohm war die einzige Frau, die mit bei�endem Spott in der Satire . Zeitschrift 
„Kladderadatsch“ ihre Stimme gegen Friedrich Nietzsche erhob, der die Frauen als 
„angenehme Haustiere“ bezeichnet hatte. 

1912 protestierten deutsche Frauen – zusammen mit mutigen M�nnern – gegen den 
Ausschluss von der Reichstagswahl. 

Erst 1919 durften Frauen bei der Wahl der Deutschen Nationalversammlung zum 
ersten Mal zur Wahl gehen und auch weibliche Abgeordnete w�hlen. 

Eine au�ergew�hnliche Frau war auch die Frauenrechtlerin Minna Cauer (1841 –
1922). 

Als sie 1876 mit ihrem zweiten Mann nach Berlin zog, kn�pfte sie erste Kontakte zu 
liberalen Politikern und Frauen aus der b�rgerlichen Frauenbewegung. Diese 
Begegnungen waren der Auftakt f�r ein Leben, das dem Kampf f�r die Rechte der 
Frauen gewidmet war. Bereits 1893 schrieb sie in einem Vergleich amerikanischer 
und deutscher Frauen, dass die Amerikanerinnen sich in das �ffentliche Leben 
einmischten und „zum Wohle des Ganzen arbeiten“ ……..“in der Erf�llung und 
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�bernahme der Pflichten f�r das Gemeinwohl als B�rgerin des Staates“., w�hrend 
„Deutschlands Frauen selig zu den F��en Goethes und Schillers tr�umten.“ 

Als sie Ende 1910 in ihr Tagebuch notierte: „Was ich in den letzten Jahren alles 
hinsichtlich des Frauengeschlechts erlebt habe, k�nnte mich zur Verzweiflung an 
diesem Geschlecht bringen. Aber arbeitet man f�r dieses Geschlecht? Nein, ich 
arbeite am Fortschritt der Menschheit mit, weiter nichts,“ scheinen diese Worte einen 
R�ckzug aus der aktiven Frauenarbeit anzudeuten. Doch sie arbeitet weiter, auch 
wenn sie feststellen muss: “Dieses ewige Untersichsein ruft Gr��enwahn, 
Halbg�ttinnentum, Eitelkeiten hervor.“ 

Am Ende ihres Lebens muss sie erkennen, „dass die Frauen nur im Kleinen ihr 
Dasein leben wollen…….sie suchen alle die Mittelm��igkeit auf, was nach au�en hin 
Erfolg und Anerkennung verschafft. 

Minna Cauer war also eine unerm�dliche K�mpferin f�r Frauenrechte und 
Demokratie, die zeitlebens versuchte, die deutschen Frauen zu bewegen, sich f�r 
ihre Rechte einzusetzen.

Ihr permanenter Einsatz brachte ihr zwar erhebliche �ffentliche Anerkennung, konnte 
jedoch die innere Einsamkeit nicht eliminieren. Mit ihrer Unduldsamkeit verschreckte 
sie Vertraute, die sie auch dann fallen lie�, wenn diese ihr nicht mehr geistig 
ebenb�rtig waren oder nicht mit der ihr eigenen Konsequenz ihre Ziele verfolgten.

Als weitere Frau, die ma�geblich am sozialen Fortschritt der Frauen beteiligt ist, 
m�chte ich noch Elisabeth Selbert (1896 – 1986) vorstellen, der wir Frauen die 
wichtige Formulierung im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu 
verdanken haben, die da lautet: „M�nner und Frauen sind gleichberechtigt“ (Abs. 2, 
Artikel 3). 

Elisabeth Selbert stammte aus kleinb�rgerlichen Verh�ltnissen. Ein Besuch des 
Gymnasiums war aus finanziellen Gr�nden nicht m�glich. Nach Mittel- und 
Handelsschule wurde sie Auslandskorrespondentin .1918 wurde sie Parteimitglied 
bei der SPD, der auch sp�ter ihr Mann beitrat. Beide waren ehrgeizig, wollten sich 
fortbilden und auch in der Parteihierarchie aufsteigen.1926 bestand sie als erste Frau 
in Kassel die externe Abiturpr�fung, obwohl sie bereits zwei Kinder hatte. Sie 
studierte Rechts- und Staatswissenschaften und schloss ihr Studium 1929 mit dem 
ersten Staatsexamen an der Marburger Universit�t ab. Sie wurde 1930 promoviert 
und erhielt 1934 ihre Zulassung als Rechtsanw�ltin. 
1948 wurde sie Mitglied des Parlamentarischen Rates, der eine Verfassung f�r die 
Bundesrepublik erarbeiten sollte. Im Parlamentarischen Rat gab es 61 M�nner und 
nur 4 Frauen. 

Zur Durchsetzung ihrer frauenrechtlichen Ziele suchte sie schon fr�hzeitig nach 
B�ndnispartnerinnen innerhalb und au�erhalb der Fraktion. Sie mobilisierte die 
Frauen und W�hlerinnen im Land, sie reiste umher, um einen Proteststurm zu 
entfachen. Ihr Ausscheren aus der „Parteidisziplin“, das von den Genossen �bel 
aufgenommen wurde, lohnte sich. Eine Unmenge von Petitionen und Eingaben 
�berparteilicher Organisationen und Einzelpersonen mit der Forderung nach der von 
E. Selbert“ geforderten Formulierung im Grundgesetz brachten Erfolg. 

Sp�ter erinnerte sie sich volle Stolz: „Ich hatte einen Zipfel der Macht in meiner Hand 
gehabt und den habe ich ausgen�tzt, in aller Tief und Weite, die mir theoretisch zur 
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Verf�gung stand. Es war die Sternstunde meines Lebens, als die Gleichberechtigung 
der Frau damit zu Annahme kam.“ 

Dass E.Selbert die Parteidisziplin missachtet hatte, um das Recht der Frauen 
durchzusetzen, wurde ihr in der Folge zum Hindernis innerhalb der Partei. Sie wurde 
zwar noch Landtagsabgeordnete, jedoch in keine h�heren �mter berufen. Sie f�hrte 
ihre Anwaltskanzlei in Kassel weiter.

Beide Frauen, Frauenrechtlerinnen mit und ohne Parteibuch, hatten ein Ziel: Frauen 
zu ihrem Recht zu verhelfen. Trotz mancher Niederlagen und pers�nlicher 
Dem�tigungen lie�en sie sich nicht entmutigen, an ihren politischen Zielen 
festzuhalten. 

Neben einer wachen Intelligenz und Klugheit wird beiden eine vorz�gliche Rhetorik 
bescheinigt sowie die F�higkeit, andere Menschen f�r ihre �berzeugungen zu 
gewinnen. Sie kn�pften Netzwerke und machten durch Publikationen auf ihr Anliegen 
aufmerksam. Bei aller Leidenschaft f�r die Sache waren sie k�hl argumentierende 
und rational veranlagte Frauen. Sie haben die Schw�chen ihres eigenen 
Geschlechts klar erkannt und trotzdem f�r die Frauen gek�mpft. 

Mit der Darstellung dieser Frauenrechtlerinnen m�chte ich meine Beispiele starker 
Frauen beenden, obwohl damit einer Anzahl von Frauen Unrecht geschieht, die an 
dieser Stelle ebenfalls Erw�hnung verdienten. 

Nach der Besch�ftigung mit einigen wenigen starken Frauen durch dreieinhalb 
Jahrtausende hinweg und dem Abri� der sozio – kulturellen Situation der Frauen, 
kehre ich nun wieder zur�ck zu unserem eigentlichen Thema „Werte der Frauen 
und sozialer Fortschritt“.

Nach der Bearbeitung aller vorliegenden Beitr�ge zu dem Thema kommt man zu der 
Erkenntnis, dass wir sehr klar unterscheiden m�ssen zwischen tradierten, 
klischierten, sogenannten weiblichen Werten und Werten der Frauen. 

�ber sogenannte weibliche Werte l�sst sich noch erw�hnen, dass die Zuordnung 
weiblicher Werte sich stark mit Auffassungen weiblicher Tugenden vermischt. In 
Anbetracht der Tatsache, dass Tugendauffassungen abh�ngig sind von Kultur und 
Gesellschaft, unterliegen auch Ansichten �ber weibliche Werte einem Wandel. 

Die aktuell noch der Weiblichkeit zugeschriebenen Werte erfahren zunehmend einen 
Adressenwechsel, indem sie vermehrt von M�nnern adaptiert werden. 

Werte der Frauen dagegen lassen sich an der Pers�nlichkeit der aufgef�hrten 
Frauen gut belegen - auch wenn wir m�glicherweise zu einem erstaunlichen, f�r 
manche Schwester sogar befremdlichen Resultat kommen. 

Die Betrachtung der Frauenpers�nlichkeiten hat eine F�lle an �bereinstimmungen 
gezeigt. 

Allen gemeinsam ist ein hoher Bildungsgrad oder das Streben nach 
Wissenserweiterung und damit ein wacher Geist. Sie sind hervorragende 
Rhetorikerinnen, �berzeugen durch ihre Pers�nlichkeit, verstehen es, Menschen zu 
begeistern und auf Menschen einzugehen, wenn es ihrem Ziel dient. Alle Frauen 
verbindet ein starker Wille, ihr jeweiliges Ziel zu erreichen. Im privaten Bereich 
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warmherzig, verfolgen sie ihre beruflichen oder politischen Ziele mit Mut, Intelligenz, 
manchmal List, Rationalit�t, Durchsetzungsverm�gen und �berzeugungskraft. Sie 
sind bereit, Verantwortung und Macht zu �bernehmen und auszu�ben. Sie nehmen 
auch Niederlagen und Dem�tigungen hin, wenn es der Sache dient. Sie agieren 
diplomatisch, mit Empathie, tolerant und mit pers�nlicher Bescheidenheit, wenn es 
ihnen opportun erscheint. 

Die aufgef�hrten F�higkeiten und Charaktereigenschaften stellen Werte dar, die in 
Frauen noch viel zu sehr verborgen oder versch�ttet sind. Frauen sind sich durch die 
Jahrtausende der Unterdr�ckung ihrer Werte und ihrer F�higkeiten nicht bewusst. 
F�r M�nner dagegen sind die gleichen Werte oder F�higkeiten 
Selbstverst�ndlichkeiten, die sie seit Jahrtausenden mehr oder weniger ausleben 
und �ben konnten. 

Frauen m�ssen nicht die Rolle von M�nnern �bernehmen, um gleiche Werte zu 
leben. Jede Frau sollte dies auf die ihr eigene Art tun. Dabei sollte zur Durchsetzung 
gesteckter Ziele die Bescheidenheit jedoch nicht zwangsl�ufig an erster Stelle 
stehen. 

Mit der sp�ten und schwer errungenen gleichberechtigten Beteiligung am politischen 
und gesellschaftlichen Leben ist f�r Frauen ein sozialer Fortschritt erreicht worden, 
dessen Ausma� und Folgen f�r die j�ngere Generation heute zwar selbstverst�ndlich 
sind, den die �ltere Generation jedoch noch nicht vergessen hat. 

Es ist unm�glich, s�mtliche Ver�nderungen, die die Gleichberechtigung bewirkt hat, 
an dieser Stelle aufzuzeigen. Es erscheint daher sinnvoller, die Defizite aufzuf�hren, 
die noch einer Bearbeitung – m�glicherweise durch mutige, starke Frauen, die sich 
ihres Wertes bewusst sind  – bed�rfen. 

Als erstes w�re die ungleiche Bezahlung von Frauen und M�nnern bei gleicher 
Arbeit zu nennen, dann die Besetzung von Chef – Positionen in Industrie und 
Banken. In Universit�ten sind Professorinnen noch rar. Generell geht eine 
Bewerbung auf einen h�her dotierten Posten meistens zugunsten eines Mannes 
aus.. 

Trotz aller Defizite, die auch im Zeitalter der Gleichberechtigung heute noch 
existieren, muss man feststellen, dass Frauen vor allem in den letzten 
einhundertf�nfzig Jahren unendlich viel erreicht haben, dass es jedoch einzelne 
Frauen waren, die mit Intelligenz, Mut und eisernem Willen gegen alle 
Schwierigkeiten f�r andere Frauen und ihren sozialen Fortschritt gearbeitet und 
gek�mpft haben. 

Als Fazit meiner Zusammenfassung m�chte ich sagen, dass wir Frauen �ber ein 
enormes Potential an Werten verf�gen. Sie werden vor allem da offensichtlich, wo 
sie bewusst gelebt und angewendet werden, vor allem bei der Verfolgung eines 
Zieles. 

Es kann nicht bestritten werden, dass M�nner dieselben oder ganz �hnliche Werte 
haben, die sie im Gegensatz zu Frauen viel eher ausleben. 

Es ist bedauerlich, dass zahllose Frauen ihr Wertepotential nicht aussch�pfen in 
einer liberalen Zeit, die ihnen fast alle M�glichkeiten bietet. Oft genug hat man den 
Eindruck, dass bei vielen Frauen eine R�ckentwicklung einsetzt, deren Begr�ndung 
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nicht leicht zu verstehen ist. Nicht immer liegt die Schuld an mangelnden 
Aufstiegschancen im Beruf, die Frauen die Lust an der Arbeit nimmt. Bei vielen 
Frauen ist Bequemlichkeit und mangelnder Wille zum Engagement zu beobachten. 
Fernseher und Computer l�sen eigenst�ndiges Denken und Handeln ab.

Diese Beobachtungen sind deprimierend wenn man bedenkt, wie viele Frauen sich 
�ber Jahrtausende daf�r eingesetzt haben, dass Frauen heute den M�nnern 
gleichberechtigt sind und alle Freiheiten genie�en. 

Ein Teil des Erfolgs der Freiheit ist auch die Freimaurerei f�r Frauen, die mutige, 
engagierte Frauen vor nicht allzu langer Zeit f�r uns erk�mpft haben. 

Die freimaurerische Arbeit kann uns nicht nur auf unserem Weg der Wertesch�pfung 
unterst�tzen, sie erinnert uns auch permanent an unsere Pflicht, uns im weitesten 
Sinne f�r die Gesellschaft zu engagieren. 

Christa v. Paczynski  


