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1. Cinleitung
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C

Sie wissenschaftliche Auseinandersetzung um Fragen dpr Geschlechts-

rollendifferenzierung und des Geschlechtsrollenwandels war bis vor

kurzem gekennzeichnet durch eine fast aussclienliche Zentrierung

auf die Rolle der Frau. Diese Einseitigkeit beginnt sich aufzu-

16sen. Neben zahlreichen Dooul3rwissenschaftlichpn Arbeiten, die

sich in der Regel kritisch mit dem traditionellen Selbstversttndnis

von Mdnnern auseinandersetzen, finden sich vereinzelt auch wissen-

schaftliche Untersuchungen, die Probleme der mtnnlichen Geschlechts

rolle thematisieren. Zudem ist ein genereller wissenschaftlicher

Trend feststellbar, wonach die einseitige und damit in ihren Er-

kenntnism8glichkeiten notwendig beschr3nkte Konzentration auf

jeweils einen Teil der Dualit3t "m3nnlich - weiblich
"

abgelast
wird durch eine Thematisierung der Interdeoendenzen Zwischen mtinn-

licher und weiblicher Rolle. Eine Zusammpnfassung der fur die

Mtnnerrolle vorliegenden theoretischen und emoirischen Ergebnisse

ist angebracht.

Die deutliche Priferenz fur Fragen der wpiblichen Geschlpchtsrollp

ist nicht zuletzt Ausdruck der Tatsache, da9 sich hier unzweifel-

haft ein Wandel vollzogen hat und noch vollzieht. Es kann erwartet

werden, dan diese Entwicklung auch die m nnliche Geschlechtsrolle

nicht unberuhrt l Rt. Das vorliegende Material soll daher insbs.

unter dem Gesichtsounkt m glichen Wandels gesichtet werden.

Die Grbeit verfolgt dementsorechend eine doooelte Zielsetzung.
Sie argumentiert einmal gegenstandsbezogen: Es sollen gegenwirtige

Erscheinungsformen und Entwicklungstendenzen der mdnnlichen Ge-

schlechtsrolle aufgezeigt werden. Sie argumentiert zum anderen

forschungsbezogen: Es soll der Stand der Forschung zum Problem

der mannlichen Geschlechtsrolle verdeutlicht werden.

Ein besonderes Anliegen besteht darin, der Frage der Verankerung
der mjnnlichpn Geschlechtsrolle in gesellschaftlichen Strukturen

nachzug ehen. Gmschlechtsrollen existieren nicht unabhtngig von

grundlegenderpn itrukturen und sind daher auch nicht beliebig
wandelbar. Eine realistische Einsch tzung gpgpbener Wandlungs-

mdglichkeiten setzt die Kenntnis dpr Ursachen und Sedingungen

//1
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derzeitiger Geschlechtsrollenausoragungen voraus. Deskriotive

Analysen, die ,der Erscheinungsebene verhartet bleiben, gphen in

ihren Dolitisch-oraktischen Konsequenzen notwendig fehl.

Das vorliegende Material zur mtnnlichen Geschlechtsrolle ist durch

eine Eigentumlichkeit gekennzeichnet: Es zerfdllt nahezu voll-

stdndig in rein theoretische Arbeiten einerseits, in rein pmoiri-

sche, quasi theorielosp Arbeiten andererseits. An dieser Polari-

sierung kommt auch die vorliegende Arbeit nicht vorbei:

In einem ersten Teil geht qs um die Skizzierung theoretischer

Oberlegungen. Dan die Argumentation sich vornehmlich nicht nur auf

die m nnliche Geschhlechtsrolle, sondern allgemeinpr auf die Ge-

schIRchtsrollendifferpnzierung hinsichtlich minnlicher und weib-

licher Rolle tezieht, hat nicht nur oragmatische, auf da3 vor-

liegende raterial bezogene, sondern auch und vor allem theoretische

urunoe: m nnliche und weibliche Rolle sind untrennbar aufeinander

bezogen und mussen daher - auf theoretischer Ebene - im Zusammen-

hang gesphen werden. Inhaltlich soil so vorgegangen werden, dan

nach einer kurzen Skizzierung rollenanalytischer Elemante auf die

Frage der Bedingungen und strukturellen Grundlagen der gegenwdrtig
noch dominanten Geschlechtsrollendifferenzierung pingegangen wird.

Von hieraus sollen Strukturbedingungen identifiziert werden fur

das, was man aus gegenwdrtiger Persoektive die traditionellp

Mhnnerrolle nennen k6nnte. Anschlielend sollen Soielr ume fur Ver-

tnderungpn aufgezeigt, bzw. strukturelle Entwicklungen angesorochen

wprden, die eine Umgestaltung auch der m3nnlichen Geschlechtsrolle

erwarten lassen.

In einem zweiten, orimHr empirischen Teil werden - mit Blick auf

sich abzeichnende Entwicklungstendenzen - Daten zu gegenw rtigen

Erscheinungsformen der m3nnlichen Geschlechtsrolle analysiert,

wobei familienbezogene Aspekte im Mittelounkt stehen. Bei der Dar-

stellung empirischer Sefunde wird sich die wunschenswerte Breite

nicht immer herstellen lassen. Im Mangel an emoirischem Material

werden geg pnwgrtige Forschungsdefizite deutlich sichtbar.

-2-
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2. Elemente einer fheorie der Geschlechtsrollendifferenzierung

CT

C

2.1 Zum Begriff "Geschlechtsrolle"

Das biologische Geschlecht ist in allen bekannten Gesellscharten

mit je soezifischen oder typischen Erwartungen an die Einstellungpn

Eigenschaften und Verhaltensweisen des Einzelnen verknuoft; mit

dem Geschlecht sind bestimmte Daseinsvoraussetzungen, -umst3nde

und -formen gesetzt. Geschlecht und Alter bilden die universellsten.

in allen Gesellschaften wirksamen Variablen sozialer Differenzie-

rung. Auf die Frage, inwieweit geschlechtssoezifische Verhaltens-

weisen biologisch oder osychologisch oriformiert sind, wird hier

nicht eingegangen (vgl. z.6. Allemann-Tschooo 1979); hier wird

devon ausgegangen, da9 die an das biologische Geschlecht geknuof-
ten udterschiedlichen Erwartungen - unbeschadet biologischer

Unterschiede - orim3r und vor allem sozial konstruiert sind. Fur

diese sozialwissenschaftlich allgempin akzeotiprte These soricht

die hohe interkulturelle Variabilit t der Erscheinungsformen ge-

schlechtssoezifischer Differenzierung (vgl. z.8. Mead 1958).

Zur Deskriotion und Analyse der gesellschaftlich an das-Geschlecht

gekoooelten Anforderungen wird in der Regel der Rollenbegriff

herangpzogen. Er bezieht sich auf Erwartunge und Verhaltensanfor-

derungen, die an den Inhaber einer Position oder eines Status

gerichtet werden, wobei vom je individuellen Verhalten (Rollen-
handeln) zungchst abgesehen wird. Kennzeichnend fOr die mit dem

Rollenbegriff bezeichneten gesellschaftlichen Erwartungen ist ihr

Eberindividueller Charakter sowie ihre relativ: Yarbindlichke£t.

Der Begriff der Geschlechtsrolle bezieht sich auf die gesellschaft-
lichpn Verhaltenserwartungen, mit denen der Einzelne qua Geschlecht

konfrontiert ist. Eine solche Definition ist allerdings aufgrund
ihrer Allgemeinheit inhaltslepr. Wurzbacher/Cyorian vermitteln

mit ihrer Definition eine Vorstellung von der Reichweite der mit

dem Geschlecht verbundenen Verhaltensanforderungen: "Die Gpschlechts

rolle kann als.die grundlegende und allgemeinste soziale Rolle in

unserer Gesellschaft vorstanden werden, da sie in allen Sozial-

berpichen - von den Intimbeziehungen der Familie Gber den Beruf

--
-
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bis zur Stellung in Mffentlichen Institutionen - wirksam wird,

alle Lebensalter vom Kind bis zum alten Menschen umfant und dabei

relativ allgemein formuliert ist. Mit ihr werden die unterschied-

lichen Funktionen, Statusmerkmale und Personlichkeitseigenschaften

beschrieben, die man in Gesellschaften gleichsam selbstverstdnd-

lich mit der Geschlechtszugeh6rigkeit verbunden sieht. Die Ge-

schlechterrolle setzt sich einmal zusammen aus dem in der jeweili-

gen Kultur dominierenden Leitbild von Abnnlichkeit und Weiblich-

keit, das stereotyoisch die als richtig und wunschenswert ange-

sphenen Interessen, Einstellungen, Emotionen usw. festlegt, den

besonderen Aufgaben, die Mann und Frau in der Gpsellschaft zuge-

schrieben werden, und nicht zuletzt aus der hierarchischen Ord-

nung der Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern." (vgl. Wurz-

bacher/Cyorian 1973, 5. 16f)

An dieser Bestimmung werden neben der Reichweite auch die ver-

schiedenen Ebenen, auf denen die unter dem Begriff Geschlechts-

rolle subsumierten Erwartungselemente angesiedelt sind, deutlich.

Von der Unterscheidung zwischen Aufgabenteilung, Statusdifferen-

zierung und allgemeinen Persdnlcihkeitsmerkmalen soll im folgenden

ausgeganoen werden. ·-

Die gesellschaftlich vorgegebenen Regeln mussen in Sozialisations

orozessen erlernt bzw. vermittlet werden. Nach Lehr hdngt dieser

Prozen von drei Voraussetzungen ab:

'1. Das Wissen um geschlechtssoezifische Unterschiede, die zu-

nichst in frGhester Kindheit am 'Modell' der Eltern, dann vom

Schulalter an als mehr oder minder abstraktes Konzeot er-

fahren wird;

2. das Erkennen der eigenen Geschlechtszugeh5rigkeit und schlien-

lich

3. das Bestreben, den geschlechtssoezifischen Verhaltenserwar-

tungen der Gesellschaft nachzukommen." (Lehr, '1973, S. q22)
Auf den ProzeB des Geschlechtsrollenerwerbs und die daraur ge-

richteten Theorien kann hier nicht eingegangen werden (vgl. Schenk

1979 mit Cberblick); Ergebnis dieses Prozesses ist die Geschlechts-

identit4t als Einbeziehung von geschlechtssoezifischen Charakte-

ristiken in das Selbstkonzeot.

-4-
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Mit der Existenz gesellschaftlich verbindlicher, An das Geschlpcht

gebundener Verhlatnesnormpn ist wedpr das jew,ailige situativp Ver-

h.,lt·n noch die jeweilige geschlechtsrollenbezogene identitht

schon festgelegt. Die rollensopzifischAn Anforderungpn sind in

der Regel allgemeiner, unsoezifisber Natur; sie sind zudem in der

Regel nicht widersoruchsfrei. Dem einzelnen ftllt die Aufgabe zu,

die gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu interorptierpn, zu

konkretisieren und mit seinen individuellen Disoositionen auszu-

balancieren. Von ihm werden sowohl Anaassungs- als auch Ausge-

staltungsleiltungen verlangt. Diese Anforderungen drucken sich

aus in unterschiedlichen Formen der Ausgestaltung allgemeiner

Rollenvorgaben sowie in der Herausbildung unterschiedlicher Formen

geschlechtsrollenbezogener Identitdt.

Die skizzierten rollenthheoretischen Elemente machen deutlich, dan

die Rollentheorie in der Lage ist, begridfliche Instrumente zur

Deskriotion und Analyse von Geschlechtsrollen zu liefern. Eine

rein rollentheoretische Sicbtweise vernachl3ssigt jedoch m.E. die

gesellschaftlichen Sedingungen jewpils historischer Erschpinungs-
formen der Geschlechtsrollendifferenzierung und damit auch die

Bedingungen ihres Wandels. Sie setzt sich damit dem Verdacht aus,

die Geschlechtsrollenoroblematik zu anthrooologisieren. Auf dieses

theoretische Defizit - die Ausblendung von Bedingungszu3ammen-

hdngen - weist z.8. Beck-Gernsheim nachdrucklich hin: "Auch der

Geschlechtsrollenansatz thematisiert nur die Verzahnung der Ge-

schlechtsrollen untereinander, nicht aber ihre Verzahnung mit

wesentlichen gesellschaf tlichen Insitutionen und Funktionsbe-

reichen. Er kann noch darauf hinweisen, dan eine isolierte Ver-

Snderung der Frauenrolle wenig aussichtsreich erscheint, weil sie

Reaktionen des Widerstands auf seiten der Minner auslMsen wird.

Aber er untersucht nicht, inwieweit auch eine Ver nderung der

Geschlechtsrollen allein scheitern mun, weil diese zu fest ver-

ankert sind in den Strukturen der gegenw rtigen Arbeitswelt und

Familiensituation, deshalb nicht einfach sich herausldsen und fur

sich genommen umformen lassen. (Beck-Gernsheim 1980, S. 20)"

,Oie Dolitisch-Draktische Konsequenz einer ausschlip"lich rollen-

analytischen Sichtweise beschr nkt sich denn auch auf Aooelle, die

herkummlichen Geschlechtsrollan flexibler als bisher zu handhaben.

d-

-
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'2.2 Zur Theorie der Geschlechtsrollendif ferenzierung
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Es soll nun gefragt werden, wie der Zusammenhang zwischen Ge-

schlechtsrollen und anderen sozialen Strukturen jenseits rollen-

analytischer Systematisierungsversuche konzioiert werden kann. Die

Einsicht in die Mechanismen der strukturellen und historischen

Bedingtheit von Geschlechtsrollen bildet die Voraussetzung erstens

einer Erkl3rung bestimmter Erscheinungsformen und zweitens einer

Crklgrung von Uandlungsorozessen bzw. einer Identifikation von

SDielr umen fur Wandlungsorozesse. Erst von hier aus ist es auch

m3glich, die einzelnen Elemente eines deskriptiven Geschlechts-

rollenbegriffs aufeinander zu beziehen.

Neuere Versuche, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen

Strukturen und Geschlechtsrollen zu konzioieren, gehen aus von der

Kategorie der Arbeit. Dieser Persoektive liegt die Annahme zu-

grunde, dan die Formen gesellschaftlicher Organisation von Arbeit

die Rahmenoedingungen abgeben sowohl fur die subjektive Konstruk-

tion von Wirklichkeit als auch Fur die Konstitution kultureller

und normativer Strukturen. Man kann dies als materialistische

Analyse auffassen: Die jeweiligen Strukturen, in denen sich die

Bewiltigung der Grundorobleme Produktion und Reoroduktion voll-

zieht, wirken als konstituierende Bedingungen, innerhalb derer

sich - u.a. - die Formierung von Geschlechtsrollen vollzieht.

Im Mittelounkt der Analyse stehen folgerichtig die sozio-5kono-

mischen Bedingungen sowie die Strukturen geschlechtssoezifischer

Arbeitsteilung. Geschlechtsspezifisch unterschiedliche Arbeits-

zusammenhdnge bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich die Lebens-

entwurfe von Mdnnern und Frauen konkretisieren und ihre unter-

schiedlichen Konturen gewinnen. Hinsichtlich der Formen der Arbeits

teilung lessen sich auf der Ebene uberhistorischer Argumentation

lediglich Grundbedingungen angeben, denen die jeweilige Arbeits-

teilung genugen mun, wobei die Vertr3glichkeit produktiver und

reoroduktiver Funktionen das zentrale Strukturierungsorinzip dar-

stellen durfte.(vgl. Eckert 1979)

Andere Momente von Geschlechtsrollen werden aus dieser zuntchst
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als horizontale Differenzierung gedachten geschlechtssoezifisch

unterschiedlichen Einbindung in den ProzeG gesellschaftlicher

Arbeit abgeleitet, bzw. als ableitbar gedacht (vgl. Raisch 1982):

- Insofern bestimmte Aufgaben und Funktionen in der Regel auch

Teil hierarchischer Strukturen nach Kriterien wie Macht, Ein-

kommen etc. sind, sind mit bestimmten Formen der TMtigkeits-

differenzierung auch Statusdifferenzierungen, also vertikale

bifferenzierungen verbunden.

- Insofern der Einbindung in unterschiedliche T:itigkeitszusammen-

hdnge unterschieldiche Anfirderungen an Fdhigkeits- und Ferson-

lichkeitsmerkmale entsorechen, korresoondiert der T tigkeits-

differenzierung eine Fihigkeits- und Pers8nlichkeitsdifferen-

zierung.
Geschlechtsrollen im engeren Sinne sind kulturelle tiberbauoh:ino-

Rene, in denen sich die angesorochenen Dirferenzierungmn (Afteits-

teilung, Macht, Persdnlichkeitsmerkmale) abbildpn. Im Krpislauf

von geschlechtssoezifischer Sozialisation und gesclechtssoeziri-

scher Lebensoestaltung werd=n sie st3ndig rporo,Juziert.

Sas theoretische Drodri m, Geschlecht5rollen auf sozio-3konomische

Verhdltnisse zu beziehen, steht gleichzeitig als Kritik an funk-

tionalistischen Arbeiten aus den funfziger und sechziger Jahren,
in denen unter Abstraktion von historischen gesellschaftlichen

Strukturen und bei Fixierung auf immanente Funktionsanforderungen
des Subsystems Familie eine geschlechtsspezifische Differenzierung
in instrumentelle und exoressive Tytigkeiten als - zumindest

tendenziell - universell unterstellt wurde (zur Kritik des funk-

tionalistischen Konzeots vgl. Zahlmann-Willenbacher 1979).

Der argumentationslogisch angedeutete Zusammenhang zwischen gesamt-

gesellschaf tlichen Strukturen und Geschlechtsrollen ist allerdings
in mehrfacher Hinsicht zu differenzieren:

- Ei pndynamik von Geschlechtsrollen

Ceschlechtsrollen unterliegen als kulturelle Ph3nomene einer

gewissen Eigendynamik und mussen nicht in jedem Detail den

funktionalen Anforderungen der sozio-Bkonomischen Entwicklung

entsorechen. Insbesondere ist eine gewisse Traditionalitat von

von Geschlechtsrollenstrukturen gegenuber gesellschaftlichen

-*----1-- I
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Entwicklungen zu vermuten.

- Gruooensoezifische Jifferenzierungen

In jeder Gesellschaft finden sich erhebliche Differenzierungen
hinsichtlich verschiedener Lebenslagen sowie hinsichtlich der

Verteilung von Potenzen zur Infragestellung von Rollenvorgaben

(z.B. Bildungsniveau). Von den Geschlechtsrollen von Mann und

Frau kann daher nur auf allgemeinstem Abstraktionsniveau ge-

sorochen werden. In der Realitjt durften jeweils erhebliche

Schicht- oder gruooensoezifische Variationen im Rollenverhalten

und/oder in den Rollendefinitionen aufweisbar sein.

- Individuelle Ausgestaltungen

Geschlechtsrollen mussen in Sozialisationsorozessen individuell

vermittelt bzw. angeeignet werden. Aufgrund des weitschweifigen

Vermittlungszusammenhangs zwischen Rollenvorgaben und Prozpssen

ihres Erwerbs sowie aufgrund je individueller Pers3nlichkpits-

merkmale, die mit Rollenvorgaben ausbalanciert werden mussen,

beinhaltet die je individuplle Ausgestaltung ein hohes Man an

Eigenleistung und damit auch an Unterschiedlichkeit.

-8-
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2.3 Zur Polaristerung der Geschlechtsrollen in Industriegesell-

schaften/Konturen der minnlichen Geschlechtsrolle

Als zentrale Determinante, die die heute noch zu beobachtenden

Erscheinungsformen der Geschlechtsrollen strukturpil orEgt, ist

die rdumliche und zeitliche Trennung von Produktions- und Reoro-

duktionsfunktionen anzusehpn (vgl. Neidhardt 1975, S. 49ff, Eckert

lq74, Beck-Gernsheim 1979 und 1980). Diese Entwicklung ist musdruck

der Entfaltung der modernen industriellen Produktionsweise, dip

eine Auslagerung oroduktiver Funktionen aus familialpn Zusnmmen-

htngen und ihre Konzentration in Betriet9n mit sich brachte. Cie

sich im Zuge der Industrialisierung allmdhlich durchsetzende nahe-

zu vollst ndige Segregation der Funktionen Produktion und Reoro-

duktion ist die Grundlage einer - historisch gesehen - bisher nicht

gekannten Ausdifferenzierung unterschiedlicher Geschlechtsrollen,
einer Polarisierung der fur M nner und Frauen verbindlichen Rollen-

erwartungen, wie sie in mehr oder minder ausgeor3gtem nan in allen

Industriegesellschaften zu beobachten ist.

Dieser Zusammenhang soll - soweit bisher ausgefuhrt - in groben

ZEgen nachvollzogen werden; die besondere Aufmerksamkeit gilt dabei '

jpweils der mdnnlichen Geschlechtsrolle. Die Ausfuhrungen sind im

Sinne einer Strukturanalyse zu verstehen: Die Trennung von Pro-

duktion und Reoroduktion wird unterstellt und auf Konseouenzen

hin befragt. Von historischen Prozessen sowie von der Dynamik
von Industriegesellschaften wird zundchst abgesehen. Eine genaue

historische Analyse wurde den Rahmen sorengen und ist im Obrigen
fur die M nnerrolle erst noch zu leisten. Punktuell wird auf

historische Prozesse hingewiesen.

1. geschlechtssoezifische Aurgabenteilung

Die rgumliche Trennung von Beruf und Familie erzwingt eine Ver-

schdrfung der historisch schon immer gegebenen Arbeitsteilung von

Mann und Frau. Sie fuhrt zu einer Segregation der Frau von Pro-

duktionsaufgaben und zu ihrer Soezialisierung auf reoroduktive

Funktionen im Rahmen der Familie, zu einer Soegialisierung des

-9-
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Mannes auf Berufsaufgaben und den wirtschaftlichen Erhalt der

Familie. Dem r umlichen Auseinandertreten von Produktion und Re-

oroduktion entsoricht eine weitgehende Aufsoaltung der Lebens- und

Arbeitsbereiche von Mann und Frau. Die jewpiligen Bereiche fungiere

als gesellschaftlicher Orientierungsrahmen fur geschlechtssoezifi-
sche Handlungsperspektiven und Lebensolanungen; die Berufswelt

wird zum Erfullungsort des Mannes, die Welt der Familie zum Er-

fullungsort der Frau. Dem entsoricht auf der Ebene des kulturellen

Oberbaus die Durchsetzung der Rollenstereotyoen vom Mann als Er-

njhrer, von der Frau als Forsorgerin der Familie.

Der ProzeR der Durchsetzung dieser Dolaren Aufgabendifferenzierung

sowie der sie abbildenden Rollendefinitionen ist allerdings lang-

wierig und vollzieht sich gesellschaf tlich nicht einheitlich (vgl.
Eckert 1979, S. 24lf, Raisch 1982). Die Abdichtung der geschlechts-

spezifischen Lebensbereiche erreicht historisch in den biirgerlichen

Klassen ihre sch3rfste Ausordgung; hier reicht das Einkommen des

Mannes bei weitem aus, um die Ernlhrung der Familie sicherzustellen

Von daher ergibt sich hier dip Raglichkeit einer ausschlie"lichen

Konzentration der Frau aur Reorodunktionsaufgaben. Cie Abdichtung

der Reoroduktionssoh3re gegenuber der versachlichten Arbeitswelt

ermaglicht gleichzeitig eine intimisierang und Emotionalisierung

des orivaten Bereichs.

In den oroletarischen Schichten besteht demgegenuber in der Fruh-

ohase der Industriealisierung durchgdngig die Notwendigkeit der

Mitarbeit der Frau (und der Kinder). Damit bleiben zwangsltufig
die Reoroduktionsorobleme ungel6st, die Notwendigkeit der Mitarbeit

wird - auch.angesichts fruhkaoitalistischer Arbeitsbedingungen -

faktisch als Verelendung erfahren. Giese Bedingungen bilden die

Voraussetzungen fGr die Durchsetzung der burgerlichen familialen

Grganisationsform als gesellschaftlich gultigem Ideal. "Die

besonders ausgeor:igte Folarisierung zwischen Mann und Frau in der

b6rgerlichen Familie wird zum generellen Vorbild in der kaoita-

listischen Gesellschaft stilisiert, da sowohl die sozio-8konomi-

sche Position des Mannes, als auch die umfassende Virsorgung der

Familie durch die Frau als erstrebenswert .gilt."(Rais.ch 1992,

9. 53, zur gesellschaftlichen Jurchsetzung der burgerlichen

=---I---I-  
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Geschlechtsrollen vgl. auch Hausen 1976). Dan die Norm, derzufolge

die Frau sich - sofern finanziell irgend moglich - ganz dem Haus-

halt und den Kindern widmen sollte, auch heute noch in den Unter- 1

schichten besonters fest verankert ist, dijrfte hier eine Erkldrung
finden.

Die Folgen des Auseinandertretens von Berufsarbeit und Familien-

arbeit sollen bezogen auf die mdnnliche Geschlechtsrolle nochmals

zusammengefant und ortzisiert werden: Berufsarbeit wird zur tyoisch

mdnnlichen Form der Verausgabung von Arbeit. Sie stellt - faktisch

und normativ - das Zentrum und strukturierende Merkmal mdnnlicher

Biograohie dar. Dem entsoricht familienbezogen die ZustAndigkeit

des Mannes fur den wirtschaftlichen Erhalt der Familie, dieser

Funktion sind andere Aufgaben und Rollen untergeordnet.

Diese Rahmenbedingungen mAnnlicher Existenz beinhalten naturlich

erhabliche Soielriume, bsosw. hinsichtlich Berufsbindung und

Karriereorientierudg sowie hinsichtlich der Ausbalancierung von

beruflichem und orivatem Sereich. Fber die Ausfullung dieser

Soielr ume ist mit' der geschlechtssoezifischpn Arbeitsteilung
noch nicht entschieden. Zumindest in der Mittelschicht - bzw.

historisch gesehen in den b{Irgerlichen Klassen - korresoondiert

der Soezialisiprung auf 8erufsarbeit traditionellerweise auch

einp normativ geforderte Ausrichtung auf Erfolgsstreben und

Karriereorientierung. Im Zuge der gesellschaftlichen Generali-

sierung von b,irgerlichen bzw. Mittelschichtnormen werden auch

diese eher qualitativen Asoekte mgnnlicher Gerufsarbeit tenden-

ziell generell zum Inhalt mgnnlicher Rollenvorgaben.

.':Innerfamilial entsoricht der Soezialisierung des ,,annes aur

Berufsarbeit die weitgahende Freistellung von reoroduktiven

Funktionen. Hausarbeit ist Dom3ne der Frau und gilt als unmgnn-

lich. Auch diese VorgaLe ist durch die tendenziell m8glichst
weitreichende Vereinnahmung der Aroeitskraft im Produktionsbereich

strukturell mehr oder weniger stark erzwungen.

Insbesondpre bedeutet die aulprhiusliche Erwerbstdtigkeit gegen-

uber vorindustriellen Verhlltnissen einen oartiellen Vaterverlust:

--

- 11 -
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Sozialisationsaufgaben fallen erzwungenermanen weitgehend in die

Zust;indigkeit der Frau, die Einheit von Erziehungs- und Arbeits-

orozen ist nicht mehr gegeben. Auch hier lassen die strukturellen

Sedingungen erhebliche Snielrdume fur die konkrete Ausgestaltung

von Vaterschaft.

Die These von der vaterlosen Gesellschaft (vgl. Mitscherlich 1963)

soielt allerdings - sofern mit ihr die Annahme einer objektiven

Sozialisationsunf higkeit des Vaters aufgrund neuer Strukturbe-

dingungen verbun en ist - vorindustriell und industriell geordgte

Strukturen der Vaterrolle in vereinfachender Weise gegeneinander
aus. Die Industrialisierung bewirkt zwar - neben der erzwungenen

Absenz des Vaters - den Verfall patriarchalischer Strukturen

und damit eine Ver nderung v terlicher Autorit3t; hinzu kommen

Prozesse der Auslagerung von Sozialisationsfunktionen aus der

Familie, die das Soektrum familialer oder v3terlicher Soziali-

sationsaufgaben reduzieren. Die Gualitdt der V ter-Kind-Beziehung

durfte jedoch keine unmittelbare Funktion der quantitativen Prd-

senz des Vaters sowie des Soektrums seiner Sozialisationsaufgaben
sein; ebensowenig durfte der Sozialisationserfolg an die IdentitMt

von Erziehungsi und Arbeitsorozen geknuoft sein. Wahrscheinlich

mun mit der Durchsetzung aunerhduslicher Erwerbstdtigkeit eine

Verschiebung von einem eher beil3ufigen, oft mit einem Einbezug
des Kindes in die Arbeit verbundenen SozialisationseinfluP zu

einem direkten Einflun, zu einem Kontakt mit dem Kind um seiner

selbst willen unterstellt werden (vgl. Schenk 1979, S. 169).

2. Autorit3tsdifferenzierung

Die horizontale Differenzierung zwischen Mann und Frau bzgl. der

Aufgabenzuweisung hat - entsorechend dem oben angedeuteten Modell

des Zusammenhangs der verschiedenen Ebenen von Geschlechtsrollen -

strukturell gesehen weitreichende Folgen. Dem AusschluB von Frauen

von familienexternen Positionen, insbs. von 5konomischen und 00-

litischen Machtoositionen und der 8konomischen Abh ngigkeit der

Erau vom Mann, in dessen Rollendefinition sich die Ernthrerfunk-

tion konzentriert, entsoricht ein meh- oder weniger stark ausge-

- 12 -
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ordgtes Statusger3lle zwischen Mann und Frau. Der horizontalen

Differenzierung entsoricht vertikal makrostrukturell ein Ausschlu"

der Fraupn von Macht, Einkommen und Prestige, mikrostrukturell

ein Autorit tsgefjlle zwischen Mann und Frau in der Familip.

-

Mit der Abhjngigkeit der Frau vom „ann sind allerdings autorit;ire

Strukturen in der Familic funktional keineswpgs erzwungen, sie

sind wesentlich historisch und ideologisch bedingt. Voraussetzung

eines familialen Patriarchats durfte die Existenz eines 6ffent-

lichen Patriarchats sowie 6ffentlich akzeotierter oatriarchali-

scher Ideologie sein (vgl. Neidhardt 1975, S. 54). Der autoritdre

Hausvater des 19. Jahrhunderts durfte aus einem Zusammenflienen.

schon vorgingig existierender patriarchalischer Strukturen und

einer Kulmination wirtschartlicher Abhingigkeit der Frau vom

Mann zu erkldren sein. So gesehen begannen die Grundlagen des

Patriarchats schon im 18. Jahrhundert mit dem Aufkommpn von

Gleichheitsideen zu zerfallen. Einausdruckliches Datriarchat

konnte sich daher historisch auch nicht halten und kann naturlich

in modernen Industriegesellschaften nicht mehr unterstellt werden,

m6glicherweise aber gewisse Autoritdts- und Machtvorsor nge, die

aus der 5konomischen Cberlegenheit des Mannes resuitieren. Diese

dOrften - soweit vorhanden - an den sozialen und 6konomischen

Status des Mannes geknupft und damit schichtspezifisch verteilt

sein.

3. Geschlechtscharaktere

Die Segregation der Funktionen Produktion und Reproduktion er-

m5glichte die Herausbildung unterschiedlicher RationalitKten bzw.

Strukturorinzigien in beiden Bereichen. So ist der 8-reich der

Produktion (idealtyoisch) gekennzeichnet durch das Prinzio uko-

nomischer Rationalit t, der Bereich der Reoroduktion dagegen

(idealtyoisch) durch das Prinzio der Fursorge und der emotionalen

Zuwendung (vgl. genauer: Ottomeyer 1976).

Die segregierten Arbeitsbereiche stellen aufgrund ihrer verschie-

denartigen Strukturierung unterschiedliche - L.T. gegens tzliche -

Anforderungen an die Arbeitsverm5gen von Mann und Frau. Auch

- 

--
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diese Imoerative gesellschaf tlicher Produktion sind normativ ver-

ankert und werden Ober geschlechtssoezifische Sozialisationsoro-

zesse reoroduziert. Die auf den erstpn Slick funktions- und auf-

gabenunabhingigen Inhalte von Geschlechtsrollenstereotyoen sind

m.E. aus den geschlechtssoezifisch unterschiedlichen Rufgaben-

bereichen erkldrbar. So meint etwa Beck-Ghrnsheim: "Aus dieser

Zuweisung zu BeruF/Hausarbeit leiten sich dann viele andera Unter-

scheidungen ab, nicht zuletzt die Polaritit von 'mtnnlichen' und

'weiblichen' Einstellungen und Verhaltensweisen. Zu diesen wei-

teren Unterscheidungen kommt es vor allem deshalb, weil beide

Formen von Arbeit - Beruf wie Hausarbeit - Eundel von Anforderungen

darstellen, denen das mdnnliche/weibliche Individuum oraktisch

lebenslang begegnet." (Seck-Gernsheim 1979, S. 191)

Die Segregation der A-beitsbereiche bewirkt auch im Sereich von

Pers5nlichkeitsmerkmslen und Verhaltensstilen eine scharfe Pola-

risierung, und zwar im wesentlichen entlang der Achse instrumentell,

expressiv. Signum von M3nnlichkeit ist die Unterdruckung v3n Affek-

ten, die Orientierung an Konkurrenzstrategien und Wettbewerbsver-

halten, die Demonstration von Harte und Selbstsicherheit (vgl.

genauer: Raisch 1982). Auch hier durften im hohen MaGe tradi-

tionale Elemente eingehen, etwa im Hinblick auf Rollenvorgaben

wie ohysische St3rke.

- 14 -
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Im vorangegangenen Abschnitt wurden Uberlegungen zur Verankerung

der Geschlechtsrollen in gesellschaftlichen Strukturbedingungen

skizziert. Moderne Industriegesellschaften unterliegen einer oer-

manenten Dynamik; von daher unterliegen auch die Geschlechtsrollen

einem permanenten - wenn auch langsamen - Wandel. Es soll jetzt
nach Bedingungen und MMglichkeiten derzeitigen Wandels gefragt

werden. Eine Durchsicht der Literatur macht allerdings deutlich,
dan von einer Theorie des - regelm3Big diagnostizierten - Wandels

nicht gesoro€hen werden kann: Bedingungen, M5glichkeiten und

unmittelbare Ursachen werden von verschiedenen Autoren auf den

verschiedensten Ebenen und Abstraktionsniveaus angesiedelt, ohne

dan eine Gesamtkonzeption in Sicht w re. Diese Situation ist nicht

zuletzt Ausdruck der Komolexitdt und Multidimensionalit t der in

Frage stehenden Zusammenh nge, die sich einer griffigen Konzep-
tualisierung entziehen. Wir gehen zun chst auf die Frage von

Spielrdumen ein,

2.4.1 Spielrdume fur Geschlechtsrollenwandel

Wenn es die Form der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist,

die die Form der Geschlechtsrollen pr gt, so ist ein grundlegender

Wandel nur von einer ver3nderten Arbeitsteilung zu erwarten.

Eckert identifiziert Strukturbedingungen moderner Industriegesell-

schaften, die Spielr3ume in dieser Richtung er6ffnen.

1. Die Organisation des Berufsbereichs enthMlt die M6glidhkeit
einer geschlechtsneutralen Definition von Berufsaufgaben

Die Trennung von Produktions- und Reproduktionsaufgaben ist zwar

historisch Voraussetzung der Polarisierung von Geschlechtsrollen,
enth lt aber zugleich die M5glichkeit ihrer Aufhebung. Im Berufs-

bereich bleiben Reoroduktionst3tigkeiten von vornherein ausge-

klammert. Aufgrund der eher organisations- als personenbezogenen
Rationalitit des Berufsbereichs ist zudem beruflichen Leistungen
von Form und Inhalt her das Geschlecht des Arbeitenden zumeist

nicht mehr anzusehen. Dadurch wird die geschlechtssoezifische

Il---Ill------
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Zuweisung von Berufsaufgaben funktional entbehrlich, zumindest

aber legitimationsbedurftig. Eine geschlechtsneutrale Zuweisung

von Berufsaufgaben wird m6glich.

2. Dia Reduktion biologischer Reproduktionsfunktionen enth3lt die

M6glichkeit einer Aufgabenneuverteilung

Reduzierte Kindersterblichkeit und reduzierte Geburtenzahl einer-

seits, Auslagerung von Sozialisations- und Betreuungsfunktionen
aus der FAmilie durch Bereitstellung von Infrastrukturangeboten

andererseits fuhren zu einer Reduktion der Reoroduktionsaufgaben.

Insbesondere reduziert sich die Zeit, die Schwangerschaften,

Geburten und Stillzeiten im Leben einer Frau ausmachen. Die Auf-

gaben der Fruhsozialisation erfordern zwar aufgrund ihrer An-

forderungen eine personelle Trennung von der Berufsarbeit, womit

jedoch unter funktionalen Gesichtsounkten uber die Zuweisung

dieser Aufgaben nach Geschlecht noch nichts ausgesagt ist; eine

Obernahme durch den Mann wird denkbar.

1. und 2. im Zusammenhang lessen die traditionelle Form geschlechts-
spezifischer Arbeitsteilung gesamtgeselischaftlich und individuell

nicht mehr zwingend erforderlich erscheinen. Eckert identifiziert

idealtyoisch vier Formen familialer Organsiation, die neben der

traditionellen Form gesellschaftlich m8glich werden: (Eckert, S. 249

1. Beruf Frau

Kinder

2. Berui Frau

Kindcr

3. Beruf Friu

Beruf Mann

Lebensstandard

Berut Mann

Lebensstandard

Beruf Mann

((lie traditionale La-

sung: der Mann „er-

nihrr" Frau und

Kinder)

(gegenwirtig sich vcr-

breitende Lasung:
Partner verzichkn au€ .

Kinder)
1

(die Umkehrung der

Tradition:

Frau ..ernihr " Mann

und Kinder)
Kinder Lebenss[indard
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4. Beruf Friu Beruf Ma

C

Kinder

5. Beruf Frau

Kinder

nn (Mann und Frau gehen
ihrcm Bcruf nach und

abergeber. die Kinder

cine: Amme)
Lebensstandard

Bcruf Mann

Lebensstandard

(Mann und Frau redu-

zieren Berufswansche.
arbciten halbtags und

reilen sich die Fami-

lienarbeit)

Familiale Organisation muG geeignet sein, die Problems zu 15sen,

mit denen die Familie konfrontiert i32. In die Problemdefinition

gehen einerseits objektive Vorgabsn ein (Notwendigkeit von Erwerbs-

arbeit, Notwendigkeit von Rearoduktionsarbeit), andererseits wird

die konkrete Problemdefinition - vermittelt uber kulturelle Tra-

ditionen und Werte - von den Eheoartnern selbst vorgenommen. In

wieweit alternative Formen verwirklicht werden, ist angesichts

gewachsener 6kcnomische: Spielrdume meh: denn Je eine Frage der

Stabilit t von Rollenvorgaben. Ob individuell von traditionellsn

Mustern abgewichen wird, wird von der je individuellen Geschlechts-

rollenorientierung abh ngen.

Das he£Bt ellerdings nicht, daG die traditionallen aufgabenbezoge-

nen Geschlechtsrollenstrukturen ihre 5konomische Basis schon v8llig
verloren hdtten und thre Existenz nur noch aus der Eigenstatik

kultureller Phdnomene erkl3rbar wdre. Die traditionellen Rollen-

strukturen sind nach wie vor nicht nur ein Problem der BewuBt-

werdung. Die traditionelle Kernstruktur der Geschlechtsrollen -

primdre Zust3ndigkeit des Mannes fur den Erwerb, orimEre Zustgn-

digkeit der Frau fur Reoroduktionsaufgaben - ist, wenn auch in

abgeschw3chter Form, nach wie vor in der Organisation des 8kono-

mischen Bereichs verankert. Die gegenwdrtige Berufsstruktur er-

Bffnet Frauen sowohl quantitativ als auch qualitativ nicht die

gleichen Chancen wie Mannern. Andererseits bleibt die volle Ver-

fugbarkeit des Mannes fur Berufsarbeit unterstellt. Uber dkonomi-

sche Strategien und Strukturen werden damit - bei objektiv wach-

senden M8glichkeiten ihrer Aufl5sung - traditioenlle Rollenstruk-

turen nach wie vor reoroduziert.

+ .r
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Auch bei einer vorldufig uberwiegenden Beibehaltung der primdren

Zust3ndigkeit des Mannes fur Berufsaufgaben, der Frau fur familia-

le Aufgaben, sind erhebliche Spielriume fur Wandel vorhanden. Dies 
betrifft etwa eine partielle Aufhebung der polaren innerfamilialen

Aufgabenverteilung. Reduzierte Reproduktionsaufgaben erlauben

eine (patiell  Berufstdtigkeit der Frau, kurzere und flexiblere

Arbeitszeiten erlauben ein st3rkeres Engagement des Mannes hin-

sichtlich familialer Aufgaben.

2.4.2 Bedingungen des Wandels der M3nnerrolle

Im folgenden werden gesellschaftliche Faktoren und Entwicklungen

angesorochen, von denen ein EinfluG auf die Erscheiungsformen der

m3nnlichen Geschlechtsrolle erwartet werden kann, ohne daB aller-

dings damit schon eine Erkldrung oder auch nur eine vollstindige
Aufzjhlung der Bedingungen evtl. sich vollziehenden Wandels ge-

leistet wgre. Mit der Forderung einer Gewichtung einzelner Fak-

toren sowie einer angemessenen Berucksichtigung ihrer Wechsel-

wirkungen ist der Theoriestand allerdings erheblich Oberfordert.
Bei einem ohnehin durftigen Theoriestand, der zudem in der Regel
auf Geschlechtsrollen allgemein oder auf die weibliche Geschlechts-

rolle ausgerichtet ist und die m3nnliche Rolle nur in Nebens3tzen

thematisiert, finden sich folgende Hinweise:

1. gewandelte Stellung der Frau

Wenn die traditionellen Geschlechtsrollenstrukturen u.a. auch

Ausdruck eines Unterdruckungs- bzw. Herrschaftsverhdltnisses sind,
so liegt die Last der Verinderung naturgem36 auf der Seite des

unterdruckten Geschlechts· Ein evtl. Wandel der m3nnlichen Rolle

durfte ganz wesentlich auch ein indirekt verursachter sein, in

den gesellschaftliche Bedingungen vermittelt Ober den Wandel der

- 18 -
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Freuenrolle eingehen. Die aufgezeigten Okonomischen Soielrdume

sind in der letzten Zeit von Frauen offensichtlich in verst3rktem

MaGe genutzt worden, womit die gesellschaftliche Vormachtstellung

des Mannes zunehmend in Frage gestellt wird. Kaufmann fuhrt folgen-

de Indikatoren fur eine verbesserte gesellschaftliche Stellung
der Frau an:

- allm3hliche Eingliederung in die Berufsstruktur

- Eindringen in traditionell mdnnliche Bereiche und Entscheidungs-

befugnisse
- wachsendes Bildungsniveau der Frau

- BewuBtseinswandel und wachsendes SelbstbewuOtsein der Frauen

(Kaufmann 1981, nach Raisch, S. 204)

Trends in Richtung auf politische und 6konomische Gleichberechti-

gung sind in allen Industrienationen unverkennbar. Wachsende indi-

viduelle Emanzipiertheit und Unabh3ngigkeit, wachsende wirtschaft-

liche und oolitische Macht der Frauen kdnnen fur mdnnliche Rollen-

strukturen bzw. fur m nnliches Selbstverst ndnis nicht folgenlos

bleiben. Aufgrund der Komplementarit3t der Rollen erfordert weib-

liche Emanzipation auch eine Verdnderung mdnnlichen Rollenver-

haltens, Sp3testens dann, wenn verdndertes weibliches Rollenver-

halten uber den Punkt hinausgeht, wo es fur den Mann handlungs-
praktisch konsequenzenlos bleibt, ist eine Zunahme mdnnlicher

Rollenunsicherheiten und orivater Dissonanzen erwartbar.

Ein wichtiges Moment, von dem Ver3nderungen mdnnlicher Rollen-

strukturen erwartet werden k5nnen, ist zunehmende weibliche Berufs

titigkeit. Das massive Eindringen von Frauen in Bereiche der auGer

hduslichen Erwerbsarbeit hat offensichtlich dazu gefuhrt, daB die

BerufstMtigkeit von Frauen - unbeschadet schichtsoezifischer

Differenzierungen - Oberwiegend als Selbstverst3ndlichkeit ange-
sehen wird. Die mdglichen Auswirkungen auf Strukturen der m3nn-

lichhen Geschlechtsrolle sind vielschichtig, angesprochen werden

soll der aufgabenbezogene Aspekt der m3nnlichen Rolle: Berufs-

arbeit ist nicht mehr nur exklusives Recht des Mannes, was u.U.

die Ausrichtung der Familie auf berufliche Belange des Mannes

erschuttern k5nnte. Zum anderen erfordert weibliche Berufstdtig-
keit unter funktionalen Gesichtspunkten ein verstdrktes Engage-
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ment des Mannes in familialen Aufgabenbereichen; die Entlastung
des Mannes von reproduktiven Aufgaben l Gt sich nur noch begrenzt
aufrecht erhalteo· Mader nennt drei m8gliche m nnliche Reaktions-

weisen (Mader 1980, S. 312f):

"1. Variante:

Der Ehemann lehnt die Berufstdtigkeit der Frau grunds3tzlich ab;

geht die Frau dennoch einer beruflichen Tdtigkeit nach, kommt es

erfahrungsgem36 sehr bald zu Oberlastung, Ehe- und Familien-

schwierigkeiten, da der Mann sie prinzipiell in keiner Weise,
weder prktisch, noch emotional unterstutzt.

2. Variante:

Der nicht unerhebliche Beitrag der mutterlichen Erwerbst§tigkeit
zum Familieneinkommen wird vom Mann erkannt; da er die Erwerbs-

tttigkeit aber nur deshalb duldet, hat die Frau wenig Unterstut-

zung bei ihrem beruflichen Fortkommen zu erwarten. Wenngleich ein

Teil der Haushaltsaufgaben in diesem Fall vom Mann ubernommen

wird, steht diese ·Mutter in einem Mhnlichen Dilemma wie bei

Variante 1.

3. Variante:

Die Berufst3tigkeit der Frau wird akzeptiert (Probleme treten

aber schon auf, wenn die Frau erfolgreicher ist als der Mann).
Haushalts- und Erziehungsaufgaben werden geteilt. Die Arbeits-

teilung geschieht nach zwei Versionen:

a) Alles wird gemeinsam erledigt aufgrund orinzipieller oder

Bedarfs-Entscheidungen, wer was ubernimmt;

b) w3hrend die Erziehungsaufgaben partnerschaftlich bewjltigt
werden, teilt man sich die Haushaltsaufgaben nach (stereo-)
tygisch m3nnlichen bzw. weiblichen Tdtigkeiten auf."

Die Auswirkungen gejnderter Strukturen der Rolle der Frau werden

wesentlich vom AusmaB des bisher tats chlich erfolgten Wandels

abhjngen. Das Ausman, in dem z.8. weibliche Erwerbst3tigkeit zu

ge3ndertem mdnnlichen Rollenverhalten und/oder ge nderten Defi-

nitionen der Mdnnerrolle fuhrt etwa im Sinne eines verst rkten

Engagements im familialen Bereich -

, ist wesentlich abh3ngig
von der Funktion, die der Erwerbst3tigkeit der Frau durch Frauen

(und Minner) zugeschrieben wird. Neuere Befunde legen die Vermu-
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tung nahe, daG z.Z. noch Definitionen der weiblichen Rolle vor-

herrschen, in denen der Beruf nach wie vor der Familienrolle unter-

geordnet bleibt. Der Druck auf mdnnliche Rollenstrukturen bliebe

damit noch vergleichsweise gering. DaB dies im Zusammenhang mit

der Organisation des Berufsbereichs gesehen werden muB, wurde

betont.

2. ideologische Ver3nderungen

Der mit der franz5sischen Revolution aufkommende Gleichheitsge-
danke hat sich gesellschaftlich durchgesetzt und wirkt auch de-·

stabilisierend auf ungleiche Geschlechterverhdltnisse. Entspre-
chende Gleichheitsideale in Richtung auf formale Chancengleich-

heit sind in der 8RD juristisch fixiert und 6ffentlich anerkannt.

Der Widerspruch zwischen realer Ungleichheit und 6ffentlich aner-

kannten kulturellen Werten (Gleichberechtigung, Emanzipation)
fuhrt gesamtgesellschaftlich zu 5ffentlichen Problematisierungen
und tendenziellen Entlegitimierungen traditioneller Rollenstruk-

turen, individuell durften verst rkte Dissonanzerlebnisse die

Folge sein.

Unterstutzt werden entsprechende Prozesse von der Obernahme wissen

schaftlicher Ergebnisse in die Best3nde des Alltagswissens. Wissen

schaftliche Forschung hat die Annahme biologisch begrundeter

unterschiedlicher Leistungsf3higkeiten und Verhaltensstile in

weiten Bereichen zumindest stark relativiert (vgl. Bolognese-
Leuchtenm611er 1981 mit Oberblick).

Ebenfalls unterstutzt worden sind Prozesse der 8ffentlichen Pro-

blematisierung von Geschlechtsrollenstrukturen von der Frauenbe-

wegung, die den Emanzipationsbegriff wesentlich mit 000ularisiert

und in verschiedene gesellschaftliche Bereiche hineingetragen
hat, und die z.T. den radikalen Angriff auf die Legitimit3t
traditioneller Geschlechtsrollen sowie auf 6ffentliches und

orivates Patriarchat zum Programm erhebt.

Das auch fur die M3nnerrolle ein ProzeB beginnender 8ffentlicher
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Problematisierung zu verzeichnen ist, zeigt sich u.a. auch daran,

daB die Zahl populdrwissenschaftlicher Kritiken traditioneller

minnlicher Rollenstrukturen zunimmt. Periodisch auftauchende

Medienbeitrige zeigen, daB die Mdnnerrolle aus dem Status bis-

heriger Selbstverst3dnlichkeit zum Thema von Problematisierung

avanciert ist.

Offentliche Problematisierungen fuhren zwar nicht automatisch

Zur Durchsetzung alternativer Verhaltensmuster und Rollenstruk-

turen, steigern jedoch deren Bekanntheitsgrad und k5nnen zu einer

"Konkurrenz im Geistigen" fuhren, m5glicherweise zur Existenz

unterschiedlicher, gesellschaftlich gleichermaGen akzeotierter

Leitbilder. Offentliche Legitimationsverluste k5nnen sich indi-

viduell als Verunsicherung auswirken, die in unterschiedlicher

Weise bew ltigt werden kann.

Ob sich objektive kulturelle Widerspruche einerseits, die un-

zweifelhaft stattfindende dffentliche Diskussion andererseits,
auBer in einer allgemeinen Sensibilisierung fur Benachteiligun-

gen von Frauen auch in Legitimit3tsverlusten traditioneller

m3nnlicher Rollenstrukturen und/oder einer deutlichen Zunahme

ge nderter Verhaltensmuster ausdruckt, ist zu kl ren. Prozesse

des Zerfalls der Legitimationen fur einzelne Normen durfen eller-

dings nicht umstandslos mit einem Verlust an Gultigkeit oder

Befolgung dieser Normen gleichgesetzt werden; auch Normen, die

ideologisch fragwurdig geworden sind, k6nnen ihre handlungslei-
tende Funktion durchaus behalten, sei es im Sinne bewahrter

Routine, situationsspezifischer Rationalit3t oder mangels alter-

nativer Lei tbilder.

Die Etablierung neuer kultureller Werte kann auf alle Asoekte

der mjnnlichen Rolle durchschlagen, erwartbar sind bsosw.:
- eine tendenzielle Entlegitimierung geschlechtsspezifischer

Aufgabenverteilung aufgrund des Widersoruchs zwischen aner-

kannten Gleichheitsidealen einerseits, faktischer Doppelbe-

lastung oder faktischem AusschluB von Frauen aus dem Berufs-

bereich andererseits.

i--
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- eine tendenzielle Entlegitimierung familialer hierarchischer

Strukturen. Von einem 8ffentlichen Patriarchat kann im Nach-

kriegsdeutschland ohnehin nicht mehr gesprochen werden. Der

gesellschaftlichen Durchsetzung demokratischer Ideale und der

5ffentlichen Anerkennung partnerschaftlicher familialer Leit-

bilder muG allerdings noch keine individuelle Obernahme dieser

Leitbilder und schon gar keine Machtgleichheit der Geschlechter

entsprechen.

D

Wie schon hinsichtlich der Erwerbst tigkeit der Frau muG aller-

dings auch im Bereich ideologischer Ver3nderungen vor zu opti-

mistischen Einsch3tzungen gewarnt werden. Dies wird deutlich

anhand der von Holter - allerdings schon 1971 - angestellten Ober-

legungen. Holter geht (bezogen auf moderne Industriegesellschaften)
aus von einer Situation des Obergangs von "traditionellen" zu

"quasi-egalitdren" Geschlechtsrollen. Auf ideologischer Ebene

bedeutet dies nach Holter weniger eine Entlegitimierung tradi-

tioneller Strukturen, als eher den Obergang von unreflektierter

zu bewu6ter Differenzierung. Die traditionellen Geschlechtsroller

werden zwar aufgrund kultureller Widerspruchlichkeiten zum Proble:

und zum Gegenstand dffentlicher Diskussion, dem folgt nun aller-

dings keineswegs automatisch ihr ideologisch bedingter Verfa]1.

Holter konstatiert lediglich eine Verdnderung der Mechanismen

der Absicherung, insbs. die affentlichhe Durchsetzung subtilerer

und systematischerer Begrundungszusammenh3nge fur bestehende

Geschlechtsrllendifferenzierungen. Anstelle formaler Sanktionen

tritt der Ruckgriff auf psychische Geschlechtsunterschiede (z.B.
die Formel von der Gleichwertigkeit, aber Andersartigkeit der

Frau); anstelle religidser Imperative der Ruckgriff auf die

psychologisch untermauerte - Behauptung von der Notwendigkeit
dauerhafter Mutter-Kind-Beziehungen. Holter nennt dies den Uber-

gang von ideologisch zu psychologisch gestutzter, bzw. von uber-

naturlicher zu rationaler Rechtfertigung von Geschlechtsrollen-

strukturen (vgl. Holter 1971, vgl. auch Schenk 1979).

Holter schgtzt daher die M8glichkeit eines rein kulturkritischen

Wandels eher gering ein und verweist auf die 5konomische Basis
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von Geschlechtsrollenstrukturen. Nur aus einer Anderung 8kono-

mischer Strukturen ist auch eine durchgreifende Verdnderung der

Geschlechtsrollen zu erwarten. Auch Holter konstatiert allerdings

eine Tendenz in Richtung auf einen Pluralismus unterschiedlicher

Rollenbilder.

Die Vermutungen von Holter scheinen sich aktuell zu best tigen.

Es deutet sich offensichtlich eine dffentliche Restauration eher

konservativer Mutterschaftsideologien an, Der Bezug zu 6konomischer

Prozessen ist deutlich: entsorechende Tendenzen zeigen sich be-

zeichnenderweise in einer Situation der krisenhaften Zusoitzung
des Arbeitsmarktes. Ob sich hier Prozesse einer Rucknahme er-

reichter Entlegitimierung andeuten, bleibt abzuwarten.

3. Okonomische und soziale Ver nderungen

Unabhdngig vom Wandel der weiblichen Rolle und von ideologischen

Ver3nderungen hhaben sich - schon relativ fruh einsetzende - gesell

schaftliche Strukturver3nderungen ergeben, die eine Reduktion und

Ver§nderung der Inhalte der M nnerrolle bewirkt haben bzw. wahr-

scheinlich noch bewirken. Dies betrifft weniger die Komplementari-

tMt der Geschhlechtsrollen und mehr die interne Struktur der mgnn-

lichen Rolle. Die vielzitierte "Krise des Mannes" (Mader) ist siche

lich teilweise als Widerspruch zwischen verdnderten Strukturbe-

dingungen und m8glicherweise noch existierenden traditionalen

Momenten der M nnerrolle zu verstehen.

Wir betrachten zungchst den Berufsbereich. Neidhardt diagnostiziert

angesichts zunehmender Spezialisierung der Produktionsvorgjnge

einen historisch fruh einsetzenden ...kollektiven Autonomie- und"

Statusverlust des m3nnlichen Geschlechts (vor allem in den ehe-

maligen burgerlichen Besitzschichten). ... Mit zunehmender Kon-

zentration der Produktion in GroObetrieben ergab sich einerseits

ein st ndiges Schrumpfen der Zahl von 6konomisch selbstandigen

Existenzen. Andererseits erscheint der 'unselbstdndige' Beruf an-

t -
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gesichts fortschreitender Spezialisierung und Burokratisierung in

immer gr6Beren technischen und sozialen Abhdngigkeiten." (Neid-

hardt 1975, S.56) Die Durchsetzung und Zunahme sach- und funktions

bezogener Rationalitdt sowie die Erfahrung von Machtlosigkeit
und Abh ngigkeit im Berufsbereich machen eine Verwirklichung von

Mdnnlichkeitsidealen im Berufsbereich schwieriger. Hierauf weist

Mayntz schon 1955 hin: "Die heutige berufliche Welt ist weniger

als je so beschaffen, daR der Mann in ihr das BewuBtsein seiner

Selbst3ndigkeit, seiner Freiheit, seiner schupferischen Gestal-

tungskraft und seines pers6nlichen Eigenwertes gewinnen und stAr-

ken k5nnte. Diese Tatsache untergrdbt das aus dem Wirken in Beruf

und Offentlichkeit abgeleitete Selbst3ndigkeitsbewuntsein und

Machtbewuqtsein." (Mayntz 1955, nach Neidhardt, S. 56) Dem Ansoruc

vom Mann als "gesellschaftlich Handelndem" ist angesichts dieser

Tendenzen weitgehend die Basis entzogen; die Dynamik des Berufs-

und Offentlichkeitsbereichs durfte auch darin wurzelnde Minnlich-

keitskonzepte dynamisiert haben.

Mahct- und Prestigeverlusten im Berufsbereich entsorechen Ver-

 nderungen des familialen Bereichs, die zu einem Verlust von mit

der m nnlichen Rolle gekooDelten Funktionen gefuhrt haben. So mein

etwa Green: "Das Prestige der Familie richtet sich nicht mehr

allein danach, wie der Vater im Beruf abschneidet. Es richtet sich

ebensosehr danach, wie die Mutter in der Firma zurechtkommt und

was die Kinder in der Schule oder auf der Universitdt leisten."

(Green 1977, 5. 13) Neben dem einsetzenden Verlust der Funktion

der Statuszuweisung sind andere familiale Funktionen des Mannes

schon fruh auf dffentliche Institutionen ubergegangen. Eine ge-

naue Analyse der unter dem Stichwort Funktionswandel der F milie
"

erfolgten und noch erfolgenden Verbnderungen ist hier nicht mdg-
lich. Als Ergebnis bisheriger Ver3nderungen haben traditionelle

Inhalte der Mjnnerrolle wie Beschutzer und Fuhrer der Familie

weitgehend ihren Sinn verloren. M8glicherweise traditionell noch

vorhandener Verantwortungs- und Fuhrungswille des Mannes st8Bt

gegenwdrtig weitgehend ins Leere.

Ein weiterer, wichtiger Prozess der Verdnderung von Rahmenbe-

dingungen der Mannerrolle betrifft den vermutlich immer noch
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anhaltenden Funktionszuwachs der Familie in Richtung einer Instanz

von Gegenerfahrung zum Berufsbereich. Im Zuge der Durchsetzung

funktionsbezogener Rationalit t im Berufs- und Offentlichkeits-

bereich kamen und kommen der Familie zunehmend-Funktionen der

Sicherung personaler Identit3t zu. Familie wird zum Ort der eme-

tionalen Kompensation und Stabilisierung gegenuber dem leistungs-

und sachbezogenen AuGenbereich.

Mit zunehmender Versachlichung und/oder abnehmenden M6glichkeiten

der Ders6nlichen Befriedigung im Berufsbereich kann ein Trend

zunehmender subjektiver Wichtigkeit auBerberuflicher Bereiche im

Rahmen pers5nlicher Sinnsetzungsorozesse vermutet werden. So meint

etwa Neidhardt mit Blick auf Tendenzen zunehmender Abhdngigkeit

und Entfremdung im Berufsbereich: "Mit dieser Tendenz h3ngt es

zweitens zusammen, daB auch der Mann die Sinngebung seines Daseins

- wie immer diese aussehen mag - vielfach auGerhalb des Berures

sucht." (Neidhardt 1975, S. 56) Von hier aus kann insbs. ein Be-

deutungszuwachs orivater und familialer Beziehungen vermutet werden

diese durften im Rahmen der Identitdtskonstruktion des gegenwdr-

tigen Mannes einen hohen, m5glicherweise wachsenden Stellenwert

einnehmen.

Oie vollzogene und m5glicherweise anhaltende Aufwertung Drivater

und familialer Bereiche hat zu einer Versch3rfung der Widerspruch-

lichkeiten m nnlicher Existenz gefuhrt:

- MEnnliche Rollenvorgaben verpflichten den.Mann auf Berufsarbeit

und erzwingen damit eine Einseitigkeit m nnlicher Existenz. Hier-

auf stellt bspsw. 8eck-Gernsheim ab. Sie verweist auf die mit

der Spezialisierung auf Berufsarbeit erzwungene Distanz zum

Familienalltag und den notwendigen Verzicht auf Verfolgung
auBerberuflicher Interessen. Dieser Zwang zur Selbstinstrumen-

talisierung steigt mit evtl. abnehmenden MMglichkeiten der Iden-

titdtsfindung und/oder evtl. wachsender Bedeutung orivater

Bereiche. Beck-Gernsheim vermutet gerade in Schichten mit hoher

Verbindlichkeit von Normen wie Leistungs- und Karriereorientie-

rung zunehmende Ph3nomene von Leidensdruck oder zumindest Sensi-

bilisierung fur die Rollenzwdnge der MAnnerexistenz. Ob allein

hieraus ein Trend zum Abrucken von Berufs- und Karriereorein-
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tierung oder gar ein Trend zu reduzierter Berufst tigkeit Drog-

nostiziert werden kann, ist allerdings fraglich.
- Die Einbindung in Bereiche, die durch zuwendungsbetonte und ex-

pressive Rationalit ten gekennzeichnet sind, verlangt vom Mann

Verhaltensmuster, die im Widersoruch zu im Berufsbereich ver-

ankerten instrumentellen Verhaltensanforderungen stehen; der

Mann der Gegenwart unterliegt mehr denn je dem Zwang, wider-

spruchliche Verhaltens- und Eigenschaftsmuster miteinander zu

vereinbaren. Hieraus kann nicht automatisch auf eine Verdnderung

der normativen Anforderungen an M3nnlichkeit gescholssen werden,

der Widerspruch von instrumentellen und exoressiven Anforderungen

beinhaltet jedoch zumindest diese Mbglichkeit.
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2.4.3 Ungleichzeitigkeiten der Emanzioation

Alle angesprochenen Prozesse oder Bereiche

- verdnderte weibliche Geschlechtsrollenstrukturen bzw. ver3nder-

tes weibliches Rollenverhalten, das fur M3nner mit neuen An-

forderungen verbunden ist;

- Widerspruche zwischen kulturell etablierten Werten und Struk-

turen der herk8mmlichen M3nnerrolle, zunehmende·Kritik tradi-

tionellen Rollenverhaltens;

.- abnehmende M6glichkeiten, traditionelle Rollenvorgaben zu ver-

wirklichen und herk6mmliche Muster der Identit3tskonstruktion

und Lebensplanung als befriedigend zu erleben, zunehmende

Widerspruchlichkeit der Rollenanforderungen aus verschiedenen

Lebensbereichen;

durften fur die Struktur der m3nnlichen Geschlechtsrolle nicht

folgenlos bleiben. Die Folgen sind auf zwei Ebenen analysierbar.

Strukturell: es sind Prozesse zunehmender Erschutterung oder

Aufweichung der Gultigkeit oder Verbindlichkeit traditioneller

Rollenstrukturen denkbar. Abweichungen werden moglicherweise

in geringerem MaCe sanktioniert, alte Rollenbilder konkurrieren

mMglicherweise - in bestimmten sozialen Gruppen - mit neuen oder

sind mdglicherweise schon durch neue ersetzt worden. Individuell:

bisherige Rollenvorgaben verlieren fur den einzelnen ihre Frag-

losigkeit, Ph3nomene von Verhaltensunsicherheit und Rollenunge-
wiGheit k6nnten zunehmen.

Abnehmende Verbindlichkeit oder Fraglosigkeit ist mit einem An-

stieg der Anforderungen an das Individuum verbunden, worauf Eckert

hinweist: "Dort, wo keine allgemeinen Regeln mehr tragen, sucht

der Einzelne sein 'Vorbild', d.h. individualisierte Regelbestgnde

gewinnen an Bedeutung. ... Dimit wandelt sich auch die Geschlechts-

rolle, also die Identit3t als Mann oder als Frau von einer gesell-
schaftlich verbindlichen Vorgabe zu einer individuell zu erbrin-

genden Definitionsleistung, mit der Jungen und M3dchen, Mdnner

und Frauen zunehmend beschdftigt sind und fur die sie durchaus

unterschiedliche Vorbilder im Arsenal unserer Kultur finden kMn-
"

nen. (Eckert 1979, S. 245)

----I---
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Prozesse der Identitgtsfindung sind allerdings individuell auf-

wendig; sie kosten Zeit und sind mit Risiken und Unsicherheiten

behaftet. Ein Abbau der Rollenkomplementarit t zwischen Mann und

Frau verlangt Entscheidungs- und Aushandlungsorozesse, bsosw.

hinsichtlich der Verteilung von FAmilienarbeit. Je individueller

und je weniger rollenhaft sich Mdnner und Frauen begegnen, desto

schwieriger durften die notwendigen Abstimmungsorozesse zu bewdl-

tigen sein. Erhebliche - bsosw. innerfamiliale - Probleme k5nnen

die folge sein.

Auf die Tatsache, daB eine Entlegitimierung von Rollenvorgaben
nicht unbedingt eine abnehmende Befolgung der Vorgaben bedeuten·

muG, wurde schon hingewiesen. Eckert verweist darauf, daB die

M6glichkeiten der Selbstthematisierung sowie die Chancen fur Pro-

zesse des Aushandelns neuer Rollendefinitionen gesellschaftlich

unterschiedlich verteilt sind. Sie durften mit dem Bildungsniveau
und den verfugbaren Zeit- und Handlungsspielrdumen variieren.

Eckert vermutet daher eine - etwa schichtspezifische - Ungleich-
heit der Emanzioation. In Schichten, in denen die von Ausbildung
und Arbeit abh3ngenden psychischen und zeitlichen Voraussetzungen
der Neudefinition nur eingeschr3nkt zur Verfugung stehen, durften

traditionelle Regelungen, auch bei einer Aufl5sung ihrer Frag-
losigkeit, ihren Stellenwert als Entscheidungsregel 13nger be-

halten.

-Ill----ill--Ii-.
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3. Emoirische Ergebnisse zu derzeitigen Ersch+inungsformen und

Entwicklungstendenzen der m nnlichen Seschlechtsrolle

3.t Vorbemerkungen

Dip Trscheinungsformen der m innlichen Geschlechtsrolle untprliegen

einem heterogenen SUndel gespllschaftlichpr Bedingungen, das nur

angedeutet werden konnte. Im folgenden sollen emnirischhe Ergeb-

nissp zu derzeitigen Erscheinungsformen der T-:innerrolle angp-

sorochen warden, wobei die besondere Aufmerksamkeit mdglichen

Wandlungsorozessen gilt. Wir konzentrieren uns M.E. auf den fa-

milialen Bereich.

Eine Gegenuberstellung unterschiedlicher, zu unter:chipdlichen

Zeitounkten gewonnener Ergebnisse, womit Wandlungsorozessp deutlic 

wi;rden, ist nicht oder nur Bingeschr nkt muglich. Sie mAnnliche

G'-schlechtsrolle ist erst in jungster Zeit wissenschaftlich zum

Problem geworden, Tltere inten stehen so gut wie nicht zur Ver-

fugung. Es bestehon daher eher Schwierigkeitpn, den 999+nw'irtigen

Stand adlouat einzuschdtzen; es kann sich in jedem Fal:e nur um

pinp - 10ckenhafte - Momentaurnahme handeln.

Vorliegende emoirische Ergebnisse entstammen in der Regel reor4-

sentativen, quentitativ angelegten Untersuchungen. Diesp erlauben

m.E. eine Einsch tzung der Normgeltung. Andererseits suggerieren

sie einp statistisch oroduzierte Durchschnittsoersonlichkeit, die

es naturlich real nicht gibt. Stattfindenden Prozesse der Neude-

finition von Geschlechtsrollen werden daruber hinaus in reorlsen-

tativen und auf Fragen der Normgeltung ausgerichteten Untersuchun-

gen tendenziell unterzeichnet (vgl. in diesem Sinne Kunstmann 1977

am Beisoiel der Untersuchung von Cross). Mit der Frage nach Analyse

einzplner interessierender Ph3nomene der Neudefinition von Ge-

schlechtsrollen (2.8. neue V'iterlichkeit) ist allerdings der

aktuelle Forschungsstand weitgehend uberfordert.

-I----I-----I
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3.2 Familiale Aurgabenteilung

nie traditionelle Aufgabenteilung, die im Trinzio die alleinige

Zustdndigkeit des Mannes fur den wirtschaftlichen Erhalt der Famil

sowie dip alleinige Zust ndigkeit der Frau fur Reoroduktions- und

Sozialisationsaurgaben unterstellt, war unter bestimmtmn (histori-

schen) 6konomischen Gedingungen durchaus rational; sip stellte die

ootimale :noassung des Systems F.,milie an makrostrukturelle De-

dingungen dar.

Wir hatten oben gezeigt, dal dip Rationalitnt der traditionpllpn

LAsung nur noch bedingt unterstelit werden kann, womit :,i=lrpump

Fir alternative LOsungpn piltste.hfn. '3£ r I.:crau- rffultic·renr.,pri Ver-

Enderungen betre,-fen vornehmlich  ie weibliche Ge:chipchtsrolle:

weibliche Gerupst'jtigkpit ist als Teil weiblichpr bormalbiograohie

weitgehend anerkannt. M nnlichp und weibliche Rollp sind im Jeruic

der :ufgabenzuweisung komolement r aufeinander bezogen. Das bedeu-

tet, dal zwar einers.eits tiefgreifende VerYnderungen der n'innliche

Rolle ohne vorhergehende Ynderungen weiblicher Rollenstandards

kaum zu erwarten sind, andererseits bilden traditionelle mKnnliche

Rollenauffassungen die hartn;ickigste Barrierp fur pine weitere

weibliche Emanzioation. Es gilt daher jetzt zu fragen, ob im Bereic

der Aufgabenzuweisung Verdnderungstendenzen sichtbar warden, die

auf einen Wandel der M:innerrolle hiodeuten und damit Soielrtump

fur eine weitere weibliche Emanzioation erdffnen.

Berufsbereich und Familienbereich sind zwar aufeinander bezogen,

andererseits jedoch teilweise unabh3ngig voneinander. Ver3nderungen

m nnlicher Rollenstandards im Bereich der Aufgabenzuweiseung sind

daher fur beide Bereiche getrennt denkbar. Erstens wure eine

Tendenz zur Entkoooelung von Erwerbsrolle und minnlicher Geschlecht

rolle vorstellbar. Sofern dies mit einer Reduktion von Berufs-

arbeit zugunsten familialer Aufgaben und Funktionen verbunden ist,

er5ffnet dies M8glichkeiten in Richtung auf ein Modell der Rollen-

halbierung. Zweitens ist unabh ngig vom beruflichen Engagement

eine stirkere Beteiligung von M nnern an hduslichen Aufgaben

denkbar. Flies erdffnet Mi glichkeiten fur Organisationsformen mit

einer gleichverteilten DoDDelbelastung fur Mann und Frau.

F
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Aufgrund der Spezialisierung des Mannes auf Produktionsaufgaben

Wird Berufsarbeit zum strukturierenden Moment m innlicher Existenz:

sie bildet traditionellerweise den Kern minnlicher Normalbio-

graohie, um den herum andere Phasen und Bereiche gruooiert sQnd.

Normativ sind mtnnliche Geschlechtsrolle und Berufsrolle untrenn-

bar miteinander verknuoft.

Die Zentrierung m nnlicher Biograohie auf Berufsaufgaben ist

allerdings mit soezifischen Restriktionen verbunden, worauf be-

sonders Beck-Gernsheim hinweist: darin eingeschlossen ist der

Zwang zum oartiellen Verzicht auf Entwicklung und Uahrnehmung

nicht beruFsbezogener Interessen und T:itigkeiten, darin einge-

schlossen ist auch eine oartiell  Seneration von der Familie und

den damit verbundenen oersonenbezogenen Beziehungen (vgl. Beck-

Gernsheim 1480, S. 92ff). Hinzu kommt, dan Berufsarbpit in der

Regel Lohnarbeit bedeutet. Damit verbundpn sind Fremdbestimmung,

tendenzielle Zergliederung der Arbeitsorozesse in Tpilfunktioen

und Verlust des Produktbezugs. Unter den Bedingungpn zunRhmend

entfremdpter Arbeit nimmt die 68glichkeit der Identifikation mit

der konkreten Thtigkeit ab, die Herausbildung eines instrumen-

tellen Verh ltnisses zur Arbeit wird wahrscheinlicher.

Es w re vorstellbar, daG unter diesen Bedingung en - Zwang zu

Verzichtleistungen, entfremdete Arbeitsbezuge - die Berufsrolle

einer wachsenden Anzahl von M nnern zunehmend zur Last wird,
nicht mehr positiv, sondern zumindest ambivalent erlebt wird.

Die einseitige Konzentration auf eine berufsbezogene Biograohie

k5nnte damit ihre Fraglosigk it einbunen; es wdren Tendenzen

Zur Reduktion beruflichen Engagements zugunsten anderer Rollen

und Bereiche denkbar.

Diese Nberlegungen beziehen sich auf intarne Restriktionen der

M nnerrolle und gelten zunichst unabh ngig vom familialen Kontext.

Berufsarbeit wird jedoch mehrheitlich bezogen auf einen familialen

Hintergrund geleistet, womit dem Wandel der Frauenrollp im Hin-

blick auf das VerhMltnis von Berufsarbeit und mfnnlicher Ge-

schlechtsrolle die grdnere Bedeutung zukommt. Weibliche Berufs-



arbeit destruiert erstens ootentiell das Stereotyn vom Ern hrer,

sie reklamiert zweitens potentiell verst rktes Engagement in

hjuslichen Rollen. Das erste Moment mag vom Mann unter den oben

genannten Bedingungen m8glicherweise als Entlastung begrGnt werden

das zweite Moment mag dazu fuhren, dan der Mann sein berufliches

Engagement Dartiell zurucknimmt, um auch der Frau Berufstdtigkeit

zu erm8glichen.

Hinweise auf ein Leiden and der Berufsrolle finden sich bei der

von Pross durchgefuhrten reorisentativen Mannerbefragung (Pross

1978). Pross findet bei ihrem Samole ein hohes Man an Berufsun-

zufriedenheit, das erwartungsgemdq negativ mit dem Niveau de r

Qualifikationsanforderungen korreliert. BeruflichA T tigkeit

wird von den Befragten uber weite Strecken instrumentell definiert

(vgl, Pross 1978, S. 63ff). In die gleiche Richtung weisen die

von Emnid erhobenen Oaten Gber die "Einstellung der Berufstutigen

zu ihrer Arbeit"(Emnid 1982, S. 16f): danach mul der Anteil eher

instrumentell gefarbter Einstellungen zur Arbeit fur 1981 mit

knano 50% veranschlagt werden; ein eindeutiger Entwicklungstrend

ist allerdings aus seit den funfziger Jahren oeriodisch erhobenen

Daten nicht ablesbar.

Entsorechend wird die Familie bzw. die Seziehung ium Partner von

der Mehrzahl der Mdnner wichtiger eingeschdtzt als die berufliche

T tigkeit. Die Mdnner gaben Gberwiegend an, nichts sei ihnen zur

Zeit so wichtig wie das Zusammenleben mit Frau oder Freundin. Das

der von der deutschen Familiensoziologie schon in den sechziger
Jahren nachgewiesene Trend zunehmender Familienbindung (vgl.
Wurzbacher 1968) immer noch anhKlt, wird belegt von Richter. Auch

er findet in einem Vergleich von Untersuchungsdaten aus den Jahren

1968 und 1975 eine erneute Hochbewertung von Ehe und Familie als

Privatem Freiraum, in dem - gegenOber einer dehumanisierenden

Arbeitswelt - die Befriedigung emotionaler GrundbedUrfnisse ge-

sucht wird (vgl. Richter 1978, S. 48), Die komoensatorischen An-

forderungen an Ehp und Familie im Rahmen mgnnlicher Identittts-

konstruktion scheinen - aufs Ganze gesehen - immpr noch zuzunehmen

Dip Tatsache, dag DersHnlichp

orivaten Eereich opsucht wird,

Befriedigung zunihmend mphr im

darf allerdings nicht mit einpm
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Prozeq der Entkoooelung von Erwerbsrolle und m5nnlicher Ge-

schlechtsrolle gleichgesetzt werden. Im Gegenteil: nach Pross

sind MMnnerrolle und Berufsrolle nach wie vor untrennbar mitein-

ander verbunden, woran auch ein hohes Mal an beruflicher Ent-

fremdung nichts dndert. "Mag der Beruf auch ambivalent, teils

befriedigend, teils belastend sein - aus der Sicht der meisten

Mtnner ist er einfach eine Selbstverstdndlichkeit. Die minnliche

Berufsrolle steht nicht zur Disoosition, Alternativen zu ihr

werden nicht gesucht. ... Wer den eigenen Beruf ablehnt, lehnt

damit nicht die Berufsarbeit uberhauot ab. Er m8chte wechseln,

denkt aber nicht an eine Existenz ohne Beruf. Nicht ein einziges

Mal wurde eine solche M5glichkeit auch nur erwogen, nicht ein

einziges Mal als.Wunschtraum genannt."(Pross 1978, S. 68)

Dieses Ergebnis bezieht sich zun3chst generell auf die Frage

nach einer Garufst tigkeit und ist von daher nicht uberraschend.

Auf der Ebene des faktischen Verhaltens sowie des individuell

Gewonschten ist (im Samole von Pross) die Berufsorientierung

ungebrochen. Ein Le.ben ohne Geruf - etwa im Rahmen pince Roilen-

tausches zwischen Mann und Frau - wird von den iefragten durch-

gingig abgelehnt.

Das hat naturlich vordergrundig dkonomische GrOnde. Die Frage

eines Ruckzugs des Mannes aus dem Beruf ddrfte sich in der Mehru

zahl der F5lle aus finanziellen Grunden real gar nicht stellen.

Pross macht anhand der Ergebnisse von Gruooendiskussionen je-

doch deutlich, dan die Ablehnung einer solchen M5glichkeit grund-

sitzlicher bedingt ist. Berufsarbeit ist - auch bei instrumen-

teller Arbeitsorientierung - fur das mdnnlichhF Selbstkonzeot

in der Regel von grundlegender Bedeutung, ihr kommt in hohem

Mane identitdtsstiftende Funktion zu. Dies durfte u.a. erkldrbar

sein aus der gesellschaftlichen Funktion der Berufsarbeit fur die

individuelle Biographie. Berufsarbeit stellt das orimhre gesell-
schaftliche Kriterium zur Zuweisung von Status, Einkommen und

Lebenschancen dar; Berufslosigkiet ist verbunden mit geringem
Einkommen und geringem Ansehen. Guantitativ nennpnswerte Bereit-

schaften zu einem Ruckzug aus dem derur sind von daher nicht zu
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erwarten. Parsons hat diesen Zusammenhang 1964 bezogen auf den

amerikanischen Mann zusammengefant:"Es ist fEr die Ceschlechts-

rollenstruktur auf der Erwachsenensture von grundlegender Be-

deutung, daA der Mann normalerweise einer 'Arbeit' nachgeht, die

fMr seinen allgemeinen sozialen Status bestimmend ist. Man geht

wahrscheinlich nicht zu weit, wenn man sagt, dan ein erwachsener

Mann nur in seltenen F llen echte Selbstachtung fuhlen und einen

geachteten Status in den Augen anderer geniefen kann, wenn er

nicht in einer anerkannten beruflichen Rolle 'seinen Lebens-

unterhalt verdient'."(Parsons 1964, zit. nach Pross 1978, 5. 60)

Der erwartungsgemte nach wie vor untrennbare Zusammenhang von m)inn-

licher Geschlechtsrolle und Berufsrolle sagt allerdings noch nichts

Ober m5gliche Teddenzen einer verdnderten Einstellung gegenubpr

Normen der Leistungs- und Karriereorientierung. Zwar darf die

Hochbewertung familialer Zusammenhdnge nicht vorschnell im Sinne

einer solchen Entwicklung intproretiert werden; es finden sich

allerdings auch Anzeichen einer vertnderten Einstellung zum Serur,

Tendenzen ein=r Abkehr von einseitiger Lp.istungs- und Karriere-

orientierung. Someint etwa Seck-Gernsheim anhand einer amerikani-

schpn Untersuchung uber Erfolgsorientierung:
'  Hier zeichnen sich

deutliche Einstellungsverschiebungen gerade bei den m nnlichen

Studenten ab: Wurden Themen wie 'Leistungr und 'Erfolg' Mit te der

sechziger Jahre noch weitgehend selbstverst ndlich bejaht, so

werden sie Anfang der siebziger Jahre viel stHrker in Zweifel le-
"

zogen, ja erfahren geradezu eine negative Wertung. (6 eck-Gernsheim

198C, 3. 96f)

In einer Emnid-Erhebung Ober "Einstellungen zur Arbeit im Wert-

wandelsorozen" zeigen sich fur hiesige Verhdltnisse Anzeichen, die

in die gleiche Richtung deuten. Auf fiktive Fragen nach einem

Leben mit reduzierter Berufstdtigkeit sowie auf Fragen der Ein-

schdtzung von Arbeitslosigkiet warden Anzeichen deutlich redu-

zierter Berufsbindung sichtbar (vgl. Emnid 1980, S. 13ff). Diese

sind vornehmlich in jungeren Jahrgangsgrupoen mit hohem Bildungs-

niveau lokalisiert; in diesen Gruncen zeigt sich bsosw. ein deut-

liches Aberwiegen des Wunsches nach einem Leben mit reduzierte
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Berufstdtigkeit. Diese Ergebnisse k6nnen u.U. im Sinnp eines Trend

zur Abkehr von Karriereorientierung und einseitiger Gerursorien-

tier6ng gelesen werden. Vor einer Oberbewertung mun allerdings

ausdrucklich gewarnt werden: In der Konzentration auf jungere

Jahrgangsgruooen durfte auch eine Koooelung an L ebensohasen z.um

Ausdruck kommen; zum anderen handelt es sich um Einstellungen

gegenuber einer Fiktiven Alternative, womit noch nichts Ober reale

Lebensolanungen im Rahmen gesellschaftlich existierender Muglich-

keiten ausgesa4t ist. Immerhin 123t sich zwar sicherlich kein

radikaler Wertwandel, wohl aber einer Zunahme ambivalenter, nicht

mehr fraglos einseitiger Einstellungen gegenuber Leistungs- und

Karriereorientierungen vermuten.

Es ist nun zu fragen, ob sich hieraus KonseQuenzen hinsichtlich

familialer Arbeitsteilung ergeben. Es wdre - gerade angesichts

hoher Familienbindungen - denkbar, dan sich verindprte Einstellunge

zum Beruf auch in Wunschen nach einer vergnderten familialen Ar-

beitsteilung, etwa im Sinne reduzierter Berufstttigkeit zugunsten

elner Wahrnehmung familialer Aufgaben niederschlagen. Gb entsore-

chende Tendenzen sichtbar warden, wird u.a. von der gesellschaft-

lichen Bewertung der Alternativen abhdngen. H usliche Rollen haben

es hier schwer: sie sind weder mit der Zuweisung materieller Re-

sourcen noch mit Sozialorestige gekoooelt. Die konstatierte Hin-

wendung zu Ehe und Familie darf nicht mit einer Aufwertung h3us-

licher Rollen verwechselt werden.

Wir greifen zundchst wit=der auf Pross zuruck. Sie fand bei den

Gefragten Mdnnern so gut wie nirgends den Wunsch einer Reduktion

von Berufsarbeit zugunsten familialer Aufgaben. Zwar werden bei

der Frage nach einer Bewertung von Rollenhalbierung als familiaer

Organisationsform vordergrundig deutlich aurgelockerte Einstellun-

gen sichtbar, diese dCrfen jedoch nicht mit dpm Wunsch nach Rea-

lisierung eines solchen Modells gleichgpsetzt werden (vgl. Pross

1978, 5. 96ff).

Nat rlich schlier.en die Ergebnisse von Prose ge.ge,ilx.urige Tenden-

Zen noch nicht ads. lie d uten jedoch zu allr·rerst dariur hln, dal

eine evtl. oenprell nacnlassende Jerursoripntierung nicht mit der
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Sereitschart zu einer Verringprung beruflichen Engagements zugunst,
Familialer Aufgaben verwechselt werdpn darf. Sies ist im Zusammen-

hang zu sehen mit der angesorochenen gesellschaftlichen Dewertung
traditionell weiblicher familialer Arbeitsbereiche. Pross fand

durchgdngig eine Niedrigbewertung und GpringschXtzung hiuslicher

T tigkeit. Letztere ist aurgrund ihres geringen Sozialorestiges

offensichtlich nur in geringem mane fdhig, anstellp von Berufs-

arbeit identit3tsstiftende Funktion im Rahmen m3nnlicher BiograohiE

zu ubernehmen. Ein versttrktes Engagement der minner in diesen Be-

reichen wird nicht zuletzt von einer ge inderten gpsellschartlichen

Bewertung abhMngen.

Eine deutlich verstjrkte Hinwpndung zu hduslichen Funktionen

Zuungunsten von Berufsarbeit scheint uns daher allein aufgrund

ge nderter Einstellungen zur Arbeit wenig wahrscheinlich. Ent-

sorechende Bereitschaften durften schon eher adfgrund verstNrk-

ter Emanzioationswilnsche von Frauen, dip fur Mtnner zwangsl*ufig

mit einem verstMrkten Engagement im hiuslichen Bereich verbunden

sind, erwartet werden. In der Infas-Untersuchung Gber die "Rolle

des Mannes" wurden entsorechende Bereitschaften mit der Frage

gemessen, ob der Ehemann "auf ein schnelleres berufliches Fort-

kommen verzichten" wurde, um auch der Frau berufliche Entwick-

lung zu ermdglichen (vgl. Infas 1976, S. 81f). Diese Frage im-

oliziert noch keine Rollenhalbierung, sondern lediglich eine

allgemeine, nicht naher bestimmte Rncknahme beruflichen Engage-

ments. Trotz der sehr allgemein gehaltenpn Formulierung lag die

Verzichtbereitsch,ft lediglich bei durchschnittlich 221. Aller-

dings zeigen sich hier - in Analogie zur Emnid-3efragung - prheb-

liche Differenzierungen nach Ausbildung und Alter. In den jungeren

und hochoualifizierten Gruooen Mberwiegen z.T. die Antworten zu-

gunsten eines oartiellen Verzichts. Diese Ergebnisse lesen sich

deutlich gdnstiger als die Befunde von Pross. Die Infas-Autoren

warnen jedoch ausdrucklich davor, die Zahlen vorschnell im Sinne

einer sich anbahnenden deutlichen Bereitschaft zur Rucknahme

beruflichen Engagements zu interoretieren. Gemessen wurde nicht

tatsachlich geleisteter Verzicht, sondern lediglich die abstrakte

Bereitschaft; in der Korrelation mit dem Bildungsgrad durfte

neben real h5heren Flexibilithten auch das ideologisch-bekenntnis-

--1
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hafte der Antworten zum Ausdruck kommen. Auch die Infas-Autoren

veranschlagen die bei M innern bisher vorhandenmn Flexibilit'iten

insgesamt als gering, ohne sie genauer quantifizieren zu k6nnen.

Giese Interoretation wird gestutzt durch die Ergebnisse von Pfeil

(1975)· Sie konstatiert - allerdings unter bezug auf amerikanische

Ergebnisse - eine einsetzende Verunsicherung der F:innpr, 2umindest

in Schichten mit hohem Bildungsniveau, die mit einer ambivalenten

Einstellung gegenuber weiblicher Emanzioation einhergeht. Bei

(amerikanischen) Mlnnern wtchst das Bewuntsein, dal weiblichhe

Emanzioation, die allgemein bejaht wird, ohne einen Wandel mAnn-

lichen Rollenverhaltens nicht m5glich ist. Ger intellektuellen

Anerkennung der Notwendigkeit einer Anderung des eigenen Rollen-  
verhaltens - bsosw. hinsichtlich des Vorrangs der mMnnlichpn.

Karriere vor weiblicher Berufst tigkeit sthet jedoch auch bei fort-

schrittlichen Mdnnern noch erheblicher emotionaler Widerstand ge-

genuber, was zu inkonsisten Verhaltensweisen (Widersoruch zwischpn

Verbalverhhiten und Realverhalten) Fuhrt.

Die Ergebnisse von Infas legen eine 3hnliche Deutung nahe: auch

sie kMnnen als Indikator fUr einsetzende Rollenunsicherheit gelesen

werden. M3nner sind sich - unter dem Druck Effentlicher Gleich-

heitsideale - 2.T. ihres Rollenverhaltens nicht mehr gewiR; die

Aunerung fortschrittlicher Einstellungen nimmt zu, ohne da° dies

allerdings die Identifikation mit alten Rollenbildern schon auf-

hebt oder im Konfliktrall auch tatstchlich zur Realisierung der

gedugerten Bereitschaften fuhrt.

Die vorherrschende Lebensoraxis ist normativ noch gut abgesichert.

Die Zentrierung mdnnlicher Biograohie auf Berufsarbeit wird ge-

stutzt durch das familienbezogene Rollenstereotyo des Mannes als

Ern hrer. In der Infas-Untersuchung wird deutlich, dan das tra-

ditionelle Stereotyn vom Ern%hrer gesellschaftlich noch fest

verankprt ist: auf die Frage nach der Hauotaufgabe des Mannes in

der Familie bestttigten 78% der Frauen und 771 der Mdnner aus

einer Eheoaerstichnrobe das Stereotyo, nur jpweils 31 1phnen

eine Hauotaurgabe Flr den Mann ab; die Werte aus einer Bevolke-

rungsstichorobe lagen nur geringf.gig gunstiger (vgl. Infas 1976,

S. QO).
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Der Mann wird normativ aur den wirtschaftlichen Erhalt der Familie

veroflichtet, und zwar von Mdnnern und Frauen ubereinstimmend.

An der gesellschaftlichen Vorherrschaft dieser Norm hat auch

weibliche Berufst3tigkeit bisher offensichtlich nichts 3ndern

konnen. Leider finden sich bei Infas keinerlei Differenzierungen,

aus denen ablesbar wdre, inwieweit diese traditionelle Oefiniton

minnlicher Aufgaben in bestimmten sozialen Gruooen ihre Gultig-

keit eingebuGt hat, so dan hier evtl. von einer Konkurrenz nor-

mativer Vorgaben gesorochen werden k8nnte.

Dem l;berwiegen traditioneller Definitionen mtnnlicher Aufgaben

entsoricht die Definition der weiblchen Komolementarrolle: weib-

liche Berufstlitigkeit wird Eberwiegend als suoolementir und der

Hausfrauen- und Mutterrolle untergeordnet angesphen. Als Indikator

f::r die Suoolementaritdt weiblichpr Serufst itigkpit k,3nnen die

Crgebnisse der an die .dnner gerichtetpn Frage nach Bereitschart

zum Verzicht auf schnelleres berufliches Fortkommen gelten. Die

anhaltende Unterordnung weiblicher Berufst tigkeit unter die

Mutterrolle wird deutlich anhand neuester Zahlen aus der Infas-

Untersuchung Ober "Familie heute". Die Daten zeigen, "da: tradi-

tionelle Rollenvorstellungen FMr Frauen nach wie vor weit ver-

breitet sind und von den Frauen auch geteilt werden. Nur 5 Prozent

aller Befragten sind der Ansicht, daq eine Frau nicht auf ihren

Berur verzichten sollte, wenn sie ein kleines Kind hat. Etwa

ein Drittel hdlt zumindest eine teilweise Aufgabe der Berufs-

t tigkeit fur erforderlich, und 70 Prozent ol dieren fur einen

vollstdndigen Verzicht. ... Es gibt jedoch Auffassungsunter-
schiede zwischen den einzelnen Bildungsgrunoen. Je hEher die
formale Sildung ist, desto seltener wird ein vollstdndiges Auf-

geben der Berufst>;tigkeit gefordert, allerdings ausschlienlich

zugunsten einer TeilzeitbAsch ftigung." (Infas 1982, S. 21)

Die offensichtliche Zdhlebigkeit der auf den Berufsbereich

bezogenen Normen, die den Mann auf Berufsarbeit und auf den

wirtschaftlichen Erhalt der Familie veroflichten, darf nicht

allein mit der Widerstandskraft etablierter Normen gegenuber
W,ndlungsorozessen begr indet werden. Das materielle Substrat
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dieser Normen bildet eine Berufsstruktur, die immer noch so

gut wie einheitlich einen fur Berufsarbeit voll verfUgbaren

Mann unterstellt und ihm gegenGber weiblicher Berufsarbeit

bessere Vermarktungschancen garantiert. Cieser Asoekt wird

un ten (3.2.7) nochmals aufgenommen.

ZusammAnfassend lAPt sich festhalten: ler Trend einer zunphmenden

wichtigkeit der emotionalen Beziehung zu Frau oder Freundin im

Rahmen des mjnnlichen Selbstkonzpots hAlt offenbar an. Sprufsbp-

zogen finden sich in jEngeren Johrgangsgruojen mdglichhprweise

Hinweise auf einen Trend zur Relativierung =inseitiger Berufsbe-

zogenheit unt Karriereorientierung, die allerdings sicher nicht

im Sinne einer deutlichen purweichung des bAruflichen Tr;0195-

zwangs im mdnnlichen Rollansit gedeutet w<rjun konnen.

Cie zentrale Dedeutung des lerufs fur die m nnliche Siograohie

bleibt hiervon unberuhrt. Im Rahmen familialer AurgabRntpilung

blpibt der Mann Fur Serufsarbeit zust'indig. :io Sefunde von rross

und Infas deuten auch bpi vorsichtiger Interorptation darauf hin,

dal dip Priorittt der mlnnlichen Erwerbsrolle gegenubpr der Wahr-

nehmung hiuslicher Aufgaben auch angesichts wpiblicher Serufstgtig

keit noch ganz Oberwiegend gegeben ist. Die Daten liefern kaum

Anhaltsounkte fur nennenswerte Sereitschaften zur Reduktion von

Beruisarbeit zugunsten h3uslicher Rollen. Dem entsoricht - soweit

abfragbar - eine hohe Stabilittt traditioneller Normen.

Wenn wir in diesem Punkt den Ergebnissen von infas und =ross folgen

so heint das allerdings nicht, daR sich nicht doch Anzeichen fur

eine vorsichtige Aurlockerung finden. Sies betrifft bisher weniger

das Faktische Verhalten und die Normgeltung, zumindest aber die

OurchlMssigkeit der traditionellen Normen. Als Indikatoren fur

eine nachlassende Rigiditit der Normen kdnnen gelten:

- eine Zunahme von Lebensweisen, in denen der Beruf pinen vpr indpr-

tAn Stellenwert einnimmt. In welchem Ausmal und unter welchen

Bedingungen dies der Fall ist, kann anhand reor isentativer Unter-

suchungen kaum beurteilt werden. Die Zahlen sind jpdenfalls

nip.drig anzusetzen. Im Zusammenhang mit der "neupn V terlichkeit"

wird hierauf nochmals eingegangen.
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- eine abnehmende ideologische Verankerung traditioneller Normen.

Die Tatsache, daC z.9. nur 231 der Frauen und 27< der Mtnner

einen Rollentausch (im Sinne einer abstrakten M5glichkeit, nicht

im Sinne des oersdnlich Wunschbaren) v llig ablehnen (vgl. Infas

1976, S. 90), deutet darauf hin, dan die traditionellen Rollen-

bilder zwar ihre Gultigkeit bewahrt haben, sie aber nicht mehr

aktiv gegen Alternativen verteidigt werden. nies mul als deut-

licher Hinweis auf ideologische Soielr:lump fur weitere Entwick-

lungpn interoretiert werden: alte Leitbilder haben zwar nach wie

vor in hohpm FaRe handlungsleitende Funktion, Abwpichungen werden

jedoch zunehmend weniger negativ bewertet.

- eine Zunahme ambivalenter m nnlicher [instellungen. Der pinset-

zenden Einsicht in die Notwendigkeit einer Verdnderung mTnn-

lichen Rollenverhaltens steht die Identifikation mit traditio 

nellen Rollenbildern gegenuber. Tendenzen von Verunsicherung

bei jungeren Mdnnern deuten sich an.
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Der Soezialisierung des Mannes auf Berufsaufgaben entsoricht

traditionellerweise innerfamilial seine Rolle als Konsument

weiblicher Reoroduktionsleistungen. Es hat sich gezeigt, dan

die Bereitschaften zur Reduktion von Berufsarbeit zugunstpn
hauslicher Rollen bisher dunerst gering ausgeorggt sind und

dal die Fixierung des Mannes auf Berufsarbeit auf der Einstel-

lungsebene von Mannern und Frauen getragen wird. Als Ursache

kommen neben traditionalen vor allem strukturelle Komente in

Frage. Dennoch kann innerfamilial eine Tpndenz zu versttrkter

Deteiligung des Fannes an Haushaltsaufgaben vermutet werden,

dem k5nnte auf normativer Ebene eine Tendenz zu geschlechts-
neutraler Definition der Hausarbeit entsorechen.

Zur Beantwortung dieser Fragen stphen mehrere reorrsontativ

angelgtp emoirische Untersuchungen jungeren 9atums zur Ver-

fGgung (zweiter Familienbericht 1975, Pross 1973, 1975 und

1078, Infas 1976), derpn Daten - nicht zuletzt aufgrund ihrer

weitgehenden i'bereinstimmung in allen wesentlichen Funktpn -

einen guten Eberblick vprmitteln. Die 2.tenlage erlaubt es,

zwischen tats chlicher Aufgabenteilung und normativer Cerinition

ZU unterscheiden.

1. faktische Aufgabenerledigung

Auf der Ebene der faktischen Aufgabenerledigung scheinen die

herk8mmlichen Muster geschlechtssoezifischer Rollendifferenzierung
Oberwiegend noch existent zu sein. Es findet sich uberwiegend
noch eine klare geschlechtssoezifische Aufgabenzuweisung. In die

Zusttndigkeit des Mannes fallen - neben der Funktion des Geld-

verdienens - orimdr technische Aufgaben sowie die Aunenreord-

sentanz der Familie (vgl. zweiter Familienbericht, S. 34, Infas

1976, 5. 32ff).

Dieser Befund ist keineswegs Oberraschend: Indem der Mann fur

die Berufsarbeit zustdndio bleibt, uberl39t er die haushalts-
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bezogenen Aufgaben weitgehend der Frau. Interessanter als diese

Tatsache, die in der Logik einer Soezialisierung auf Gerurs-

arbeit schon mitgedacht ist, ist die Frage nach der Mithilfe

des Mannes in weiblichen Aufgabenbereichen sowie den Bedingun-

gen ihrer unterschiedlichen Ausordgung. Auch hier finden sich

uberwiegend traditionelle Strukturen. M3nnliche Mithilfe be-

schrdnkt sich in uberwiegend auf einige tyoische Funktionsbe-

reiche; sie ist in der Mehrzahl dpr FElle Gelegenheitsarbeit

und hat kaum je den Charakter voller oartnerschaftlicher Teil-

nahme (vgl. Pross 1975, S. 94).

Die Mithilfe des Mannes variiert schicht- und alterssoezifisch:

am deutlichsten ausgeor3gt ist sie in der Mittelschicht sowie

in jungeren Jahrgangsgruooen; es kann von einer leichten

Schicht- und Altersabhdngigkeit innerfamilialer Rollendirfp-

renzierung ausgegangen werden (vgl. zweiter Familienbericht

1975, 5. 35).

Von entscheidendem Interesse ist die Frage, wie sich die

Berufst tigkeit der Frau auswirkt. Sie bringt erwartungsge-

mil eine verst%rk-te Mithilfe der Mdnner und damit eine Dar-

tielle Entlastung der Frauen von haushaltsbezogenen Titig-

keiten (vgl. Infas 1976, S. 46). Die Unterschiede zu nicht

erwerbstdtigen Frauen sind allerdings vglw. gering, wie sich

aus einem Vergleich von Befragungsdaten von nicht erwerbst tigen
(Pross 1975) und erwerbstdtigen Frauen (Pross lq73) ablesen

1d8t: es zeigen sich nur graduelle Unterschiede (so auch Infas

1976). Auch im Falle einer Berufst3tigkeit der Ehefraupn

bleibt uberwiegend eine klare Ungleichverteilung bestehpn.

Daten, die weitere Differenzierungen erlauben (Vollzeit/Tgil-
zeit, Schichtabh ngigkeit), fehlen.

Die vorhandenen Daten lassen - wenn uberhauot - nur sehr vor-

sichtige Schljsse in Richtung auf eine Entwicklung zur Gleich-

verteilung von Hausarbeit bei Gerufstttigkeit der Frau zu.

*--Ii--------Ill--Ii---*i
I ----Il-
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2. Normative Ebene

Die Sichtung emolrischer Materialien zur faktischen innpr-

familialen Aufgabenverteilung 13nt auf den relativ ungwurochpnen

Fortbestand traditioneller Strukturen schli-rE,i. Auf der Ebene

normativer Strukturen ist das Bild komolexer.

Ganz allgeinein findet die worm mlnnlichpr Mithilfe im Haushalt

recht breite Zustimmung (Bevdlkerungsstichorobe : 62: Zustimmung

gegenuber 16% Abiehnung, vgl. Infas 1976, S. 41). Die Norm

mdnnlicher Mithilfe erweist sich jedoch bei Nachfrage nach den

Bedingungen, unter denen der Mann helfen sollte, als weniger

stark. Nur ca. 2(1 der Sevblkerungsstichorobe befurwortet eine

Mithilfe des Mannes ohne Vorliegen busonderer Bedingungen (wie

z.8. Berurstutigkeit der Frau). Auch die Vermutung, dal in den

differierenden Zahlen fur M nner und Frauen hinsichtlich der

allgemeinen Frage (Mtnner: 55% Zustimmung, Frauen: 631) ein

gewisser Druck der Frauen in Richtung auf verstjrkte Mithilfe

zum Ausdruck kommt, relativiert sich unter den Sedingungen

genauer-Nachfrage: Frauen befurworten seltener als Mdnner eine

unbedingte Mithilfe (16% gegenuber 19%).

Die Zahlen zur allgemeinen Norm mdnnlicher Mithilfe lessen sich

folgendermanen resumieren: "Durchschnittlich etwa 10 Prozent

'harten' oatriarchalischen Einstellungen stehen etua knaoo 20

Prozent von Anfang an Dartnerschaftlicher Einstellungen gegen-

uber; die eingangs gegebene EinschMtzung, dal die Mitarbeit

des Mannes im allgemeinen von 60 Prozent der Bev6lkerung und

der Eheoaare bejaht wird, liegt zwischen den Extremen etwa in

der Mitte - vielleicht eher zu stark in der oatriarchalischen

Richtung."(Infas 1976, S. 44)

Die Infas-Untersuchung, aus der die genannten Zahlen stammen,

liefert eine Fulle von Einzelergebnissen, die hier nicht alle

en detail referiert werden k8nnen. Als gesicherte Ergebnisse

k6nnen gelten:
- M nner und Frauen sind sich in der Definition der mMnnlichen

Mithilfe hinsichtlich Ouantitht und infrage kommender Tdtig-
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keiten weitgehend einig. (vgl. Emnid 1979 mit gleichem Ergeb-

nis) Von den Frauen scheint kein ubermapig groqmr Druck in

Richtung auf eine inderung mtnnlichen Rollenverhaltens aus-

zugehen. Die Strukturen traditionell geringer minnlicher

Beteiligung werden damit in hohem Mane durch traditionelle

weibliche Definitionen der Hausfrauenrollp aufrechterhalten.

- Die Realit t mMnnlicher Mithilfe bleibt hinter dpr normativ

geforderten zuruck (ca. 601 gegenMber 401 tatsachlich helfen-

der Manner).
- Zunehmend mehr T3tigkeitsbpreiche werden von MAnnern und

Frauen Obereinstimmend als geschlpchtsunsoezifisch definiert.

Sie werden zwar faktisch nach wie vor von den Frauen ausge-

fuhrt, ihre normative Charakterisierung als weibliche Tatig-

keiten ist jedoch nicht mehr gesichert.

FSr alle drei Bereiche gelten z.T. erhebliche Differenzierungen

nach Alter und 3ildungsniveau. In jungerc:1 ur,d besser ausge-

bildeten Gruooen scheinen die Norman innerfamilialer Aufgaben-

teilung z.T. erheblich unter Druck zu geraten.

Ciese Ergebnisse sind offensichtlich oositiver als die Befunde

zur faktischen Aufgabenverteilung. Es zeigt sich eine Diskroanz

zwischen N rm und Realitit minnlicher Mitarbeit, die als Indi.-

kator fur sich vollziehenden Wandel interoretiert werden kann:

auf normativer Ebene beginnen Regelungen bruchig zu werden, die

in der Alltagsroutine noch Bestand haben. Eine weitere Ver-

haltenshnderung in Richtung auf verst3rkte minnliche Mithilfe

(Funkt 2) und in Richtung auf eine Entdifferenzierung mdnnlicher

und weiblicher Funktionsbereiche (Punkt 3) ist denkbar. Die

Ergebnisse der von Infas 1983 durchgefuhrten Nachfolgeunter-

suchung, anhand derer diese Tendenzen uberoruft werden k8nnten,
stehen leider noch nicht zur Verfugung.

Allerdings geben die Ergebnisse keinen Anlan zu ubertriebenem

Ootimismus. Die oositive Einsch tzung der Daten bezieht sich

auf die aufgezeigten Widersoruchlichkeiten. D=s Andert vor-

13ufio nichts an den klaren faktischen Asymmetrien; es  ndert
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ebenfalls nichts daran, dal auch die auf der Einsteliungsebpne

erhobenen normativen Vorgaben ein klares Bild der Ungleichheit
der Verteilung von Haushaltsaurgaben zeichnen. Immerhin beziehen

sich die Fragen auf mdnnliche Mithilfe, nicht Ftwa aur pine Gleich

verteilung der Hausarbeit.

Zusammenfassend kann hinsichtlich der Hausarbeit fe:tgesteilt

werden, daa auf der Ebene faktischen Verhaltens aufs Ganze gesehen
deutlich asymmetrische Strukturen Vorherrschen. Auf der Einstellunc

ebene ist allerdings eine Aurweichung traditioneller Normen fest-

zustellen, und zwar nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Mdnnern.

Der Widersoruch zwischen zunehmend liberaleren Einstellungen und

pach wie vor konservativem Verhalten 12Rt einen weiteren Uandel

muglich erscheinen.

Die bestehenden Asymmetrien sind natdrlich nicht unabhlngig von

der Zuweisung familienexterner Aufgaben. Solange die Funktion des

Geldverdienens orimdr dem Mann zugewiesen wird, sind in der Famili

keine symmptrischen Strukturen zu erwarten. Durchgreifende VerAn-

derungen sind off ensichtlich nur im Zusammenhang mit einer gleich-

berectitigten Berufst3tigkeit der Frau zu erwarten. "Beide Arten

von Berufst3tigkeit der Frau - die erg3nzende und die gleichbe-

rechtigte - haben fOr die Ehe eine v5llig verschiedene Bedeutung.
W3hrend die ergtnzende Berufst tigkeit die Asymmetrie der ehe-

lichen Macht- und :ufgabenverteilung unverYndert 13St, verlangt
die gleichberechtigte Berufst3tigkeit eine Symmetrie der ehelichen

Lebensolanung und der ehelichen Beziehungen" (Infas 1976, S. 126).

Auf die immer noch - von Mtnnern und Frauen - weitgehend geteilte

Definition des Mannes als Erndhrer wurde oben hingewiespn, ebenso

auf die vorherrschende traditionelle Definition weiblicher Berufs-

titigkeit. Diese ist zdar offensichtlich zum festen Sestandteil

der weiblichen Geschlechtsrolle geworden, entscheidend ist jedoch

ihrp Suonlementaritgt gegenuber m nnlicher Berufsarbeit und ihre

normative Unterordnung unter die Segmente Hausfrauen- und Mutter-
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rolle. Ein weiterer Wandel dpr M:innerrolle in Richtung auf ein

verst:irktAS oder gleichberechtigtes Engagement im Reoroduktions-

und Sozialisationsbereich wird vom weiteren Wandel der - von

Minnern und Frauen derinierten - weitlichen Rolle abh:inoen.

Die StabilitMt der berufsbezogenen :tereotyopn dorf allerdings

nicht mit dem Hinweis auf mangelnde Emanzioationswilligkeit der

Frauen, die in ihrer Definition der m nnlickAn und weitlichen

Rolle in hohhem Ma"e mit den P.3nnern Ebereinstimmen, indivi }Ja-

lisiert werden; ebenso greift der an die ;43.nner gerichtpte Vor-

wurf der Emanzioationsfeindlichkeit in dieser Form zu kurz. Die

aufgabenbezogenen Strukturen der Geschlechtsrollen sind auch in

aulerfamilialen Strukturebedingungen verankert. Sie werden erstens

gestutzt durch eine defizit%re Infrastrukturausstattung, die bei

Berufst3tigkeit der Frau die Reoroduktionsorobleme ungeldst 136t.

Sie werden zweitens gestutzt durch eine Gerufsstruktur, die Frauen

nicht die gleichen S8glichkeiten einr;iumt wie Mdnnern, die anderer-

seits die volle Verfugbarkeit des Mannes unterstellt und damit

emanzioationsbereite Mdnner in einen Rollenkonflikt bringt. SO-

lange sich mtnnliche Arbeitskraft in der Regel gewinnbringender
vermarkten 13Gt, durfte die Berufsarbeit uberwiegend in die Kom-

oetenz des Mannes fallen. Auch bei zerfallender ideologischer

Verankerung und abnehmender Rigiditit der Normgeltung behalten

traditionelle LMsungen einen Rationalitdtsvorsorung. Die Routine

und Rationalit t des bisher Praktizierten erhilt die traditio-

nellen Normen auch dann aufrecht, wenn sie ideologisch fragwurdig

geworden sind.

- 47 -



- 48 -

3.3 Autorit3t/Partnerschaft

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung schafft mit der 6kono-

mischen Abh ngigkeit der Frau eine wesentliche Grundlage m3nnlichE

Autoritdt in Ehe- und Familienbeziehungen (vgl. Neidhardt 1975, SL

Dennoch sind hierarchische Strukturen, wie sie traditionellerweisE

fur die Familie kennzeichnend waren, keine unmittelbare Funktion

der Arbeitsteilung; sie hdngen wesentlich auch von ideologischen

Bedingungen ab.

Der historisch fruh einsetzende Autorit tsverfall des Mannes in de

F=milie wird auf ein komplexes Bundel von Bedingungen zuruckgefuhr
- ideologische Bedingungen: Verfall patriarchalischer Ideologie,

gesellschaftliche Ourchsetzung von Gleichheitsidealen;

- kollektiver Autonomie- und Statusverlust des Mannes im Berufs-

bereich;
- funktionale Aufwertung der Familie als Instanz osychischer und

emotionaler Stabilisierung. Mit zunehmender Verlagerung von

Sinnsetzungsprozessen vom Berufsbereich in die FAmilie wird

erstens der traditionelle Bereich der Frau aufgewertet, zweitens

ist die Funktion emotionaler Stabilisierung mit hierarchischen

Strukturen nur schwer vereinbar.

- Reduktion der 5konomischen und sozialen Abh3ngigkeit der Frau

durch zunehmende weibliche Berufst tigkeit.

Es ist die Frage, ob angesichts dieser Entwicklung die mgnnliche

Rolle gegenw3rtig immer noch als hierrarchisch ubergeordnete kon-

zioiert wird, und welche Strukturen auf der Handlung ebene noch

auffindbar sind.

Auf die immer noch anhaltende Tendenz einer zunehmenden Orientie-

rung an Ehe bzw. Zusammenleben mit dem Partner wurde schon hinge-
wiesen. Die Qualitdt der Beziehungen in Ehe und Famlie werden nach

Richter zunehmend mehr zum MaBstab des individuellen Wohlberindens

(vgl. Richter 1974, S. 48). Hierin zeigt sich offenbar ein zuneh-

mendes Bedurrnis nach Intimitdt und Gegenerfahrung zur BerubssphMre.
Auch Pr035 findet durchg3ngig eine Konzeption der Ehe alj Gefjhr-

tenschart, von der zuverldssige pers5nliche Beziehungen, gegen-

seitige Stutzung und Solidarit3t erwartet werden (vgl. Pross 1978,

S. 87f)*
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Dem entsoricht offen3ichtlich eine weitgehende Ourchsetzung von

Idealen der Gleichrangigkeit. Fand Luori noch 1959/60 in 17% aller

Familien ein eher patriarchali5ches Leitbild, 30 wird in den sieb-

ziger Jahren die Ehe sowohl von Frauen (Pross 1975) als auch von

M nnern (Pross 1978) durchg3ngig als gleichrangige Beziehung kon-

zipiert. Ein expliziter Machtansoruch des Mannes ist auf der Ein-

stellungsebene offenbar nicht mehr aurweisbar.

Es ist nun die Frage, ob dieser Hochbewertung emotionaler, soli-

darischer und partnerschaftlicher Leitbilder auch eine durchg3ngige

Verwirklichung egalitdrer Strukturen entspricht. Wenn die im 19.

Jahrhundert verwurzelte, festgefugte Rolle des Hau3vaters und seineI

ihm untergebenen Eherrau abgeldst worden ist durch diffuse, durch

den Komplex "romantische Liebe" gestutzte Normen partnerschaft-

licher Gemeinsamkeit, 50 ist damit uber deren konkret Ausge5tal-

tung im Ehealltag noch nichts ausgesagt.

Neuere Ergebnisse deuten einheitlich darauf hin, daG den einhellig

geteilten Idealen im Durchschnitt auch weitgehend egalitdre Struk-

turen entsprechen (vgl. Infas 1976, Pro33 1975 & 1978), wobei aller-

dings die Frage offen bleibt, ob der Komplex Autorit3t/Partner-

schart mit dem Oblicherweise angewandten Verfahren einer Ausz h-

lung von Entscheidungen in verschiedenen Bereichen schon zureichend

erfa6t ist.

Ausgenommen bleibt der Berufsbereich; hier zeigen sich auch bei

Berufst tigkeit der Frau noch deutliche Machtvorsprunge des Mannes

(vgl. Infas 1976, S. 22ff). Laut Infas-Untersuchung entscheidet

die Hdlfte der M nner uber Berufsfragen allein; zieht man die Be-

rufst3tigkeit der Frau als Differenzierungskriterium heran, so

sind es immer noch 41% der M nner gegenuber 29% der Frauen, die

Entscheidungen in diesem Bereich allein f llen. Die geschlechts-
spezifische Aufgabenverteilung setzt sich offenbar in einer ge-

schlechtssoezifischen Asymmetrie der Entscheidungsbefugnisse Yort:

die Berufst3tigkeit des Mannes unterliegt seiner Entscheidung, die

Berufst tigkeit der Frau ist Sache beider Ehepartner.

Alle anderen Bereiche sind in der Regel durch ein hohes MaG an

gemeinsamen Entscheidungen gekennzeichnet. Verbleibende Ungleich-
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heiten in einzelnen Entscheidungsbereichen (bei insgesamt hoher

Gemeinsamkeit) korrespondieren mit der geschlechtssoezifischen

Aufgabenverteilung: eine gewisse Dominanz des Mannes in zweck-

orientierten und die Au6enbeziehungen des Haushalts betreffenden

Entscheidungen, eine gewisse Dominanz der Frau in Fragen der Kin-

dererziehung, des Haushalts und des Haushaltsgeldes.

Es muG allerdings nach wie vor ein Zusmmenhang zwischen Schicht-

variablen und Autorit tsstrukturen angenommen werden. Die gr5Bten

Abweichungen vom Ideal egalitdrer Beziehungen in Richtung auf m3nn

liche Dominanz finden sich in Schichten mit hohem Berufsorestige

und hohem Einkommen des Mannes(vgl. zweiter Familienbericht,

Nave-Herz/Nauck 1978). Die korresoondierende These von einem ver-

breiteten Unterschichtmatriarchat 13Ot sich offensichtlich empi-

risch nicht best tigen.

Ein Zusammenhang zwischen weiblicher Berufstdtigkeit und Machtver-

teilung kann als gesichert gelten. So kommt z.B. der zweite Fami-

lienbericht zu dem Ergebnis eines deutlichen Machtzuwachses der

Frau bei gleichzeitig steigender Gemeinsamkeit der Entscheidungen.

Es bleibt angesichts dieser Ergebnisse allerdings kritisch nach-

zufragen, inwieweit die konstatierte Gleichrangigkeit nicht zum

Teil auch vordergrundig ist. Hinter einem hohen Grad an Gemein-

samkeit k5nnte sich durchaus noch eine - mit den verwendeten MeR-

verfahren nicht erfaBbare - Dominanz des Mannes verbergen. So findet

Pross hinter den von Mdnnern durchg ngig akzeptierten Partner-

schaftsidealen verbreitet Ideologien m3nnlicher Uberlegenheit, mit

denen zwar keine familialen Herrschaftsanspruche, wohl aber all-

gemeine Dominanzansoruche verbunden sind (vgl. Pross 1978). Dies

bezieht sich allerdings weniger auf die Konzeption von Ehestruk-

turen und mehr auf allgemeine, gesellschaftlich geteilte Konzepte
von M3nnlichkeit und Weiblichkeit (vgl. 3.5). Dennoch ist zu ver-

muten, daG sich hinter vordergrundig gleichrangigen Macht- und

Entscheidungsstrukturen z.T. noch traditionelle Rollenbilder

und Fuhrungsanspruche des Mannes verbergen.

Entsorechend warnt auch der zweite FAmilienbericht davor, die em-
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Dirischen Ergebnisse vorschnell im Sinne bereits erreichter Gleich

heit zu interpretieren. Hier wird aufgrund der nach wie vor wirk-

samen Dominanz des Mannes in berurlichen Fragen einp Tendenz zur

Herausbildung polarer Entscheidungsbereichhe vermutet: ein Bereich

schwerwiegender familialer Entscheidungsprobleme, in dem alte

Hierarchien weiter wirksam bleiben und ein Konsum- und Freizeit-  
bereich, in dem Merkmale der Gleichrangigkeit und Gemeinsamkeit

der Entscheidungen vorherrschen. Es handlet sich allerdings um

eine Hypothese, die anhand vorliegender Daten nicht zu uberpruren

ist.

Folgt man den SchluBfolgerungen von Infas, so durfte sich bei zu-

nehmender Berufst3tigkeit der Frau das Problem ehelicher Machtver-

teilung immer st3rker von normativ dauerhaften Stereotyoen der  
Geschlechtsrollen auf eine pragmatisch flexible, von ad-hoc L5sun-

gen getragene Ge einsamkeit verlagern (vgl. Infas 1976, 5. 28).
Bleibt das Problem eines letztendlich immer noch bestehenden

Machtvorsprungs des Mannes, wie er sich in der Dominanz im Berufs-

bereich ausdruckt, und der wesentlich uber die Hauotverdiener-

funktion legitimiert sein durfte. Hierauf hat offenbar die Berufs-

tjtigkeit der Frau allein nur begrenzten EinfluB. Entscheidend

durfte einmal der Obergang zu symmetrischer Aufgabenverteilung
sein, womit Machtvorsorungen des Mannes die Grundlage entzogen
wird. Zum anderen ist die weitere dffentliche Destruktion verdeckt

Datriarchalischer Ideologien notwendig, uber die m3nnliche Dominanz

nach wie vor gestutzt wird.
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3.4 Vaterschaft

C

C

Das Problem der Voterschaft ist zwar wesentlich auch ein Asoekt

familialer Aufgabenteilung und familialer Autorithtsdifferenzie-

rung, erschdoft sich jedoch nicht in diesen Gesichtsounkten. Es

wird daher hier getrennt behandelt, wobei aur die Abschnitte 3.3

und 3.2 verwiesen wird.

Neben Fragen nach Struktur und Ausge3taltung der Vaterrolle

interessiert insbs. auch die Frage der sozialisatorischen Folgen

bestimmter Formen von Vaterschaft. Es erscheint angesichts des

Materials sinnvoll, zwischen einem strukturellen und jinem

sozialisationstheoretischen Asoekt zu unterscheiden.

1. struktureller Aspekt

Die gesellschaftlichen Strukturbedingungen familialer Organi-

sation fungieren auch als Rahmenbedingungen fur die geschlechts-

soezifische Verteilung von Sozialisationsaufgaben bzw. fur die

Wahrnehmung der Vaterrolle: Die Auslagerung des Arbeitsolatzes

aus Haus und Familie erzwingt die temoordre Absenz des V ters

und ist - neben der Freistellung des Mannes von Betreungsauf-

gaben - mit der oartiellen Delegation von Erziehungsaufgaben

an die Frau verbunden. Dem entsoricht auf normativer Ebene eine

traditionellle Oefinition des Vaters, die die Ernjhrerfunktion

ins Zentrum stellt und anderen Aspekten von Vaterschaft, etwa

Erziehungsaufgaben, uberordnet.

Diese Bedingungen beinhalten - neben der erzwungenen Asymmetrie

der Verteilung von Sozialisationsaufgaben - Dotentiell einen

Ruckzug des Mannes aus der Vater-Kind-Beziehung und damit eine

weitreichende Mutterzentriertheit der Sozialisation. Die Krise

des Vaters w -e dann als 5konomisch induzierter Verzicht auf

Rollenchancen sowie als Reduktion des Vaters auf seine Ern3hrer-

funktion zu interoretieren. Als Gegentendenz wirkt, als historisch

neue Dimension der Ausgestaltung von Vaterschaf t, die Freizeit-

kommunikation von Vater und Kind.

-
]
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6evor auf die Frage der Ausgestaltung von Vaterschaft eingegengen

wird, sollen noch einige Oberlegungen zu den gewandelten Struktur-

bedingungen von Vaterschaft im Kontext moderner Industriegesell-

schaften angestellt werden. Entsprechende Hinweise finden sich

bei Scharmann/Scharmann (1975). Sie unterteilen die Vaterrolle in

Segmente und konstatieren eine objektive Verdnderung und teilweise

RGcknahme einzelner Vaterfunktionen.

Die Funktion des Erzeugers immt mit abnehmenden Kinderzahlen einon

geringeren Stellenwert ein, sie erfuhrt "unter den gegebenen Pro-

duktionsverhdltnissen eine Einschrdnkung bzw. eine rationale An-

passung andie Crfordernisse gesteigerten Lebensstandards, erhuhter
t4Sekurit3tsbed3rfnisse und der Zukunftsol3ne fur den Nachwuchs.·

(Scharmann/Scharmann 1975, 3. 264)

Die Funktion des Ern hrers hat aufgrund weiblicher Berurstltigkeit

einerseits, sozialer Sicherungssysteme anderprseits ihren AUS-

schlieilichkeitscharakter eingebunt. Sas mgnnliche Informationc-

und Kontaktmonoool ist nicht mehr existent, Crfahruilgs- und Wissen..

vorsorunge des Mannes gegenuber anderen Familienmitglindern sind

abgebaut. Ser Zerfell oatriarchalischer itrukturen hat daneben die

innerfamiliale Stellung des nannes ebenfalls verlndert. Scharmann,

Scharmann resumier n die .r,tw:c,.1,1·.g Folgenderma-en: "Diese tra-

dierte, noch immer lebendige Vorstellung von d„r vereflichtenden

Rolle des Va ters 813 Beschutzer der ramille, die fur das junge
"

Kind noch konkret mit Alles kMnnen und Oberall Rat und Hilfe wis-

sen' Dbersetzt wird, ist heute aber in der Realit t und ihrem

historischen Sinne nach nicht mehr zu halten. Anstelle des oers5n-

lichen Kamoies um Haus und Familie sind veroflichtende Gesptze ge-

treten, die Frau und Kindern - und mit ihnen dem V"ter - gesetz-
lichen Schutz und 5ffentliche Hilfe bieten. Es ist auch nicht mehr

zu erwarten, dal der VAter in einer technisch und burokratisch

hochentwickelten Zivilisation 'alles weiS', das heint, daG sein

Informationshorizont weit genug ist, um fur alle Vorkommnisse des

familialen Lebens R t zu wissen. ... Allerdings, dies sei ein-
7

schr5nkend vermerkt, wird es auch in Zukunft an der Pers5nlichkeit

des Vaters liegen, ob ihm diese uffentlichen Hilfsinstitutionen

-I-*i---Ill

- 53 -

€E

1



1.2

C.

nur beratend zur Spite stehen oder aber ob sie ihn ersetzpn und

damit in seiner Rolle Gberfluisig machen." (Scharmann/Scharmann

1975, S. 26Bf) Die Beschutzerrolle reduziert sich vornehmlich auf

die Funktion der sozialen Flazierung des Kindes .

Im Zuge dieser strukturellen Verdnderungen gewinnen die Funktionen

des Erziehers und des Identifikationsobjektes in der Funktions-

konfiguration der V terrolle an Bedeutung. Traditionelle Rollen-

konzeotionen stonen allerdings aufgrund verdnterter Bedingungen

weitgehend in ein Vakuum. Auch Scharmann/Scharmann identifiziern

die Freizeitrolle des Mannes als historisch neue Erscheinung, die

neue Chancen zur Wahrnehmang von Vaterschaft eroffnet.

Die Annahme eines Wegfalls der Vaterfunktionen erscheint daher

.wenig Dlausibdl. Es muR eher von einer strukturell bedingten

Ver3nderung der Vaterfunktionen gesorochen werden, die eller-

dings genugend - wenn auch verdnderte - Rollenchancpn offen lAnt.

Es bleibt die Frage, in welcher Form Mdnner auf dem Hintergrund

der eingangs genannten Strukturbedingungen Vaterschaft wahr-

nehmen und inwieweit sich Rollenbilder etabliert haben oder

hatten, die den Mann im wesentlichen von der Sozialisation frei-

stellen und durch einen weitgehenden Rijckzug des Mannes aus der

Vater-Kind-Seziehung gekennzeichnet sind. Ein gesellschaftlich

einheitliches Vaterbild darf allerdings ohnehin nicht unterstellt

werden, eher schon eine Vielzahl unterschiedlicher Formen der

Wahrnehmung von Vaterschaft. Eine auch in jungster Zeit immer

wieder geMugerte Annahme geht davon aus, dan Vaterschaft heute

- bei eller Unterschiedlichkeit der konkreten Ausgestaltung der

der Vaterrolle - Oberwie6end durch ein geringes Interesse oder

zumindest durch eine weitgehende faktische Zuruckhaltung bRi

der Wahrnehmung von Sozialisationsaurgaben gekennzeichnet ist

(vgl. statt anderer: von Canitz 198C). Hierauf zielen Charak-

terisierungen wie der "distanzierte", der "abwesende" oder der

"unsichtbare Vater". Gegenuber solchen Behauotungen ist - wie

unten belegt wird - Skeosis angebracht.

-----
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Vater steht neuerdings die These von den "neuen V3tern" (vgl.
z.8. Duss-von Werdt 1981) oder der "Ruckkehr der V5ter in die

Familie" (vgl. 2.8. Schdpo-Schilling 1983). Hiermit ist offen-

sichtlich kein einheitlich neues Rollenbild gemeint, sonrern

eine Tendenz bei Vitern, in Abkehr von alten Vaterbildern das

Verh3ltnis zum Kind neu zu entdecken und intensiver zu gestalten

(vgl. Kerkhoff 1975, 5. 212). Dies bezieht sich offensichtlich

auf verschiedene Dimensionen von Vaterschaft: neben einer rein

quantitativen Intensivierung des Vater-Kind-Kontaktes wird vor-

nehmlich ein verst rktes Engagement in traditionell weiblichpn

Setreuungs- und Erzeihungsfunktioenen vermutet, und zwar bis

hin zu einer gleichverteilten oder sogar vaterdominierten

Kinderbetreuung und einer Unterordnung der Erwerbsrolle unter

innerfamiliale Vaterfunktionen. Die vielleicht wichtigste Kom-

oonente betrifft.die Qualit t der Beziehung: Dominanz partner-

schartlicher Beziehungselemente sowie eine Intensivierung der

Vater-Kind-Beziehung in Dimensionen wie Anteilnahme, Verstlndnis,

Emotionalit3t; anders gesaOt eine Hereinnahme traditionell eher

weiblicher Verhaltensstile und Eigenschaften in das Reoertoire

vtterlichen Verhaltens.

Altere verl3Pliche Daten zur Ausgestaltung der Vaterrolle liefert

die Untersuchung von Rainwater; sie stellt zugleich eine der

ganz wenigen Untersuchungen dar, in denen V3ter direkt befragt

wurden (vgl. Rainwater 1963). Rainwater fand schon 1963 bei der

Befragung von 300 V tern ein grones Engagement in der Vaterrolle,

das nur schwer mit der These vom unsichtbaren oder distanzier-

ten Vater in Einklang zu bringen ist. 80% der Vdter gaben an,

ih:e Kinder sehr zu lieben und viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
In der Selbsteinschjtzung der VAter nahmen diese sich gegenuber

ihren eigenen Vdtern durchgMngig liebevoller, verstdndnisvoller

und weniger streng wahr. Rainwater differenziert nach Schicht-

variablen und findet in der Unterschicht autorit rere Ein-

stellungen als in Ober- u. Mittelschicht, die allerdings immer

noch auf einen Uandle gegenuber vorliegenden Genprationen

schlielen lassen.

Die Untersuchung von Ammen (1073) steht unter dem erkl rtpn

1
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fr.

Ziel, gMngige Vorureile hinsichtlich des aunprhduslich bprufs-

tttigen Vaters zu Arschuttern. Er befragte Kinder von h uslich

und aunerhtuslich berufst%tigen Mvnn-rn und konntr' anhand spiner

Frgphnisse die Thrge mangelnden Kontaktes ,-:uoprhbuslich bprufs-

t tiger VKter mit ihren Kindprn eindeutig widerlpopn.

Die Bpfundp von Rainwater und Ammen machen deutlich, dan die

Annahmp eines Sich-Entziehens der Viter aus der Vater-Kind-Be-

ziehung - bezogen auf die 9uantit4t von Kontakten - schon fur

die sechziger Jahre keine Gultigkeit mphr beansoruchen kann bzw.

erheblich zu relativieren ist. Von einem verbreiteten Ausfall

der Veterfigur kann offensichtlich - gempssen an der Intpraktions-

ortsenz - nicht gesorochen werden.

Neben diesen mehr quantitativen Asoekten interessiert nMturlich

die Form oder Oualitdt der Vater-Kind-Seziehung. Oies nicht zu-

letzt deshalb, weil sozialisationstheoretischm Untersuchungen

den Schlun nahnlegen, dan die mit den Kindern verbrachte Zeit

als Determinante Fur den Einflun der Elt+rn nicht ausschlag-

gebend ist; wichtiger als der Zeitaufwand scheint die Dualitdt

der Interaktionen zu sein (vgl. Parke 1982, i. 17 mit Nachweispn).

Hiermit ist ein komolexAr Bereich angesorochen, der sich in den

verschiedenstpn Formen kategorial erfassen 1Knt (vgl. Stechhammer

1981, S. 112ff). Genauere begriffliche Kl rungen interessieren

hier schon allein deshalb nicht, weil ihnen keine emoirischen

Untersuchungen Antsorechen.

Die Frage, in welchem AusmaR sich V3ter an Versorgungs- und

Betreuungsaufgaben beteiligen, sowie die Frage nach ihrem Anteil

an erzieherischer Kommunikation wurde offensichtlich in den

spchziger Jahren gar nicht zum Problem. Hinsichtlich qualitativer

Asoekte der Vater-Kind-Kommunikation, etwa in den Dimensionen

"emotionale Atmosohare" oder  Autoritttsorientierung", stiift man

auf Thnliche Schwierigkeitpn. Vorliegende Untersuchungen sind

in der Regel erstens eltern- oder mutterzentriert und 2weitens

ausschlienlich unterbchichtbRzogen. (vgl. Scharmann/Scharmann

1975, 5. 713). Nebpn der hinreichend hekannten These einpr sthr-

-=---
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ker autoritdtsorientiprten Erziehung in der Unterschicht sowip

einer schichtunsoezif isch vprmuteten Tendenz zur npmokratisierung

(vgl. zweiter Familienbericht 1975, S. 37) und Emotionalisiprung

(vgl. Stechhammer 1981, 5. 119ff) sind daher kaum gesicherte

Aussagen m5glich.

Die Annahme einer zunahmenden Demokratisierungstutzt sich auf

den strukturell bedingten Abbau der Autorititsstellung des Mannes

in der Familie, der fur die Beziehungen zwischen den Eheoartnern

emoirisch abgesichert ist (vgl. ). Es wird vermutet, dan der

Durchsetzung Dartnerschaftlicher Beziehungsideale zwischen den

Eltern auch ein Trend zum Abbau autorit5rer Einstellungsmuster

in der Vater-Kind-Beziehung entsoricht. Altere, eltprnbpzogene

Daten uber die Einstellungen zu Erziehungsidalen scheinen dies

schon fJr die sechziger Jahre zu bestatigen. Auch der zweit-

FAmilienbericht, in dem entsorechende Daten erw3hnt werden,

bleibt allprdings weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Im gleicher
Sinne meint etwa Neidhardt: "Ergibt sich nun aber doch in der Ten-

denz ein AnwachsAn oartnerschaftlicher Verh ltnisse zwischpn den

Ehegartnern, so lie7e sich mutmanen, dan auch das Autorit3tsgefille
zwischen Eltern und Kindern in den Fimilien abnimmt. Ob und in

welcher Teise dies der Fall ist, l Rt sich mangels gultiger Unter-

suchungsergebnisse nicht zuverldssig beurteilen."(Neidhardt 1975,63)

Die Forschungslucken zur Wahrnehmung von Vaterschaft bestehen

nach der Ubersicht von Stechhammer (1981) offensichtlich bis in

die jungste Zeit. Neuere Daten liefert die M3nnerbefragung von

Pross (1978). Sie geben z.T. Auskunft Ober die V3terbilder der

Befragten sowie uber die im Rahmen der Kindererziehung und -be-

treuung tatsdchlich Dbernommenen Aufgaben. Pross findet (vgl.
5. 119ff)
auf der Einstellungsebene bei Vatern und Nichtvdtern

- in hohem Mane Dartnerschaftliche Erziehungsideale (den Kindern

Partner, Freund und Kamerad sein), daneben so gut wie keine

ausdrucklich autoritdren Einstellungen;
- eine deutliche Orientierung an exoressiven Funktionen (liebe
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und Geborgenheit geben);
- eine deutliche Befurwortung von Vaterordsenz auch in der Klein-

kindohase; dagegen jedoch
- eine eher noch schwach ausgeor gte Verbindung von Erzieherrolle

und M nnerrolle (die Kindererziehung ist eher eine Aufgabe fur

Frauen als fur Mdnner: v6llige odpr bedingte Zustimmung 591,

Ablehnung 389)

auf der Ebene faktischen Verhaltens

- eine Konzentration der VMter auf Freizeitaktivitdten mit ihren

Kindern bei einer deutlichen Enthaltsamkeit hinsichtlich Ver-

sorgungs- und Betreuungsaufgaben (Infas 1976, S. 39 mit gleich-

lautenden Ergebnissen);
- ein hohes MaG an gemeinsamen Entscheidungen von Mann und Frau

in allen wichtigen Fragen der Kindererziehung.

Die angesorochenen Entwicklungstrends (hohe Vaterordsenz, Oemo-

kratisierung und Emotionalisierung der Vater-Kind-Geziehung)
werden offensichtlich - auf der Einstellungsebene(!) - bestdtigt.

Gleichzeitig wird jedoch die relative Traditionalitit bestehender

Strukturen deutlich. Die Muster traditioneller geschlechtssoezi-

fischer Aufgabenteilung, deren Existenz schon bei der Frage der

Hausarbeit deutlich wurden, haben offensichtlich auch in der

Wahrnehmung der Vaterrolle faktisch noch Gultigkeit: die arbeit-

same Seite der Kindererziehung bleibt der Frau vorbehalten.

Dem entsoricht auf der Einstellungsebene immer noch eine mehr-

heitliche Definition der Kindererziehung als orimdr weibliche

Aufgabe. Disser Befund ist nicht Dberraschend: der ausgeorHgten

Berufsorientierung und der vorherrschenden Definition des Mannes

als Ern hrer (s. oben) entsoricht innerfamilial die normative

Delegation der Crziehungsaufgaben an die Frau. Eine grone Minder-

heit vollzieht diese Zuweisung - auf der Einstellungsebene -

allerdings nicht mehr mit.Das hohe Ausman an gemeinsam gptragenen

Entscheidungen in Fragen der Kindererziehung wirft daneben die

Frage auf, ob in Antworten auf Fragen nach normativer Zuweisung
von Erziehungsaurgaben nicht auch ideologien aufscheinen, die auf

der Ebene faktischen Verhaltens schon nicht mehr konseouent orak-

---

- 58 -



C

tiziert werden. In der ebenfalls von Pross durchgefuhrten Sefra-

gung von Hausfrauen (Pross 1975) wird den MAnnern jedenfalls
von ihren Ehefrauen Gberwiegend ein grones Interesse an Fragpn
der Kindererziehung bescheinigt.

Inwieweit dem Bekenntnis zu oartnerschaftlichen Erziehungsidealen
und zur Wahrnehmung expressiver Funktionen auch tatsachlich ent-

sorechende Erziehungs- und Verhaltensstile gegenuberstehen, 1dqt

sich anhand der Untersuchung von Pross ebensowenig beantworten,

wie die Frage nach dem tatstchlichen Anteil von M nnern an der

Kindererzeihung. Es finden sich leider auch keinerlei Diffpren-

zierungen der Ergebnisse hinsichtlich Alters- oder Schichtvaria-

blen oder hinsichtlich der Berufstdtigkeit der Frau. Die Ergeb-
nisse der von Pross 1971 durchgefuhrten Befragung erwerbstutiger
Frauen deuten allerdings darauf hin, dan hier keine wesentlichen

Entlastungen eintreten (vgl. Pross 1073). Ein direkter Verglpich,

aus dem der Einflul weiblicher ErwerbstMtigkeit auf das Vaterver-

halten abgesch tzt werden kdonte, ist nicht mdglich.

Dip in diesem Punkt deutlich werdenden Forschungslgcken sind um

so bedauerlicher,.als wir in den theoretischen tberlegungen die

Berufstdtigkeit der Frau als den zentralen Faktor bezeichnet

haben, von dem Anderungen m3nnlichen Rollenverhaltens erwartet

werden kdnnen. Aufgrund der Relevanz dieses Asoektes sei auf aus-

l ndisches Materail verwiesen, daq Hinweise auf den EinfluR weib-

licher Berufstttigkeit liefert. Farke berichtet von amerikanischen

und austalischen Studien, aus denen deutlich wird, daq VAter ihr

Verhalten Andern, wennedie Mutter berufst3titg ist. "John Robinson

bprichtet in seinem Buch 'How Americans Use Time', dan die M nner

ganztMgig arbeitender Frauen sich mehr um die Kinderbetrpuung
kummern als die M nner von nicht oder halbtags erwerbstdtigen
Frauen. Ahnliche Trends stellte Graeme Russell in australischen

F*milien fest. Wenn beide Eltern im Beruf tdtig waren, verdoooel-

ten VMter ihren B_itrag zur Kinderbetreuung, wdhrend MMtter nach

wie vor die Hauotlast der Routinebetreuung trugen." (Parke lq82,
S. 118) Offensichtlich werden hier doch nicht zu untprschMtzendA

Einfldisse wirksam, die auch fur deutsche Verh:.ltnisse hoffen
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lassen. Eine unmittelbare Fbertragbarkeit kann allardings (s. oben)

nicht unterstellt wprden.

Pross interoretiert ihre Ergebnisse dahingehend, dan der Vater-

rolle von der Mehrzahl der EMnner im mdnnlicher Rullenset nur eine

untergeordnete Bedeutung zugemessen wird. Sie macht dieses Urteil

allerdings in erster Linie an der geschlechtssoezifischAn Ver-

teilung der eher gegenstddnlichen Sozialisationsaufgaben fpst.

Auch ein hoher Grad an Identifikation mit der Vaterrolle ist je-
doch nicht automatisch gleichbedeutend mit der Aufhebung der

- auf das Kind bezogenen - Arbeitsteilung. Die genauere Diagnose
t.

hjtte daher zu lauten: die arbeitsame Seite der indererziehung

wird von den V3tern uberwiegend (noch) nicht oder nur in geringem

MaGe als Teil der Vaterrolle definiert.

Dem korresoondieren die oben angesorochenen Ergebnisse zur Berufs-

orientierung und zur Definition der Ern hrerrolle: nennenswerte

Bereitschaften zur Unterordnung der Erndhrerfunktion unter andere

Asoekte von Vaterschaft zeichnen sich nicht ab (, wdren aller-

dings ggf. aurgrund von Inflexibilitdten der Berufsstruktur auch

nicht ohne weiteres realisierbar). LAuch dieser Befund durfte

weniger einer geringen Identifikation mit der Vaterfunktion und

eher einer Norm geschuldet sein, die die Ernhhrerfunktion ins

Zentrum der Vaterrolle stellt und die von MMnnern und Frauen

gleicherma6en geteilt wird.

Bezogen auf die oben angesorochenen Bilder vom distanzierten und

vom neuen Vater bleibt festzuhalten: den distanzierten Vater gibt
es offensichtlich uberwiegend nicht mehr(?), den neuen offensicht-

lich noch nicht. Letzteres war auch nicht zu erwarten. Eine ab-

ruote Ersetzung alter Vaterbilder durch ein neues ist sicher

nicht zu erwarten, eher schon ein sukzessiver Dbergang, der ver-

schiedene Asgekte von Vaterschaft in unterschiedlicher Weise

betrifft. Ob die gegenwdrtige Situation als Ebergangszustand

gewertet werden mun (wie z.8. bei Ouss-von Werdt 1991), ist

schwer einzusch tzen. Es fehlen Daten; die die hier nur aus-

schnitthaft angesorochene Vaterrolle in ihrer Definition durch

--i
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Mgnner, Frauen und Kinder deutlicher werden lassen; es fehlen

insbs. D ten, die Auskunft geben uber verschiedene real orakti-

zierte Vaterbilder und deren sozialpn Ort.

Vpreinzelt wird das, was man einen qualitativ npupn Tyn vi: Valer

nennen konnte, Auch real schon sichtbar. Derichte (3chrpibpr lc82)

sowip Diskussionen und Selbstdarstellungen (z.8. Gersoach/Hafe-

neger 1982) h3ufen sich, in denen Manner zu Wort kommpn, die pin

neues, zartliches und von Emotionen bestimmtes Verh'iltnis zu

ihrem Kind suchen und die bereit sind, auch die traditionell

weiblichen Aufgaben der Kleinkindoflege zu ubernehmen. Das qua-

litativ neue diese Entwurfe kommt vornehmlich in der Bereitschaft

zum Ausdruck, zumindest in der Kleinkindohase die Berufsrolle

den kindbezogenen Betreuungsaurgaben unterzuordnen. Entsorechende

Bereitschaften sind offensichtlich OuGerst unterschiedlich mo-

tiviert. Neben wirtschaftlichen ErwMgungen und oartnerschaft-

lichen Einstellungen zur Verteilung hduslicher Funktionen kommt

der Hinwendung zum Kind als Eigenwert sicherlich eine hohe Be-

deutung zu. Betreuungsfunktionen sind offensichtlich eher als

Hausarbeit geeignet, identitatsstiftende Funktionen im mjnn-

lichen Selbstkonzeot zu Obernehmen. Nicht zuletzt stellt das

enge Verhjltnis zum Kind z.T. auch den Versuch dar, Identitdt

zu gewinnen, die uber die Grenzen bisheriger Mdnnlichkeits-

derinitionen und ihrer Restriktionen hinausweist (vgl. Beck-

.Gernsheim 1980, S. 98 f u. Pilgrim 1978). In der Realisation

emotionaler und hinwendungsorientierter Verhaltensweisen gegen-

Ober dem Kind durfte z.T.(!) auch die Suche nach neuen Rollen-

definitionen enthalten sein, die nicht nur eine Vertnderung
alter V-terbilder betrifft (vgl. 4.4).

Offensichtlich ist die neue Vgterlichkeit orimMr in Schichten

mit hohem Bildungsniveau und hohen beruflichen Flexibilit ten

angesiedelt (vgl. Schreiber 1982, S. 95; Zahlen liegen nicht vor).
Letzteres verweist auf die strukturellen Determinanten der neuen

VMterlichkeit. Unabh3ngig von individuellen Einstellungen zur
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Vaterrolle ist eine Unterordnung der Erwerbsrolle unter Aufgaben

der Kinderbetreuung und -erziehung abh ngig von Flexibilitjten

der Berufsstruktur. Solange im Berufsbereich ganz uberwiegend

die volle berufliche Verfugbarkeit des Mannes unterstellt wird,

wird Ober die Organisation der Produktion die traditionelle Form

von Vaterschaft reoroduziert. Fur die Mehrzahl der M nner durfte

sich die maglichkeit einer (zeitweise) reduzierten Berurst tig-

keit - unabhingig von traditionellen Geschlechtsrollpnorietie-

rungen - 2.Z. real nicht anbieten. Die neue Vdterlichkeit ist

daher - sofern mit ihr die Reduktion von Berursarbeit verbunden

ist - schon aus strukturellen GrGnden auf einen bestimmten Perso-

nenkreis beschr nkt. Dabei ist offensichtlich, dan kaum von einem

einheitlich neuen, gruooensoezifisch verankerten Vaterentwurf ge-

sorochen werden kann, sondern eher von unterschiedlichen indivi-

duellen L5sungen, die ihre langfristige Praktikabilitut auch in

den Augen der Vdter erst noch beweisen mussen (vgl. Duss-vin Werdt

1981, Schreiber *982).

Ein Problem der neuen Vdterlichkeit stellt, nach Selbstberichten

zu urteilen, die fehlende gesellschaftliche Anerkennung dar: die

neuen Rollenentwurfe stimmen z.T. zu wenig mit herkummlichen

Rollenbildern uberein (Hausmann), um gesellschaftlich schon durch-

gangig akzeotiert zu sein (vgl. Schreiber lq82). Auch da, wo das

neue Rollenverhalten nicht so extreme Formen annimmt, durften sich

fur den Mann bisher nicht gekannte Rollenorobleme ergeben. Mangels
deutscher Ergebnisse sei auf den Bericht von von Rooues Gber ame-

rikanischhe Mdnner hingewiesen. Von Roques berichtet uber erheb-

liche m nnliche Rollenorobleme bei emanzioierten amerikanischen

Paaren, in denen der Mann berufliches Engagement z.T. der Familien

und Vaterrolle unterordnet; mit 3hnlichen Problematiken ist auch

fur hiesige Verh ltnisse zu rechnen (vgl. von Roques 1983):
- Konflikte zwischen Berufsrolle und Familienrolle aufgrund redu-

zierten beruilichen Engagements des Mannes. Gereitscharten zu

einer Neudefinition der mlnnlichen Familienrolle sind in den

gebildeten Mittelschichten noch am ausgeordgtesten, Gerade hier

verlangt der Beruf des Mannes jedoch in der Regel erhuhten Ein-

satz <Karriereberufe). [ine Rucknahme beruflichen Engagements
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ist hier oft mit dem (dauerharten) Ausschlum von Karrierechancen

verbunt;en. Dadurch durfte eine 1Xngerfristige StabilitAt pnt-

SDrecilender Versuche in vielen F:illen gefihrdet sein, der Preis

Tur eine oartnerschaftliche Wahrnehmung Familialer Rollen er-

scheint dem Mann subjektiv zu hoch. Der innerosychische Konflikt

zwischen Berufsorientierung und Anerkennung familialer Partner-

schaftsnormen durfte sich zudem in gesteigerten Familialen

Konfliktniveaus abbilden.

- Selbstwertorobleme aurgrunt intellektueller Anerkennung der neuer

Rolle bei emotionaler Verhaftung in alten Rollenbildern. Cas
..tiefvprwurzelte Rollenstereotyo vom i·,ann als Ernl;hrer 14"t sich

individuell nicht mehr aufrecht erhalten, ebensowenig dip damit

gekoooeltun familialen Dominanzansgruche. Auch hieraus durrten

erheoliche Unzurriedcnhali n und emotionale Widerst':nde resul-

cier=n.

Die entstehend n Problpme sind in dem folgenden Selbstbpricht eing3

amerikanirchen rannes - quasi idealtyoisch - zusammengefa-t: "Eine

Zeitlang scbuf es ganz erhebliche Soannungen zwischen uns. Und

schlimmer: es bedrohte mein Selbstwertgefuhl. Anfangs versuchte

ich immer, Cber die Zen-jhnlichen Freuden von Vaterschaft und Haus-

arbeit zu sorechen und zu schreiben. Aber das war ir=lbstbetrug.
In Wirklichkeit war ich zu Tode gelengweilt vom Fugbodenoutzen und

Windelwickeln. Ich wurde sauer, wenn Rachel zu 30Mt zu Mahlzeiten

kam, obwohl ich mir das seibst immer erlaubt hatte. Und ich hatte

Angst - andere Schriftsteller schienen mir damals immer groduktiver

und erfoigreicher als ich zu sein." (von Roaues 1963, 5. 102)

Wie schon betont, herrscht hinsichtlich Quantitdt, einzelnen

Formen und Bedingungen sowie hinsichtlich sozialer Lokalisierung
noch weitgehend Unklarheit. Ahnliches gilt offensichtlich auch

fur ausltndische Verhdltnisse, obwohl sich fur die USA eine

Hinwendung der Forschung auf dip Frage der·neuen V terlichkeit

abz.eichnet (vgl. Farke 1982 und SchdDD-Schilling 1983). Bezogen
auf hiesige Verhdltnisse muG die Zahl entsorechender Versuchp

niedrig veranschlagt werden. Die steigende Zahl von Publikationen

mag als Indikator fur eine wachsende Verbreitung gelten k8nnen.

Gestzliche Regelungen, die die strukturellen Rahmenbedingungen
dndern und Soielrtume fur eine Neuorganisation familialer Fruh-

sozialisation schaffen - bsosw· das schwedische Modell des Eltern-

- 63 -

1

fir



i--

/T

C

urlaubs fur Mutter und Viter - k5nnten dazu beitragen, dan be-

stehende Bereitschaften auch realisiert werden k6nnen. Zahlen

aus Schweden zur Nutzung dieser M8glichkeit vermitteln aller-

dings eine realistische Vorstellung von der Gronenordnung der

bisher vorhandenen Eereitschaften: Die M6glichkeit eines Vater-

schaftsurlaubs wird derzeit von etwa 71 der Berechtigten in

Ansoruch genommen, sie stellen ca. 2% an der insgesamt in Ansoruch

gemommenen Zeit (vgl. Sch6op-Schilling 1933, S. 11).

Boi einem - wenn auch zahlenmdBig kleinen - Teil der MBnner

zeichnet sich ein deutlicher, nicht nur gradueller Einstellungs-

wandle ab. Nicht abzuschdtzen ist, wie dauerhaft dieser Wandel

sein wird und wie wirksam die neue Bewegung eingesch3tzt werden

muG. Ob die allgemeine Entwicklung in Richtung der angesorochehen

Rollenentwurfe gehen wird, kann bezweifelt werden. Die Ergebnisse
zur Berufsorientierung von M3nnern und zur Dominanz der Ernahrer-

funktion im Vaterbild lessen eine Ruckkehr der Vater in die

Familie in gr88erem Umfang wohl vorerst nicht erwarten. Immprhin

bewirkt die neue Vdterlichkeit eine Diskussion, an deren Ende

ein Pluralismus gesellschaftlich akzeotierter Vatprbilder stehen

kdnnte.

3.4.2 Sozialisationstheoretische Uoerlegungen

Sozialisatorische Asoekte der Wahrnehmung der Vaterrolle k8nnen

hier nur kurz angerissen werden; eine angemessene Sehandlung wurde

den Einstieg in die sozialisationstheoretische hiskussion erfordern

Wir gehen zungchst kurz auf Uberlegungen zur Bedeutung des V ters

im SozialisationsorozeC ein, bevor wir uns dem Zusammenhang zwische

Anderungen in der vtterlichen Fursorge und den Folgen zuwendpn.

Zunachst ist mit icharmann/Scharmann restzuhalten, daa der Vater

im,Sozialisationsorozen des Kindes in doooelter Hinsicht wirksam

wird: einmal als Erzieher und damit a13 ReorMsentant bestimmter

Erzeihunosstile und Erziehungsziele, zum andpren als identifika-
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tionsobjekt und Vorbild (vgl. Scharmann/Scharmann 1975, S. 202).

Pber baide Asoikte ist - angesichts einer Mutterzentrierthpit der

Forschung emvirisch wenig bekannt. Die wenigen vorliegenden emoi-

rischpn Ergebnisse stammen ausschlienlich aus dpn USA.

Eine g ngige Forschungsstrategie besteht darin, uber die Frage des

Ausfalls der Vaterfigur (Tod, Scheidung) zu Aussagen Cber die Be-

deutung des Vaters zu kommen. Lehr gibt einen Uberblick uber Unter

suchungsergebnisse, die Zusammenh nge von Vater-Kind-Trennung und

Verhaltensweisen des Kindes aufzeigen. Danach sind Zusamenh ngp

erkennbar im Hinblick auf:

"Schwierigkeiten bei der Rollen.bernahme, gest8rtes Verhalten im

sexuellen Sereich

Kriminelle VerhaltensweiFe

Verhaltensschwierigkeiten im Kindesaiter

Anoassungsschwierigkeiten an die oper-groun

Verz3gprtp Ters5nlichkeitsreifung

Beeinflussung der Entwicklung im kognitiven Berpich

Depintrichtigung des Selbstkonzeots" (Lehr ln74, S. '75)

Die von Lehr referierten Befunde sorechen ZEr die Unentbehrlichkeit

und hohe Cedeutung des Vatprs im iozia ination:irozel. Lehr ver-

weist allerdings auch auf die Notwendigkeit einer dl;fer-,zierten

Detrachtung: die Folgen von Vaterabwesenheit sind abhjngig von

einer Vielzahl intervenierender Variablen (Zeitounkt des Ausfalls,

Ursache, Verarbeitung durch die Mutter etc.) (vgl. Lehr 1974,13(ff)

Besondere Bedeutung wird dem Vater im Hinblick auf den Erwerb der

(m nnlichen) Geschlechtsrolle und den Aufbau (mdnnlicher) Ge-

schlechtsidentitdt beigemessen (vgl. Scharmann/Scharmann 1975,
3. 297ff, Schenk 1979, 3. 166f). Aus der Sicht osychoanalytischer
und entwicklungsosychologischer Oberlegungen zum Aufbau der Ge-

schlechtsidentit t wirkt der Vater als Identifikationsobjekt fur

den Sohn sowie als heterosexuelles Gegenmodell fur die Tochter.

Emoirische Arbeiten haben denn auch Probleme der Geschlechtsrollen

ubernahme bei Vaterabwesenheit nachgewiesen. Schenk macht aller-

dings zu Recht darauf aufmerksam, daa in dieser Argumentation die

--I
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Definition von Mdnnlichkeit nicht in Frage gestellt wird. "Es geht

nicht um die Inhalte des Konzeots von 'Maskulinit t', sondern nur

um die negativpn Folgen fur die Persdnlichkeitspntuicklung, wvnn

die Standards Fur Maskulinitlt nicht verinnerlicht uerden." (Schpnk

1979, S. 167) Etwaige Folgen von Vaterabwespnheit - z.0. Tendenz

zur (.berkonformit t mit der m nnlichen Rolle oder Tendenz zur fiber-

naheme eher traditionell weiblicher Verhaltensstile - *riahren hier

theoretisch eine negative Bewertung.

In der neueren amerikanischen Sozialisationsforschung wird ver-

mehhrt versucht, Zusammenhdnge zwischen vdterlichem Verhaltens-

und Persdnlichkeitsvariablen und verschiedenen Bereichen der

kindlichen Entwicklung zu ermitteln. Nach Meyer-Krahmer deuten

amerikanische Ergebnisse, in denen die Bedeutung des Vaters uber

Verhaltensvariablen erschlossen wird, ubereinstimmend darauf hin,

dan nicht die Pr3senz, sondern die Qualitdt des Kontaktes zwischen

Vater und Kind entscheidend ist fur die emotionale Beziehung und

die Entwicklung des Kindes. Dabei scheinen sich Sensitivitdt fur

die kindlichen Belange und W rme als besonders wichtige Dimensio-

nen zu erweisen (vgl. Meyer-Krahmer 1980).

Entgegen traditionellen Uberzeugungen gewinnt die Person des Vaters

auch nicht erst mit zunehmendem Alter des Kindes an Bedeutung.

Traditionellerweise wird die Mutter als grimares 8indungsobjekt
des Kleinkindes angesehen, und es galt lange als zweifelhaft, ob

Kleinkinder zu Bindungen an mehr als eine Person imstande sind.

Meyer-Krahmer (1980) und Parke (1982) verweisen auf amerikanische

Ergebnisse, aus denen deutlich wird, daG diese Ansicht nicht halt-

bar ist. Offensichtlich sind sowohl die Mutter als auch der Vater

wichtige Bindungsobjekte fur das Kleinkind. Auch hier scheinen

Zusammenhjnge zwischen der Bindung des Kleinkindes an den Vater

und dessen Interaktionsverhalten mit dem Kind zu bestehen, wobei

allerdings laut Parke erhebliche Forschungslucken zu verzeichnen

sind: "Es ist da noch vieles ungekl3rt. Zum Beispiel wissen wir

nicht, wieviel Interaktion ndtig ist, damit das Kleinkind eine

Bindung an den Vater herstellen kann. Wir mussen noch viel mehr

uber jene Arten von Interaktion zwischen Vgtern und ihren Klein-

----Mi=------
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kindern in Erfahrung bringen, denen die gr8nte Bedeutung fur die

Entwicklung der Bindung des Kleinkindes an seinen Vater zukommt.
"

(Parke 1982, S. 63) Immerhin sgrechen die Ergebnisse fur ein ver-

st§rktes Engagement des Vaters schon in der Fruhsozialisation.

Der Ubersichtsartikel von Meyer-Krahmer verdeutlicht, daC die

Forschung in den USA offensichtlich durch das Bemuhen gekennzeich-

net ist, Defizite bisheriger Vaterforschung aufzuarbeiten. Ein

tieferer Einstieg in die amerikanische Diskussion ist hier nicht

m6glich. Alle bisher angesprochenen Ergebnisse sind jedoch nicht

in der Lage, hinsichtlich der Organisation der Rollenteilung

zwischen den Elternteilen zu differenzieren. Dieses Defizit ge-

winnt besondere Bedeutung vor dem Hintergrund sich verindernder

weiblicher und mdnnlicher familialer Rollen. Die angesorochenen

Ergebnisse unterstellen imolizit eine mehr oder weniger traditio-

nelle familiale Aufgabenteilung im Sozialisationsbereich und

machen deutlich, daO dem Vater hier dennoch wichtige Funktionen

zukommen. In unserem Zusammenhang interessiert nun allerdings die

Frage, welche sozialisatorischen Folgen sich aus einer Neudefini-

tion der v3terlichen Rolle ergeben.

Neidhardt besch3ftigt sich theoretisch mit den Strukturbedingungen

erpolgreicher Fruhsozialisation und identifiziert im wesentlich=n

zwei Strukturimoerative:

- DiA gunstigsten Voraussetzungen scheinen bei Zuordnung einer

Daueroflegeoerson gegeben zu sein. Dies garantiert am phesten

die Stabilit2t und Konsistenz der Fursorge- und Setreuungsmecha-

niamen, die eine notwendige Voraus3etzung gelingender Sozialisa-

tion bilden.

- Zweite Voraussetzung scheint die dauerharte Garantie von Zuwen-

dung und EmotionalitMt zu sein. Neben aller Interaktionsbereit-

schaft ist eine 005itive Emotionalit'4t erforderlich, "die hin-

sichtlich des Verhaltens des Kindes erfolgs- bzw. milerfolgs-

unabh;ingig ist und gewissermanen die Existenz des Kindes selbst

belohnt." (Neidhardt 1975, 3. 82)

Diese Strukturbedingungen sind im Rahmen familialer fozialisation

am phesten zu leisten und sorechpn gegen eine Professionalisierung
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der Fruhsozialisation. Sie sorechen allerdings keineswegs dafur,

dan Fruhsozialisation vor allem Spche der Frau ist. Eckert verwRis

darauf, dan zwar die Erfahrung von Schwangerschart und Geburt durc

dip Frau eine Identifikation mit dem Kind wahrscheinlicher macht

als beim Mann, ohne sie allerdings schon zu garantierpn oder einp

mMnnliche Identifikation auszuschlienen (vgl. Eckprt 1170, S. 752)

Wir sind oben auf das Phanomen der neuen Vtterlichkeit" einge-

gangen. FUhrt schon der traditionelle Vater in der Sozialisations-

forschung ein Schattendasein, so ist hinsichtlich der Frage der

sozialisatorischen Folgen vaterdominierter E:ziehung so gut wie

nichts bekannt. Cies liegt nicht zulet:t daran, dan es sich um

relativ neue und vereinzelte Phdnomene handelt.

Erste Hinweise auf mlgliche Folgewirkungen vermittplt pinA amAri-

kanische Untersuchung, Mber die Parke bpricht€t (vgl. Farke 1087,

5. 12*ff). Diesp Untersuchung richtete sich auf Fimilien mit Kin-

dern im Vorschulaiter, die orimdr vom Vater betreut wurden. Ein

Crgebnis dieser Studie war der Nachweis groSerer Autonomie der
.

Kinder aus nicht-traditionellen Familien: "Wenn Vdter die Drim:iren

Cetrever waren, zeigten Jungen und  15dchen mehr Innerlichkeit -

einen stdrkeren Glauben an die eigene F higkeit, ihr Geschick

selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, was aus ihnen

wird - als Kinder in traditionelllen Familien. " (Parke, ;22) Dieser

Effekt ist vermutlich weniger auf geschlechtssoezifische Charak-

teristika der Erziehung zuruckzufuhren, als vielmehr darauf, dan

die Verwirklichung eines neuen, abweichenden Rollenverhaltens bei

den Vdtern selbst im hohhen Grad Autonomie voraussetzt und sie in

der Entwicklung der Kinder Vorbilder fur Selbstbestimmung sind.

Die Studie weist daneben Unterschiede im Bereich intellpktuellen

Leistungsvermdgens auf. "Jungen und Mddchen, die orim r von ihren

Vttern erzogen wurden, erreichten in der Sorachbeherrschung mehr

Punkte als die in traditionellen Familien aufwachsenden Kinder in

dieser Studie. VAter, die ihre Kinder auf- und erzogen, erwarteten

von ihren 36hnen und ihren Tochtern das Erreichen hoherer Oil-
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dungs- und Berufsziele als traditionelle VMter von ihren Kindern.

Und diese mdchtig engagierten VJter arbeiteten intensiver auf die

zukunftige Karriere ihrer Kinder als brzte und Rechtsanw ite hin,
indem sie ihre kognitive Entwicklung mehr anregten. Besonders

Madchen kam das zugute." (Parke, 123)

Ein letztes Ergebnis der Studie betrifft die Geschlechtsrollen-

orientierung der Kinder. Auf der Ebene allgemeiner Geschlechts-

rollen-Identif ikation zeigten sich keine Unterschiede, wohl auch

deshalb, weil sich die V3ter hinsichtlich ihrer Definition von

Maskulinitat nicht von den traditionellen V;jtern unterschieden.

Die Kinder zeigten jedoch - erwartungsgemln - aurgelockerte Rollen

vorstellungen hinsichtlich geschlechtssoezifischer Familialer Auf-

gabenteilung. Dieser Defund macht deutlich, dan eine langfristige

Auflockerung und Entdifferenzierung familialer Rollen e.ine Ver-

ynderung der Rechanismen und inhalte familialer Sozialisation

erfordert.

Die genannten befunde sind als erste Hinweise zu verstehen, nicht

etwa als gesicherte Ergebnisse. Der Studie kommt eher exolorativer

Charakter zu hinsichtlich der Frage, wo zukunftige Forachung an-

zusetzen hat. Keinesfalls ist der SchluS erlaubt, vaterbetreuten

Kindern ginge es generell besser als Kindern aus traditionellen

FAmilien. Allerdings werden gegenteilige Defurchtungen - etwa

hinsichtlich erheblicher rrobleme von Kindern ous nich:-traditio-

nellen , amilien - hier deutlich relativiert. Weitmrp Kllrungen

sind von zukunrtiger Forschung zu erwarten.
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3.5 Mdnnlichkeit

AbschlieGend 3011 auf Geschlechtsrollenanforderungen eingegangen

werden, die sich auf situationsunabhjngige geschlechtsspezifische

Eigenschaften und Verhaltensstile beziehen. Wir hatten oben auch

fur diesen Aspekt der Geschlechtsrollen einen Zusammenhang mit der

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung behauotet: die geschlechts-

spezifischen Arbeitsbereiche sind gekennzeichnet durch je eigene

Rationalititen bzw. Anforderungen an das Arbeitsvermdgen, in Rolle

stereotypen uber M nnlichkeit und Weiblichkeit bilden sich diese

Anforderungen in gesellschaftlich verallgemeinerter, von der Arbei

abgel5ster Form ab. Ahnlich wie schon hinsichtlich autoritdrer

Strukturen in der F"milie ist allerdings auch hier der Zusammen-

hang ein indirekter, vielfach vermittelter und kulturell interpre-

tierter, so daB unabh ngig vom Fortbestand geschlechtsspezifischer

Arbeitsteilung erhebliche Spielriume fur Wandle unterstellt werden

k8nnen. Dies um so mehr, als sich in Mdnnlichkeitsidealen auch

historische Werte widersoiegeln durften, deren Grundlage in Indu-

striegesellschaften nicht mehr gegeben sein durfte.

Mit dem Begriff "M nnlichkeit" ist ein vielschichtiger Bereich an-

gesprochen, der sich im Unterschied zu bisherigen Asoekten der

m nnlichen Geschlechtsrolle nur schwer klar bestimmen 13Ot. For-

schungstechnisch werden in der Regel die Eigenschaften des Ge-

schlechts anhand von Merkmalslisten situationsunabh ngig erfragt,

wobei verschiedene Differenzierungen, etwa hinsichtlich Idealbild,

typischem Bild und Selbstbild, denkbar sind.

Neuendorf-Bub faGt die Ergebnisse von entsprechenden Untersuchungen
der letzten zwanzig Jahre zusammen, wobei es sich fast ausschlieB-

lich um amerikanische Untersuchungen handelt. D nach umfaBt das

oositive (Auto-)Stereotyp des Mannes folgende Komoonenten:

"- eine orimdr neutrale oder negative soziale Orientierung, die mit

Impulskontrolle und sozialer Unabh3ngigkeit verknupft ist (z.8.
aggressiv, dominant, selbstbehauotend, kompetitiv, objektiv,

emotional kontrolliert, unabhdngig)
- eine sekunddre oositive soziale Orientierung (z.B. freundlich,

zartlich)

--I------=.i-
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- eine instrumentelle Orientierung, die sowohl sachliche Kompe-

tenzen wie die zum Berufserfolg notwendigen psychischen Komoe-

tenzen umfaGt(z.B. technisch-mathematisches Interesse, bzw.

technisch-mathematische F3higkeiten, intelligent, analytisch,

rational-Objektiv, emotional unabh3ngig, durchsetzungsfjhhig."
(Neuendorf-Bub 1979, S. 829)

Ein zentraler Punkt, in dem sich die Unterschiede zu weiblichen

(Auto-)Stereotypen kristalisieren, ist die Nachrangigkeit sozialer

Orientierungen bzw. Verhaltensweisen. Dem Mann wird - im Gegensatz

zur Frau - eine "Doppelrolle" abverlangt (Neuendorf-Bub); die An-

forderungen an M nnlichkeit sind insofern widerspruchlich, als

der einzelne Mann sowohl auf den Berufsbereich als auch auf den

privaten Bereich bezogene Verhaltensanforderungen realisieren muG.

Eine Obertragung des beruflichen Beziehungsmusters auf den fami-

lialen Bereich gilt im allgemeinen als absurd, "auch wenn es V3ter

gibt, die Frau und Kinder nur als disziplinlose Rekruten oder

schlecht funtionierende Maschinen begreifen k8nnen." (neuendorf-

Bub, S. 84)

Die hinsichtlich kultureller Rollenstandards festzustellende Nach-

rangigkeit sozialer Verhaltensstile ist Ausdruck der normativen

Zentrierung m nnlicher Biographie auf den Erwerbsbereich. Raisch

fa13t dies unter dem Begriff der "Verdrang.Ing konkret-sinnlicher

Qualit ten und zeigt anhand eines Schemas auf, "welche idealty-

Dischen Eigenschaften und Bedurfnisse tendenziell von Mdnnern ver-

dr3ngt werden mussen, um auf der anderen Seite den realtyoischen

produktions- und marktspezifischen Anforderungen zu genugen:

beruntch geforderte Qualititen,
dle tendenzicll cher mit Miinallch lt

gleichgeset:t warden
;'."

1. Sachlichkeit

2. Rationalitat \

3. technische Intelligqnz

4. Emzlenz 1

5. Inatrumentalitlit

6. Angatfretheit, Unabhingigheit
von Gefuhien

7. Hlirte, cool aein

8. Aktivitat

9. flexible Acpuaungsfahigkeit

10. Ehrgeiz

11. Rivaliuit

vom Mann verdrir te Qualitiilen,
die tendenzlcil cher mit Weiblich-

kelt gleichgcsetzi worden

Pet·8onelbczogenhe it

Emotionalitat

Sinnlichke N

Suffizienz

Expressivittil

Ausdruck von Gefithlen

Sersibilittit, Witrme

Passivitiit

Kreativitiat

MUiliggang
Gemeinachaftlichkeit
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12. Durchsetzungsvermagen

13. Konkurreozf hlgkeit

14. "gesundea Miatrauen"

15. Funktionalitit

16. Abstraktheit

17. Objektivilat

Einftihiungaverm 6gen

Fursorge

Vertrauen

Beddrfnisbezogenheit

Konkretheit

Subjektivitit

Die an M nner gestellte Norm der Verdrdngung sogenannter weiblicher

Oualitjten wird neuerdings zunehmend kritisiert, und zwar auch von

Mdnnern (vgl. z.B. Richter 1974, Schmidtbauer 1976, Fasteau 1977),
womit die Norm aus dem Bereich kultureller Fraglosigkeiten heraus-

ruckt.

Es kann hier nur vermutet werden, daG der Widerspruch zwischen

instrumentellen und exoressiven Anforderungen bei rollenhafter

Dominanz von Instrumentalit3t auch zu erheblichen individuellen

Rollenproblemen fuhrt. Schon Hacker hht·1957 hier das zentrale

Problem der m nnlichen Rolle gesehen (vgl. Schenk 1979, S. 173).
DAten, aus denen auf Rollenprobleme geschlossen werden k6nnte,

liegen nicht vor.

Eng verbunden mit den von Neuendorf-Bub aufgefuhrten Elementen des

m3nnlichen Stereotyps ist die differentielle Bewertung der Ge-

schlechter. M3nnlichkeit ist eng mit Macht und Kompetenz assoziert,

womit gleichzeitig "eine durchg ngige und von beiden Geschlechtern

geteilte Hdherbewertung des m3nnlichen Geschlechts verbunden ist."

(Neuendorf-Bub, S. 83). Pross macht in ihrer Mdnnerbefragung deut-

lich, daG des·Ansoruch m3nnlicher Oberlegenheit auch heute noch

mehrheitlich Gultigkeit hat. Sie beschreibt die Ergebnisse von

Gruooendiskussionen folgenderma[len: "Kernstuck der vorherrschenden

Definition des Mannes ist die These seiner Oberlegenheit. Der

mEnnlichen Mehrheitsmeinung zufolge besitzt der Mann st3rkere

Nerven als die Frau und verfugt uber grdBere Muskelkraft. Phy-
sisch besser ausgestattet, sei er auch geistig und psychisch
hBher qualifiziert. Er verteidige seine Rechte nachdrucklicher als

die Frau und lasse sich weder in den Alltagsdingen noch in auGer-

gew5hnlichen Situationen so leicht erweichen wie sie. Er sei

risikobereiter und halte DAuerbelastungen besser stand. Der Mann

besitze Oberdies ein ausgepr3gteres SelbstbewuBtsein, er tr3te

sicherer auf und setze sich besser durch." (Pross 1978, S. 154)

1
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Aus dem offensichtlich immer noch mehrheitlich vorhandenen Ober-

legenheitsanspruch leiten sich im BewuBtsein der Mdnner Rechtfer-

tigungen fur sozial ungleich Verteilungen von Handlungs- und Ein-

fluGchancen ab. DEr Oberlegenheitsanspruch manifestiert sich da-

ruberhinaus in m3nnlichen Dominanz- und Fuhrungsanspruchen gegen-

Ober Frauen, die allerdings nicht mit einem Herrschaftsansoruch

in der Familie verwechslet werden durfen (vgl. Pross, S. 155).

Auch die Rollenanforderung mdnnlicher Uberlegenheit, Slebstsicher-

heit und Unabh ngigkeit (nicht nur im Verh ltnis zu Frauen) k6nnte

mit individuellen Rollenproblemen verbunden sein. Komarovsky (1973)
ist dieser Frage bei amerikanischen Studenten nachgegangen und

fand angesichts der Diskrepanz zwischen Norm und Realitjt Ph3no-

mene von Rollenstress. Pross konnte dies jedoch fur deutsche Mdnner

kaum bestdtigen, allerdings war die Fragestellung nicht auf dieses

Problem ausgerichtet.

Die bisherigen Oberlegungen bezogen sich auf derzeit vorherrschende

M nnlichkeitsstereotypen. Es soll nun nach Anzeichen fur Wandlungs-

prozesse gesucht werden. Wir beziehen uns zundchst auf die Polari-

sierung von M3nnlichkeit-Weiblichkeit, wo sich folgende Indikatoren

finden:

- Es besteht offensichtlich eine Tendenz zur Angleichung der (Auto-'
Stereotypen. Die Intensit3t der geschlechtsspezifischen Merkmals-

ausprdgungen scheint abzunehmen; die der Frau zugeschriebenen

Formen der Soziabilit t und die dem Mann zugeschriebenen Formen

der Leistung werden scheinbar nicht mehr so ausgepr3gt geschlechts

spezifisch wahrgenommen (Neuendorf-Bub, S. 81, Pfeil 1975 und

Schenk 1979 mit 3hnlichen Interpretationen).
- Oie Idealbilder von M nnern und Frauen weisen geringere Polari-

sierungen auf als die typischen Bilder und die Selbstbilder

(vgl. Schenk, S. 121 ff, Schenk/Langenhder 1982). Auch dies kann

als Wandlungstrend interpretiert werden: Die gewunschte Ahnlich-

keit der Geschlechter ist offenscihtlich gr68er als die gegen-

w3rtig wahrgenommene.
- Die Legitimationen und Begrundungen fur geschlechtsspezifische

Eigenschaften und Verhaltensstile haben sich grundlegend ge-

wandelt. Anstelle biologistischer Argumentationen tritt - auch
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im alltagsgraktischen Wissen - vermehrt der Reku·s auf Umwelt-

und Erziehungsfaktoren (vgl. Schenk mit Hinweisen auf amerika-

nische Untersuchungen, Pross mit Ergebnisinteroretationen ihrer

Mgnnerbefragung).

Die genannten Punkte deuten auf einen sich vollziehenden Wand l

im Sinne einer Anniherung der konzepte von Mannlichkeit und Weib-

lichkeit hin. Dies sagt allerdings noch nichts daruber aus, ob

sich die gesellschaftlich verfugbaren Mdnnlichkeitsbilder/-ideale

eher den Weiblichkeitsbildern/-idealen anndhern oder umgekehrt.

Aufgrund der zunehmenden Integration der Frau in den Produktions-

und Offentlichkeitsbereich ist anzunehmen, daG letzteres uberwiegt.

Es finden sich jedoch auch Anzeichen fur Wandlungsorozesse bzgl.

von MMnnlichkeitsdefinitionen, wobei allerdings entsprechende

Aussagen angesichts des Forschungsstandes eher spekulativen Charak-

ter haben.

1. Leistung, Macht, Unabhdngigkeit

Die traditionellen Rollenanforderungen legen den Mann fest auf

Erfolg, Selbstsicherheit, Dominanz und Unabh3ngigkeit. Diese Normen

lessen sich in der Realit§t angesichts von Abh3ngigkeit und Fremd-

bestimmung zunehmend weniger einldsen. Wir vermuten einen Trend

in der Entwicklung der Rollenanfordrungen, innerhalb dessen um

Macht und Kompetenz gruppierte Anforderungen an relativer Wichtig-

keit einbUBen und fur den Mann mehr als bisher auch der Ausdruck

von Unsicherheit, SchwMche und Passivitdt m8glich wird. Die ergeb-
nisse von Schenk/Langenheder, wonach sich Minner zunehmend weniger
maskulin wahrnehmen und von Frauen auch zunehmend weniger maskulin

gewunscht werden, kann als Hinweis in diese Richtung interpretiert

werden. Das Sample von Schenk/Langenheder ist allerdings nicht

reor3sentativ, es uberwiegen jungere Altersgruppen sowie Gruppen
mit h5herem Bildungsniveau. Gerade hier sind mdglicherweise Ten-

denzen deutlicher abzulesen.

2. Verh3ltnis zu Frauen

Angesichts einer Entwicklung in Richtung auf weibliche Gleichbe-

rechtigung lassen sich Konzepte m3nnlicher Uberlegenheit sowie

--I.--$=Il-
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die daran geknupften interaktiven Fuhrungs- und Dominanzanspruche

schwieriger aufrecht erhalten. Allerdings meint Pfeil noch 1975

feststellen zu k5nnen, "daG auch die heutige Frau im Grunde den

uberlegenen Mann sucht." (Pfeil 1975, S. 395) Die erw hnten Ergeb-

nisse von Pross passen in dieses Bild. Allerdings zeigen die Er-

gebnisse von Pross auch, daG das Ideal mdnnlicher Suoerioritdt

nicht mehr durchg ngig geteilt wird.

3. Emotionalit t

Zentrales Moment traditioneller M nnlichkeit sind Verhaltensan-

forderungen wie Verdrkngung von Affekten, Sachlichkeit, Objektivi-
t3t. Der Ausdruck von Emotionen ist auf den privaten Bereich be-

grenzt. Wir vermuten auch hier eine Entwicklung in Richtung auf

eine Aufnahme traditionell weiblicher Eigenschaften und Verhaltens

weisen in das minnliche Rollenrepertoire. Eine Ursache kdnnte in

verstgrkter Hinwendung auf bzw. zunehmender Wichtigkeit von Be-

reichen liegen, die durch zuwendungsbetonte R tionalit3ten gekenn-
zeichnet sind. Ein Trend zu mehr Affektivittt wird emoirisch be-

legt von Richter; er findet im Vergleich von 0 ten aus den Jahren

1968 und 1975 eine Entwicklung zu mehr GefOhlsbetonung und mehr

freimutiger Kundgabe von emotionelen Bedurfnissen. "Die M nner

allein sehen sich obendrein im Vergleich zu 1968 vertrauensvoller,

durchlissiger hinsichtlich der Preisgabe von Gefuhlen und Bedurf-

nissen. Oberraschenderweise sind es nun nicht die jungeren (18
bis 34 Jahre), sondern die Alteren M nner (35 bis 60 Jahre), die

- was die Gesamtzahl der psychischen Ver nderungen anbetrifft -

am weitesten von den D=ten von 1968 abgeruckt sind." (Richter
1974, 5. 46)

Diese Ver3nderungen bedeuten indes nicht, daG hier ein durchg ngiger
Trend zum "Softie" aufweisbar w re; die Ergebnisse von Richter

sind auf dem Hintergrund einer deutlichen Polarisierung der Ge-

schlechter zu sehen: "Diese relativ st rkere BefundverMnderung
bei den Mdnnern bedeutet freilich noch keineswegs, daB sie mit

ihrem Trend zu mehr Weichheit, mehr Gefuhlsw3rme und mehr Abh ngig-
keit bereits in unmittelbare NMhe des Frauenprofils geruckt w ren.

... Die M3nner haben sich psychisch ein Stuck weit aufgelockert.
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Im Vergleich zu den Frauen sind sie indessen immer noch betrdcht-

lich starrer, h rter und emotionell eingeengter." (Richter, S. 47)

Zu jhnlichen Ergebnissen kommen Schenk/Langenheder (1982) bzw.

Langenheder/Schenk (1977). Auch sie finden einen deutlichen Trend

zu mehhr "Warmherzigkeit", "Weichheit" und "Sanftheit" (1982, S.20

In beiden Untersuchungen rangieren die entsorechenden Eigenschafter
im mdnnlichen Idealbild deutlich hdher als in der tats3chlichen

Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung. Traditionell weibliche Eigenschafter

werden von MMnnern und Frauen im Rahmen mdnnlicher Rollendefini-

tionen hoch bewertet, ohne daG diese Eigenschaften allerdings im

tatsdchlichen Verhaltens schon in gleicher Weise wahrgenommen
wurden. Im Idealbild aus der Sicht der Frauen werden eher weibliche

Eigenschaften noch stErker gewunscht als im Idealbild aus der Sicht

der M3nner. Dies kann dahingehend interpretiert werden, daG ver-

 nderte Definitionen der m nnlichen Rolle eher von Frauen ausgehen.

Bei Schenk/Langenheder wird allerdings auch deutlich, daO der be-

schriebene Trend zu einer Versch3rfung der Widersoruchlichkeiten

im mdnnlichen Rollenbild fuhrt: Instrumentell orientierte Anfor-

derungen bleiben neben neuen Anforderungen bestehen. Eine Zunahme

von Rollenproblemen ist daher wahrscheinlich.
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4. Zusammenfassung
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4.1 Stand der Forschung

In der Darstellung theoretischen und emoirischen Materials zur

mjnnlichen Geschlechtsrolle wurden erhebliche Forschungsdefizite

deutlich. Die Mdnnerrolle ist bisher noch kaum zum Gegenstand

von Forschung geworden und ldGt sich daher hinsichtlich ihrer

Erscheinungsformen, Bedingungen und Problme nur junerst unvoll-

kommen einschdtzen.

Die Ausrichtung der Forschhung auf Probleme der weiblichen Ge-

schlechtsrolle findet allerdings eine Rechtfertigung in der der-

zeitigen Form des Geschlechterverh ltnisses. Zwar suggeriert def

abstrakte Begriff der Geschlechtsrolle eine Gleichartigkeit der

Probleme, die sich fur M3nner und Frauen ergeben; dem steht je-
doch die Tatsache gegenuber, daG die derzeitige Form der Geschlecht

rollenoolarisierung primdr zu Lasten der Frau geht. Die vorstehen-

den Erdrterungen haben gezeigt, daG auch die Mannerrolle in Be-

wegung gerdt. Eine verst rkte Ausrichtung der Forschung auch auf

diese Prozesse ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil eine

Entwicklung in Richtung auf weitergehende Gleichberechtigung einen

Wandel auch der m3nnlichen Rolle voraussetzt.

Bestehende Oefizite betreffen einmal die Theoriebildung: Die

Wechselbeziehungen zwischen Strukturen der Mannerrolle und gesell-

schaftlichen Strukturen bleiben noch weitgehend diffus; 8edingun-
gen und Ursachen von Wandlungsorozessen sind noch kaum konzeptua-

lisiert.

Hinsichtlich einz lner hier angesprochener Dimensionen wird insbs.

im Bereich der Wahrnehmung der Vaterrolle ein auffdlliger Mangel
an Forschungsergebnissen deutlich; die einseitige Mutter-Kind-

Ideologie unseres Kulturkreises schldgt hier offensichtlich bis

auf die Problemdefinition von Forschung durch. Insgesamt fehlen

in allen Bereichen Longitudinalstudien, anhand derer sich Wand-

lungsprozesse genauer diagnostizieren lieBen.
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Hinsichtlich Quantitit, Bedingungen und Formen innovativen Rollen-

handelns sind im wesentlichen nur Vermutungen m8glich. Dies be-

trifft z.B. die Verbreitung symmetrischer Formen der Familien-

organisation oder Verbreitung und Forman der neuen V3terlichkeit.

Im Bereich der Neudefinition m3nnlicher Rollenbilder sind drin-

gend Kldrungen erforderlich, anhand derer die Bedingungen ihrer

Stabilit t sowie die mit ihnen verbundenen Probleme genauer abge-

sch3tzt werden k6nnen. Insgesamt sind bisher eher Aussagen Dber

den Fortbestand traditioneller Strukturen, kaum jedoch Aussagen

uber Art und Verbreitungsgrad schon existierender Alternativen

mtiglich.

4.2 Erscheinungsformen und Wandlungstendenzen der Mdnnerrolle

Oas sich bietende Bild ist notwendig unvollstdndig und bruchstuck-

haft. Es ist daruber hinaus uneinheitlich bzgl. einzelner Asoekte

und Ebenen der minnlichen Rolle. Dies entsoricht durchaus der

theoretischen Erwartung, wonach ein Wandel der mhnnlichen Rolle

verschiedene Asoekte in unterschiedlicher Weise betrifft. Auf

der Ebene des real Praktizierten finden sich hinsichtlich

- familialer Aufgabenteilung noch ganz uberwiegend konservative

Strukturen. Die Berufsrolle steht nach wie vor im Zentrum der

m nnlichen Rolle, die Wahrnehmung familialer Aufgaben bleibt

ihr untergeordnet. Dem entsprechen bisher nur gering ausgepr gte

Bereitschaften, Berufstdtigkeit partiell zugunsten h uslicher

Funktionen zu reduzieren. Der faktischen Dominanz der Erwerbsroll

entsoricht eine deutliche, wenn auch nicht mehr totale Asymmetrie
der Erledigung hjuslicher Aufgaben, und zwar auch bei Berufs-

t tigkeit der Frau;

familialer Autoritdtsstrukturen eine weitgehende Verwirklichung
Dartnerschaftlicher und an Gefdhrtenschaft orientierter Bezieh-

ungsstrukturen. M6gliche Restbest3nde m nnlicher Dominanz be-

treffen orimdr den Berufsbereich und spieglen die familiale Auf-

gabenteilung wider;

- der Wahrnehmung der Vaterrolle keine Bestdtigung des Bildes vom
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abwesenden oder desinteressierten Vater. Dem steht allerdings

noch eine deutliche Asymmetrie hinsichtlich der Wahrnehmung der

(kleinkindbezogenen) Betreuungs- und Fursorgefunktioneen gegen-

Uber;

- der praktizierten Konzepte von M nnlichkeit Hinweise auf Ten-

denzen einer Obernahme traditionell eher weiblicher Eigenschaften

und Verhaltensstile.

Auf der Ebene normativ orientierter Einstellungen finden sich auch

da Hinweise auf Wandel, wo bisher noch eher traditionelle Struk-

turen vorherrschen. Dies betrifft allerdings weniger die Erwerbs-

rolle. Die Hauptaufgabe des Mannes bleibt - in den Augen von Mdnnerr

und Frauen - der wirtschaftliche Erhalt der Familie. Ansonsten

sind jedoch die Verhaltensstrukturen durchweg konservativer als

die Einstellungen, was weiteren Wandel zumindest mdglich erschei-

nen ldGt.

Ein dritter Gesichtsounkt betrifft die Frage der Verbindlichkeit

bestehender Normen. Hier zeichnet sich offensichtlich ein Trend

zu mehr Offenheit und reduzierter Rigiditit ab, Abweichungen werden

zunehmend weniger negativ bewertet. Dies deutet darauf hin, daR

traditionelle Strukturen zunehmend weniger ideologisch abgesichert

sind, womit die Sgielr ume fur individuelle Umorientierungen wach-

sen. Individuell durfte dem eine - aufgrund der Forschungslage
nicht nachweisbare, wohl aber plausibel erscheinende Zunahme

von Verunsicherung einerseits, von alternativen Formen des Rollen-

verhaltens andererseits entsorechen.

Hinsichtlich aller genannten Dimensionen und Aspekte finden sich

in der Regel dewtliche schicht- und altersspezifische Differen-

zierungen. Inwieweit sich hierin ein "cultural lag", eine Ungleich
zeitigkeit der Entwicklung ausdruckt, 13Ot sich nur schwer ein-

schdtzen; theoretisch soricht einiges dafur.

Insgesamt 138t sich feststellen: auch die M3nnerrolle gerdt in

Bewegung. Die Ver3nderungen sind allerdings sehr 26gernd und be-

treffen eher noch die Einstellungsebene, weniger die Verhaltens-

ebene. Hieraus auf einen kontinuierlichen ProzeG zu schlieaen,
bleibt allerdings Soekulation.
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Gegenuber allzu optimistischen Einschjtzwngen muG auch darauf

verwiesen werden, daS Mdnner und Frauen in der Definition der

mjnnlichen Rolle noch weitgehend ubereinstimmen; vorliegende

Forschungsergebnisse lassen nicht den SchluB zu, dan die gegen-

wdrtige Situation uberwiegend gegen den erklMrten Widerstand der

Frauen aufrecht erhalten wird.

Ein besonderes Anliegen der Arbeit bestand darin, die strukturelle

Verankerung der m nnlichen Geschlechtsrolle bzw. der Geschlechts-

rollendifferenzierung herauszuarbeiten. Es hat sich gezeigt, daG

der Kern geschlechtsspezifischer Rollendifferenzierung im Aspekt

der Aufgabenteilung zu suchen ist. Diesem Gesichtspunkt wurde

daher besondere Aufmerksamkeit gewidmet, wihrend andere Asoekte

der M3nnerrolle nur gestreift wurden. Die relative Stabilitdt

geschlechtssoezifischer Aufgabenteilung bzw. der sie abbildenden

Normen ist nicht ausschlieBlich in der Zihlebigkeit kultureller

Rollenphinomene zu suchen, sie ist auch Resultat von Strukturen,

die dem Einzelnen bzw. der Familie vorgegeben sind und die die

familiale Aufgabenteilung stabilisieren (Berufsstruktur, Infra-

strukturniveau).

Politisch-praktische MaBnahmen haben diese doopelte Abh3ngigkeit
individuellen Verhaltens zu berucksichtigen. Gefordert ist einmal

- allgemein gesagt - 5ffentliche Problematisierung traditioneller

Strukturen. Der gegenw3rtige Trend scheint hier allerdings eher

in die andere Richtung zu laufen. Gefordert sind daneben MaG-

nahmen, die die Spielrdume fur individuelle Neuregelungen er-

h5hen und den RationalitMtsvorsorung konventioneller L6sungen
abbauen.

Dies kdnnen einmal MaGnahmen sein, die auch M3nnern ein stdrkeres

Engagement im familialen Bereich erm6glichen (Halbtagsstellen
fur M3nner, Vaterschaftsurlaub), zum anderen MaGnahmen, die die

Chancen voller und gleichberechtigter Berufst tigkeit von Frauen

erh5hen (Entlastung der Familie durch bessere Infrastrukturaus-

stattung, gleiche Vermarktungschancen fur weibliche Arbeitskraft)

i--
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und damit indirekt auch auf die M3nnerrolle wirken.

fL

/1

Entsorechende MaBnahmen kannten eine Entwicklung in Richtung auf

einen Pluralismus familialer Organisationsformen f6rdern. Sie

entlasten die M nner allerdings nicht von der Verpflichtung, ihr

Rollenverst3ndnis mehr als bisher zu Oberdenken.

1
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