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PROBLEMLAGE UND AUFGABENSTELLUNG

Fur die von der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkldrung initi-

ierte Kampagne "Eltern helfen Eltern" haben sich in der Vergangen-
heit bestimmte Durchsetzungsprobleme ergeben, die in erheblichem

MaBe in bestimmten, von traditionellen Rollenvorstellungen gepragten

Einstellungen und Verhaltensdispositionen der betroffenen Viiter be-

grundet sind.

Die Bundeszentrale beabsichtigt, dieses Problem 1984 mit Hilfe kom-

munikativer Ma Bnahmen gezielt anzugehen. In diesem Zusammenhang
sollte eine Literaturanalyse durchgefuhrt werden, um Anhaltspunkte
fur die konzeptionelle Planung zu gewinnen. Ziel dieser Analyse war

eine Aufarbeitung des Forschungsstandes im Bereich der psycholo-

gischen und soziolpgischen Rollentheorie, die es erlaubt, SchluBfol-

gerungen fur die geplanten kommunikativen Ma Bnahmen zu ziehen.

Insbesondere sollten neuere empirische Arbeiten berucksichtigt wer-

den, die die ver nderte Rollensituation der Manner in unserer Ge-

sellschaft zum Gegenstand haben. Die sich zeigenden Anstitze fur

ein neues mannliches Rollenbild sowie die daraus resultierenden An-

passungsleistungen und Bewfiltigungsstrategien sollten daraufhin

untersucht werden, welche Chancen bzw. Barrieren fur eine star-

kere Einbeziehung der Vtiter in den Erziehungsalltag bestehen.

Der hier vorgelegte Literaturbericht berucksichtigt die folgenden

Fragestellungen:

Hat sich das Bild des Mannes in der Gesellschaft veriandert?

Welches sind die Merkmale eines neuen miinnlichen Rollen-

bildes?
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Fur welche Bereiche des Alltagstebens gibt es Hinweise auf eine

Veridnderung des miinnlichen Rollenbildes?

Welche Bedeutung kommt dem famili3ren Bereich und der Vater-

rolle fur eine Anderung des mi nnlichen Rollenbildes zu?

Was bedeutet in der heutigen gesellschaftlichen Situation die

Vaterschaft?

Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir folgende Informationsquelien

herangezogen:

Soziologische und psychologische Theorien zur Geschlechtsrolle.

Neuere Ergebnisse der empirischen Sozialforschung aus der

Bundesrepu_blik, aber auch aus anderen europ&ischen L3ndern

und ads den USA, die das Rollenbild des Mannes betreffen.

Familiensoziologische und entwicklungspsychologische Theorien

und Untersuchungen zur Elternschaft/Vaterschaft.

Eigene Umfrageergebnisse des SIN US-Instituts.
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Traditionelle

Aljnnlichkeit

DIE "HARTEN" UND DIE "ZARTEN" -

THEOREN ZUR NEUEN ROLLE DES MANNES

Das alte Rollenbild

Das traditionelle Stereotyp der Geschlechtsrolen besteht aus einer

bipolaren Aufteilung in typisch m nnliche und typisch weibliche psychi-

sche Eigenschaften. Die vor etwa 10 Jahren in den USA erhobenen all-

gemeinen Stereotype von Miinnlichkeit/Weiblichkeit, die von Broverman

und Mitarbeitern (1970, 1972) per Fragebogen erfal;t und inzwischen

von Nachfolgestudien immer wieder bestatigt wurden, enthalten fur

M3nner und Frauen die folgenden Merkmale:

Abb. 1: Traditionelle Rolleninhalte

Traditionelle

t Weiblichkeit

6
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C
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Siegen Tapferkeit Anpassungsbereitschaf
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Passivitat
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Courage
Kinderliebe
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Deutsche Umfrageergebnisse uber das Selbstbild des Mannes bestati-

gen dieses traditionelle Muster typisch m nnlicher (im Gegensatz zu

typisch weiblichen) Eigenschaften. Allerdings li Bt sich von 1959

(Kleining-Studie) bis 1978 (Pross-Studie) eine Verschiebung feststel-

len: W&hrend in den funfziger Jahren JuBere Kriterien ma8geblich wa-

ren, wird das Rollenbild am Ende der siebziger Jahre uberwiegend auf

innere, psychische Dispositionen und Wertorientierungen bezogen. Be-

fragungen von 209 Miinnern aus der Arbeiterschicht nach den Eigen-

schaften des "echten Mannes" ergaben vor nahezu 30 Jahren:

"Echte Miinner. sind k6rperlich stark, robust, rauh, haben eine sport-

liche Figur, harte und gestiihlte Muskeln, k6nnen mit den Hdnden zu-

packen. " Typische Eigenschaften des "echten Mannes" sind daher:

"muB gut gebaut sein", "groBer, breitschultriger, krtiftiger Mann",

"g'standenes Mannsbild mit starken Muskeln, groB und stark", "wenn

einer Kraft hat, .ist. er angesehen ", "S inn fur Sport und athletisch ge-

baut", "mittelgroB, sportliche Erscheinung, markantes Gesicht", "wo

solch ein Mann zupackt, da wachst kein Gras mehr".

Die psychologische innenausstattung dieses mfinnlichen Kraftpaketes

ist die "Beherrschung" und "Kontrolle". Der "echte Mann" hat sich

immer in der Gewalt. "Er mu S wissen, was er tut." (Vgl. Kleining 1959).

Dagegen zeigt die Reprdisentativbefragung von Pross (1978) uber das

Selbstbild des Mannes eine Verlagerung auf erschlossene psychische und

Charaktereigenschaften als Grundlage des Rollenbildes. Dies ist durch

einen fur die westlichen Industriegesellschaften postulierten Mechanis-

mus der "Psychologisierung der Geschiechtsrollen" und der mdinnlichen

Oberlegenheit erkliirbar (vgl. Holter 1971) .
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Die tiefsitzende Oberzeugung von der mdnnlichen Dominanz im Selbst-

bild des bundesrepublikanischen Mannes wurde lediglich seiner "rauhen"

Schale entkleidet (im fast w6rtlichen Sinne! ) und psychologisierend um-

gedeutet. Versatzstucke des "neuen", "empfindsamen" Mannes werden

dabei offensichtlich weitgehend muhelos ins Bild hineingewebt, ohne

mannliche BewuBtseins-Dissonanzen zu erzeugen.

Pross befragte im Jahre 1978 insgesamt 403 Manner zwischen 20 und

50 Jahren. Die Ergebnisse beanspruchen Reprfisentativitfit.

Das Datenmaterial zeichnet ein Selbstbild des Mannes, das keineswegs

Abschied von der klassischen Mdnnlichkeitsnorm genommen hat, ledig-
lich die Rolleninhalte, aus denen der Mann sein OberlegenheitsbewuBt-
sein schupft, scheinen sich in etwas subtilere Pers8nlichkeitsbereiche

verschoben zu haben: Der Mann in der Bundesrepublik der siebziger
Jahre ist Erni hrer .und Beschutzer von Frau und Familie. er soil im

Beruf erfolgreich sein, dort seine Identitiit finden, er ist technisch

versierter und denkt logischer als die Frau, auf das Auflere legt er kei-

nen gesteigerten Wert. Mit einem Wort, bei diesem Bild handelt es sich

um die Idealinkarnation des technisch-funktionalen Zeitalters (vgl.

Abb 2 und 3).

MKnner kBnnen ebeaso gute Kin-

dergirtner sein .ie Frauen

Ein Mann entschcidet in der Re-
gel gro3zugiger als eine Frau

Manner sind im allgeceinen wi-

niger ettel ala Frauen

Auaerehellche Beziehungen des
Mannes sind anders zu beurtei-
lea ala auhreheliche Beziehun-
gen der Fran

Manner sina /Ur tecbnische Beru-
fe von Natur besser geeignet
ala Frauin

Manner denken in der Regel 10-
glacher ala Frauen

Der Mann bat ein starkeres seru-

elles Bedurfois als die Fran

Bet einer Frau sexuell zu ver-

sagen, ist fur einen Kaila eine

1 sch#ere Niederlage

rdilige oedingte keine

Zustimiung Zustic=ung Meioung

133 33,0

68 17,0

34 21,0

154 38,0

162 40,0

166 41,0

7,0 75 19,0

117 29,0

83 21,0

67 17.0

122 30,0

179 44,0

156 39,0

150 37,0

13 3,0

49 12,0

33 8,0

vdingre
Ablehung

69 1760

76 79,0

75 19,c

vdllige
Ablebung

34 8,(,

48 12,0

45 11,0

n=403

99,0

100,0

100,0

7.0 67 17,c 205 51,0 101,0

10 3,0

24 6,0

47 12,0

113 28,0 f 38 9,0

Abb. 2: Pross: Die Manner (1978)
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Was eriartet Ihror Meinung nach die Mehr:ahl der Frauen

heute Ton einem Mann?

Erpartungen

daG er sie beschutzt

daG er atch ihr anpaat

daB er eine Familie versorgen kann

daB er intelligent iat

daB cr ihr schwierige Entseheidungen
abnebmen kann

daa er Erfolg im Beruf hat

daB er die Hausarbeit mit ihr teilt

daB er sie erobert, um sie wirbt

daB er sich genau so um die Kinder-

erzlebung kummert wie sie

da3 er sle in ihrem beruflichen

Fortkommen unterstutzt

vordringlied

205 51,0

147 37,0

346 86,0
260 65.0

238 59.0

289 72,0

82 20,0

212 53,0

240 60,0

137 34,0

nicht so schr

150 37,0

199 49,0

37 9,0

103 26,0

116 29,0

79 20.0

i
246 61,0

132 33,0

113 28,0

174 43,0

gar nicht

10 3,0

22 6,0

3 1,0

14 4,0

4 1,0

46 11.0

19 5,0

60 15.0

Abb. 3: Pross: Die MAnner (1978)

keine Ant,ort

38 9,0

35 9,0
· 20 5,0

'

37 9,0

35 9,0

31 8,0

29 7,0

40 10,0

n.403

100,0

101,0

100,0

101,0

101,0

101,0

1 99,0

101,0

9,0 100,0

32 8,0 100.0

Falsch w re nun aber die Annahme, die deutschen Mdnner hatten ihr

Oberlegenheits-Image gegen die Oberzeugung und den Emanzipations-

willen ihrer Frauen aufrechterhalten.

Kurz zuvor hatte Infas im Auftrag des Bundesministers filr Jugend,

Familie und Gesundheit die Einstellung von 667 Ehepaaren zur "Rolle

des Mannes" und deren EinfluB auf die beruflichen Wahlmilglichkeiten

der Frau untersucht (vgl. Infas 1975). Auf diese Weise sind wir in der

Lage, das Selbstbild der Mtinner mit dem "Mannbild" der Frauen zu ver-

gleichen.

Die Infas-Daten bestatigen die Pross'schen Befunde nicht nur voll und

ganz, sie dokumentieren daruber hinaus eine fast v8llige Obereinstim-

mung der Auffassungen zwischen Mann und Frau (vgl. Abb. 4 und 5).
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Abb. 4: Infas (1975}
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Abb. 5: Infas (1975)
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Die familifire Rotlentrennung wird von beiden Geschlechtern kaum ange-

tastet, uber zwei Drittel aller verheirateten Miinner und Frauen in der

Bundesrepublik weisen dem Mann die Rolle des Ernahrers und der

Frau den Haushalt als Hauptaufgabe zu. Auch in der Frage m8glicher

Berufsfelder ist man sich einig: der Mann geh6rt in Industrie und

Politik, die Frau eignet sich dagegen eher fur erzieherische und fur-

sorgliche Berufe. Verbluffend ist auch die Obereinstimmung in der Be-

urteilung der Wissenschaft als Dom ne des Mannes. Lediglich Handel

und Entwicklungspolitik scheinen Berufsfelder der Gleichberechtigung

ZU sein.

Zwar ist die Mehrheit der Mdnner ( 54 Prozent) davon uberzeugt. dat

auch die Frau "fur den Lebensunterhalt sorgen" k6nnte, doch nicht

einmal ein Viertel aller M inner wurde zugunsten der Ehepartnerin auf

berufliches Fortkommen verzichten (vgl. Abb. 6).

U--- 

Abb. 6: Infas ( 1975)

Ai s,nus
11

Indibtoren mannlicher Rollenflexibilit t
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22 39 47 54

Quelle: infa·Rep scmativerhebung umer Ehepaaren, Bundc$-
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Die stabilste Stiule fur die Aufrechterhaltung des m nnlichen Selbst-

bildes scheinen in der Tat die Frauen selbst zu sein. Auch Helge
Pross hat in ihrer gro Ben Hausfrauenstudie von 1975 (vgl. Pross

1975) keine Anzeichen fur ein Einschwenken der deutschen Frauen auf

eine emanzipatorische Geschlechtsrollen-Konzeption feststellen k8nnen.

Resigniert stellte sie damals fest: "Die Arbeitsteilung zwischen den

Ceschlechtern ist so umfassend und allgemein, daB kaum zu erwar-

ten steht, sie wurde durch neuere Entwicklungen, etwa durch die

Koedukation in den Schulen, demndchst aufgebrochen. Auch in der

absehbaren Zukunft werden die Geschlechter, was ihre Arbeit betrifft,

weitgehend nebeneinander her leben. " (Pross 1975, S. 145).

Die berichteten Befragungsergebnisse sind zunachst nur deskriptiv

zu verstehen. Aus ihnen lassen sich keine Erkliirungen daruber ab-

leiten, warum in den allgemeinen Rollenvorstellungen und Selbstkonzep-

ten von Frauen und M8nnern diese bipolare Verteitung von Eigenschaf-

ten vorzufinden ist. Fur unsere Fragestellung scheinen uns die Theo-

rien der Berufssoziologie den bedeutsamsten Erklirungsbeitrag fur die

spezifische Auspriigung der miinnlichen (und der komplementfiren weib-

lichen ) Geschlechtsrolle zu leisten.

Berufssoziologen (z. B. Beck-Gernsheim 1979, 1980) verweisen - wie

auch Pross - auf die Bedeutung der Arbeitsteitung fur die Heraus-

bildung und Aufrechterhaltung von geschlechtsspezifischen Fahigkei-

ten und psychischen Eigenschaften.

Die traditionelle Arbeitsteilung besteht in der Trennung von Berufsar-

beit fur den Mann und Hausarbeit fur die Frau. Die in jedem Tatig-

keitsfeld geforderten und gef6rderten FAhigkeiten finden ihren Nieder-

schlag in den oben skizzierten Geschlechtsrotlen. Die dem Mann uber-

tragene Berufsarbeit stellt also auch einen Lernprozefl dar, in dem be-

stimmte soziale, kognitive und emotionale F&higkeiten eingeubt werden,

1
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die dann die Pers6nlichkeit prfigen. Diese sind je nach Arbeitsplatz

etwas verschieden, jedoch im wesentlichen durch Leistung, genaue

zeitliche Planung, Sachwissen, Detailkenntnisse, SelbstbewuRtsein

etc. gekennzeichnet. Beck-Gernsheim rnacht darauf aufmerksam,

daB zwangsliiufig die Berufsarbeit damit auch ein "Abschneiden indi-

vidueller Entwicklungen und Fiihigkeiten beinhaltet, eine gewisse

Einseitigkeit und Einengung des Lebens".

. s,nus
13

"Verdriingt werden mussen deshalb viele konkret-sinnliche Lebens-

iiu Berungen - Momente wie Spontaneitiit, GefuhI, Neugierde, Phanta-

sie (sofern sie nicht unmittelbar berufsbezogen verwertet werden) .

So gesehen ist Berufsarbeit immer auch ein Einuben in Verzicht-

leistungen aller Art: Verzicht auf viele Hoffnungen, Anspruche,

Pitine, die sich nicht mit der geradlinigen Berufsbiographie vereinba-

ren lassen, Verzicht auf viele Gefuhle und Gespriiche, Bindungen

und Beziehungdn, auf Erfahrungen der Ndhe und Vertrautheit. Sie

ist Einpassung in ein Leben, das in wesentlichen Bereichen einsei-

tig ist, bedurfnisferri, m8glichst rational durchorganisiert. Die MaB-

stabe 6konomischer Rationalitdt greifen allm hlich auch ins persilnliche

Leben uber, schaffen dort eigenartige Verkehrungen. " (Beck -

Gernsheim 1980, S. 77)

C

Wir sto Ben hier bereits auf die Frage, inwiefern diese sozialen Rollen-

bilder tatsachlich "lebbar" sind, bzw. welche seelischen "Kosten" sich

daraus mfiglicherweise ergeben.
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Der neue Mann

In jungster Zeit zeigen allerdings Umfrageergebnisse Risse und Ver-

werfungen im traditionetten mdnnlichen Rolienbild. Einen emanzipato-

rischen Geschlechtsrollenwandel stellte bereits Mitte der siebziger
Jahre die amerikanische Psychologin Sandra L. Bem fest.

Sie postutierte einen "androgynen Menschen", der sowohi traditionell

als "mannlich" wie auch als"weiblich" bezeichnete Dispositionen be-

sitzt. Androgyne M5nner und Frauen sind sich uber ihre geschlecht-

liche Identitiat vililig im klaren. Sie k8nnen aber auch ihre gegenge-

schlechtlichen Pers6nlichkeitsanteile zulassen und in ihr Selbstbild

integrieren (vgl. Bem 1975).

Bem betrachtet eine solche Androgynitidt als Lern- und Erziehungsziel.

Alle Personen sollten also unabhbngig von ihrem biologischen Ge-

schlecht "maskuline" und "feminine" Eigenschaften gleichermat en

erlernen und au'sfuhren k6nnen. Das androgyne Potential sei in je-

dem Menschen vorhanden. Bem versteht unter androgyn-sein aber

weniger ein stabiles Pers6nlichkeitskonzept als die Fahigkeit, ieweils

situationsangemessen "m nnliche" oder "weibliche" Verhaltensweisen

zu aktualisieren. Die herk6mmlichen Geschlechtsrollen verhindern oft

die flexible Anpassung an neue Erfordernisse und situationsaddquates

Handeln, wie sie fur das Leben in einer sich rasch vertindernden sozi-

alen Umwelt erforderlich sind. Eine einseitig geschlechtsspezifisch

ausgerichtete Sozialisation bedeutet nach Bem eine Einengung des Er-

fahrungs- und Verhaltensspielraums und eine Einschrinkung der

Entscheidungsfreiheit im Sinne einer individuellen Rolle und individuell
,

gesteuerten Verhaltens. Die von Bem entworfene androgyne Pers6n-

lifhkeit ist dagegen weitaus besser in der Lage, unvorhergesehene

Situationen konstruktiv zu bewfiltigen, als die mit uberwiegend "mas-

kulinen" bzw. "femininen" Zugen ausgestattete Pers6nlichkeit. Sie ver-

fugt uber ein breiteres Verhaltensrepertoire und ist anpassungsftihiger

(vgl. Bem 1975
, 1976).

[i 14
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Mittels eines Eigenschaften-Inventars (BSRI = Bem Sex Role inventory:
20 nach landlaufiger Ansicht "typisch mannliche" Eigenschaften: Ehr-

geiz, Selbstsicherheit usw. ; 20 "typisch weiblici,e": Sanftheit, Empfind-
samkeit usw. und 20 "neutrale": Aufrichtigkeit, Freundlichkeit usw.)

wurden Ober 1.500 mtinnliche und weibliche Studenten hinsichtlich

ihrer Fixiertheit auf die eine oder andere Geschlechtsrolle getestet.
Das Ergebnis war verbluffend:

Es ergab sich in mehreren Befragungen, dall ungef6hr 50 Prozent der

befragten Personen auf die traditionellen Geschlechtsrollen fixiert

sind, da B be; ungefdhr 15 Prozent die geschlechtsspezifischen Merk-

male des anderen Geschlechts Oberwiegen, und daB ungefihr 35 Pro-

zent als androgyn (psychologisch bisexuell) anzusehen sind (vgl.

Bem 1974, 1976).

In einer mehrstufigpn Versuchsanordnung wurden nunmehr die rollen-

fixierten Fraueh und Manner und die Androgynen mit Situationen kon-

frontiert, die Verhaltensflexibilitfit testen sollten. Die Rollenfixierten

schnitten dabei systematisch "schlechter" ab als die Androgynen. Ins-

besondere die "mfinnlichen" Miinner zeigten sich kaum Situationen ge-

wachsen, die von ihren festen Rollennormen abstrahierendes Verhal-

ten erforderten.

Androgyniti t, so schlieBt Bem, erweitert dagegen die menschlichen

Verhaltensmliglichkeiten und versetzt die Menschen weit eher in die

Lage, mit den unterschiedlichsten Situationen fertig zu werden. Andro-

gynitat werde, so Bem, eines Tages "die Grundlage fur eine neue,

menschlichere Definition von .seelischer .Gesundheit abgeben".
A

Fur die Bundesrepublik liegt eine parallete deutsche Konstruktion des

von Bem verwendeten Forschungsinstruments vor, mit dem dhnliche

Ergebnisse gewonnen wurden (vgl. Schneider-Duker 1978).

15
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Die im letzten Jahr von SlNUS im Auftrag des BMJFG durchgefuhrte

Untersuchung uber Ver nderungen in der Motivationsstruktur Jugend-
licher und junger Erwachsener brachte in bezug auf den Wandel der

Geschlechtsrollen Ergebnisse, die in dieselbe Richtung gehen wie die

amerikanischen Befunde. Wir sprechen dabei von der RollenflexibilitAt

als neuem Ideal der jungen Generation. "Flexibilitat" meint die Ver-

schmelzung ehedem gegensdtzlicher Rollenbilder zu einem neuen Rollen-

muster, dessen dominierende Merkmale "Selbstsicherheit" und "Empfind-
samkeit" sind. Dieses neue Rollenbild scheint zunehmend auch von

jungen M nnern akzeptiert zu werden (Sinus 1983).

Die uberwfiltigende Mehrheit der befragten Jugendlichen und jungen

Erwachsenen sieht bestimmte - positiv bewertete - Eigenschaften der

traditionellen mtinnlichen und der traditionellen weiblichen Rolle als

wichtig sowohl fur den Mann als auch fur die Frau an. Die folgende

Tabelle gibt Auskunft uber die geschlechtsspezifische Bedeutung

der verschiedenen Eigenschaften:

Tabelle: Geschlechtsspezifische Bedeutung unterschiedlicher

Eigenschaften und Fahigkeiten (in Prozent)

Eigenschaften
und

Fihigkeiten

Aktivitat
Sexuelle Treue

Gefuhle zeigen
Seibstbeherrschung
Zzirtlichkeit

Kinderliebe

Selbstsicherheit
Kreativitiit

Empfindgmkeit
Selbstiosigkeit
Durchsetiungsvermagen
Romantisch sein

Berulicher Erfolg
Attraktivcs Aussehen

Beschatzer sein

Harte

Obc/legenheit

Basis: 2.012

wichtig besonders besonders
fiir wichtig wichtig gencret

Mann + Frau Fir die Frau f ir den Mann unwichtig

Abb. 7: SINUS 1983

.-
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91 0 5 1

90 3 t 5

90 5 2 2
90 1 6 3

88 9 1 0
88 9 0 1

86 2 10 2

3 82 5 4 8
73 16 1 8  

68 3 .3 24

68 2 21 7

67 19 1 12
61 1 29 7 ,

37 33 1 27
27 55 17

25 1 27 45

24 1 19 54
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"Vor allem zwei Merkmale - 'Oberlegenheit' und 'Harte' - stehen nicht

hoch im Kurs: Sie werden von 54 % respektive 45 % der befragten Ju-

gendlichen als 'generell unw·ichtig' bezeichnet. Der typische 'Macker',
den insbesondere diese beiden Eigenschaften auszeichnen, scheint dem-

nach nicht sehr populiir zu sein." (Vgl. Sinus 1983, S. 64).

Es hat uns in diesem Zusammenhang interessiert, ob es trotz des nachge-
rade uberwkiltigenden Plildoyers fur ein geschlechtsubergreifendes Rol-

lenbild, nach wie vor nennenswerte Minderheiten unter den Jugend-
lichen gibt, die fur das jeweils eigene Geschlecht bestimmte Rollener-

wartungen reklamieren bzw. bestimmte Rollenerwartungen an das je-
weils andere Geschlecht richten.

Im Rahmen des miinnlichen Rollenbildes nimmt offenbar die "Beschutzer-

rolle" eine besondere Stellung ein. Interessant ist nicht nur, dat; die

M inner zu 58 % diese Rolle akzeptieren, sondern, da B sie damit auch

die Erwartung von 52 % der Frauen erfullen.

Daruberhinaus glaubt ein knappes Dritte! der Mtinner, daK zur Erful-

lung ihrer Rolle "beruflicher Erfolg", "1-15rte", "Durchsetzungsverm8-

gen" und (mit gewissem Abstand) auch "Oberlegenheit" besonders

wichtig seien. Diesem Urteil folgen Frauen nur bedingt. Am ehesten

gestehen sie M&nnern noch beruflichen Erfolg zu (27 %); die anderen

aufgefuhrten Eigenschaften werden in deuttich geringerem MaBe als

wichtige Merkmale des miinnlichen Rollenbildes empfunden:
Tabette: Was M:inner und Frauen fur sich selbst und f-ir das jeweils

andere Geschiecht fur besonders wichtig hatten (in Prozent)

* Manner: n - 1.030
Frauen: n. 982

Abb. 8: SINUS 1983

$

17

das ist besonders wichtig far...•
Eigenschaften Minner Fmuen Mjnner Frauen
und (sagen (sagen (sagen (sagen
Fahigkeiten M:inner) Frauen) Frauen) Mhnner)

Beschutzer scin 58 52 1
Beruflicher E,folg 32 1 27 1
Harte 31 1 22 0
Durchscizungsvermagen 28 3 14 2
Attraktives Aussehen 0 25 1 41
Romantisch sein l 18 2 19
Oberlegenheit 21 17 0
Empfindgmkeit I6 1 16
Kinderliebe 0 7 1 1
Zartlichkeit 7 2 11
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Zusammenfassend lant sich sagen, daB es das Denken in Rollenstereo-

typen noch gibt, daB sich allerdings nurmehr eine Minderheit der 15-

bis 30jahrigen daran orientiert. Wie die Daten zeigen, sind es vor allem

Miinner, die sich noch an traditionellen Rollenbildern orientieren. Ihnen

fallt es offenbar schwerer als den Frauen, sich von klischeehaften Vor-

stellungen Ober Geschlechtsrollen zu 16sen.

Es muft allerdings betont werden, daK hier Vertinderungen auf der Ebene

der allgemeinen Rotlenerwartungen gemessen wurden. Die Sozialwissen-

schaften sprechen in diesem Zusammenhang von "Einstellungen". Ein-

stellungen stellen Dispositionen fur Verhalten dar, sind aber niemals

mit tatstichlichem Verhalten gleichzusetzen. Alterdings k6nnen kognitive

und emotionale Einstellungsdnderungen als wichtige Wegbereiter fur kon-

krete Verhaltens3nderungen gelten.

Wir wollen nun einige Bereiche des Alltagslebens der Geschlechter ndher

betrachten. Zuniichst stellt sich die Frage, in welchen Situationen oder

Lebensbereichen sich besonders deutliche Ver nderungen im heutigen

Mannerbild zeigen. Ein Oberblick uber die Forschungslage legt die

Hypothese nahe, daB es vor allem der familii re Bereich und damit auch

die Vaterrolle ist, der einer beschleunigten Veriinderung unterliegt. Da-

fur sol len im folgenden empirische Belege angefuhrt werden.

-I.--I'll-
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Ill. MANNLICHER ROLLENWANDEL IM ALLTAG

1
1. Arbeit und Beruf

W te im Kapitel 11. ausgefuhrt, beruht das traditionelle mlinnliche Rollen-

bild schwerpunktmiiBig auf dem "Kompetenz-Cluster", das von Eigen-

schaften wie Aktivitat, Durchsetzungsverm6gen, Leistung, Unabh5ngig-

keit usw. bestimmt wird. .In Anlehnung an berufssoziologische Theorien

konnte gezeigt werden, da B diese Eigenschaften nicht zuletzt auch als

1
Lernergebnis ·der Berufst&tigkeit in die Pers6nlichkeit aufgenommen wer-

den.

Auf die Einseitigkeit dieser mdnnlichen Sozialisation machen die Sozio-

login Beck-Gernsheim ( 1980) sowie der Psychologe und Psychotherapeut

H. E. Richter (1976) aufmerksam. Beide Autoren stellen die Frage, weI-

che F6lgen die Berufsarbeit fur den Mann hat. Sie kommen dabei zu

recht drastischen Schlull folgerungen:

"Der iiuherliche Scheinerfolg, das MAnnlichkeitsprestige und die Prtimien

der Oberanpassung in der Arbeitswelt entlarven sich als die blendende

Fassade eines faktischen Scheiterns, das freilich lange verborgen bleibt.

C Es ist die illusionare Kompensation fur einen vorzeitigen Alterungs- und

VerschleiBprozeB im Kreislaufsystem. Dieser Typ, der so fabelhaft wie

kein anderer funktioniert und obendrein als Inbegriff sexueller Attrak-

tivitat propagiert wird, ist wahrscheinlich der Krfinkste uberhaupt.

Denn kein anderer - abgesehen von den D rogenabhtingigen - betreibt

den Ruin des eigenen K6rpers mit der gleichen fatalen Zielstrebigkeit

wie er." (H. E. Richter 1976).
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Die gegenwtirtige Form der Berufsarbeit bedeutet, so gesehen, eine

drastische Vereinseitigung und Verengung der Interessen, Fahigkei-

ten, Anspruche und Bedurfnisse des Berufsttitigen, eine Festlegung
auf Verhaltensmuster des Konkurrierens und Kalkulierens und Ver-

drlingung konkret-sinnlicher Qualitfiten, eine weitgehende Einpas-

sung der pers6nlichen Biographie, des subjektiven Lebensrhythmus
in berufliche Anforderungen und Zwkinge."(Beck-Gernsheim 1980).

Diese Beschreibung trifft naturlich nicht auf alle berufstiitigen Min-

ner zu. Sie mui; je nach Berufsbild, beruflicher Stellung und Bio-

graphie modifiziert werden.

Der "normale" mtinnliche Berufstfitige braucht dabei die (traditionelle)

Frau, um die bei ihm nicht ausgefullten Seiten wie Ausdruck von

Gefuhlen, emotionale Unterstutzung, Fursorglichkeit usw. zu kompen-
sieren. Ohne diese hausliche "Reproduktion" ist sein berufliches Ar-

beitsverm6gen in Frage gestellt. Dies 13Bt sich am Beispiel von Miin-

nern verdeutlichen, die nach einer Scheidung die Kinder ubernehmen.

Fur ihr Arbeitsleben bedeutet dies h ufig Verzicht auf (weitere)

Karriere, Einschrfinkung der Arbeitszeit, Verringerung des Einkom-

mens u. a.

Bei der ublichen innerfamilidiren Arbeitsteitung ist Erfolg im Beruf

nicht selten mit Entfremdung im Privatleben verknupft. Richter ver-

tritt die Auffassung, der Mann sei im Durchschnitt sogar krAnker als

die Frau, weil er im Grunde an chronischer Oberforderung leide:

"Er soil Anzeichen von Unzultinglichkeit, Mifterfolg, Abh ngigkeit ver-

bergen (und ist doch gerade in der Berufswelt vielfach mit einer

Situation konfrontiert, wo er anderen untergeordnet und von ihnen

abhiingig ist, wo er kontrolliert, zurechtgewiesen, beiseite gedr ngt
und ubergangen wird). ·Er soil Bed rfnisse nach Antehnung, Anndhe-

rung, Wiirme zuruckdrfingen, Trostbedurftigkeit und Empfindungen

20
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der SchwAche leugnen. Statt allen Seiten des menschlichen Lebens

sich zu 6ffnen und zuzugeben, dat; darin stets H6hen und Tiefen ent-

halten sind, daB auch ihm Unsicherheit und Unzultinglichkeit nicht

fremd sind - statt dies einzugestehen, mui; der Mann m6glichst ein

Hochglanzportrift seiner selbst zur Schau tragen, vor anderen, aber

schl ieBlich auch vor sich, im Beruf, aber am Ende zwanghaft auch

in der Familie. Die Disziplinierung nach aulien setzt sich auch nach

innen fort." (Richter 1976).

Nach dieser Auffassung ist es gerade "die Krankheit des Mannes,

daR er nicht leiden darf" Ivgl. Richter 1974). Ahnliche Hinweise

auf durch m nnliche Konkurrenz- und Machtspiele bedingte Zerst6-

rung und Selbstzersttlrung gibt Theweleit in einer umfangreichen

literatursoziologischen Analyse. Er stellt beispietsweise fest, daB sich

bei vielen Mlinnern Gefuhle der Sinnlosigkeit, der Leere, des Ober-

drusses einstellen, „sobald durch organisatorische oder soziale Rege-

lungsmechanismen die "Konkurrenzgefechte" nach eingefahrenen

Spieiregeln verlaufen und keine Spannung mehr bieten (vgl. Theweleit

1978).

Auch der Familienforscher K. A. Schneewind hat kurzlich auf die

Einseitigkeiten des Berufslebens aufmerksam gemacht. Schneewind

betont in diesem Zusammenhang besonders die subjektiven Zweifel

von Viitern gegenuber den effizienzorientierten Normen der Arbeits-

welt, die den gesamten Lebensstil der arbeitenden Menschen durch-

dringen (vgl. Schneewind 1983 a).

1
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Sexualitidt und Partnerschaft

Zentrale Merkmale des Rollenbildes beider Geschlechter wirken sich

auch auf die gegengeschlechtlichen Beziehungen und in engerem Sinne

auf das sexuelle Verhalten und Erleben aus. In diesem Bereich hat es

in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der haufig diskutierten

sexuellen Liberalisierung einige Verdnderungen gegeben, die speziell

die Miinner betreffen.

Neuere Befragungen (Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre)

uber sexuelle Einstellungen und sexuelles Verhalten sind uns filr die

Bundesrepublik zwar nicht bekannt. Sexualwissenschaftler gehen aber

von einer relativ starken Veriinderung in diesem Bereich aus, die vor

allem das Selbstverstdndnis als sexuell erlebnisftihige Person und die

Art der Kontakte zu sexuellen Partnern betreffen.

Eine gro B angelegte Umfrage mit standardisierten Fragen sowie Auf-
I.

satzfragen zum sexuellen Verhalten des Mannes (N = 4066 M8nner)

in verschiedenen Bundesstaaten der USA ergab unter anderem. da B

Sexualittit fur 80 % der Miinner nicht mehr "das Wichtigste in ihrem

Leben" ist. Je h6her der Bildungsstand, umso eher wird Sexualitiit

als GenuB angesehen. (Pietropinto und Simenauer 1978) Die Autoren

postulieren aufgrund ihrer Ergebnisse einen "Abschied vom Mythos

Mann".

Die Untersuchung von Pietropinto und Simenauer belegt, da B in der

Einstellung zur Sexualitdt bei den M innern eine Veriinderung statt-

gefunden hat. Die (heterosexuellen) Mtinner in den USA sind keine

Phallokraten mehr. Sie legen Wert auf eine gemeinsame sexuelle Befrie-

digung. Das Vorspiet ist nicht mehr nur genital orientiert. Oraler

Sex wird von M&nnern und F.rauen praktiziert.

22
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Allerdings sind Untersuchungen in diesem Bereich grundsiitzlich mit

sehr vielen Fehlerquellen behaftet, z. B. was die Auswahl der Stich-

proben, die soziale Erwunschtheit der Antworten u. fi. betrifft.

M6glicherweise stoBen wir hier auch an Grenzen der empirischen So-

zialforschung!

Auch in westeuroptiischen Ldndern gibt es Signate, die eine bedingte
"Abkehr" von der traditionellen mtinnlichen Einstellung zur Sexualit&t

andeuten, in erster Linie beim jungeren groBstiidtischen Bildungsbur
+

gertum. 1

r

So erschien im Sommer 1978 die gr6Bte franz6sische Frauen-illustrier-

te "F-Magazine" mit einer eigenstlindigen Beilage, dem "H-Magazine"

(H = Homme = Mann), das in mehreren Text- und Foto-Beitrligen das

Ideal vom "starken" Mann zu erschuttern versuchte. Als neues miinn-

liches (Titelseiten-).ldol wurde kein markiger Cowboy-Star kreiert,

sondern der nerv6s-sensible Woody Allen, vorgestellt als "Woody, die

Z£irtlichkeit" ("Woody la tendresse").

Miinner wie Woody Allen nennt das Magazin die "neuen Verfuhrer".

Die Frauen wuBten heute, so behauptet es kuhn, daB die Miinner

"zerbrechlich" seien. Ein mdnnlicher Autor (Guy Bedos) bekennt,

ein "sich wandelnder Phallokrat" ( "phallocrate en mutation") zu sein,

ubergelaufen auf die Seite der Frauenemanzipation; ein andererfor-

dert die Loslilsung des mhnnlichen Sexualverhaltens von den Normen,

eine Neuentdeckung des mannlichen K6rpers durch eine in der miinn-

lichen Gefuhlswelt nicht gelfiufige "Empfindsamkeit" ( "Le plaisir d'un

homme n'est pas fortement lid aux performances sexuelles ddfinies selon

des normes. Une nouvelle d&couverte du corps est. possible d travers

une sensualit6 qui ne serait plus codifide") .

L-
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Fur die Bundesrepublik hat die populiirwissenschaftliche Zeitschrift

"Psychologie heute" im Februar 1977 die Ergebnisse einer Leserum-

frage zum Thema "Wie miinnlich ist der Mann?" vorgelegt (Schenk/

Langenheder 1977). Auch diese deutschen Befunde sprechen fur eine

alim8hliche Erosion des Bildes vom starken Mann. - Der bereits fur

Frankreich gemachte Schichtvorbehalt (jungeres sttidtisches Bildungs-

burgertum) gilt naturlich fur die Leser von "Psychologie heute" in

besonderem MaBe. - Geantwortet haben 1.119 MAnner und 809 Frauen:

uber die H Ifte Studenten und Studentinnen, die andere HEfte Ange-
stellte und Beamte in gutsituierten Positionen; zwei Drittei zwischen

26 und 30 Jahre alt. Die Zeitschrift nennt die Stichprobe selbst

"alles andere als rep asentativ" und vermutet, dat; vor allem jene

geantwortet haben, die am Thema 1nteresse hatten.

Trotz aller Einschriinkungen gibt die Studie Aufschluft uber die

m6glichen Trends ei' es sich anbahnenden neuen manntichen Ge-

schlechtsrollenversti idnisses in der Bundesrepublik.

Aufftillig fur die Autoren war zun&chst die Tatsache, daB sich Frauen

und Mtinner in der Bewertung des "idealen Mannes" weitgehend einig

waren. "Tiefe Stimme", "aggressiv" und "viele sexuelle Eroberungen"

erfreuen sich bei beiden Geschlechtern relativ geringer Wertschdtzung

(vgl. Abb. 9 und 10). Frauen erwarten vom "idealen Mann" allerdings

in noch stiirkerem Ma Be "Warmherzigkeit", "Treue", "Sanftmut" und

"Intelligenz" als die M8nner selbst.

24
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1. Liebestahig ·

2. Steht zu Uberzeugungen
3. Warmherzig -
4. Kinderlieb - ·

5. Intelligent -
6. Kann weinen -

7. Familien-Beschutzer
8. Sanft
9. Gut im Bett

10. Risikofreudig
11. Berutich eriolgreich
12. Romantisct.
13. Selbstgenugsam
14. Treu (sexuell)
15. Ehrgeizig
16. Sportlich ·

17. Attraktives Aussehen
18. Vater (Mutter)

;19. Weich

20. Stark
21.GroB

22. Hohes Einkommen

23. Tiefe Stimme
24. Aggressiv
25. Viele ser Erot,u,w„W=„

54
Ganz

unwichlig
Idealer Mann aus der Sicht des Mannes

....-- Ideale Frau aus der Sicht des Mannes

3
Relativ

wichtig

21
Ganz
wesentlich

Abb. 9: Schunk/Langenheder 1979: Der ideale Mann (Sicht des Mannes)
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1. Uebesfahig - -i
2. Steht zu Uberzeugungen 1-
3. Warmherzig -

4. Kinderlieb- -

 . IKn enl g en   1
-

7. Familien-Beschutzer '

8. Sanft-
9. Gut im Bett -

10. Risikolreudig r
11. Beruflich erfolgreich - *

12. Romanlisch I .'..
13. Seksgenugsam
14. Treu (sexuell) -

t
15. Ehrgeizig - -

·- ,

116. Sportlich - - -4

17. Attraktives Aussehen -
' ....

18. Vater (Mutter)

19. Weich - _-

-

20. Stark -

,-
-

I

21.GroB- •

---

22. Hohes Einkommen - -

23. Tiefe Stimme .

24. Aggressw
 25. Viele ser Erobe,ungen

-

54
Ganz

unwichtig
9--Ideater Mann aus def Sicht der Frau

..i  . Ideale Frau aus der Sicht der Frau

3
Relativ

wicht,g

21
Ganz
wesentlich

Abb. 10: Schenk/Langenheder 1977: Der ideate Mann (Sicht der Frau)
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Vom traditionellen miinnlichen Rollenbild k8nnten diese Befunde jedoch
kaum extremer abweichen.

Durch eine Selbsteinstufung der miannlichen Stichprobe in "sehr masku-

lin", "durchschnittlich maskulin" und "weniger maskulin" und anschtieBen-

der soziodemographischer Analyse dieser drei Teilgruppen wurde deuttich,

dat; die Tendenz zum "zarten" Mann ein "junges Ereignis" ist. Sie kenn-

zeichnet in erster Linie das Rollenverst&ndnis der unter drei Bigjfihri-

gen Miinner (vgl. Abb. 11 ).

umer 20 Jahie
20-29 Jahre

30-35 jahre
Ober 35 Jahwe

9 ( 09
83(11%1
281,Bo)
27 (20%)

39 (42%)
331 (46%)

77(505)
75(54%)

WM Summe

44 (48%1
313 (4396)

50 (3296)
36 (26%)

92
727
155
138

Abb. 11: Schenk/Langenheder 1977: Alter und selbsteingeschiitzter

Maskulinitatsgrad

(SM = sehr miinnlich; DM

mannlich)

= durchschnittlich mannlich; WM = weniger
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Je "minnlicher" ein Mann zu sein vorgibt, desto h6her werden Eigen-

schaften wie "Ehrgeiz", "guter Vater" und das "Beschutzen der Fa-

mille" eingestuft. Die "sehr Mfinnlichen" empfinden sich als aggressiver,

haben tiefere Stimmen und sehen ktirpertiche Starke hiiufiger als fur

sich charakteristisch. Sie halten sich fur weniger "weich", "beruflich

erfolgreicher", "liebesftihiger" und "im Aussehen attraktiver" als Midn-

ner mit geringerem "mannlichem" Selbstversti ndnis.

Nach den Situationen befragt, in denen ein Mann sich "besonders

mi nnlich" fuhlen ki nne, waren sich die drei Gruppen nur fur die

Situation "Arbeit" einig (zwischen 26 und 29 Prozent), beim "Geschlechts-

verkehr" - aufgrund der Zahl der Nennungen offensichtlich die moder-

ne m innliche Feuerprobe - zeigten sich wieder deutliche Unterschiede:

es fuhlen sich dabei besonders mdnnlich 61 % der "sehr Mtinnlichen",

51 % der "durchschnittlich M nnlichen", aber nur 43 % der "weniger

M innlichen".

Die "sehr Mtinnlichen" empfinden ihre Mfinnlichkeit insbesondere in Si-

tuationen kdmpferischer Auseinandersetzung und sexueller Eroberung.

36 Prozent der "sehr Mtinnlichen" hatten bereits mehr als 10 Partner

im Bett. Ehe, Beschutzerverhalten und H6flichkeit gegenQber dem

anderen Geschlecht gilt den "sehr Mdnnlichen" ungleich h6her als den

anderen M&nnern.

Unterschiedlich ist auch die Einschatzung der eigenen sexuellen Prii-

ferenzen: rund drei Viertel der "sehr M5nnlichen", aber nur 59 Pro-

zent der "weniger Mannlichen" bezeichnen sich als "ausschliel lich hete-

rosexuell". Berucksichtigt man, daB der Anteil der "weniger Mdnnlichen"

bei den jungeren Miinnern nahezu 50 Prozent ausmacht. so 138t sich

auch fur die Bundesrepublik die These von der neu-erwachenden Bi-

sexualitiit des Mannes empirisch stutzen, zumindest fur die von "Psycho-

logie heute" erfaBte Stichprobe.
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D.ie zentralen Ergebnisse der referierten Umfrage-Daten lassen sich

folgendermaBen zusammenfassen:

1. Das traditionelle Bild vom "starken"Mann widerspricht den

tatsfichlichen, sehr viel komplexer angelegten, psychischen

Eigenschaften der Mdnner.

2. Das BewuBtsein seiner "Weiblichkeit", seiner im Grunde bi-

sexuellen Natur, hat sich bei jungeren und h6her gebildeten

M innern bereits in stkirkerem MaBe durchgesetzi als ange-

nommen.

3. Die Erwartungen der Frauen an den "neuen" Mann scheinen,

vom eigenen Emanzipationsstreben gesteuert, ebenfalls von

dem Wunsch nach mehr Weichheit, Zartheit und Empfindsam-

keit gepr gt .zu sein.

Aufgrund unserer eigenen Reprfisentativerhebung ergab sich fur die be-

fragten 15- bis 30jihrigen, dal; sie Beziehungen zum anderen Geschlecht

hauptshchlich als Partnerschaft verstehen, mit den zentralen Werten

Niihe und Treue (vgl. Sinus 1983). Bei dieser Befragung wurden

dreizehn Statements, die wichtige Aspekte von Partnerschaft und Ehe

thematisieren, den 2.012 Befragten vorgelegt und jeweils der Grad ihrer

Zustimmung bzw. Ablehnung auf einer 4er-Skala gemessen. Die einzel-

nen Befunde - sie sind in der nachfolgenden Tabelle (Abb. 12) dar-

gestellt - lassen sich schlagwortartig etwa so zusammenfassen:

"Unbedingte Treue" ist die zentrale Voraussetzung jeder

Partnerschaft;

Feste Beziehungen werden ausdrucklich angestrebt - zunachst als

"Ehe auf Probe", spdter durch Heirat;

28
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Diese Meinungen werden von zwei Drittein und mehr aller Befragten

vertreten.

Ausgesprochen alternative Partnerschaftsvorstellungen - etwa der

Wunsch, mit einem festen Partner in einer groBeren Gemeinschaft zu

leben - werden nur von einer kieinen Minderheit vertreten.

Die Studie hat allerdings auch gezeigt, da B junge Mdnner sich durch

eine feste Beziehung mehr eingeengt fuhlen als junge Frauen ( 40 %

der Mtinner fuhlen sich eingeengt, aber nur 29 % der Frauen) .

Die Mehrzahl der Mtinner ( 62 %) geht nicht davon aus, daB die Frauen

alleine fur die Empfdngnisverhutung verantwortlich sind. Dieses Er-

gebnis spricht daflir, daB Sexualittit - wie von Pietropinto und Sime-

nauer fur die USA behauptet - tatsiichlich als gemeinsames Ereignis
erlebt wird.

Weniger emanzipiert sind die Ansichten der befragten jungen Manner

  bezuglich einer partnerschaftlichen Aufteilung von Haushalts- und Be-

rufsarbeit. Nur 41 % der mannlichen Befragten befurworten grundsiitz-
lich eine sotche "Arbeitsteilung", 57 % lehnen sie ab (vgl. Abb. 12 ).
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Tabelle: Einstellungen zu Partnerschaft und Ehe nach Geschlecht

(in Prozent)

* Miinner: n = 1.030
Frauen: n = 982

Abb.12: SINUS 1983

Unsere Daten lassen den SchluB zu, daft junge M inner eher Probleme

haben, die neuen Rollenerwartungen auszufullen, als junge Frauen,

auch wenn sie den Wunsch, sich zu emanzipieren, ernst meinen.

Am ehesten gelingt eine Umorientierung im Hinblick auf die neu defi-

nierte Vaterrolle, in der die traditionell "unterbelichteten" Merkmale

"Ziirtlichkeit" und "Kinderliebe" in das ver nderte midnnliche Roilenbild

relativ problemlos einbezogen werden k6nnen. Dagegen sind wir - so

weit wir sehen - von einer echten partnerschaftlichen Aufteilung beruf-

licher und familiii rer Aufgaben und Pflichten noch sehr weit entfernt,

auch wenn entsprechende Absichtsbekundungen bei bestimmten Grup-

pen der jungen Generation schon mehrheittich propagiert werden.

j
30

h

1

1

stimme mit i
Aussagen Bber stimme Einschran- lehne ici lehne ich

Partnerschaft und Ehe volt zu kung zu cher ab vallig ab

m w mw mw mw

In einer festen Beziehung fiihle
ich mich auf Dauer zu schi

1 eingeengt 11 7 29 22 36 38 21 31

Vom Heiaten halte ich nicht
viel 18 13 22 21 30 31 27 34

Unbedingte Treue ist fur mich

Voraussetzung einer Partnerschaft 56 61 32 29 8732
;

kh mdchte keine/nicht noch
mehr Kinder haben 11 14 18 18 29 22 39 44

Amliebsten wiirde ich mit einem
festen Partner zusammen in einer

gr eren Gemeinschaft leben 6 6 11 16 33 28 47 49

Fur die Empfingnisverhutung
ist in erster Linie die Frau
verantwortlich 8 7 26 24 32 28 30 38

Mann und Frau sollten beide halb-

tags arbeiten und abwechseind in

der anderen Tageshilfte Haushalt

und Kinder versorgen 11 14 30 35 33 29 24 20
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Vaterschaft

Neuere Studien zur Vaterrolle belegen, dall Kinder fur ihre Vater ei-

nen wichtigen Bereich emotionaler Befriedigung darstellen. Immerhin

halten 88 % der von uns befragten 15- bis 30jidhrigen "Kinderliebe" so-

wohl bei Mlinnern wie bei Frauen fur eine wichtige Eigenschaft. Nur in

geringem MaBe, d. h. zu 9 % wird diese Eigenschaft ausschliettlich der

Frau zugeschrieben (vgl. Sinus 1983).

Zu den Familieneinstellungen der VAter meinte Helge Pross 1978 noch

recht kritisch:

"Die Zufriedenheit der meisten Mtinner mit ihrer Ehe ist zum Teil Zu-

friedenheit mit der bestehenden Arbeitsteilung. Die Ehe bietet nicht

nur Gemeinsamkeit und Schulz, sie bietet auch hausliche Versorgung -

eine Leistung des -gegenwdrtigen Arrangements, deren Wert die Miin-

ner spiftestens dann, wenn sie in Frage gestellt wird, auherordent-

lich hoch einsch'atzen. Aufs Ganze gesehen, letren die Auskunfte der

Vi ter uber sich selbst, daB sie die Vaterrolle faktisch als Nebenrolle

einstudieren. Das Pathos der Ernsthaftigkeit bei den allgemeinen Be-

trachtungen hat keine Entsprechung im pers6nlichen Verhalten. In der

Praxis scheint die Vaterschaft weder mit groBen pers6nlichen An-

strengungen noch mit besonderem Engagement verknopft. " (Pross 1978).

Alterdings konstatierte Pross auch, daB die Familienbeziehungen offen-

bar die intensivsten Sozialbeziehungen der M5nner darstellen. insofern

lat;t sich mit der obigen These vereinbaren, dat; doch letztlich ein

Vorrang der Familie vor dem Beruf erkennbar ist.

"Der Beruf steht wenigstens partiell in ihrem (der Familie) Dienst.

Wenn Berufsqualifikationen als wichtiger angesehen werden als Fami-

lien- oder Partnerschaftsqualifikationen, so ist diese Priorittit als Aner-

kennung einer Notwendigkeit zu verstehen, nicht als Prdferenz. Wich-

1
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tig im Sinn von 'gewunscht' sind zuerst Partnerschaft und Familie. "

(Pross 1978).

Die angedeuteten Verbnderungen in der Vaterrolle werden in neueren

Untersuchungen und Interpretationen als kompensatorische Bereiche-

rung zu den im Beruf erlebten Einschri nkungen gesehen:

"Kindererziehung wird im Vergleich zum technisierten, gefuhlsdistan-

zierten und effizienzorientierten Arbeitsleben als eine M6glichkeit zur

Perstinlichkeitserweiterung im Sinne des Einubens von Fiihigkeiten ge-

sehen, die im. zwischenmenschlichen Umgang gefordert werden. Dies

sind Fhhigkeiten wie Einfuhlsamkeit, engagiertes Zuht ren, zweckunge-

bundene spielerische Kreativitilt, aber auch Geduld oder Toleranz fur

auf den ersten Blick 'unverstbndliche' affektive VerhaltensiiuBerungen. "

(Schneewind 1983a).

Diese Formulierungen sind gut vereinbar mit der von uns formulierten

Theorie der Rollenflexibilitift.

Viele Sozialforscher stellten einen Trend zu mehr Weichheit, Gefuhls-

wlirme und mehr Anhiinglichkeit fest:

"Bei den Miinnern der jungeren Generation - die beginnen, die tra-

ditionellen Rollenzuweisungen in Zweifel zu ziehen - kommt zum Teil

wohl ein Gefuhl davon auf, daB der Umgang mit und die Sorge fur

das Kind ein wesentlicher Erfahrungsbereich ist, wovon sie nicht

unger ausgeschlossen sein wollen. Die folgende Aussage ist sicher

nicht 'reprfisentativ' im statistischen Sinne - aber sie druckt anschau-

lich aus, was als neue Grundstimmung in bestimmten Gruppen sich

anbahnt:

'Es ist mir nicht gleichgultig, wie die kommenden Menschen aufwach-

sen. Ich will nicht mehr von der Formung der jeweils neuen Generation

32
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- dem wichtigsten Prozel;, den jede Gesellschaft zu verantworten hat -

ausgeschlossen sein. Ich lasse mir auch nicht mehr die angebliche Not-

wendigkeit der ersten drei Jahre ausschlieBlicher Mutter-Kind-Bezie-

hung einreden,ich will heran an das Kind von Anfang an. Ich will sein

Mitmensch sein
...

Kinder sollen in meinem Leben dabeisein, und ich

will in ihrer Nahe sein. Es geht nicht um einen Rollentausch, auf daft

ich mich ats Hausmann nur noch mit Kindern beschtiftige, wie es die

'alte' Hausfrau tut. Es geht um die Kommunikation weiblicher und

mtinnlicher Menschen mit Kindern.' (Pilgrim 1978, S. 96).

Die Begegnung mit dem Kind bekommt hier eine neue Qualit it. Es geht

nicht mehr darum, wie in der traditionellen Vaterrolle dem Kind Vor-

bild und Lehrer zu sein. Statt dessen wird hier das Kind zum Vor-

bild, seine Spontaneitdt, Offenheit, konkrete Sinnlichkeit - fur den

Mann lidngst verschuttete Verhaltensweisen, seiner 'Miinnerrolle' zum

Opfer gefallen, im Zusammensein mit dem Kind vielleicht von neuem ge-

winnbar". (Beck-Gernsheim 1980, S. 98).

Diese Offenheit fur neue Erfahrungen gerade mit den eigenen Kindern

deutet sich besonders an bei Gruppen mit hdherer Bildung, mit bereith

vorhandener Berufserfahrung, bei liinger bestehender, gut eingespielter
Partnerschaft sowie generell bei jungeren Viitern.

Als ein Beispiel fur diesen Trend kann das vielbeachtete Buch mit dem

provozierenden Titel "Die stittenden V ter" (Konjetzky und Westphalen

1983) gelten. Es besteht aus einer Sammlung pers6nlicher Erfahrungsbe-

richte von schriftstellernden und gleichzeitig kinder-versorgenden VAtern.

Das Bild ist schillernd: Aus diesen Berichten lat;t sich zwar eine naive

Utopie im Sinne einer nostalgisch gezeichneten "vollsttindigen " Familie,

eine Idealisierung des Kindes und ein gewisser Konservativismus (die

Neigung, die hdusliche Sphare vor liufleren Einflussen zu "bewahren")

33
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ablesen, andererseits mussen derartige Berichte als Signale einer Be-

freiung des Mannes von uberkommenen Rollenzwiingen ernstgenommen

werden. Dabei kristallisieren sich durchaus neue Zuge der mannlichen

Pers6nlichkeit heraus: in den genannten Berichten ist viel von "Bereiche-

rung" und "innerem Wachstum" durch den Kontakt zu Kindern die Rede.

34
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DIE NEUE VATERLICHKEIT

FORSCHUNG

- ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN

Die zunehmende Bedeutung der Vaterrolle

Die Bedeutung der Vaterrolle im gesamten Rolenmuster des Mannes

nimmt offenbar zu. Einige gesellschaftliche Faktoren uben einen Ein-

fluB in dieselbe Richtung aus wie der er6rterte Trend zur Ver3nde-

rung der Geschlechtsrollen. So

werden Vater und Mutter vom neuen Sorgerecht im Scheidungs-

fall prinzipiell gleichgestellt (vgl. Fthenakis et al. 1982: In ei-

nem 1982 vor dem Bundesverfassungsgericht erstatteten Gut-

achten zur Einfuhrung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach

der Ehescheidung setzte sich Fthenakis fur eine gleichberech-

tigte Behandlung von Mann und Frau in allen die Erziehung des

Kindes betreffenden Fragen ein - eine Argumentation, der auch

das Bundesverfassungsgericht in seinem am 3.11.1983 verkundeten

Urteil folgte),

nehmen die Ein-Elternfamilien, dabei auch die alleinerziehen-

den V&ter insgesamt zu,

haben Elternpaare gegenuber fruher mehr Freizeit,

entwickelt sich ein eher kindzentrierter Erziehungsstil, der

erhahte Anforderungen fur die Eltern mit sich bringt.

Diese und weitere Bedingungen haben dazu gefuhrt, daB es nach einer

langen Zeit der einseitigen Untersuchung von Mutter-Kind-Beziehungen
inzwischen zu einer Welle von Vaterstudien gekommen ist. Dabei wird

nicht mehr - wie fri)her - hauptsiichlich die Vaterabwesenheit thema-
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tisiert, auch lassen sich Ergebnisse und Methoden der Mutter-Kind-

Untersuchungen nicht einfach auf die Vater-Kind-Beziehung ubertragen.

Es erscheint demgegenuber wichtig, dan heute in der einschiligigen

Forschung von einem Familiensystem ausgegangen wird, d. h. Familie

als eine Einheit betrachtet wird, in der Wechselwirkungen zwischen den

einzelnen Teilnehmern bestehen. Die Rollen und Funktionender Familien-

mitglieder, also auch die von Vater und Mutter, sind in diesem Modelt

aufeinander b6zogen.

Von Seiten der Familienentwicklungstheorie wird betont, daB eine dyna-
mische Veriinderung der Familie im Verlauf ihrer Entwicklung stattfindet.

Das Konzept des "Familienzyklus" hebt darauf ab, daB sich die Funktionen

und Rollen alter Mitglieder dieses Systems mit zunehmendem Alter vor

allem der Kinder wandeln (Schneewind 1983b).

Daraus folgt, daB eine statische Betrachtung der Vaterrolle nicht zu-

Ibssig bzw. sehr vereinfachend ist, und daft die verschiedenen Phasen

des Vaterdaseins auf den jeweiligen Lebens- bzw. Familienzyklus bezo-

gen sein mussen. So ergeben sich ganz unterschiedliche Probleme und

Herausforderungen fur den "werdenden" Vater, den Vater eines Saug-

lings, den Vater eines Vorschulkindes, den Vater mehrerer Kleinkinder,

den Vater eines Jugendlichen in der Pubertilt usw. Wir werden im fol-

genden noch darauf eingehen, da B der erste Abschnitt des Vater-Da-

seins, d. h. der Obergang zur Elternschaft mit der Geburt des er-

sten Kindes, sich in allen neueren Studien als Zeit der h8chsten Be-

lastungen fur die Partnerbeziehung der Eltern herausgestellt hat.

Aus dem gesamten Komplex der Vaterforschung scheinen uns vier Bereiche

von besonderer Bedeutung zu sein:

- Die Umstinde der Planung der Vaterschaft

sinus
36
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Die Bedeutung von Schwangerschaft und erster Geburt fur den

"werdenden" Vater

Die Veribnderung der Partnerbeziehung durch Elternschaft,

d. h. durch Obernahme der Vaterrolle/Mutterrolle

Die Arbeitsteilung des Paares und ihre Bedeutung fur die ver-

Schiedenen Varianten der Vaterrolle.

Leider finden sich im deutschen Sprachraum verhdiltnismliBig wenige
Studien zu konkreten Problemen von Paaren bei ihrem Obergang zur

Elternschaft. Wir greifen daher - wegen der prinzipiellen Vergleichbar-
keit der Gesellschaftsstruktur - auch auf nordamerikanische Ergebnisse
zuruck. in der Bundesrepublik liegen inzwischen eine Reihe von Litera-

turberichten zu diesem Themenkreis vor. (Fthenakis et al. 1982, 1983,

Schneewind 1983 a< b, Gloger-Tippelt 1984, im Druck). Des weiteren

stiitzen wir uns auf Umfrageergebnisse zu den Vorstellungen der Viiter

uber ihre Funktionen in der Familie.

Die Bedingungen, unter denen Elternschaft heute im Vergleich zu der

Elternschaft noch vor 30 Jahren eintritt, unterscheiden sich erheblich.

Wichtigster Faktor dabei ist das grdBere AusmaB an Geplantheit von

Elternschaft. Bekanntlich ging seit den sechziger Jahren aufgrund der

groGeren Verbreitung von sicheren Antikonzeptionsmethoden die Kinder-

zahl in der Bundesrepublik stark zuruck ("Pillenknick"), d. h. die

heute geborenen Kinder sind hliufiger geplant und erwilnscht als

fruher, auch wenn noch etwa ein Drittel der Kinder als nicht geplant
und nicht erwunscht bezeichnet werden (Gloger-Tippelt 1984, im Druck).

Hinzu kommt, da B die Kinderzahl in den bundesdeutschen Familien

auf durchschnittlich 1,4 Kinder pro Familie gesunken ist. Gleichzeitig
stieg in der Zeit von 1965 bis 1980 das Alter der Frau (und damit wahr-

scheinlich auch das Alter des Mannes), in welchem das erste Kind ge-

s,nus
37
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boren wird, von 24,88 auf 25,19 Jahre. Im gleichen Zeitraum vergr8Ber-
te sich der Zeitabstand zwischen EheschlieBung eines Paares und Ge-

burt des ersten Kindes um durchschnittlich 1,9 Jahre auf 2,77 Jahre

(Statistisches Bundesamt T983).

Diese Entwicklungen lassen auf eine Tendenz zu klarer Entscheidungs-

bildung, auf eine relativ bewuBte Planung und auf eine ausdruckliche

Motivation im Falle der Entscheidung fur Kinder schlieflen. Die Paare

haben sich vergleichsweise Mnger als fruher aneinander gew6hnt, sie

sind filter, reifer, die Kinder sind hfiufiger erwunscht. Das liiBt ver-

muten, dat; auch die Vilter den Obergang zur Elternschaft geplanter

vornehmen, daB sie eine gr6Bere Bereitschaft haben, die Vaterrolle

in ihre bisherigen Aufgaben zu integrieren und da& sie die Konsequen-

zen der Elternschaftauch gemeinsam mit der Frau auf sich nehmen wollen.

Allerdings beruhen die meisten Erhebungen zur Geplantheit von Kin-

dern auf Aussagen der Mutter. Milglicherweise ist aufgrund der heute

doch immer noch groBeren Familienorientierung der Frau der Kinder-

wunsch beim M'ann damit uberschiitzt worden. AuBerdem sagen die sta-

tistischen Durchschnittswerte nichts Gber die erheblichen interindividuel-

len Unterschiede in diesem Bereich.

Aus US-amerikanischen Studien uber generatives Verhalten k6nnen

wir ableiten, dat; der Faktor Geplantheit statistisch eng zusammen-

hangt mit dem Alter der Eltern bei der Geburt des ersten Kindes sowie

mit dem Bildungsgrad bzw. der sozialen Schicht. Vidter (und Mutter)

der Mittelschicht sind im Durchschnitt Alter. besser ausgebildet und

finanziell abgesichert und sie planen ihre Kinder haufiger. Vdter der

Unterschicht sind demgegenuber bei der Geburt des ersten Kindes

junger, weisen einen geringeren Ausbildungsgrad auf und planen ihre

Kinder weniger hiiufig. (Mijglicherweise entspricht es dem in den un-

teren Sozialschichten vorherrschenden Rollenversttindnis, daB zu einer

Familie grunds tzlich auch Kinder geh8ren sollen.)
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Der "werdende Vater"

sinus

Von verschiedenen theoretischen Positionen in der Psychologie wird

die fruhe Sfiuglings- und Kieinkindzeit als eine entscheidende Phase

in der Entwicklung einer festen emotionalen Bindung zwischen Kind

und Bezugsperson angesehen. Cerade neuere Bindungstheorien beto-

nen die Wechselseitigkeit der Bindung, d. h. auch fur die Bindung
des Vaters zum Kind ist diese Zeit wesentlich. Daher bekommt die

allererste Zeit des Vaterseins einen besonderen Stellenwert - auch im

Hinblick auf intervenierende Mafinahmen.

Kliniken berichten heute von einem deutlich gestiegenen Interesse

der Vliter, bei der Geburt ihrer Kinder anwesend zu sein. Die noch

vor einigen Jahren bestehenden Bedenken der Geburtshelfer, die den

Vater aus verschiedenen Grunden eher als Behinderung des Geburts-

vorgangs betrachteten, sind gegenuber den Vorteilen, die aus einer

Anwesenheit des Vaters resultieren, weitgehend zuruckgetreten. Ins-

gesamt hat sich'die Geburtspraxis stark verdndert. Kliniken und Arzte

kommen neuerdings den Bedurfnissen vieler Paare nach "familienzen-

trierter Geburt" und fruher Kontaktm6glichkeit mit dem Kind durch

die Mi glichkeit des "rooming-in" sehr entgegen. Schon bei der Ge-

burt wird also Wert darauf gelegt, eine enge Beziehung der Vater

zu ihrem Kind zu fardern bzw. herzustellen. Als Hinweis auf das Inter-

esse des Vaters werden

die Teitnahme an geburtsvorbereitenden Kursen,

die Anwesenheit/Beteiligung bei der Geburt,

der Bericht des Mannes uber das eigene Geburtserleben

und das seiner Frau

angesehen.
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Die Beteiligung der werdenden V8ter an geburtsvorbereitenden Kursen

ist allerdings immer noch gering. Zum Teil wird dies auf die Organi-

sation der Kurse zuruckgefuhrt, die hiiufig tagsuber stattfinden

(Fthenakis et al. 1982). Fthenakis und seine Mitarbeiter sichteten meh-

rere Originaluntersuchungen uber die Auswirkungen der Kursteilnahme

und kamen zu dem Ergebnis, daB Kursteilnahme der Vi ter ein guter

Priddiktor fur Teilnahme an der Geburt ist und da 8 Kursteilnahme

(ebenso wie bei Frauen) zu einer antizipatorischen Angstbewdltigung
in bezug auf das Geburtsereignis beitrfigt.

Was die Teitnahme des Vaters an der Geburt betrifft, so ist heute

seine Anwesenheit im KreiBsaal eher die Reget als die Ausnahme.

Dies gilt besonders bei geplanten Schwangerschaften. Fthenakis et al.

1982 geben fur die USA und fur Groftbritannien Zahlen zwischen 60

bis 80 % der Vater an, die bei der Geburt des ersten Kindes anwe-

send sind. Eine vergleichbare Statistik fur die Bundesrepublik ist

uns nicht bekannt. In vielen Untersuchungen wird die Anwesenbeit

des Mannes bei der Geburt als gunstiger Prddiktor fur den Geburts-

verlauf und als gunstiger Prfidiktor fur eine spitere positive Bezie-

hung des Vaters zum Kind angesehen.

Eine sehr aufwendige amerikanische Liingsschnittuntersuchung bei

120 Paaren (Entwisle und Doering 1981) zeigte, daB die Anwesenheit

des Vaters vor allem das Geburtserleben der Frau positiv beeinflutit.

Alle Befragungen von Vhtern, die bei der Geburt ihrer Kinder dabei

waren, konnten ein besonderes Glucksgefuhl und eine tiefe Betroffen-

hcit der Minne: durch dieses Ereignis festste!!en. Es zeigte sich auch,

daft dadurch die Partnerbeziehung gefestigt wird.

Fthenakis referiert mehrere Studien, die einen statistisch gesicherten

Zusammenhang zwischen der Anwesenheit des Vaters bei der Geburt

und seiner sp3teren Beteiligung an der Pflege des Kindes (Futtern,

Spielen, Baden und Aufnehmen) fanden.
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Alle diese Ergebnisse bedurfen noch einer Bestiitigung bzw. Differen-

zierung fur die Bundesrepublik. Fthenakis, einer der fuhrenden Vater-

Forscher in der Bundesrepublik macht darauf aufmerksam, da8 vor

allem die Ausarbeitung einer aktiven Rolle der Vliter bel Schwanger-

schaft und Geburt, anstelle bloBer Beteiligung, notwendig sei. Er for-

dert deshalb unterstutzende sozialpolitische Mal;nahmen, wie z. B. ei-

nen "Vaterschaftsurlaub" anl&Blich der Geburt eines Kindes. Weil V5ter

(wie Mutter) auf die Anforderungen, die sich in der Zeit nach der Ge-

burt (Siiuglingsperiode) stellen, noch schlechter vorbereitet sind als

auf die Geburt selbst, wilre die Bildung informeller sozialer Netzwerke

zur Unterstutzung der fruhen Elternschaft anzustreben bzw. bestehen-

de Ansitze auszubauen.
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Elternschaft und Partnerbeziehung

Neuere familiensoziologische Studien haben eine einschneidende Verdnde-

rung der Partnerbeziehung bzw. der ehelichen Beziehung durch die

Geburt vor allem des ersten Kindes nachgewiesen. Als kritische empi-
rische indikatoren fur die Qualitift der Ehe gelten dabei Messungen auf

sogenannten Skalen der "Ehezufriedenheit" (marital adjustment oder

satisfaction scales), die bisher in groBem MaBe nur in den USA ange-

wendet wurden. Vergleicht man nun in Ltingsschnittstudien verschiede-

ne Zeitpunkte des Familienzyklus bezuglich der ehelichen Zufriedenheit

des Paares, so zeigt sich ein rapider Abfall dieser Variablen gerade nach

der Geburt des ersten Kindes (vgl. Schneewind 1983 Die eheliche Zu-

friedenheit wird dabei sowohl beim Vater als auch bei der Mutter er-

hoben. Die relative Belastung der Ehe beginnt bereits mit dem Sidug-

lingsalter des ersten Kindes. Die Ehezufriedenheit steigt erst wieder,

wenn die Kinder das Jugendalter erreicht haben (vgl. Abb. 13).

FIGURE 1. SPOUSES' MEAN SCORES ON THE LOCKE·WALLACE MARtTAL ADJUSTMENT SCALE BY

STAGEIN THE FAMILY LIFE CYCLE. NEWARK. OHIO (Spanier et al. 1975)
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100
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. Wive's Scores
Stage 1 Begirming Forvily

.........,Ilusband's Scores Stage 2 Infant Family
Stage 3 Prcschool Family
Stage 4 Schoolage Family

STAGES

S:age 5 Adolescent Fa.11,
Stage 6 Lainching Finti,
Stacc 7 Postparcntal Fwily

Stage 8 Aging Faa:ly
CL Childless coupia

Abb. 13: Ehezufriedenheit in verschiedenen Stadien des Familienzyklus
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Die Vertinderungen der Ehezufriedenheit im Familienzyklus ist in er-

sten Studien auch fur die Bundesrepublik nachgewiesen worden (vgl.

Gloger-Tippelt 1984, im Druck). Fur die Planung von unterstutzenden

M Bnahmen fuhrt dieser Befund zu der Konsequenz, vor allem Eltern,

d. h. auch Vilter, mit kleinen Kindern zu f8rdern.

Die bisher vorliegenden Daten zeigen allerdings auch, daB die Vliter

einen weniger krassen Wechsel ihrer Ehezufriedenheit erleben als die

Mutter. Im Detail betrachtet, laBt sich die Verschlechterung der Part-

nerbeziehung in einer Liingsschnitt-Studie sehr genau beschreiben

(vgl. Belsky et al. 1983). Vergleicht man die Paare zu drei verschie-

denen Zeitpunkten - im letzten Drittel der Schwangerschaft, im dritten

und im neunten postnatalen Monat - so zeigt sich, daB sowohl Vater

wie Mutter ihre Beziehung nach der Geburt weniger als pers6nliche

Liebesbeziehung oder Freundschaft auffassen, sondern vermehrt als

instrumentelle Partnerschaft. Die Qualit3t der Ehe wird schlechter be-

urteilt; besonders der Faktor "Kohtision" der Ehe zeigt etwa drei Monate

nach der Geburt des Kindes einen deutlichen Abfall. Dieser Zusammen-

hang konnte allerdings nur fur die Frauen als statistisch signifikant

nachgewiesen werden. in mehreren Untersuchungen hat sich gezeigt,
dah Frauen sich nach der Geburt ihres ersten Kindes stdrker im

psychischen und physischen Wohibefinden beeintr&chtigt fuhlen als

Miinner.
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Wie die folgende Abbildung zeigt, ist bei Frauen ein starker Abfall

der erlebten Kohilsion der Ehe vor allem direkt nach der Geburt fest-

zustellen. Die Veranderungen vom dritten bis neunten Monat nach der

Geburt sind dagegen weniger gravierend.

FIGURE. DEVELOPMENTAL CHANGE
FOR HUSBANDS AND WIVES ON
DAS COHESiON SUBSCALE

COHESION

11.0 -

f
1 *)

P39
TIME OF

MEASUREMENT

*) p = pregnancy (letztes Drittel der

Schwangerschaft)
3 = dritter Monat postnatal
9 = neunter Monat postnatal

Abb. 14: Erlebte Ehe-Kohfision vor und

nach der Geburt eines Kindes

(Belsky et al. 1983)

Belsky und Mitarbeiter konnten auch nachweisen, daB nach der Geburt

das AusmaB der von den Partnern gemeinsam verbrachten Freizeit sinkt.

Illill...lilI
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Ein weiteres Ergebnis, das auch von anderen Studien bestatigt wurde,

ist die Traditionalisierung der Geschlechtsrollen nach der Geburt des

ersten Kindes, die sich vor allem bei der Arbeitsteilung des Paares in

Haushalt und Kinderpflege zeigt.
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Arbeitsteilung in der Familie

Lange Zeit war in den Sozialwissenschaften die Theorie des Soziologen
T. Parsons vorherrschend, nach der die Arbeitsteilung in der Familie

entsprechend der (der Frau zugeordneten) "expressiven" Rolle und der

(dem Mann zugeordneten) "instrumentellen" Rolle vorgenommen wird.

"Die instrumentelle Rolle in der Familie ist laut Parsons durch die Auf-

gabe gekennzeichnet, Beziehungen zur Au Benwelt anzuknupfen, Objekte

in ihr verfugbar zu machen und Anpassungsforderungen Nachdruck zu

verleihen; die expressive Rolle dadurch, Gefuhlsbindungen aufrecht-

Zuerhalten und Spannungen zu regulieren. " (Zahlmann-Willenbacher

1979).

Die wichtigste Komponente der mhnnlichen Rolle ist dabei die Berufstlitig-

keit, da sie den Unterhalt der Familie sichert. Sie bedarf aber der Er-

g nzung durch die expressive Rolle, die den Familienzusammenhalt auf-

rechterhtilt.
'

Diese Theorie wird heute wegen der rigiden Rollentrennung, wegen ihrer

mange!nden theoretischen Ableitung und empirischen Fundierung kriti-

siert. Wie Zahlmann-Willenbacher 1979 ausfuhrt, ubertrug Parsons ein-

fach das in der Kleingruppenforschung entwickelte Konzept der Funktio-

nen-Teilung auf die Familie, die er als kieine Gruppe auffasste.

GemdB der traditionellen Rollenverteilung ubernimmt die Mutter vollstandig

die Pflege und Er.ziehung des Neugeborenen und Kleinkindes. Der Vater

tritt erst spiiter in Aktion, wenn es um Wissensvermittlung und Bestra-

fung, bzw. um die Aufrechterhaltung der Autoritiit geht (der Vater in

der Rolle des Lehrers). Fur diese Form der Aufgabenverteilung wur-

den vielfach biologische Grunde vorgebracht, die besagen, da B die Mutter

aufgrund ihrer k8rperlichen Ausstattung und ihrer psychischen Struktur
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eher in der Lage sei, fur ein Kleinkind zu sorgen. Diese Auffassung
wird aber durch neue empirische Untersuchungen widerlegt. Danach

sind die Vater in der gleichen Weise zur Versorgung eines Babys fiihig.

"In den letzten Jahren interessierten sich Forscher fur Fragen wie: K6n-

nen Vater ahnlich wie Mutter die Signale ihrer Kinder erkennen und rich-

tig interpretieren ? Kdnnen sie daruber hinaus ihr eigenes Verhalten auf

die kindlichen Signale so einstellen, so daB es kindlichen Bedurfnis-

sen entspricht? Welche Unterschiede bestehen im Interaktionsstil zwi-

schen V tern und Muttern mit ihrem Kieinkind? Ist die Beeinflussung

des Babys durch den Vater direkter oder tediglich indirekter Natur

(durch die Mutter) ? Gibt es bestimmte Vdter, die aufgrund ihres ei-

genen Verhaitens geeigneter sind, Kontakt zu ihren Kindern zu pflegen ?

Auf diese Fragen reagierte die Forschung mit einem konsistenten Ergeb-
nis: Vilter und Mutter weisen mehr Ahnlichkeiten als Unterschiede in

ihrem Verhalten auf." (Fthenakis 1983).

Vor allem durch die Arbeiten von Parke und seinen Kollegen konnte

nachgewiesen werden, da B Vtiter - unabhfingig vom AusmaB ihrer Be-

teiligung an der Pflege des Kindes - gleichermaBen wie Mutter die Sig-
nale des Babys erkennen und richtig interpretieren, z. B. verschie-

dene Formen des Weinens unterscheiden konnten. Parke und Mitarbeiter

beobachteten. da B Viiter in gleicher Weise wie Mutter beim Futtern des

Kindes auf dessen Signale entweder mit sozialen Angeboten wie sprechen,
lachen oder mit einer Anpassung des Futtervorgangs reagierten.

Daraus foigt liliyebdilii, dan sowohi Manner ais auch t-rauen gleicher-
mallen in der Lage sind, kindliche Signale zu erkennen und darauf zu

reagieren. Gleichzeitig zeigte sich auch, da B dieser ProzeB nicht bio-

logisch prtidisponiert ist. C Vgl. Fthenakis 1983).
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Wenn die prinzipielle Ffihigkeit der VAter zur Kinderpflege belegt ist,

so mu B weiter nach ihrer Bereitschaft dazu gefragt werden.

Dazu Fthenakis:

"Von vielen Autoren wird uber eine, im Vergleich zu fruheren Jahren,

stdrkere Beteiligung bzw. Bereitschaft zur Beteiligung des Vaters an

der Pflege seines Kindes berichtet. Die Daten der LAngsschnittstudie

von Newson & Newson zeigen zwischen 1959 und 1979 das quantitative

AusmaB dieser Verschiebung. W8hrend 1959 nur 57 % der Vdter ihre

Bereitschaft tiufterten, die Windeln ihres Neugeborenen zu wechseln,

stieg diese Zahl 1979 auf 89 %. Entsprechende Verschiebungen zeigten

sich fur andere MaBe der viiterlichen Beteiligung im gleichen Zeitraum,

wie z. B. beim Baden des Kindes (1959: 39 %, 1979: 54%), fur die Be-

reitschaft, wahrend der Nacht wegen des Kindes aufzustehen (49 % zu

78 %) und fOr die Bereitschaft der Viiter, fur Mutter und Kind nach

der Geburt zu sorgen ( 30 % zu 95 %). Etliche Studien aus den USA

besttitigen, da B Viiter sich zunehmend an der Pflege und Versorgung

ihrer Kinder beteiligen." (Fthenakis 1983).

Fur die Bundesrepublik kilnnen wir Aufschlusse uber die Bereitschaft

der V ter der Befragung von Pross (1978) entnehmen: Zwar sind 86 %

aller Mtinner in der Bundesrepublik mehr oder minder der Auffassung,
eine Mutter habe aus naturlichen Grunden eine engere Beziehung zu

ihrem Kind als ein Vater (vgl. Abb. 15), aber 30 % der von Pross be-

fragten Vbter haben schon Babies gefuttert, gebadet und gewickelt,

fast 60 % spieten mit ihren Kindern (vgl. Abb. 16).
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Fur eine Frau hat in der Regel der Beruf
eine geringere Bedeutung ala fur einen

Mann

Elne Mutter hat auo naturlichen Grunden

eine engere Beziehung zu ihrom Kind ala

ein Vater

Frauen sollten in der Politik wesentllich

stlirker vertreten Bein, als das der-

zeit der Fall lat

Frauen verbinden mit Sexualltat viel

tiefere Gefuhle ala MUnner

Frauen aind von Natur aus treuer ala

Manner

Eine Frau sucht im Mann jemanden, zu

dem sie auf blicken kann

Gleichberechtiguog ist ein Problem, das

nur die Frauen betrifft

Eine Frau, die voll im Beruf steht, let

icner in Gefahr, unweiblich zu werden

Abb. 15: Pross 1978

Vallige bedingte
Zustimmung Zustimmung

82 20,0

191 47,0

166 41,0

135 34,0

33 8,0

114 28,0

33 8,0

39 10,0

177 44,0

155 39,0

128 32,0

167 41,0

159 40,0

178 44,0

74 18,0

90 22,0

keine bedingte
Meinung Ablehoung

5.0 72 18,0

2,0 27 7,0

56 14,0

11,0 46 11,0

27 7,0

84 21,065 16,0

33 8,0

31 8,0

34 8,0

An welchen der folgenden TEtigkeiten fur die Kinder haben Sie aich

beteiligt oder beteiligen Sie sich?

Futtern, baden und wickeln der
Kleinkinder

spielen mit den Kindern

spazierengeheo mit den Kindern

Aufsicht oder Hilfe bei den

vorlesen, erzahlen oder disku-

tieren mit den Kindern

alle diese Tdtigkeiten
keine dieser THtigkeiten

Nenrungen
insresant

74

141

142

n=531

14,0

27,0

27,C

30,0

57,0

57,0

49 · 9,0 20,0
62 12,0 25,0

---3--7 . -_112-.
0=531 99,0

2,1 vennungen je Ee:rag:ar mit Kindern

49 12,0

103 26,0

92 23,0

vallige
Ablehnung

52 13,0

23 6,0

17 4,0

18 5,0

62 15,0

29 7,0

162 40,0

148 37,0

n=403

100,0

99,0

101,0

100,0

99,0

100,0

100,0

Abb. 16: Pross 1978
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Bezuglich der Arbeitsteitung bei der Kinderbetreuung lassen sich aus

differenzierten Beobachtungen der tatsdchlichen Vater-Kind- und

Mutter-Kind-Interaktionen (bei vorsichtiger interpretation) einige wei-

tere Ergebnisse gewinnen. Danach scheint es so zu sein, da8 die Mutter

eher die reinen Pflegeaktivitdten (Futtern, Baden, beruhigen) Gberneh-

men, wiihrend die Vfiter, wenn sie sich beteiligen, sich eher mit be-

stimmten Formen des Spiels beschaftigen - vorzugsweise mit dem sehr

k6rperbetonten Raufen und Toben mit dem Kind.

Fthenakis:

"In den Studien von Lamb (1977) und Clarke-Stewart (1978, 1980)

waren die Mutter mehr mit der Aufsicht und Pflege des Kindes be-

schbftigt, wdhrend die Viiter einen fur Kinder anregenden Spiel stil

entwickelt hatten. Dieses Ergebnis wurde auch durch interkulturelle

Studien bestatigt fSagi 1982, Lamb et al. 1982). Clarke-Stewart (1978)

stellte ferner fest, daB Unterschiede im Interaktionsverhalten zwischen

beiden Elternteilen bestehen : MOtter bevorzugten Aktivittiten, die nicht

"sozial", sondern eher "intellektuell" waren und Spielmaterial einbe-

zogen, w3hrend Vdter "soziale" und "physische" Aktivitaten wahlten.

Yogman (1977, 1981), der Ahnlichkeiten und Unterschiede im interak-

tionsstil von Vhtern und Muttern mit ihren drei Monate alten Kindern

untersuchte, stellte fest, daB sich fur die Mutter-Kind-Interaktion ein

sanftfliellender Rhythmus von Phasen erh6hter und verminderter Auf-

merksamkeit gegenuber dem interaktionspartner als typisch erwies,

wfihrend in der Vater-Kind-Interaktion der Wechsel zwischen aktiven

und passiven Phasen akzentuierter bzw. abrupter verlief. "

(Fthenakis 1983).

Diese Aufteilung der bevorzugten Aktivitdten von Vater und Mutter

bei der Kinderbetreuung sagt noch nichts uber die gesamte Aufgaben-

teilung der Partner bezuglich Hausarbeit, Kinderpflege, Kinderbetreuung

50

(

11

C

.



sinus

1

li

1-c
1

1

1

j

lc

1

3

und Berufsttitigkeit. Alle amerikanischen und - soweit vorhanden -

deutschen Arbeiten stimmen darin Oberein, da B die Frauen den gr88ten

Anteil an der Hausarbeit und an der Kinderbetreuung ubernehmen. So-

gar bei den sogenannten nicht-traditionellen Familien, die einen Rotlen-

tausch der Partner vorgenommen haben, spielt sich nach einer bestimmten

Zeit ein eher traditionelles Muster der Arbeitsteitung wieder ein (vgl.

Fthenakis 1983).

Eine im letzten Jahr durchgefuhrte Reprfisentativbefragung des Insti-

tuts fur Demoskopie Allensbach bestlitigt die mehrheitlich traditionelle

Arbeitsteitung in den untersuchten baden-wurttembergischen Haushal-

ten. Dabei stellte sich heraus:

"Eine partnerschaftliche Aufgabenteilung im Haushalt praktizieren in

Baden-Wurttemberg lediglich acht Prozent der verheirateten oder mit

einem Partner zusammenlebenden Frauen, unter den ganztags Berufs-

tdtigen 19 Prozent. Zwei Drittel aller berufstfitigen und 59 Prozent

der ganztags berufstitigen Frauen mit Partner erhalten dagegen bei

den htiuslichen Aufgaben nur sporadisch oder Oberhaupt keine Unter-

stutzung: n

Aufqabenteilung in Haushalt
Tabelle 16

Baden-WOrttemberg
Frauen Iwi5chen 20 und 60 Jahren

mit Partner

FRAGE: IHilft Ihnen Ihr Mann/Partner eanchmal be3 der Hausarbeit oder nicht?n

NACHIRAGE an frguen, deren Mann/Partner nanchel hei der Hausarbeit hilf t:

'Wer .acht das Meiste - Sie oder ihr Mann/Partner, oder teilen Sie sich
die Hausarbelt etwa halb und halb auf?n

frguen Berefstatige - Nichtberufs-

insgesact t tigel ,592$zat 9,nitags hatbtags,
stundenweise

9%%:%

Ja, h  fig.-
Ji, ge&e&entli h

- ich niche das misle
.... 61

rein Mann/Partner .acht

das ceiste

halb und halb ........... 8
- ganz verschieden........ 2
Keine Angabe... ...........

Nein.. .......................... 28

100

Abb. 17: 1nstitut fur Demoskopie Allensbach 1983
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Die befragten Mtinner best tigten diese Angaben der Frauen in grotten

Teiten. Es sieht so aus, als ob M3nner wie Frauen es als alleiniges

Problem der Frau und nicht als gemeinsame Aufgabe der Ehepartner

ansehen, Beruf und hausliche Pflichten (Kinderbetreuung und Haus-

halt) zu vereinbaren. Die "neue Rollenflexibilitdt" scheint demnach

vorerst "nur" Produkt eines Einstellungswandets zu sein, aber sich noch

kaum bei der allti glichen Arbeitsteilung der Familienhaushalte auszuwir-

ken.

Auch wenn die Partnerin offensichtlich uberlastet ist, so fand das

Allensbacher Institut heraus, vergr6Bert dies in keiner Weise das

hausliche Engagement des Ehemannes. Dagegen scheint das viiterliche

Vorbild fur Kinder im Jugendalter sehr wirksam zu sein: Jugendliche,

deren Vater haufig im Haushalt hilft, geben zu 46 % an, daB sie auch

gern zu Hause mitarbeiten. Bei Jugendlichen, deren Vater nie hilft,

sind es nur 18 %,. die selbst mithelfen.

Wirksanes Beispiel des Vaters
tabelle 19

Baden-Wartte.berl
Jigendliche

fRA6E: nHelfen Ste zu Hat,Se Oancheal Im Haushait?n

NACHFRAGE an Jugendliche, die Manchoal ie Haushalt helien:

"Und hellen Sie wirklich gerne, eigentlith nicht 30 gerne, ader .Drden Sie a.

liebsten gar nicht helfenT

la, hele lanch'.1 .... ..............

. wicklich gerne .................
- sly.„111.• nicni so gerne ......

- worde . liebsten nicht hellen
.

- 1/ine A.9/be ....................

%,in, helfe niGht... .................

Jugendlkhe, deren Vater la Haushilt -

Nufig hilft gelegentlich rie hillt

hilft

0%%

...... 91 ........ 85 ........ 73

...46
..... 32 -,... 18

... 41 ····· 51 ..... 45

........ 2 .....10

f1
52
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100 100 100

Abb. 18: Institut fur Demoskopie Allensbach 1983
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Allerdings besteht die Hoffnung. daft es in Zukunft ein etwas ausge-

wogeneres VerhAitnis geben wird, was Aufgabenteilung im Haushalt

betrifft: Bei den 20- bis 29jihrigen verheirateten oder mit einem

Partner zusammenlebenden Frauen ist es nur jeder achte Partner,

der gar nicht im Haushalt hitft. Bei den 50- bis 60jAhrigen berufs-

ttitigen Frauen sind es immerhin noch 46 %, die keine Hilfe von ihrem

Partner bekommen.
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