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1. Einfuhrung

C

f

In Zeitschriften, Boulevardbldttern, popul rwissenschaft-
lichen Buchern und religi6s orientierten Schriften wird uber

die Bedeutung des vaters, uber den wandel der Vaterrolle

usw. seit An£ang dieses Jahrhunderts stetig, wenn auch mit

unterschiedlicher Intensitat berichtet, diskutiert, haufig

sogar polemisiert. Gerade in jungster Zeit hat dieses The-

ma in derartigen Ver5ffentlichungen erneut "Konjunktur" ,

und zwar in Verbindung mit der These von den "neuen" Va-

tern und mit den Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts

(vgl. Der Kinderarzt, Nr. 2, 1978; Brigitte, Nr. 24, 1980;

Der Spiegel vom 10.3.1980 ; Frankfurter Rundschau vom 16.

5.1981; Die Zeit vom 4.9.1981; Der Stern, Nr. 38, 1980,

Nr. 44, 1981, Nr. 9 und 21, 1982; Kinderschutzaktuell, H.

2, 1982).

Untersucht man diese Beitrage genauer, so stellt man fest,

daB ihre Aussagen auf nur wenigen empirischen Untersuchun-

gen beruhen, die zudem in den USA durchgefuhrt wurden. Denn

der hohen Zahl pseudo-wissenschaftlicher Abhandlungen uber

die Vater-Rolle steht nur eine geringe Anzahl von wissen-

schaftlichen Untersuchungen gegenuber, jedenfalls was den

deutschen Sprachraum anbetrifft.

Die Vernachl3ssigung der Vater-Rolle in der Forschung ist

deswegen so erstaunlich, da seine Bedeutung fur die Soziali-

sation seiner Kinder nie bestritten, sondern sogar von

altersher anerkannt und betont wurde. So gaben z.B. bereits

die alten Spruchweisheiten der verschiedenen V6lker und auch

die Bibel, geradezu Ermahnungen an den Vater im Hinblick auf

die Erziehung seiner Kinder, insbesondere seiner S6hne

(Nave-Herz, 1964, S. 16 ff.). Ebenso wurde in der "Haus-

v terliteratur" und den "Predigten uber den christlichen

Hausstand" die Wichtigkeit insbesondere des Vaters heraus-
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gestellt und Ratschlage zur Erfullung dieser Pflicht

erteilt (vgl. I. Hoffmann, 1959).

Doch in der Forschung fand die Vater-Kind-Beziehung erst

mit und seit S. Freud gr6Bere Beachtung. Aber durch die

nach dem zweiten Weltkrieg in der Wissenschaft heftig

gefuhrte Diskussion uber die Mutter-Kind-Beziehung ver-

gaB man dann wieder ganz den Vater und seine Bedeutung

fur den SozialisationsprozeB der Kinder. Lediglich sei-

ne Abwesenheit wurde im Rahmen der Vater-Deprivations-

forschung zuweilen thematisiert. So ist die Mehrzahl

der theoretischen Analysen und empirischen Erhebungen
uber die Vater-Rolle sogar erst in den letzten 10 Jahren

durchgefuhrt worden.

Fur die vorliegende Literatur-Expertise wurde versucht,

zundchst alle Ver6ffentlichungen, die sich direkt oder

indirekt auf die Rolle des Vaters beziehen, zu analysie-

ren. Um ein m6glichst vollstandiges Bild uber den dies-

bezuglichen Literaturstand zu liefern, wurden selbst sehr

spezialisierte Untersuchungen oder solche, die sich nur

z. T. mit der Vater-Rolle auseinandersetzen, herangezo-

gen. Auch wurde deshalb keine Selektion hinsichtlich der

Qualit5t der Ver6ffentlichungen vorgenommen. AuBerdem

sind ubersetzte Werke miteinbezogen und Untersuchungen

aus angrenzenden Gebieten auf Befunde iiber die Vater-Rolle

durchgesehen worden.

Wegen der qualitativ sehr unterschiedlichen Literatur

uber die Vater-Rolle aufgrund der verschiedenartigen

methodischen Vorgehensweisen der Autoren wurden in der

folgenden Literaturexpertise die ver8ffentlichungen

nach ihren methodischen Ansatzen zusammengestellt

Die Untersuchungen, die die soziale Lage und das Verhal-
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ten von Vatern im ErziehungsprozeB messen wollen, sind aus-

fuhrlicher behandelt worden. Dieser Abschnitt wurde wei-

terhin nach Problembereichen untergliedert. Im letzten

Kapitel wird versucht, uber eine zusammenfassende Be-

trachtung hinaus, erste SchluBfolgerungen fur die Ge-

winnung von Vdtern zu einer starkeren und bewuBteren

Beteiligung an der Erziehung und Pflege ihrer Kinder

ZU ziehen.

2. Biographische Analysen

Biographische Analysen uber die Vater-Rolle gibt es in

zwei verschiedenen Formen, n8mlich als literarische Wer-

ke und als psychoanalytische Studien.

Die Selbst- und Fremdanalyse von Lebenswegen als Lite-

raturgattung ist alt; in derartigen Werken wird zumeist

auch auf die Bedeutung der Eltern, zuweilen auch spe-

ziell des Vaters, fur die spateren Entwicklungsprozesse

ihrer Kinder eingegangen. Gerade in letzter Zeit scheinen

derartige Biographien wieder besonders beliebt zu sein

(vgl. M. Lang (Hrsg.), 1979; J. Schultz (Hrsg.), 1982;

J. Glatzer (Hrsg.), 1983). In diesen Veraffentlichungen

erzahlen ruckblickend - uberwiegend heute in der Offent-

lichkeit bekannte - Manner und Frauen uber den EinfluB

ihres Vaters fur ihren Lebensweg. Alle berichten iiberein-

stimmend, daB der vater eine bedeutende, fur manche die

wichtigste Gestalt in ihrer fruhen Kindheit war, doch in

unterschiedlicher Weise: fur manche f6rdernd, fur manche

hindernd. Immer bleibt aber sein EinfluB bis ins Erwach-

senenalter hinein spurbar.

Diese retrospektiven Betrachtungen lassen jedoch keine

-4-



Generalisierungen zu; sie mdgen neben ihrer unterhal-

tenden Funktion h6chstens zu gewissen DenkanstBBen

- noch im vorwissenschaftlichen Raum - anregen.

Anders dagegen sind die tiefenpsychologischen Studien

zu bewerten, kasuistische Analysen von Vater-Sohn-Be-

ziehungen (z.B. M. Schatzmann, 1974; M. Krull, 1982).

Als Beispiel sei Kafka erwahnt. Denn er hat die psycho-

analytischen Forscher immer wieder, vor allem durch sein

Bandchen "Brief an den Vater" (1975, zuerst 1919), her-

ausgefordert. J. Rattner (1964) benutzte die Schilderung

von Kafkas Kindheit, um exemplarisch zu zeigen, wie die

ungluckseligen Kindheitseindrucke, an denen Kafkas Per-

s6nlichkeit fruhzeitig zerbrochen ist, zuruckzufuhren

sind auf erzieherische Fehlhaltungen seines Vaters, und

zwar auf fruhkindliche "Schlusselerlebnisse" . Unter der

Last einer verst3ndnislosen Umwelt wird das Kind "im

zartesten Alter erdruckt, dem Leben entfremdet resp.

durch Angst von ihm abgel6st" (S. 9). In anderen zahl-

reichen Abhandlungen und Buchern wird der "Fall" Kafka,

vor allem unter dem Aspekt des "Odipus-Komplexes", ana-

lysiert (W. Emrich, 1975, S. 75).

Auch der Verfasser der Odipus-Theorie selbst wurde er-

neut in jungster Zeit (M. Krull, 1979 und 1982) in sei-

nem Verh ltnis zu seinem Vater dargestellt und sein Le-

benswerk unter der Vater-Sohn-Perspektive durchleuchtet.

Derartige Biographien und Entwicklungsanalysen unter tie-

fenpsychologischem Aspekt sind zweifellos nicht nur von

wissenschaftshistorischem und -theoretischem Interesse,

sondern indem sie die Bedeutung des Vaters fur den Ver-

lauf "anormaler" Lebensverlaufe zeigen, verweisen sie

auf die Rolle des Vaters im ErziehungsprozeB allgemein.

-5-
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Doch hat die psycho-historische Methode auch ihre Gren-

zen. Immer wieder bieten sich mehrere Erklarungsmodelle
fur ein und denselben Tatbestand an. Ferner gelingt es

mit ihrer Hilfe nicht, uber sehr allgemeine Ergebnisse
(wie z.B. uber die Bedeutung von "Schlusselerlebnissen")

hinauszukommen, zumal nicht ohne weiteres Kasuistiken,

die in anderen historischen Prozessen und gesellschaft-
lichen Bedingungen eingebettet waren, in die Gegenwart

transponiert werden durfen.

3. Hermeneutische Beitrage

Theologische, philosophische und padagogische Auslegun-

gen uber die Bedeutung der Vater im Erziehungsproze B

von Kindern gibt es fast so lange, wie wir schriftliche

Zeugnisse besitzen. So z.B. wird gerade auch in der Bi-

bel an den verschiedensten Stellen auf die Folgen ver-

wiesen, die aus der Nichterfullung - bzw. der nicht ent-

sprechenden Erfullung - des Erziehungsauftrages seitens

der Vater resultieren wurden (vgl. L. Durr, 1932, S. 71;

A. Schindler, II/1978).

vornehmlich in den 50er Jahren ist im Rahmen theologi-
scher Fragestellungen, zuweilen gekoppelt mit einem

psychotherapeutischen Ansatz (wie z.B. bei W. Bitter,

1954) die Vater-Rolle thematisiert und - entsprechend
kirchlicher Glaubensvorstellungen - interpretiert wor-

den. Diese Abhandlungen sind von sehr unterschiedlicher

Art.

In einigen Beitragen geht es nicht um individuelle Vater-

Kind-Beziehungen, sondern um die Vatergestalt als solches;

so wie bereits C. G. Jung den Nachweis erbringen wollte,

daB hinter dem individuellen Vater-Bild der Kindheit und

--Il----I-
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und Jugend das Urbild des Vaters uberhaupt stehe. In

diesem pra-existenten Archetypus-Potential lage das

eigentliche Geheimnis der Vatergestalt und Vaterge-

walt beschlossen. Die einzelnen Vater wurden niemals

so viel Macht ausstrahlen; erst der Archetypus Vater

gibt dem Vaterbild die geheimnisvoll verstarkende Wir-

kung (C. G. Jung, 1949).

Einige Artikel (z.B. A. K6berle, 1954; M. Stallmann,

1957; K. Beyerle, 1959; W. Moll, 1962; A. Schmidler,

I, 1978) behandeln entsprechend in christlicher Per-

spektive "Vaterlichkeit" unter dem Aspekt "Vatergott".

Andere - auch religi6s orientierte - Abhandlungen ge-

hen nicht von einer theologischen Ausdeutung der Bibel

aus, sondern ihre Autoren knupfen an den historisch-

gesellschaftlichen Wandel an und leiten aus ihm eine

Schwachung der Vatergestalt in Gesellschaft und Familie

ab. Diesen Analysen liegt zumeist das Erganzungstheo-

rem der Geschlechter zugrunde, d.h. die alleinige Er-

ziehung der Kinder durch die Mutter muB Mangel bedeu-

ten, weswegen diese Autoren die Vater zur Starkung und

zur Annahme und bewuBten Ausfuhrung ihres Erziehungs-

auftrages aufrufen (J. Wi£born, 1959, S. 33; H. R.

Muller-Schwefe, 1959). Die Autoritat des vaters wird

zuruckgefordert und der Autoritatsverlust beklagt.

Am bekanntesten ist die entsprechende Analyse von A.

Mitscherlich. Das zentrale Thema in seinem Buch "Auf

dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft" (1963; vgl. auch

1955) ist die Autoritat, deren Formen und Ursachen er

in Familie, Schule, Staat und Organisationen aller Art

nachgeht. Das Vaterbild erlischt nach Mitscherlich da-

durch, daB der Mann dem Kinde die Sachwelt nicht mehr

vermitteln kann, da der Arbeitsplatz aus dem Hause ver-

I--
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legt worden ist. Dazu kommt die Schuldbeladenheit der

Vatergeneration, die sie nach Mitscherlich aus den Er-

eignissen des Dritten Reiches ubernommen haben, und die

ebenfalls in der Richtung wirkt, daB die Vater an Selbst-

bewuBtsein und Autoritat verloren haben. Als Ergebnis
sieht Mitscherlich einen weitgehenden Ruckzug des Vaters

in unserer Gesellschaft. Es geht also A. Mitscherlich

ebenso um die Vatergestalt als solches, nicht um konkre-

te Vater-Kind-Beziehung im Erziehungsproze8.

Auch andere Autoren haben versucht, die Rolle des Vaters

tiefenpsychologisch zu analysieren und damit gleichzei-

tig die Vatergestalt hermeneutisch zu deuten (z.B. A.

Le Gall, 1972; B. Muldworf, 1975). Alle die genannten

Autoren stimmen in der Zielsetzung iiberein. Es gilt

den "Beruf des Vaters" neu zu entdecken, das ware nicht

nur fur das Schicksal des Einzelnen, sondern auch fur

das der Gesellschaft von Belang. Es ginge um die bewuBte

Ubernahme der unverzichtbaren Aufgabe des Vaters.

Erneut hat dieses Thema in jungster Zeit J. Bodamer (1982)

aufgegriffen; er schreibt: "In Beruf und Offentlichkeit

ist der Mann von heute autorit3tslos, weil er, wo er auch

stehen mag, von einer abstrakten Autorit t beherrscht

und bestimmt wird, die er dann wieder verk6rpert ... .

So ist der Verlust der Vaterlichkeit beim Mann von heute

einer der aufschluBreichsten Hinweise auf den Wandel,

den seine Mannlichkeit durch die Entstehung des techni-

schen BewuBtseins erfahren hat; und es ist gleich be-

merkenswert, daB dieser Defekt der Paternitat zumeist

nur den Frauen bewuBt wird, wahrend der Mann von heute

als Vater, fur das soziale Vorwartskommen seiner Kinder

arbeitend, sich v8llig in Ordnung findet, weil er die

fundamentale Eigenschaft, die ihm fehlt, nicht mehr sieht

-8-
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oder nicht vermiBt" (S. 134/136). Ziel dieses Buches ist

es, den Verlust der Vaterlichkeit als ein "Phanomen

von menschheitsgeschichtlichen AusmaBen" und die Not-

wendigkeit der gesellschaftlichen ver nderung zu mehr

Verantwortung aufzeigen und dem Vater und Mann zu hel-

fen, seine derzeitige "sozial verkiimmerte" und damit

"gefhhrdete Situation" zu durchschauen.

Auch nach J. Gamm (1965), obwohl von ganz anderer wis-

senschaftlicher und politischer Position herkommend,

ist die Verantwortung fur die Erziehung eines Kindes

das Kriterium, von dem sich her das Vatersein ermiBt

und bestimmt. Doch gegenuber den vorher zitierten Au-

toren wird hier die Frage gestellt, ob Vater uberhaupt

noch in dieser sich so rasch wandelnden Welt in der

Lage sind, ihren Kindern erziehend zu helfen.

Diese zwar qualitativ und von ihren Ausgangspositionen
her betrachtet sehr unterschiedlichen Abhandlungen

konzentrieren sich aber alle auf das Problem von Auto-

ritat und Verantwortung des Vaters fur die Gesellschaft

und fur den Erziehungsproze B. Sie bieten keinen Beitrag

uber die Rolle des Vaters im konkreten Erziehungsge-

schehen.

4. Subjektiv gefaBte Reflexionen iiber die eigene Erfah-

rung als Vater

Die Neue Frauenbewegung und die Diskussion um den Ana-

chronismus in den Rollenerwartungen an die Frau haben - wenn

auch wenige - Manner zur Reflexion uber die eigene mann-

liche Rolle und uber die Schwierigkeiten des Mannes in

der heutigen Gesellschaft und Familie angeregt. Einige

1
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grundeten - wie in der Neuen Frauenbewegung prakti-

ziert - geschlechtshomogene Erfahrungsgruppen, in denen

sie ebenso nach der Methode des consciouness-raising

uber ihren eigenen EntwicklungsprozeB und uber ihre ei-

gene derzeitige Lage, ihre Bedurfnisse und Angste re-

flektierten, um diese nicht nur als individuelle, son-

dern auch als kollektive zu begreifen und Strategien
zur Oberwindung von Schwierigkeiten, Konflikten usw.

zu entwickeln.

Sowohl aufgrund dieser Gruppenzusammenschlusse als auch

in Folge individueller Reflexionsprozesse uber die ei-

gene Situation sind eine Reihe von Ver6ffentlichungen

entstanden (V. E. Pilgrim, 1977; H. Goldberg, 1979;

A. Mend und V. E. Pilgrim, 1980; G. Grauer u.a., 1979;

T. Ziehe, 1979; H. Dierichs und M. Mitscherlich (Hrsg.),

1981; R. Jokisch (Hrsg.), 1982), deren Ziel es ist, an-

deren Mannern Mut zu machen, sich selbst wahrzunehmen,

ihre eigenen Gefuhle zu au Bern, auch ihre Art der Sexuali-

tat und die Ursachen ihrer Pragung zu hinterfragen (z.B.

G. Vinnai, 1977 und 1979) usw. Einige derartige Bucher

wenden sich an bestimmte Zielgruppen, z.B. an andere

Vater bzw. an vater, die Vater werden wollen (M. Gerspach

und B. Hafeneger, 1982), an geschiedene Manner (W. K6rner,

1979) oder an Vater, denen die soziale Vater-

schaft von der Mutter ihres Kindes versagt wurde (B. Bron-

nen, 1978).

Alle diese Bucher konzentrieren sich starker auf die Rolle

des Mannes, weniger auf die des Vaters. Ihre hohen Aufla-

genziffern sind jedoch als Indikator eines Bedurfnisses

nach gedanklicher Auseinandersetzung, nach Suche um Hil-

fe etc. zu werten und lassen damit u. U. auf einen be-

ginnenden Umdenkungsproze8 - zumindest in bestimmten Be-

v61kerungsgruppen - in bezug auf die Geschlechtsrollen

schlieBen. Damit muBte evtl. auch ein Wandel der Rolle

=---I-Ii.--
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des Vaters im ErziehungsprozeB verbunden sein. Konkre-

te Angaben und genaue Daten, uberhaupt verallgemeine-

rungsfahige Aussagen, sind aus ihnen jedoch nicht zu

entnehmen.

Das gleiche gilt fur jene Bucher (z.B. M. Gerspach und

B. Hafeneger, 1982; U. Schulte-Dainghaus, 1982; B. Schan,

1983), die eigene Erfahrungen und Entwicklungen durch

das Vaterwerden schildern und berichten, welche Ver3n-

derungen sich beim Vatersein vor allem bei ihnen selbst,

aber auch bei anderen Mannern ereigneten. Ziele und Kon-

zeptionen dieser Verdffentlichungen sind sehr unter-

schiedlich. So berichten in dem Buch von M. Gerspach
und B. Hafeneger "linke Manner" uber die Bekenntnisse

zu ihren Kindern und ilber ihre neuen Erfahrungen als

Vater aus politischer Perspektive (1982, S. 9). Jede poli-
tische Dimension dagegen ist in den beiden anderen ge-

nannten Buchern ausgeklammert. Hier erzahlen die Vater

von Glucksgefuhlen, dem GenieBen von Zartlichkeit und

Warme durch ihre Kinder, uber die Freude und den Spa8 beim

Spielen, uber die M6glichkeit durch ihre Kinder wieder

selbst Kind-Sein zu k6nnen usw.. U. Schulte-Dainghaus

schreibt zusammenfassend: "Ein Kind ist fur einen Mann

eine Chance, sich selbst neu zu entdecken" (1982, S. 69).

Konflikte, reale Schwierigkeiten mit und in der Vater-

Rolle werden nicht thematisiert. Die geschilderte "hei-

le Welt" soll anderen Mannern wohl Mut machen zum Kinder-

wunsch - dies wird zwar nirgends explizit ausgesprochen -

und zur praktischen Ausfuhrung der Vater-Rolle mit star-

ker expressivem Charakter. Sie m6gen manchen Eltern, spe-

ziell auch Vatern, indem von ihnen beabsichtigten Sinne

beratend helfen; eine Analyse der Rolle des Vaters in

der Erziehung geben sie durch die Heranziehung von ein-

seitiger Sekundarliteratur und ihrer unkritischen Rezep-

tion nicht.

--1--I---*I
-------
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5. Empirische Untersuchungen zur Vater-Rolle

E

W. R. Fthenakis u.a. (1982) betonen den Mangel an empi-

rischen psychologischen Arbeiten uber die Rolle des Va-

ters. Sie fanden im deutschen Sprachraum lediglich zwei

quasi experimentelle Untersuchungen und allein eine Feld-

untersuchung (S. 3). Eine Jhnliche Forschungsabstinenz

in bezug auf die Rolle des Vaters muB man der empirischen

Sozialforschung bescheinigen. Das ist deswegen so erstaun-

lich, weil beide Wissenschaftsdisziplinen sich auf Grund

der - bereits in den vorhergehenden Kapiteln skizzierten -

biographischen, philosophischen und anthropologischen Ar-

beiten hatten herausgefordert fuhlen kannen.

Im folgenden werden auch Sekundaranalysen herangezogen.

Ihre Autoren haben Forschungsergebnisse uber anglo-ameri-

kanische Erhebungen zusammengetragen und unterstellen '

stillschweigend, daB diese auch fur den deutschen Sprach-

raum gelten wiirden; sie problematisieren nirgends die

Frage der Obertragbarkeit.

Die folgenden Abschnitte sind nach Problembereichen ge-

gliedert worden und nicht - wegen der Sekundaranalysen -

nach der Art des empirischen Vorgehens. Zunachst wird

uber die Bucher und Abhandlungen berichtet, in denen ins-

gesamt die "Vater-Rolle" und - zuweilen nur implizit -

ihr wandel thematisiert wird; anschlieBehd werden ausge-

wahlte Aspekte der Vater-Kind-Beziehung behandelt.

C

5.1 Untersuchungen zum Wandel der Vater-Rolle und

Rollenanalysen

In verschiedenen empirischen Untersuchungen der 50er Jah-

re uber die Familie in Deutschland (z.B. H. Schelsky, 1953;



G. Wurzbacher, 1953) wurde die Rolle des Vaters zwar

nicht gesondert beschrieben, aber dennoch mitbehandelt.

Diese Erhebungen zeigten deutlich, daB von einem Uber-

wiegen der autoritaren Vater in den bundesrepublika-
nischen Familien nicht gesprochen werden kann. R. Kenig

(1955) hat sich ebenfalls gegen die These von M. Hork-

heimer (1936) und Th. Adorno (1950) gewandt, nach deren

Vermutung die allgemein-autoritare Tendenz der Macht-

struktur in einer vorherrschend autoritaren Familien-

struktur wurzeln solle. R. K8nig fuhrte eine regional be-

grenzte Erhebung uber den "deutschen Vater im Jahre 1955"

durch und faBte seine Ergebnisse zusammen: "Da die Ur-

sprunge des Nationalsozialismus sehr oft in dieser Rich-

tung gesucht worden sind, mussen wir jetzt der Notwen-

digkeit ins Auge sehen, daB wir zu seiner Erklarung uns

eher den allgemeinen Wertorientierungen und ideologischen

Stereotypen zuwenden mussen als der deutschen Familie,

die im groBen und ganzen derselben Entwicklung gefolgt zu

s€in scheint wie die anderen Familientypen der Industrie-

lander Westeuropas." (S. 230) . Nach seiner K6lner Unter-

suchung ist der Patriarchalismus im alten, klassischen

Sinne h6chstens in der Oberschicht existent, wobei die

Einkommensh6he, nicht die H6he der Berufsposition den

Ausschlag gibt (S. 230).

Neuere Untersuchungen kommen sogar zu dem SchluB, daB es

den autoritaren Vater alten Stils nur noch als Ausnahme-

und Randfigur gibt. H. Pross (1978, S. 122) stellte sich

deshalb in ihrer reprasentiven Untersuchung die Frage,

was an die Stelle der "alten" Vorstellung von der Rolle

des Vaters getreten whre; welche Erwartungen gegenwartig

mit der Position des Vaters verbunden sind. Sie fuhrte

Gruppeninterviews und Einzelinterviews mit Mannern im

Alter von 20 - 50 Jahren durch und berichtet, daB die

mannlichen Gesprachspartner sich ausfuhrlich und enga-

giert uber die Mutteraufgaben geduBert hatten, aber uber

- 13
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die Aufgaben des Vaters karg und distanziert. Diese

Unsicherheit im eigenen Rollenverstandnis wurde eben-

falls deutlich, als die Interviewer nach dem Grund fur

den Wunsch nach eigenen Kindern fragten. Weder alte

Motive, wie Namensweitergabe, Fortsetzung der Ahnen-

reihe, religi8se Grunde u. a.m. wurden genannt, noch

neue. Der mit dieser Untersuchung auBerdem festge-
stellte "Familismus" der Vater sei - so die Autorin -

"ahistorisch, ohne Bezug zu einer metapers6nlichen Ver-

gangenheit und Zukunft"; die Daseinsdeutung dieser be-

fragten V ter beschrdnke sich auf das augenblicklich

Gegebene (1978, S. 124).

zu einem ahnlichen Ergebnis in der Bewertung der Vater-

Rolle kommt die Autorin einer Schweizer Erhebung (C.

Ryffel-Gericke, 1983), in der 600 Ehepaare interviewt

wurden. Die Vater sprechen in dieser Untersuchung der

Mutterschaft einen h6heren Wert zu als der Vaterschaft.

Am niedrigsten wird die Vater-Rolle von jenen einge-

schatzt, die in kritischer Distanz zu dem traditionellen

Geschlechtsrollen-Verhalten stehen, etwas h8her noch

von jenen, die ilber wenig Ressourcen verfugen (S. 174) .

Erstmalig im deutschen Sprachraum haben D. Scharmann

und T. Scharmann (1975) versucht, theoretische Ansatze

und empirische Daten uber das Rollenrepertoire des Vaters

zu sammeln und unter systematischen Gesichtspunkten zu

ordnen und zu beschreiben (1975, S. 270; gekurzter Wieder-

abdruck 1979). Ihre Abhandlung stellt eine strukturell-

funktionale Analyse der Vater-Rolle in unserer Gesell-

schaft dar. Nach einer Darstellung der allgemeinen Dis-

kussion uber den Rollenbegriff, veranschaulicht an der

vater-Rolle, fassen die Autoren sehr unterschiedliche

Ver6ffentlichungen, was das Erscheinungsjahr, die Er-

hebungsmethode und das Untersuchungsland betrifft, unter

funktionalem Aspekt zusammen: sie er6rtern die Rolle des

14
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Vaters als Erzeuger, als Ernahrer, als Beschutzer, als

Erzieher, als Identifikationsobjekt in der fruhkind-

lichen Entwicklungsphase und als Freizeitpartner. Die

zuweilen mangelnde Begriffsklarheit, z.8. zwischen

Funktion und Rolle, ist fur die vorliegende Abhandlung

nicht von Belang; wichtig dagegen ist das Ergebnis , das

die Autoren aus der Heranziehung des mannigfaltigsten

Materials ziehen: die Einstellung der Gesellschaft zur

Rolle des Vaters ist in unserer Zeit vielfaltig affekt-

besetzt oder ideologisch vorgeprdgt, was objektive Aus-

sagen erschwert. Aus den vorhandenen empirischen Unter-

suchungen, den zahlreichen anglo-amerikanischen Einzel-

erhebungen konnte bisher nicht "das Positive der allge-

meinen Bedeutung der Vaterfigur" erschlossen werden,

"sondern meist nur das Negative der Vaterlosigkeit im

eigentlichen und im ubertragenem Sinne" (S. 312). In

bezug auf die Rolle des Vaters als Erzieher schreiben

die Autoren w6rtlich: "In den unterschiedlichen Meinun-

gen und Hypothesen uber AusmaB und Wirkung der Soziali-

sationsfunktion des Vaters als Erzieher manifestiert

sich deutlich die Vielzahl der konkurrierenden Normen

und Einstellungen infolge der sozialen Krise unserer

Zeit" (S. 296) . In ihrer Analyse iiber den Vater als Iden-

tifikationsobjekt gelangen die Autoren nicht uber sehr

"allgemeine und vage Ergebnisse hinaus: in der Ruck-

schau ... fallt auf, daB alle empirischen Ergebnisse,
die zur Verfugung standen, sich in Mitscherlichs These

von der Unersetzbarkeit des vaters auch in der heuti-

gen Familie einfugen" (S. 307).

AbschlieBend seien noch zwei neuere Ver6ffentlichungen
erwahnt. Sie sind - leider - ein Beweis dafur, wie die

Rolle des Vaters pseudo-wissenschaftlich behandelt wird

und wie empirische Forschungsergebnisse immer der Gefahr

ausgesetzt sind, nur zur Legitimation vorgefa£ter Mei-

--I--------

---
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nungen selektiv und unkritisch herangezogen zu werden.

Das Buch von H. L. Canitz, V ter - Die neue Rolle des

Mannes in der Familie (1980), ist ein Sachbuch, fur

Nicht-Wissenschaftler geschrieben. Die Autorin blen-

det zuweilen Ergebnisse empirischer Forschung zur Illu-

stration oder zur Abstutzung ihrer Thesen ein, zuweilen

sogar in verzerrender Form. Das Buch von M. Green, Die

Vater-Rolle (1977), ist eine Ubersetzung ihrer Ver6ffent-

lichung "Goodbye Father" von 1976. Die Autorin mdchte

untersuchen, welchen Sinn die Vater-Rolle heute noch

hat und welche Chancen in ihr liegen. Sie will darle-

gen, wie unentbehrlich die Vater-Rolle fur die Erziehung

der Kinder und fur die gesamte Familie ist. Mit dieser

Absicht hat sie als Journalistin vorhandene Literatur

selektiv gesichtet und Ausschnitte aus Gesprachen, die

sie mit Muttern und V5tern gefuhrt hat, zu Zwecken der

Verallgemeinerung benutzt. Wegen des methodisch proble-
matischen Vorgehens, der unkritischen Rezeption von Li-

teratur, gekoppelt mit einer essayistischen Darstellungs-

weise, sind beide Bucher in ihrer Offentlichkeitswirkung
sehr problematisch.

Die weiteren Ver6ffentlichungen zur Vater-Rolle stellen

nicht mehr generell die Frage nach einem Wandel des

Vater-Seins dar, sondern untersuchen bestimmte vaterliche

Verhaltensweisen in bestimmten Familienzyklen. Ihre Er-

gebnisse weisen jedoch ebenfalls auf gewisse Veranderun-

gen, zumindest beim Statusubergang zum Vater und im va-

terlichen Verhalten wahrend des ersten Familienzyklus
hin.

16
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5.2 Untersuchungsergebnisse uber "werdende" Vater

<

ES 1St erstaunlich, da8 es bisher nur wenige Untersu-

chungen im deutschen Sprachraum uber die veranderte

Situation der "werdenden" Vater und uber die Ubergangs-

phase von der kinderlosen ehelichen Gemeinschaft zur

Elternschaft gibt. Denn in anglo-amerikanischen Unter-

suchungen (vgl. I. Herlyn, 1981; Wiss. Beirat, 1984)

wird berichtet, daB dieser Statuswechsel als streBge-
laden von beiden Partnern erlebt wird. Das Schlagwort
vom "Erstkind-Schock" wurde deshalb geptagt, das jedoch

in der neueren Literatur in der Bundesrepublik umstrit-

ten ist. Es wurde zundchst in jenen bundesrepublikani-
schen Veraffentlichungen benutzt, die uber Forschungs-

ergebnisse zur Frage des Geburtenruckganges berichteten.

In diesen Untersuchungen wurde namlich festgestellt, daB

aufgrund der psychischen Belastung der Eltern durch das

erste Kind auf weitere verzichtet wurde (H. W. Jurgens

und K. Pohl, 1975; A. J. Hoffmann-Nowotny, 1978; A. Urdze

und M. Rerrich, 1981). Einige Untersuchungen widersprechen

jedoch diesen Ergebnissen (R. Munz , 1980; R. Gisser, 1980).

Ferner wird in amerikanischen Untersuchungen uber abenor-

me Reaktionsform "werdender" Vater berichtet. Deshalb

hat H. Lukesch (1977) eine methodisch differenzierte Un-

tersuchung an 104 (Ehe)-Partnern von Wechnerinnen durch-

gefuhrt, da er diesen Sachverhalt fur die Bundesrepublik

uberprufen wollte. Er kam zu dem Ergebnis, daB ihre Hal-

tung zur Schwangerschaft abhangig war von der Intaktheit

der Herkunftsfamilie und von der Entscheidungsstruktur

fur das Kind. So wirken sich partnerschaftlich getroffene

Entscheidungen positiv, offen zugegebene Konflikte in der

partnerbeziehung negativ auf das Schwangerschaftserlebnis

aus (S. 131).

Diese Untersuchung ist die einzige im deutschen Sprach-

raum geblieben, die die psychischen Reaktionsformen von
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werdenden Vatern gemessen hat. Uber Einstellungs- und

Verhaltensveranderungen, erhoben durch Befragungen

von Vatern, geben mehrere Untersuchungen Auskunft:

Die bereits zitierte Schweizer Untersuchung (C. Ryffel-

Gericke, 1983) zeigt, daB je heher der formale Bildungs-
status der Frau ist, des·to greBer die Wahrscheinlichkeit

ist, daB sich der Mann an den verschiedensten Aktivita-

ten beteiligt, um sich selber auf die bevorstehende Ge-

burt und damit auf seine neue Situation als Vater vor-

zubereiten (S. 168).

Eine weitere regional begrenzte qualitative und quanti-

tative Erhebung von Familienbiographien der Eheschlie Bungs-

jahrgange von 1950, 1970 und 1980 (R. Nave-Herz, 1984)

zeigt ferner, wie stark sich die "werdenden" Vater in

der Bundesrepublik in ihrem Verhalten verandert haben.

Schon als Grund der Eheschlie Bung wurd€n von den 1980 Ge-

heirateten im Vergleich zu den EheschlieBenden von 1950

seltener exogene Faktoren (wie Wohnungszuweisung, materiel-

le Verbesserung, berufliche Notwendigkeit usw.) genannt,

sondern der Wunsch nach einem Kind oder die Legitimierung

eines vorhandenen. Ferner zeigt die Untersuchung, daB

die heutigen "werdenden" Vater, im Vergleich zu den Va-

tern fruherer EheschlieBungs jahrgange, fast alle ihre

Frauen zu den Vorsorgeuntersuchungen, Vorbereitungskursen

usw. begleiten und bei der Geburt anwesend sind. Der Va-

ter ist also nicht mehr nur Beobachter von Ver3nderungen,
sondern nimmt an ihnen bewuBt teil, wird in den Verhnde-

rungsprozeB mit einbezogen. Ferner berichten die Vater

zumeist sehr gefuhlvoll uber das Erlebnis der Schwanger-

schaft und Geburt. Diese vorelterliche Phase hat sich

damit in den letzten Jahren qualitativ sehr verdndert.

Schwangerschaft und Geburt scheinen fur beide Ehepartner

heute zu einer bewuBten, gemeinsam gewollt-erlebten Er-

fahrung geworden zu sein.

- 18 -
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Ober den zunehmenden Wunsch der Vater, die Geburt mit-

zuerleben, wird auch aus der Sicht der Gynakologen in

kasuistischen Beitr2igen berichtet (K. Ludicke und A.

Leimb8ck, 1979). Sie berichten uber die positiven Er-

fahrungen mit den anwesenden Vdtern. Welche Auswirkun-

gen jedoch die Anwesenheit der Vater bei der Geburt

auf die spateren Phasen der Elternschaft hat, kann nur

aufgrund von amerikanischen Untersuchungen vermutet

werden (vgl. E. W. Fthenakis, 1982). Hier konnte kein

signifikanter Unterschied zwischen Vatern festgestellt

werden, die bei der Geburt anwesend waren und jenen,

die die Geburt nicht miterlebt hatten, hinsichtlich

ihrer Gefuhle gegenuber dem Kind. Eine st rkere vater-

liche Beteiligung an der Pflege des Kindes war jedoch

nach 30 Wochen noch gegeben, aber auch sie konnte nach

60 Wochen nicht mehr festgestellt werden. Alle bisheri-

gen diesbezuglichen Untersuchungen in den USA - so be-

tont E. W. Fthenakis - sind aber methodisch unzulang-

lich, da sie sich vornehmlich auf eine kleine hochse-

lektierte Stichprobe (hochinteressierte V ter sind bei

der Geburt anwesend, also werden diese dich dann auch

an der Pflege beteiligen) beziehen (1982, S. 20).

Aus den Sekunddranalysen uber anglo-amerikanische For-

schungsergebnisse (I. Herlyn, 1981; Wiss. Beirat, 1984)

ist ferner zu entnehmen, daB nach der Ankunft des ersten

Kindes tendenziell ein Absinken der subjektiven Zufrie-

denheit mit der Ehe eintritt und zwar gleichma£en bei

Mann und Frau. Dieser Tatbestand ist insofern verstand-

lich, da die Elternschaft eine Neuinterpretation der

ehelichen Beziehungen notwendig macht. Einerseits wird

ein starkeres Zusammengeh6rigkeitsgefuhl uber das Kind

empfunden, andererseits muB auf gemeinsame Aktivitaten

nunmehr eher wegen des Kindes verzichtet werden. Ferner

empfinden junge Vater und Mutter nach der Ankunft des

19
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Kindes sehr stark die finanziellen Einschrankungen, den

Verlust der individuellen Freiheit und erleben zum er-

sten Mal die Sorge um die Kinder (vgl. auch B. Fachinger,

1982). Zugleich aber erfahren die jungen Vater den Um-

gang mit den Kindern als eine pers6nlichkeitsbereichern-

de Herausforderung; sie erleben sich als Folge ihrer El-

ternschaft als reifer und verantwortlicher; sie behaup-

ten mit mehr Respekt behandelt zu werden und jetzt erst

"richtige" Erwachsene zu sein. Vermutlich spiegeln die-

se AuBerungen Reaktionsformen der Umgebung wider, weil

"Elternschaft" allgemein als positives und wichtiges Er-

eignis bewertet wird.

Auch in der Untersuchung von K. Wahl u.a. (1980; eine

qualitative Studie uber 34 Munchener Familien) wird

uber die Begeisterung der Mdnner berichtet, Vater ge-

worden zu sein, uber ihren Stolz auf ihre Kinder. Den-

noch sind diese Gefuhle auch zwiespaltig: Einerseits

machen Kinder SpaB, andererseits verlangen sie einen

Gegen-Wert, denn man muB sich durch sie verandern: man

muB verzichten und Verantwortung ubernehmen lernen,

Kontinuitat und Geborgenheit in Beziehungen herstel-

len (S. 179).

5.3 Die Beteiligung des Vaters an der Familientdtigkeit

Unter "Familientatigkeit" wird die Aufgabe der Erziehung,

Versorgung und Pflege von Kindern sowie sonstiger haus-

wirtschaftliche Tatigkeiten verstanden (Wiss. Beirat,

1984). Noch vor ca. 15 Jahren wurde - auch in der Wissen-

schaft - behauptet, daB die Mutter allein prddestiniert

sei fur diese T tigkeiten, da sie allein Interaktions-

beziehungen zum Saugling und Kleinkind aufbauen k6nnte.

L--- -I.---*-*--i.----
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Zur Belegung dieser These wurde das Argument der hormo-

nellen Unterschiede zwischen den Geschlechtern angefuhrt,
wonach auch nach der Geburt noch eine Mutter-Kind-Symbiose

bestunde. Neuere Arbeiten beginnen haufig gerade mit der

Widerlegung derartiger Thesen (W. E. Fthenakis und H.

Merz, 1978, Y. Schutze, 1982). Sie betonen, daB es eben-

so enge Gefuhlsbindungen zwischen Sauglingen und nicht-

leiblichen Muttern gabe. vor allem aber hatten die ver-

treter dieser biologischen Sichtweise keine Kenntnis

von der historischen Familienforschung genommen, nach

der die enge Mutter-Kind-Beziehung "eine Erfindung der

Moderne" (E. Shorter, 1975) ware. Auch gegen jene Be-

hauptung wenden sie sich, die besagt, daB die Zeitdauer

der Pflege und die damit verbundene grbBere Haufigkeit

an Interaktionen zwischen Mutter und Kind zu einer Aus-

schlie Blichkeit der Mutter-Kind-Beziehung fuhre, wodurch

die Rolle des Vaters in der Fruhkindheit de facto edeu-

tungslos ware. Sie betonen, daB nicht die Quantitat,

sondern die Qualitat der Interaktionen fur eine positive

Kindbeziehung wichtig wdre (U. Lehr, 1978) und daB so-

mit die Vater nicht von vornherein ausgeschlossen sind.

Zudem zeigten gerade auch die Ergebnisse der Vater-Depri-

vationsforschung seine Bedeutung fur den Sozialisations-

prozeB seiner Kinder.

Die AusschlieBlichkeit der Mutter-Kind-Beziehung ist al-

so nicht begrundbar, und de facto haben hier auch gewisse

Veranderungen im vaterlichen Verhalten stattgefunden.

So wird in popularwissenschaftlichen Abhandlungen uber

die "neuen V8ter" berichtet, die sich durch ihre Uber-

nahme von Familient tigkeiten, durch ihre Mitverantwor-

tung, uberhaupt durch ihren Arbeitseinsatz im Familien-

bereich auszeichnet.

Reprasentative Erhebungen (z.B. W. Burkhardt und H. Meu-

lemann, 1976; H . Pross, 1978) und auch qualitative Unter-

suchungen #.B. K. Wahl u.a., 1980; A. Urdze und M. S.

- 21 -
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Rerrich, 1981) k8nnen jedoch diese Behauptung in dem

MaBe nicht unterstutzen. Sie belegen zwar einerseits

sehr wohl eine starker Partizipation der Vater am So-

zialisationsprozeB ihrer Kinder, aber andererseits bleibt

selbst bei diesen Tdtigkeiten eine geschlechtsspezifische

Aufteilung bestehen. So stellen A. urdze und M. S. Rerrich

fest: " Uberwiegend wird berichtet, da B sich die Vater in

der Kindererziehung stark engagieren und sich intensiv,

gern und regelmaBig um die Kinder kiimmern, sofern sie

dafur Zeit finden. Betrachtet man dieses Kiimmern aller-

dings genauer, so stellt sich heraus, daB es sich hierbei

in den meisten Fallen um gemeinsame Spiele, Spaziergange,

abends zu Bett bringen und dgl. handelt. Es scheint

gleichsam eine Hierarchie der Arbeiten und Beschaftigun-

gen mit dem Kind zu existieren: je 'unangenehmer' die

einzelnen Verrichtungen sind, desto starker nimmt das

Engagement der Vater in der Beschaftigung mit den Kin-

dern ab.

bleibt

(S. 79).

Nachtsaufstehen oder Wickeln beispielsweise

bis auf wenige Ausnahmen - Arbeit der Mutter"

Aus der - bereits zitierten - Schweizer Befragung von

600 Ehepaaren (C. Ryffel-Gericke, 1983) geht ebenfalls

hervor, daB sich die heutigen Vater als zartlich und

gefuhlsbetont ihrem Kind gegenuber erleben, was sie von

ihrem eigenen Vater ihnen gegenuber nicht erlebt haben.

Sie sind weniger "Wissensvermittler" und "disziplinieren-

der" als vielmehr "Spielkamerad" . Insbesondere von ihrem

Bildungsstatus, gekoppelt mit einer guten Ehebeziehung,

einer Ablehnung traditionellen Geschlechtsrollenverstand-

nisses, hanst die Lange der zeitlichen Beschaftigung des Va-

ters mit seinen Kindern ab (S. 170). Sind sie alter,

tritt bei den Vatern eine graBere Distanz zu ihnen auf,

als bei den Muttern.

- 22 -
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In bezug auf diese Sozialisationsbeteiligung der Vater

hat Y. Schutze u.a. (1982) aufgrund ihrer zwei Jahre

langen Beobachtungen von 16 Familien eine interessante

Typologie entworfen. Im ersten Familientyp sind Vater

und Mutter austauschbar, die Ehepartner akzeptieren sich

gegenseitig im Umgang mit ihren Kindern als kompetent,

und ihre Ehebeziehung ist nicht vdllig in der Elternrolle

aufgegangen. Der zweite Familientypus ist der traditionel-

le: hier liegt die Kompetenz fur Pflege und Versorgung

eindeutig bei der Mutter; hier ubernimmt der Vater huch-

stens eine Art Assistentenrolle. Diese Struktur wird et-

was egalitarer, wenn das jungste Kind dem Sauglingsalter

entwachsen ist. Beim dritten Familientypus ist ebenfalls

die Frau dominant, und man m6chte hier auf den ersten

Blick hin meinen, daB eine herrschsuchtige und uberfur-

sorgliche Mutter einen passiven, schwachen Vater unter-

drucke. Tatsachlich handelt es sich nicht um Persanlich-

keitsstrukturen, sondern um eine Konstellation, die sich

aus der spezifischen Lebenssituation der Familien, be-

sonders der Frauen, ergibt. Die Autoren fassen ihre Beob-

achtungen uber diesen Familientyp zusammen: in diesen Fa-

milien sind "die Mutter in ihren meist akademischen Be-

rufen sehr engagiert gewesen. Nach der Geburt des ersten

oder des zweiten Kindes geben sie den Beruf auf, um sich

ganz den Kindern widmen zu k6nnen. An die Stelle des Be-

rufs tritt die Beschaftigung mit den Kindern. Die Mutter-

rolle wird professionalisiert, an wissenschaftlicher Li-

teratur und padagogischen Ratgebern orientieren sich die-

se Mutter daruber, wie man es 'richtig' macht. Gleichzei-

tig suchen sie die Bestatigung, daB man es als Mutter gar

nicht besser machen kann; die Bestatigung im Berufsleben

soll nun ersetzt werden durch das BewuBtsein, eine kompe-
tente Mutter zu sein, eine 'Supermutter', wie es in einem

unserer Interviews hei Bt. Schon aufgrund ihrer 'wissen-

Schaftlichen Ausbildung' glauben diese Frauen nicht, daB

die Erziehung allein bei ihnen liegen sollte. Sie sind

F
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durchaus davon iiberzeugt, daB die Beziehung zum Vater

wichtig fur die Entwicklung der Kinder ist. Dennoch

wird dem Vater oft sehr subtil, aber unubersehbar be-

deutet: nur sie, die Mutter, kennt wirklich die Bedurf-

nisse ihrer Kinder, nur auf sie sind die Kinder letzten

Endes angewiesen" (S. 42). Hier wird erstmals themati-

siert, daB das Verhalten manches Vaters zu seinen Kin-

dern also nicht nur durch die geschlechtsspezifische

Sozialisation, durch die berufliche Beanspruchung usw.

in bestimmter Weise gepragt ist, sondern daB die Fami-

lienkonstellation, insbesondere auch manche Mutter, durch

das Infragestellen seiner Kompetenz, seinen Beteiligungs-
wunsch und seine Bereitschaft zum "Erlahmen" bringt und

ihn so - unbewuBt - zu traditionellen Verhaltensweisen

drangt.

Werden nicht nur die Sozialisationsaufgaben, sondern samt-

liche Familientatigkeiten in die Analyse miteinbezogen,

bleibt die alte innerfamiliale geschlechtsspezifische Ar-

beitsteilung unangetastet: die Essenszubereitung, das

Aufsuchen des Lehrers, selbst das Briefe schreiben an Ver-

wandte und Bekannte sind Uberwiegend Tatigkeiten der Mut-

ter, dagegen die Beh6rdengange und die kleineren Haus-

reparaturen, das Autowaschen fast ausschlieBlich die der

V ter. Ferner ist die Hausaufgabenbetreuung Sache der Mut-

ter; der Vater kontrolliert sie (R. Nave-Herz und B. Nauck,

1978; H. Pross, 1978; Dritter Familienbericht, 1979; K.

Wahl u.a., 1980). H. Pross (1978) resumiert aufgrund
ihrer Reprasentativbefragung von Mdnnern im Alter von

20 - 50 Jahren: "In den Ehen fast aller Befragten gibt es

eine klare Arbeitsteilung: die Frau kiimmert sich um den

Haushalt, der Mann packt - gelegentlich - und bloB aus-

nahmsweise - haufig - zu. Ob die Frau berufstatig ist

oder nicht, der Haushalt ist ihr Resscrt" (S. 94; ebenso

K. Wahl u.a., 1980, S. 130; W. Burkhardt und H. Meulemann

1976, S. 51).

-./..lill.---.I.....I--.ill
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Gleiches scheint fur die Schweiz zu gelten. Auch hier

ubernehmen die M3nner kaum hauswirtschaftliche Arbeiten,

h8chstens im st rkeren Umfang die Einkaufe (S. 104;

letzteres scheint wohl eine 'Schweizer Variante' zu sein,

da dieser Sachverhalt aus den bundesrepublikanischen Un-

tersuchungen nicht hervorgeht) und helfen etwas starker

bei Erwerbstatigkeit der Frau. Vater beteiligen sich je-

doch noch weniger an der Hauswirtschaft und zwar unab-

hingig davon, ob ihre Frau berufstatig ist oder nicht

(S. 106). Mit anderen Worten: eine gewisse Mitverantwor-

tung der Schweizer EhemEnner fur die Hausarbeit scheint

noch bei kinderlosen Ehepaaren und noch eher, wenn die

Frau erwerbstatig ist, zuzutreffen, doch genau dann, wenn

die Frauen am stdrksten belastet sind, durch Kinder, Haus-

halt und Beruf, ziehen sich ihre Manner noch starker zu-

ruck. Dieses Verhaltensmuster gilt fur alle Sozialschich-

ten (S. 108). Im ubrigen schlieBen diese traditionellen

Verhaltensweisen keineswegs aus, daB man auf der Ziel-

und Wertebene sich fur moderne partnerschaftliche Familien-

typen einsetzt (S. 117). verbale AuBerungen sind eben

leichter zu formulieren, als das faktische Verhalten zu

andern.

Diese Untersuchung zeigt weiterhin, wie stark die beruf-

liche Beanspruchung mancher Manner sich belastend fur

die Familie auswirkt und damit wiederum fur sie selbst.

Doch insgesamt lautet das Ergebnis uber die Mithilfe der

vater bei der Hausarbeit ahnlich wie in anderen - bereits

referierten - Untersuchungen: "Bei den meisten Mannern

(sind) eine starke Berufsorientierung und Vaterschaft

relativ problemlos miteinander vereinbar ... Sie meinen

nicht nur, daB Beruf Manner- und Haushalt Frauensache

sei, sondern sie handeln haufig auch danach" (S. 272) .

zusammenfassend ist festzuhalten: alle Untersuchungen

zeigen eine gestiegene Partizipation von V3tern im So-

zialisationsbereich. Dieser steht keine entsprechende

---
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Beteiligung an der Pflege der Kinder und an sonstigen

hauswirtschaftlichen Tatigkeiten, auch keine gleicher-
ma£en getragene Mitverantwortung fiir den hauslichen

Bereich gegeniiber . Fiir diesen Sachverhalt, fur den "be-

grenzten" und uberwiegend "einseitigen" WandlungsprozeB

der Vater-Rolle scheinen die verschiedensten Faktoren

verursachend gewirkt zu haben. Die Autoren, die ebenso

durch Trendanalysen (zit. bei R. Nave-Herz, 1984) ge-

zeigt haben, daB uberhaupt ein gewisser Wertewandel seit

dem Zweiten Weltkrieg bis heute zu verzeichnen sei (d.h.

konkret, daB Manner heute starker in der Familie und

nicht mehr nur im Beruf ihr Lebensziel und ihre Selbst-

verwirklichungsmaglichkeit sehen), fuhren ihn auf die

verbesserte wirtschaftliche Lage und die veranderte Ar-

beitsplatzsituation zuruck. Ferner konnte der Rollenwan-

del der Frau nicht ohne EinfluB auf die Rolle des Mannes

bleiben. Vor allem die Neue Frauenbewegung mag hierbei

bewuBtseinsverandernd gewirkt haben. Weiterhin 15ste

die antiautoritare Bewegung in der breiten Offentlichkeit

eine Diskussion uber Erziehungsfragen aus und fuhrte zum

Erkennen der Wichtigkeit der Sozialisationsaufgabe. Nicht

zuletzt mag die heute bewuBt getroffene Entscheidung fur

das Kind, bei den Vatern eine grdBere Bereitschaft sich

aktiv an den Sozialisationstatigkeiten zu beteiligen,

erzeugt haben. Hauswirtschaftliche Tatigkeiten dagegen

blieben - obwohl auch existenznotwendig - aus dieser Wert-

Wandel-Diskussion ausgeschlossen oder wurden als "An-

hangsel" der Sozialisationsfunktion betrachtet (z.B. bei

der Diskussion uber Lohn fur Hausarbeit); sie erhielten

dadurch h8chstens sogar noch indirekt eine gewisse Ab-

wertung. Auch zur Beantwortung dieser abschlieBend auf-

geworfenen Fragestellung, namlich nach den Wirkungsfak-

toren, fiir das - in gewissem Rahmen - ver nderte Verhal-

ten der jungen Vater,fehlen leider Untersuchungen.

- 26 -
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5.4 Die Rolle des Vaters fijr die psychische Entwick-

lung des Kindes

Wenn die Vater sich heute auch in zunehmendem MaBe ihren

Kleinstkindern - wie gezeigt - bereits widmen, so wissen

wir aber kaum etwas uber die Auswirkung dieses verander-

ten vaterlichen Verhaltens und damit sehr wenig uber die

konkrete Bedeutung des Vaters fur die psychische Entwick-

lung des Kindes. Wir sind wiederum auf Forschungsergeb-

nisse aus anderen Landern angewiesen, was wegen der kul-

turbedingten Vorstellung von Erziehung problematisch er-

scheint.

In den Sammelreferaten ijber anglo-amerikanische Unter-

suchungen zur Rolle des Vaters in der psychischen Ent-

wicklung seiner Kinder (U. Lehr, 1978; K. Meyer-Krahmer,
1980; Y. Schutze, 1982; W. E. Fthenakis, 1982) wird uber

unterschiedliches Verhalten von Vdtern und Muttern ihren

Kindern gegenuber berichtet und uber die daraus resultie-

renden unterschiedlichen psychischen "Entwicklungsstutzen".
So ist die mutterliche Zuwendung zum Kleinstkind in erster

Linie durch ihre Pflegefunktion bestimmt; auBerdem sei

nachweisbar, daB amerikanische Mutter vor allem auf kind-

liche Sicherheit bedacht sind und eher dazu neigen, den

fruhkindlichen Explorationsdrang zu hemmen. V3ter hinge-

gen wenden sich hdufiger ohne jede pflegerische Absicht

dem Saugling zu, ermuntern ihn starker, etwas zu riskie-

ren, zu wagen, die Umgebung zu meistern. So spielen Mut-

ter, wenn sie uberhaupt spielen, eher sachgerecht, wie

das Spielzeug nahelegt. Vater hingegen regen eher zu ab-

weichendem, originellerem Spiel an und vermitteln da-

durch dem Kind eine gr6Bere Erfahrungsbreite, die fur

seine kognitive Entwicklung wichtig ist (U. Lehr, 1978,

S. 133; R. D. Parke, 1982, S. 77 ff.). W. E. Fthena-

kis u.a. (1982, S. 39) und C. Ryffel-Gericke (1983) be-

 --il-Ii-
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tonen dagegen, daB es zwar Unterschiede im elterlichen

Verhalten im Kontext folgender Aktivitaten gabe: Futte-

rung, Lacheln, Verbalisierung und Spielaktivitaten, daB

aber die Unterschiede geringer waren als die Ahnlichkei-

ten im Verhalten von Muttern und Vdtern.

Ferner zeigen empirische Untersuchungen aus den USA

Korrelationen zwischen vaterlicher Zuwendung, Beteiligung

an der Betreuung, liebesorientierter Disziplinierung,

generell positive Einstellung zum Kind und moralisch

reiferem Verhalten des Kindes. Weiterhin weisen empiri-
sche Erhebungen darauf hin, daB der Vater auch entschei-

denen EinfluB auf die intellektuelle Entwicklung seiner

Kinder hat und zwar scheint er sie besonders dann zu £6r-

dern, wenn er zu seinen Kindern in einem betont fursorg-

lichen, freundlichen Verhaltnis steht. Dabei scheinen

besonders Jungen fur das vaterliche Verhalten sensibel

zu sein. Fur Madchen (und fur Jungen aus der Unterschicht)

konnte der genannte Zusammenhang nicht so deutlich nach-

gewiesen werden (K. Meyer-Krahmer, 1980, S. 91/92).

Insbesondere in bezug auf die geschlechtsspezifische So-

zialisation wurde auch das Verhalten von Vatern unter-

sucht. Es zeigte sich, daB geschlechtstypische Einstellungs-
und Verhaltensweisen der Kinder als Reaktionen auf elter-

liche, gerade auf vaterliche Verhaltensmuster zu deuten

sind. In der Bundesrepublik sind inzwischen eine ganze

Reihe von Buchern zu diesem Problemkreis erschienen. Sie

alle stellen jedoch Sekundaranalysen dar und berufen sich

fast ausschlieBlich auf empirische Forschungsergebnisse

anderer Lander (vgl. U. Scheu, 1977; F. Wesley und C. Wes-

ley, 1978).

Eine einzige Untersuchung im deutschen Sprachraum konnte

gefunden werden, die zeigt, daB auch die bundesrepubli-

kanischen Vater in der geschlechtstypischen Sozialisa-

--ill--I-.-I-
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tion der Kinder durchaus eine Rolle zu spielen scheinen.

So wollten H. Keller und A. Werner-Bonus (1983) und H.

Keller (1979) mit ihrer Erhebung der Frage nachgehen,
ob das Verhalten von Vdtern mit dem phanotypischen Ge-

schlecht des Sauglings variiert. Vater und Kinder wur-

den von den Forschern in einer freien Spielsituation

systematisch beobachtet. Bedeutsame Unterschiede in dem

Verhalten von Madchen und Jungen waren nicht festzu-

stellen, wohl aber zwischen den Vatern. So vokalisieren

Vater und Tdchter signifikant haufiger zur gleichen

Zeit als Vater und Sdhne. Insgesamt kann diese Unter-

suchung jedoch wegen der geringen Versuchspersonenzahl

nur als Erkundungsstudie interpretiert werden.

Eine andere empirische Studie aus dem deutschen Sprach-

raum (W. Kerkhoff, 1975; eine Befragung von 501 11- bis

13jahrigen Jungen und Madchen) geht der Frage der Art

der Wahrnehmung des Vaters durch seine Kinder nach. Sie

zeigt, daB die Gymnasiasten haufiger als andere Schuler

die Anteilnahme und das Verstandnis seitens ihrer Vater

registrieren (S. 216). Ferner betont der Autor, daB die

Schuler der Sonderschule fur Lernbehinderte und der Haupt-

schulen haufiger eine gleichgultige Stellungnahme gegen-

uber ihrem Vater, Kinder der weiterfuhrenden Schulen hau-

figer eine kritische Stellungnahme gegeniiber dem vater-

lichen Verhalten zeigen (S. 219). Ferner wurde in dieser

Untersuchung die Interaktionshaufigkeit zwischen Vater

und Kind als Indikator fur Schulleistung gewertet. Es

zeigtesich eine Korrelation zwischen Haufigkeit der Inter-

aktionen mit dem Vater und Hehe der Schulbildung, nicht

aber zwischen Interaktionsgrad und Beruf des Vaters.

Mit anderen Worten: bei Gymnasiasten war eine stdrkere

Interaktionsbeziehung mit dem Vater gegeben, gleichgul-

tig welchen Beruf er ausubte.

--
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Dieses Resultat scheint in gewissem Widerspruch zu

anderen Untersuchungsergebnissen zu stehen, die den

Nachweis uber den EinfluB vaterlicher Arbeitserfahrung

auf den familialen ErziehungsprozeB und damit auf die

kognitive Entwicklung der Kinder fuhren und die schich-

tenspezifische Sozialisationsthese uberprufen wollen

(F. Gruneisen und E. H. Hoff, 1977; H. Bertram, 1978;

T. Wegener, 1979; G. Steinkamp, 1982). Doch gilt fur

alle diese Untersuchungen noch immer, daB es ihnen bis-

her nicht gelungen ist, die Ursachen-Wirkungsfrage·
von Sozialstruktur und Pers6nlichkeit zu klaren. Da sie

ferner nur recht vage etwas uber die Bedeutung des Va-

ters fur die psychische Entwicklung seiner Kinder auszu-

sagen verm6gen, wird auf ihre Analyse im Rahmen dieser

Literaturexpertise verzichtet.

Es bleibt abschlieBend nochmals festzuhalten, daB zwar

eine Reihe von Aussagen uber die Bedeutung des Vaters

fur die psychische Entwicklung seiner Kinder zusammen-

getragen werden konnte, daB diese aber auf auslandischen

Forschungsergebrissen beruhen. Im deutschen Sprachraum
1)

fehlen bislang derartige Untersuchungen . Solche Unter-

suchungen durften im ubrigen nicht - wie die amerika-

nischen Erhebungen zeigen - den EinfluB des Vaters iso-

liert analysieren, sondern muBten das komplexe famili re

Interaktionssysteme miteinbeziehen (vgl. Y. Schutze, 1982,

S. 217).

1) Auch in den vorhandenen Sammelreferaten (U. Lehr, 1978; K.

Meyer-Krahmer, 1980; Y. Schutze, 1982; W. E. Fthenakis, 1982)
werden auBer diesen - hier behandelten - Untersuchungen keine

weiteren aus dem deutschen Sprachraum erwahnt.

- 30 -
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5.5 Ergebnisse der Vaterdeprivationsforschung

C

In der Bundesrepublik leben uber 1,2 Mio aller Kinder

in unvollstandigen Familien und ca. 1 Mio. Familien

ohne Vater. Wollte man den exakten Umfang an "vater-

losen Familien" bestimmen wollen, mu8te man jedoch

noch den Anteil an Familien hinzuzahlen, die nominell

einen Vater "besitzen", der aber getrennt von ihnen

lebt, sei es in der Phase der Trennung infolge noch

fehlender juristischer Ehescheidung, sei es beruflich

bedingt, sei es juristisch durch Strafvollzug erzwun-

gen, sei es infolge Krankheit und Klinikaufenthalt

notwendig. Oft handelt es sich hierbei um jahrelange

Abwesenheit. Der Anteil der von Vater-Abwesenheit be-

troffenen Kinder ist also keineswegs gering.

Die Forschung hat dem Tatbestand der Vaterlosigkeit im

SozialisationsprozeB schon fruh und immer wieder Beach-

tung geschenkt. Die vorliegenden Untersuchungen sind

methodisch sehr unterschiedlich durchgefuhrt worden:

sie reichen von standardisierten Befragung iiber quali-

tative Erhebungen in der Sozialforschung bishin zu Fall-

studien, die aus psychotherapeutischen Beratungspraxen

stammen.

viele Untersuchungen konzentrieren sich auf einzelne

Aspekte: 1.B. auf den Vaterverlust bei Madchen (E. M.

Hetherington, 1975), der zu Unsicherheit im Umgang mit

dem anderen Geschlecht fuhren und zu einer bewuBteren

Berufswahl und h5heren Berufsqualifizierung pradestinie-

ren kann (z.B. R. Haack, 1955). Andere Autoren unter-

suchen die Vater-Abwesenheit im Hinblick auf die damit

verbundene veranderte Mutter-Kind-Beziehung, von der es

dann wiederum abhangt, ob z.B. ein Overprotection-Syndrom

oder andere psychosoziale Entwicklungsst8rungen bestehen.

Ferner werden in anderen verdffentlichungen bestimmte
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Entwicklungsphasen und -bereiche untersucht und Zu-

sammenhange festgestellt zwischen Vaterverlust und

spaterer Rollenubernahme, Verhaltensschwierigkeiten

im Kindesalter, der sexuellen Entwicklung, kriminel-

ler Karriere, Anpassungsschwierigkeiten an die Jugend-

gruppe, verzdgerter Pers6nlichkeitsreifung, Beeintrich-

tigung im Selbstkonzept, Beeinflussung im kognitiven

Bereich (vgl. P. Landolf, 1968; U. Lehr, 1978; E. W.

Fthenakis u.a., 1982)

Die Fulle der Literatur kann hier im einzelnen nicht be-

handelt werden. Die Untersuchungen - trotz ihrer Ver-

schiedenartigkeit - zeigen aber alle ubereinstimmend,

daB bei vaterlos aufgewachsenen Kindern mit spezifi-

schen Entwicklungs- und Persdnlichkeitsst6rungen gerech-

net werden kann, aber nicht: mu8. Es ist namlich zu dif-

ferenzieren nach: dem Grund und der Lange der vater-Ab-

wesenheit, dem Alter sowie dem Geschlecht des Kindes,

der Pers6nlichkeit der Mutter und ihrer Beziehung zum

Vater, nach der Zahl und dem Geschlecht der Geschwister,

nach der eigenen Stellung in der Geschwisterrdihe, nach

dem Vorhandensein von GroBeltern und ihrem Verh ltnis

zu den Kindern usw.. Die gesamte Lebensumwelt und das

Bestehen anderer sozialer Beziehung ist von EinfluB, ob

die vaterliche Abwesenheit zu St8rungen in der Persdn-

lichkeitsentwicklung fuhrt oder nicht. Kurz gefaBt:
Vaterverlust oder -abwesenheit per se sagt nichts uber

die zu erwartende Richtung des Sozialisationsprozesses
der Kinder aus.

6. zusammenfassung und versuch praktischer SchluBfolgerungen

Ziel dieser Literaturexpertise sollte es sein, aufzu-

zeigen, was wir bisher uber die Rolle des Vaters in
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unserer Gesellschaft wissen. Die Analyse der deutsch-

sprachigen Ver6ffentlichungen zu diesem Thema hat ge-

zeigt, da B die deutschen Publikationen uberwiegend

philosophische, anthropologische und p dagogische Ab-

handlungen darstellen. Die uberwiegende Zahl der Buch-

und Zeitschriftenver6ffentlichungen sind zudem pseudo-

wissenschaftlicher Art. Deutschsprachige empirische

Berichte dagegen stutzen sich fast ausschlieBlich auf

anglo-amerikanische Untersuchungen. Erhebungen im deut-

schen Sprachraum uber die Rolle des Vaters in der Erzie-

hung wurden bisher nur sehr wenige durchgefuhrt. Ledig-

lich fur zwei Themenbereiche sind auch in der Bundesre-

publik mehrere empirische Untersuchungen zu finden: Bber

die Beteiligung der Vater an den Familient tigkeiten, uber

die Auswirkungen von Vaterverlust bzw. Vaterabwesenheit.

Ansonsten ist man auf verstreute Angaben uber v terliches

Verhalten aus thematisch anderen Ebhebungsberichten ange-

wiesen. Deshalb mussen die folgenden Ergebnisse sehr vor-

6ichtig formuliert werden:

Der Vater bleibt fur den Lebensweg des Einzelnen immer von

Bedeutung, sglbst dann, wenn er sich seiner Verantwortung

entzieht oder wenn er seine Vater-Rolle nicht wahrnehmen

kann. Dieses Ergebnis ist sowohl aus den biographischen
und hermeneutischen Analysen als auch gerade aus der

Vater-Deprivationsforschung ablesbar. Gleichzeitig wirkt

aber wiederum sein Verhalten im ErziehungsprozeB nicht

derartig deterministisch, daB von ihm und seiner Pers8n-

lichkeit allein ein gelungener oder miBlungener Entwick-

lungsprozeB abhangt. Die Sozialisationsforschung hat

gezeigt, daB die Art und die Richtung des Entwicklungs-

prozesses von einem komplexen Bedingungsgefuge bestimmt

wird, so daB sogar dasselbe vaterliche Verhalten - je nachdem

- 33 -
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sehr verschiedene Wirkungen nach sich ziehen kann.

Insgesamt muB aber nochmals betont werden, da B vor

allem psychologische und soziologische Erhebungen
uber die Auswirkungen vaterlichen Verhaltens fehlen,

die empirisch einerseits nach verschiedenen Variablen

differenzieren (z. B. nach Ausbildungsniveau, Alter,

Familienzyklus, 6konomischen Status des Vaters), an-

dererseits die Komplexitat sozialer Realitat gleich-

zeitig einbeziehen.

Das vorhandene Datenmaterial uber die Rolle des Vaters

zeigt ferner, daB eine Veranderung im vaterlichen Ver-

halten in den letzten Jahren festzustellen ist. Dieser

Wandel bezieht sich jedoch nicht auf alle Familienzyk-
len. So ist wdhrend der "Grundungsphase" der Familie

heute bei der Mehrzahl der "werdenden" Vater ein "akti-

ves Erwarten" des Kindes gegeben. Auch nach der Geburt

scheint zunachst bei der Mehrzahl der Vater eine kind-

zentrierte Einstellung gegeben zu sein, die sich auch

auBert in der heute gr6Beren Partizipationsbereitschaft

Mon Vatern an den Sozialisationsaufgaben. Dennoch werden

die einzelnen Sozialisationstatigkeiten qualitativ un-

terschiedlich und geschlechtstypisch in den Familien

aufgeteilt. Die Beteiligung des Mannes betrifft primar

die Kinderbetreuung (Spielen und andere Beschaftigungen).

Andere hauswirtschaftliche,·Tatigkeiten werden von M nnern

nur bei Erwerbstatigkeit der Frau in geringem Umfang uber-

nommen. Immer aber bleibt: der Mann wird h6chstens als

Mithelfender, nicht als Mitverantwortlicher in der Fami-

lie tdtig. Verursachend fur diese Situation.wirken u.a.

die h6here Bewertung der Berufsarbeit in unserer Gesell-

schaft im Vergleich zur Familientatigkeit, die berufliche

Belastung mancher Vater, das Gefuhl ihrer Inkompetenz,

..-------- 
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aber auch das traditionelle Rollenverstandnis mancher

Mutter, das sie hindert, Arbeiten des Haushalts und der

Kindererziehung an den Mann zu delegieren.

Die gegenwartige Situation ist ferner durch die Diskreoanz

zwischen Wert- und Handlungsebene gekennzeichnet: Norma-

tiv wird die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht

mehr anerkannt, zumindest infrage gestellt, im faktischen

Verhalten aber werden die traditionellen Rollenmuster

weiterhin praktiziert. Die Kluft ist grdBer in der junge-

ren Generation und bei Vatern in gehobenen Berufspositio-

nen.

Ferner ist ein weiterer Wandel auf der Normebene festzu-

stellen, indem heutzutage auch dem Kind ein Recht auf den

Vater und damit ein Recht, mit beiden Elternteilen und bei-

den Geschlechtern Erfahrung zu sammeln, zugestanden wird.

Wenn abschlieBend aus der vorhandenen Literatur uber die

Vaterrolle praktische SchluBfolgerungen fur eine starkere

Motivierung an der Kindererziehung und Elternbildung ge-

zogen werden sollen, so ist eine derartige Aufgabe bei

dem aufgezeigten Forschungsdefizit kaum 16sbar. Vornehm-

lich fehlt ea zur Beantwortung dieser Frage an bedurfnis-

orientierten Untersuchungen. Ferner sind im deutschen

Sprachraum die auslandischen Erfahrungen uber Elternbil-

dungsmaBnahmen mit dem "vateransatz" bisher nicht zusam-

mengetragen worden, selbst nicht in ubersetzter Form, ob-

wohl gerade in den USA die Diskussion uber die Vater-Rolle

bereits seit 1975 gefuhrt wird und Modellprojekte geschaf-

fen wurden. Dennoch soll im Folgenden wenigstens versucht

werden, einige Mdglichkeiten abzuleiten:
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Die Qualifizierung der Vater-Rolle wird behindert durch

die-:latent immer gleichzeitig vorhandene - maskuline Ge-

schlechtsrolle, die das Eingestehen von Hilfsbedurftig-

keit (eine wichtige Vorbedingung fur Elternbildung), das

Aussprechen uber pers5nliche Schwierigkeiten nicht zulaBt,

Weiterbildung nur zum Zwecke des beruflichen Fortkommens

oder nur im Sinne der Erlangung weiterer Fachkompetenz

(bei Hobbies) akzeptiert. Bei MaBnahmen, die sich gemein-

sam an V ter und Mutter wenden, werden immer gleichzeitig

auch die Geschlechtsrollen aktualisiert. Wenn hier ferner

6ffentlich sichtbar wird, daB der vater uber weniger Fach-

kompetenz als die Frau verfiigt, ist dieser "Mangel" mit

der maskulinen Rolle nicht vereinbar. Hinzu kommt, daB

ElternbildungsmaBnahmen uberwiegend von Frauen geleitet

werden. Der Vater kann, um Versagenserlebnissen oder Kon-

flikten mit der maskulinen Rolle auszuweichen, die Dominanz

der Frau auf diesem Bereich akzeptieren und traditionelle

Familienrollen stutzen; dies bietet ihm zudem die Chance,

sich selbst wieder u. U. von der Elternbildungsarbeit zu-

ruckziehen zu k6nnen. Die Mehrzahl der Vater wird aber

aus der Befurchtung bei ElternbildungsmaBnahmen als der In-

kompetenterelsich zu erweisen, also zur vermeidung von

Inter-Rollenkonflikten, gar nicht erst ein Interesse erken-

nen lassen und Bildungsma Bnahmen aus
" Zeitmangel" u. a.m.

fur sich ablehnen.
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Die geringe Beteiligung von Vatern an Elternkursen, -grup-

pen usw. ist also nicht als Indikator fur geringeres Inter-

esse an der Erziehung ihrer Kinder oder an Informationen,

Beratungen usw. uber Erziehungsfragen zu werten. Die Barrie-

ren sind auch in einer Konkurrenz von Geschlechts- und Fa-

milienrolle zu suchen. Insofern muBten Vater als eigene

Zielgruppe angesprochen und spezielle Kurse fur Vater (evtl-

zusammen mit ihren Kindern) angeboten werden.
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Da sich die jungen Vater heute eher - wie gezeigt - zu ei-

ner aktiven Vaterschaft bekennen, bereits expressivere
Verhaltensweisen praktizieren (vgl. S. 22 ff.), muBte fruh-

zeitig diese veranderte Haltung gestutzt und ferner an

ihre im Familienbereich nunmehr ubernommene Sozialisations-

tatigkeiten angeknupft werden (vg. Kap. 5.3), z. B. durch

Spielkreise fur V ter mit Kindern, Schwimm- und Turnkursen

usw. Derartige "Einstiegsmdglichkeiten" im Rahmen von El-

ternbildungsmaBnahmen bieten zudem den Vorteil, daB sie

starker an die sach- bzw. fachorientierte Einstellung und

Haltung von Mdnnern anknupfen (vgl  Kap. 5,4) .

Weiterhin muBten die Gynakologen, die heutzutage auch Ver-

bindung zu den jungen Vatern besitzen (vgl. Kap. 5.2) und

die Kinderarzte, die am haufigsten als Berater in Erziehungs-

fragen von den Eltern konsultiert werden, fur den "Vateran-

satz" in der Elternarbeit gewonnen werden.

Elternbildungsansatze, die uber Muttergruppen die vdter er-

reichen wollen, sind problematisch. Einerseits schafft die

Neuaufnahme in eine bestehende Gruppierung Unsicherheit, zum

anderen u. U. auch Neudefinitionen von Rollen (z. B. eine

in der Gruppe anerkannte Mutter wird nunmehr durch ihren

eigenen Mann wieder "entthront", da er seine im Familienbe-

reich dominante Rolle hier auch einbringt). Ferner wird da-

mit gerade die haufig notwendige psychische Stutzfunktion

gegenuber anderen Familienmitgliedern aufgegeben. Auch be-

finden sich M nner in derartigen Gruppen zumeist in Minori-

tatenstellung.

Dennoch werden Kurse, Gruppeninitiativen usw·. weiterhin nur

einen geringen Teil von Mannern und nur bestimmte Gruppen

ansprechen. Das gilt im ubrigen fur beide Elternteile, aber

aus dem o.a. Grund fur die Vater in verstarktem MaBe. Des-

halb erscheint z. Zt. noch eher ein Erreichen der Vater auf

der Ebene von Informationsschriften m6glich.
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Derartige Sendungen werden auch in erheblichem Male von

Vatern gelesen. So haben in 75 % der Familien, die Eltern-

briefe gelesen haben, diese auch die Vater gelesen . Auch

hieran ist wiederum ablesbar, daB sehr wohl vaterliches

Interesse vorhanden ist, nur fuhrt es die Vdter noch weni-

ger als die Mutter aus dem familiaren Bereich zum Zwecke

der Weiterbildung heraus, also mussen die V3ter in ihrem

Eamilienbereich erreicht werden.

Die Gleichberechtigung und Gleich-Verantwortung in Erzie-

hungsfragen muBte in derartigen Schriften bereits rein op-

tisch herausgestellt werden, d. h. das Bildmaterial muBte

in starkerem MaBe Vater abbilden (sie tauchen zumeist nur

als Minorit ten auf), Manner muBten pers6nlich in ihrer

verantwortung als Vater angesprochen werden (vgl. Kap. 3),

evtl. k6nnten sogar Ausschnitte aus den biographischen Ana-

lysen (vgl. Kap. 2) beruhmter Pers6nlichkeiten aufgenommen

werden. Diese Schriften k6nnten ferner Vater in bestimmten

Problemlagen ansprechen: geschiedene Vater, Stiefvater

(sie nehmen immer starker zu), GroBv ter, Vdter mit heran-

wachsenden T6chtern usw.

Derartige "Aufklarungsschriften", erarbeitet von Wissenschaft-

lern und Praktlkern verschiedener Fachrichtungen, verschickt

von Ministerien und anderen dffentlichen Institutionen, zei-

gen dem Vater, daB seine Aufgaben und Leistungen als bedeut-

sam und wichtig erachtet werden, daB sie nicht abtretbar

sind, auch nicht an ihre Frauen, und daB sie gesellschaft-

lich besonders anerkannt werden. Damit k6nnten sie zu entschei-

denden Wegbereitern fur die Teilnahme und intensive Mit-

arbeit der Vater an ElternbildungsmaBnahmen, Elterngruppen

und -initiativen werden.
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