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0. SchZuBfoZgerungen im HinbZick auf massenkommuni-

kative MaBnahmen

In die  ffentZiche Diskussion gehen in den Zetzten

Jahren verstarkt (subjektive) Erfahrungsberiehte von

Mannern/Vatern ein, die sich mit deren Veranderung

von Beziehungen im ErziehungsaZZtag beschaftigen -

konkret: was ein Verandern des VerhaZtnisses swi-

schen Vatern und ihrem Kind/ihren Kindern angeht.
Es werden AZternativen su den herkammZ€chen ModeZZen

zu denken und zu Zeben gesucht.

Diese Erfahrungsberichte sind sicherZ£ch vorwissen-

schafZtich (decken sich aber mit Ergebnissen aus der

Vaterforschung). In ihnen spiegeZn sick eine Reihe

von Prob Zemen und Schwierigkeiten aber auch von

Freude und neuen GZuckserZebnissen wider, die

streckenweise eine Neudefinition von MannZichkeit/

VaterZ€chkeit nach sich ziehen.

Sie sind Hinweise darauf, daB "a Zte" Konzepte, Ver-

haZtensweise und Lebensentwurfe durch "neue" Vor-

steZZungen erganzt und zu einer pZuraZistischen
Vie ZfaZt erweitert werden, die der Fam€Zie insgesamt

dienlich ist.

Bei der Beschaftigung mit dem "Vater aZs Partner in

der Kindererziehung" wird haufig eine gr Bere-RoZ-

ZenfZezibiZitat der Mdnner/Vater eingekZagt. Eine

graBere FZerib€Zitat kann nun nicht einfach abstrakt

gefordert werden, sondern deren Wert muB im einzeZ-

nen Individuum sinnZich und damit sinnvoZ  erfahrbar

werden (z. B. gr5£ere Offenheit, ZartZichkeit, etc.)

und auch mit sozial "anerkannten" LeitbiZdern/
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Lebensentwurfen verbunden werden k nnen (z. B. Te€Z-

zeitarbeit fur Manner wie Frauen, Hausmann etc.).

Die verstarkte affentZiche Diskussion und entspre-

chende Versuche einzeZner und von Gruppen weisen

aber auf ein groBes Bedurfnis nach Verdnderung der

bisherigen RoZZenstereotypen hin.

Dies ergaben auch unsere Recherchen bei unterschied-

Zichen Tragern von EiternbiZdungsmaBnahmen, die

einen entspreehenden Bedarf fur Manner/Vater sehen.

Auch die Erfahrungen des Deutschen Jugendinstitutes

aus der Initiativen-Arbeit zeigen, daB soZche Vater

verstarkt Konzepte der aktiven Vaterschaft vertreten

und te€Zweise schon veranderte VerhaZtensweisen in

der Fam€Zie und im Umgang mit ihrem Kind/ihren Kin-

dern praktizieren.

Fur ein massenkommunikatives Vorgehen sehen wir auf
unterschiedZ€ch dichten emotionaZen und kognitiven

Ebenen VorgehensmagZiehkeiten:

Zundehst erscheint uns beim augenbZickZ€chen Stand

der Diskussion und der mannLichen/vaterZ€chen Ver-

suehe die EntwickZung einer Broschure (aZs einem

impu sgebendem Medium) angebracht, die sich gezieZt

an Manner/Vater richtet und weitgehend stutzende

wie informierende Funktionen auf individueZZer wie

geseZZschaftZ€cher Seite ubernehmen kannte.

Vorausgeschickt werden muB, daS wir es nach den vor-

Ziegenden Erkenntnissen fur probZematisch haZten,

II

C

(



- III -

Mdnner/Vater in B€ZdungsmaBnahmen einbinden zu woZ-

Zen, die sich vorwiegend an Mutter/Muttergruppen

richten. Es zeigt sich, daS dort neben den im aZZ-

gemeinen fur Manner/Vater zu unkZar vorgegebenen

ZieZvorsteZZungen haufig Konkurrenzen sum (Ehe-)

Partner/zu den Frauen uberhaupt innerhaZb der

Gruppe entstehen. Haufig ist auch der FdZZ, daB

sich Manner/Vater mit weibZiehen/mutterZ€chen An-

spruchen konfrontiert sehen, die ihnen nach ihrem

subjektiven Empfinden nicht genugend PZatz fur eine

Suche nach eigenen Wegen Zassen.

Negativ kann sich auch auswirken, daB Manner/Vater

in praktisch-organisatorische Aufgaben "gedrangt"

warden.

ALs Ort der Ansprache fur eine soZche Broschure se-

hen wir einmaZ den hdusliehen Bereich - nach den

Erfahrungen mit der Lesefrequenz der ELternbriefe.

Daruber hinaus aber aLLe Orte, an denen Manner/Vater

in Kontakt zu Organisationen/Institutionen treten,

die mit demxind su tun haben: se€ es bei der

Geburtsvorbereitung, der Geburt, dem Kindergarten,

der SchuZe etc.

Hinzu kommen die sonstigen Institutionen und Ein-

richtungen, die Programme spezieZZ fur Vater mit

ihrem Kind/ihren Kindern anbieten, sei es BasteZn

oder Schwimmen und Turnen.

Unseres Erachtens ware es daruber hinaus aber auch

wichtig, andere traditioneZZ weniger oder gar nicht

mit EZternb€Zdung befaate Einrichtungen mit einsu-

beziehen. Wir denken dabei an Turn- und Sportvereine/

vl
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FuBbaZZveraine etc. - vieZZeicht sogar. an zunachst

abgeZegen erscheinende Institutionen wie Gewerk-

schaften, Feuerwehr usw.

Wir meinen, daa as auf sehr breiter Basis um eine

veranderte Sichtweise der Rolle des Mannes/des

Vaters gehen soZZte. Es durfte fur die Zangfristige

Akzeptanz einer soZehen ver&nderten RoZZenkonzeption

eminent wichtig sein, daS diese "uffentlich/offi-

ziell" gutgehe€Ben und positiv bewertet wird - um

damit sum unverzichtbaren Bestandte€Z innerhaZb des

fam€ZiaZen AZZtages zu warden und gZe€chberechtigt

neben den weibZ€chen/mutterZ€chen VerhaZtensweisen

geseZZschaftZich akzeptiert zu stehen.

Thematisthe VorschZage woZZen wir nun anhand unserer

in der Expertise entwickeZten Thesen vorsteZZen.

Diese VorschZdge zeigen zunachst nur einen mugZ€chen

und vorZdufigen Rahmen fur eine Broschure fur Manner/

Vater auf·

Sie mussen seZbstverstandLich durch die Ergebnisse

der anderen Expertisen kompZettiert und durch reaZe

BeispieZe auf den unterschiedZ€chen Ebenen mdnnZi-

chen/vaterZ€chen Engagements in der FamiZie an-

schauZich webden.

1. Es ist unseres Erachtens sinnvoZZ, die emotionaZe

Bedeutung eines auch "nur" punktueZZen" Engage-

ment der Vdter. im Rahmen ihrer Fam€Zienaktivit&-

ten fur sick selbst und fur die einzeZnen Fami-

ZienmitgZieder bewuBt sichtbarer zu machen und

damit der "WortZosigkeit" des AZZtages zu ent-

ziehen.
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Unsere Vermutung ist, daB Manner/Vater dies fur
sich seZbst nicht immer in ref Zexiver Form tun -

aber gZeichwohZ auch auf dieser seZbstverstand-

Zichen Ebene auf individueZZe wie soziaZe Aner-

kennung und Akzeptans angewiesen sind.

"Bei aZZen Versuchen, sich etwas unkonventioneZ-

Zer" zu verhaZten und sich nicht nur auf uber-

Zieferte RoZZenmuster zu beziehen, ergeben sich

pers nZiche Unsicherheiten und Angste, die einer

hiZfreichen " ffentZiehen" Abstutaung bedurfen
und durch diese ein Stuck weit aufgefangen wer-

warden kOnnen.

2. Fur Manner/Vater muS es offenbar ein kZar umris-

senes ("einZeuchtendes") Thema geben, wenn sie

sich im HinbZick auf ihr. Kind/ihre FamiZie

OffentZ€ch engagieren. Solche ein Zeuchtenden

Themen konnen sein:

- einmaZ konkrete Veranderungen in der Lebens-

situation (z. B. Vorbereitung auf die Geburt

eines Kindes, Geburt; Trennung der Partner)

- oder konkrete mit der Manner-/VaterroZZe zn

Verbindung gesehene Aktivitaten/Aktionen

fz. B. Werken mit Kindern, Feste organisie-

ren, prakt€sche Arbe€ten)

- oder "Fam€ZienzykZen" (z. B. unterschiedZ€che

Bedurfnisse des Kindes/der Kinder je nach

AZter)

Nach unserer Meinung ware im Erfahrungsaustausch
mit den betroffenen Mannern/Vatern eine breitere
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und genauere PaZette an Themen und AZZtagssta-

tionen herauszuarbe€ten und beispieZhaft dar-

austeZZen.

3. Wenn es im Bereich der weibZichen und mannZ€chen

RoZZenentwurfe zu ProbZematisierungen/Emanzipa-

tionsbestrebungen etc. kommt, so stehen daruber

hinaus einmaZ Konsepte von WeibZ€chkeit und

MannZiehkeit insgesamt zur Debatte, zum anderen

aber auf geseZZschaftZicher Ebene struktureZZe

Macht- und HerrschaftsverhdZtnisse sowie deren

Legitimationssysteme.

Es soZZte wenigstens ansatzweise vermitteZt wer-

den, daB es sich um struktureZZe Gegebenheiten

handeZt, die dem einzeZnen nicht bruchZos ange-

Zastet werden k nnen und nicht individuaZisiert

werden durfen, wei Z sie sonst eine Uberforderung

der MagZ€chkeiten der FamiZie und des einzeZnen

in der FamiZie bedeuten.

Zu diesen struktureZZen Gegebenheiten geharen

teiZweise auch Auswirkungen der Berufstatigke€t

des Mannes/Vaters und dort geforderten VerhaZ-

tensweisen.

4. Fur Manner/Vater soZZte sinnZich erfahrbar wer-

den, wieso es uberhaupt bei vieZen Mannern/

Vatern zu einer Neudefinition ihrer RoZZe ge-

kommen ist und weZche zusatzZiehen emotionaien

Berefehe dadurch individueLL entfa tet werden

k nnen.

Es k nnte beispieZhaft aufgezeigt werden, we Zche

gefuhZsmaBigen M glichkeiten fur Manner/Vater
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in einer umfassenderen Bete€Zigung am Erziehungs-

aZZtag/Fam€ZienaZZtag Ziegen, ohne daB prinzi-

p eZZ von einer v ZZigen Veranderung der Berufs-

tatigkeit fur aZZe ausgegangen werden muBte.

Hier soZZte u. a. auch von einer Erweiterung der

soziaZen Kontakte fur die Manner/Vater seZbst

die Rede sein und von dort mOgZ€cherweise prak-

tizierbaren VerhaZtensweisen, die nicht, wie im

BerufsaZZtag, meist auf Konkurrens und RivaZitat

grunden.

5. Um den Kreis von individueZZem VerhaZten hin zu

Lebensentwurfen zu erweitern, soZZten BeispieZe

uber die Auswirkungen von grundsatzZich veran-

derter Lebensorganisation nicht fehlen: 2. B.

Formen des ZusammenZebens, wenn Frau und Mann

einer Te€Zzeitbeschaftigung nachgehen; vom

Leben aZs Hausmann; von den Auswirkungen fur

die FamiZie bei einem Engagement von beiden

EZtern in EZterninitiativen usw.

<
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1. Hintergrund und ZieZ der Expertise

Mit der konzeptueZZen EntwickZung und GestaZtung der

Broschure "SeZbsth€Zfegruppen fur EZtern" soZZte auf

massenkommunikativ wirksamer Ebene das SeZbsth€2fe-

potentiaZ von EZtern angesprochen und unterstutat

warden mit dem ZieZ, sowohZ einen Beitrag fur die

Pravention seeZischer Feh ZentwickZungen im Kindes-

aZter zu Zeisten, aZs auch Wege in konkret beZasten-

den Erziehungssituationen aufzuzeigen.

Es ging uns damaZs vornehmZ€ch darum, in einem ersten

Schritt Frauen zunachst in ihrer geseZZschaftZ€ch

wenig akzeptierten Mutter- und HausfrauenroZZe - bei

te€Zweise bestehender Berufstatigkeit - su unter-

stutzen und psychisch zu entZasten. Auch damaZs wur-

den wir sehon mit aus Emanzipationsbestrebungen

resuItierenden Sehwierigkeiten innerhaZb einer Part-

nerschaft konfrontiert. Beim da aZigen Stand war es

aber angebracht, sundchst einmaZ "parte€isch" auf

der Seite der Frauen/Mutter zu stehen, da sie mit

der HauptZast befrachtet Bind - ohne den Gesamtrahmen

fur uns zu negieren. Fur einen noch zu Zeistenden

gemeinsamen Auseinandersetzungs- und Entwicklungs-

proze2 innerhaZb einer bestehenden Partnerschaft

aber Fragen des Kinderaufziehens, der Erziehung, der

VorsteZZung von Ehe, GZack und gemeinsamer Gegenwart

und Zukunft ist es zun chst unumgangZ€ch, daB Frauen

dies von einer gefestigteren Position heraus tun und

nieht mit einem schwach entwicke Zten oder "ange-

schiagenen" SeZbstwertgefuhZ.

Um hierfur u. a. eine PZattform zu finden, wurde die

Organisation von EZtern-SeZbsthiZfegruppen unterstutzt

(
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- in der ReaZitdt mit uberwiegender Bete€Zigung von

Muttern -, in denen gemeinsame Erfahrungen und Kom-

petenzen ein Forum finden und der Bearbeitung zu-

gangZ€cher werden.

Versuche ze€gten, daS dadurch die Partner in ihrer

mann Zichen RoZZe te€Zweise in Frage gesteZZt und

verunsichert warden.

Die grundsatzZiehe Frage des starkeren Einbeziehens

von Vatern in die EZtern-SeZbsthiZfegruppenarbeit

steZZt sich nun zu einem Zeitpunkt, an dem gesamt-

geseZZschaftZ€ch verstarkt RoZZenkonzepte zur Dis-

kussion gesteZZt werden, aber auch in einer veran-

derten wirtschaftZ€chen Situation. ZusataZiek zeigt

sich aber, da8 die dama Zige Sichtweise ("Mutter-

ansatz in der Elternarbeit") in bestimmten Punkten

erganzungsbedurftig ist.

Daruber hinaus zeigte sich in Ver ffentZiehungen der

Zetzten Jahre (s. Literaturexpertise), daB verstarkt

Manner/Vater seZbst ein Bewu8tsein fur die ProbZema-

tik der umfassenden TeiZhabe am ErziehungsaZZtag

entwickeZten und auf der Suche nach einer Veranderung

der aZs recht festgeZegt erZebten mannZichen RoZZe

(stereotypen) sind. Es durfte sinnvolZ sein, dieses

Bedurfnis aufaunehmen und auch affentZich positiv su

verstarken.

Um in der weiteren (massenkommunikativen) Arbeit an

den vorhandenen konkret vorZ€egenden Arbeiten unter-

schiedZ€cher Institutionen/Organisationen anknupfen

zu kennen, soZZ es ZieZ dieser Expertise sein, uns

mit praktischen kommunikativen programmen aus dem

Bereich professioneZZer EZternarbeit und eigen-

-2-
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organisierter Initiativen in BZickrichtung "Manner/

Vater" auseinanderzusetzen.

Aus den Ergebnissen unserer kritischen Sichtung und

aus der Aufarbeitung re Zevanter Programme und

KommunikationsmodeZZe soZZen erste SchZuBfoZgerungen

gezogen werden, um im nachsten Schritt zu einer Basis

fur eine Konzeption und StrategieentwickZung im Hin-

bZick auf verstarktes Einbeziehen von Mannern/Vatern

in EZtern-SeZbsth€Zfegruppen zu kommen.

-3-
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2.1 Kommunikative und praktische Programme - aZZgemein

Es kann in dieser Expertise seZbstverstandZ€ch nicht

um eine Einschatzung der Arbeit unterschiedZ€cher

EZtern-BiZdungstrager gehen. Dies war von Anfang an

nicht intendiert.

VieZmehr geht es hier um eine spezifische Auswertung
und Begutachtung gezieZter programmatischer MaSnahmen

fur Manner/Vater und swar im Hinbiick auf Veranderun-

gen von festen RollenvorsteZiungen, gruBerer RoZZen-

fZexib€Zitat, innerhaZb des famiZiaZen (Erziehungs-
und Aufgabenverte€Zungs-)AZZtages.

Bei der Beschaffung kommunikativer und praktischer

Programme in der EZternarbeit mit Schwerpunkt Vater

zeigte sich foZgender SaehverhaZt:

Wir nahmen stichprobenartig Kontakt zu einigen In-

stituten/Stiftungen und Fam€Zienb€Zdungsstatten-/

zentren auf, die Angebote an EZtern riehten, so

z. B.

- dem Odenwa Zd-Institut fur personaZe Padagogik

- der KubeZ-Stiftung

- dem Haus Buchberg, Neuenburg

- dem Famifienzentrum Munchen

- dem Familiensentrum Worms

2. Vorgehensweise <und MateriaZsiehtung
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Fur aZZ diese VeranstaZter g€Zt nach ihren Aussagen,

daB ihre Kurs-Programme - auBer Tite Z und Ankundi-

gungstext - nieht schriftZ€ch fixiert vorZiegen. In

der Regel liegt die Durchfuhrung der Seminare/Kurse/

VeranstaZtungen zusatzZieh in der Hand freier Mit-

arbeiter, die be€ der KursgestaZtung inhaZtZ€ch ron

ihren Erfahrungen und Vorkenntnissen ausgehen und

dem Trager gegenuber nicht in schriftZieher Form

verpfZ€chtet sind. Austausch und Koordination finden

offenbar meist mundZich statt. Die KursunterZagen

etc. befinden sich bei den Kurs Zeitern und werden

nicht insgesamt gesammeZt oder zusammengesteZZt.

(Es se€ dann, es handeZt sich um ModeZZ-Projekte,
wie das weiter unten aufgefuhrte Projekt der

Friedrich-Ebert-Stiftung mit wissenschaftZieher

BegZeituntersuchung.)

AZZe Gesprachspartner betonen, daS sie es wiehtig

und notwendig finden, daS spezieZZe Angebote an

Manner/Vater gerichtet werden und daa sie dies

te€Zweise auch schon versueht haben. Aus ihren

Erfahrungen kristaZZisierte sich heraus, daB sich

so Zehe Angebote - anders aZs bei Frauen/Muttern -

sinnvoZZerweise auf bestimmte ZebensgeschichtZ€ch

kZar definierte Einschnitte konzentrieren, wie

z. B. die bevorstehende Geburt eines Kindes; die

Situation nach einer Trennung der Partner aZs

AZZeinerziehende(r); aber auch Kreativangebote

wie Werken fur Vater und Kinder ("Fa €ZienzykZen").

Es ist offenbar schwierig bis unm gZ€ch, Mdnner/

Vater uber das Organisieren des konkreten Erzie-

hungsa Ztages fur die Kinder, wie dies bei Muttern

mOgZ€ch ist (in SpieZkreisen, KrabbeZstuben,

-5-
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Gesprachsgruppen), fur Seminare/Kurse zu gewinnen.

Dies deckt sich mit unseren Vorannahmen.

AZZe von uns teZefonisch kontaktierten Verantwort-

Zichen bestatigen, da8 fur Manner/Vater andere Wege

gefunden und andere MugZ€chkeiten bereitgesteZZt

werden mussen.

Veranderte Ansprech- und Organisateonsformen sind

aber offenbar nicht ohne weiteres in die Zaufende

Arbeit, die auf Kontinuitat auch in der ZeitpZanung

beruht, zu integrieren bzw., es entsteht der Eindruck,

"irgendwie" nicht richt€g an das KZienteZ "Manner/

Vater" heranzukommen.

Fur Manner/Vater scheint es kein Wert an sich zu

sein, unspezifische, gZobaZe ZieZformuZierunen wie

SeZbstveranderung, Emanzipation, Introspektion,

z. B. durch Gruppenerfahrungen erreichen zu woZZen.

Dies ist ein Hinweis auf unterschiedZ€ches ErZeben

und unterschiedZ€che Einschatzung und Bewertung

von Gruppenprozessen im Gegensatz zu Frauen/Muttern.

Kommen soZehe Gruppen uber eine konkrete Themen-

steZZung ausammen - das FamiZienzentrum Munchen

bietet beispieZsweise SeZbsterfahrungsgruppen fur

werdende Vater und von ihnen getrennt Zaufende

Gruppen fur Sehwangere an - so arbeiten diese ohne

festgelegtes, festgeschriebenes Programm (aber

z. B. mit EZementen themenzentrierter Interaktion

nach Ruth COHEN).

Ubereinstimmend wurde uns berichtet, daB es ohne

Themenzentrierung sehr schwer sei, Manner/Vater zu

regeZmaS€ger w chentZ€cher Mitarbeit zu gewinnen,

-6-
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wie dies in Gruppen mit Frauen/Muttern durchaus m g-

Zich sei.

These:

Fur Manner/Vdter muB es offenbar ein kZar umrissenes

("einZeuchtendes") Thema geben, da8 sich

- einmaZ an konkreten Veranderungen in der Lebens-

situation anknupfen ZaSt (z. B. Vorbereitung

auf die Geburt eines Kindes, Geburt; Trennung
der Partner)

- oder an konkreten mit der Manner-/VaterroZZe in

Verbindung gesehenen Aktivitaten/Aktionen in

Beziehung gesehen wird (z. B. Werken mit Kin-

dern, Feste organisieren, praktisehe Arbeiten)

- oder an "FamiZienzykZen" (z. B. unterschiedZ€-

ehe AZtersstufen und Bedurfnisse des Kindes/

der Kinder)

Nach unserer Meinung ware im Erfahrungsaustausch mit

den betroffenen Mannern/Vdtern eine breitere und

genauere PaZette an Themen und AZZtagsstationen

herauszuarbeiten und beispieZhaft darzusteZZen.

Daruber hinaus, wurde uns beriehtet, durfe sich

Manner-/Vdter-Arbeit nicht unbedingt starr an die

bewdhrten Organisationsformen von Mutter-/Frauen-

Arbeit anZehnen, sie se€ aber bei eher punktueZZer
Beanspruchung der Manner/Vater durchaus auch kon-

-7-
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tinuierZich machbar. Unter punktueZZ werden bei-

spieZsweise zeitZ€ch absehbare Aktivitaten und

Aktionen verstanden, wie Feste, VeranstaZtungen,

praktisch Arbeiten etc.

Uns erinnert diese Argumentation an die Untersuchung

von Infas, Bonn-Bad Godesberg (Die 'Rolle des Mannes'

und ihr EinfZuB auf die WahZm gZ€chkeiten der Frau,

KobZenz 1975), mit der innerhaZb der Fam€Zie zwar

eine prinzipieZZe Aufgabenverte€Zung zwischen Mann

und Frau nachgeze€chnet wird, die von Mannern/Vatern

aber haufig durch punktueZZes Ubernehmen von weiteren

Aufgaben abgewandeZt wird.

These:

Es konnte sinnvoZZ sein, die emotionaZe Bedeutung

eines auch "nur" punktueZZen Engagements der Vater

im Rahmen ihrer FamiZienaktivitaten fur die Vater

seZbst und fur die einzeZnen FamiZienmitgZ€eder
bewuBt sichtbarer zu machen.

Unsere Vermutung ist, daB Manner/Vater dies fur

sich seZbst nicht immer in bewuBter Form refZek-

tieren - aber gZe€chwohZ auf individueZZe wie

soziaZe Anerkennung und Akzeptanz angwiesen sind.

So k nnte es insbesondere bei Versuchen sick etwas

"unkonventioneZZer" zu verhaZten und sich nicht

nur auf uberZieferte Muster zu beziehen, persanZiehe
Unsicherheiten und Angste ergeben, die durch eine

h€Zfreiche "uffentZ€che" Abstutaung ein Stuck weit

aufgefangen werden kunnte.
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Um unsere stichprobenartige Recherche abzusichern,

die ja ergeben hatte, das die Bemuhungen von Veran-

staZtern, sich an Manner/Vater zu wenden, einmaZ sehr

spezifische, gum anderen aber auch eher seZtene sind,

die daruber hinaus bisZang keine programmatische

Absicherung erfahren haben, wandten wir uns an das

Deutsche Jugendinstitut Munchen, dessen Forschungs-

gegenstand im Rahmen der EZternarbeit/EZterninitia-

tiven auch Manner/Vater sind und fragten dort nach

kommunikativen und/oder praktischen Programmen in

diesem Bereich.

Das DJI (Frau Orengo und Herr Leube) bestatigten un-

seren vorZaufigen Eindruck, daB es zwar etZ€che

Versuche von institutioneZZer wie eigenorganisierter
Seite in diesem Feld gabe. DaB aber (nach der Ein-

sicht in die Bedurftig- und Notwendigkeit einer

Arbeit mit Mannern/Vatern offenbar wegen spezifi-

scher objektiver wie subjektiver Schwierigkeiten)

Arbeitsans&tze nicht ausgeweitet worden seien und

sich tatsachZ€ch nicht in konkreten ausformuZierten

Programmen fur diesen Personenkreis niedergeschZagen

haben.

Aus Erfahrungen habe sich gezeigt, daa sich in be-

stehenden Manner-/Vatergruppen wenn uberhaupt, dann

auf vorhandene KommunikationsmodeZZe (Schwabisch-

Stems, Gordon etc.) bezogen wurde.

Interessanterweise scheint die Einsicht in die Not-

"wendigkeit der "Manner-/Vater(gruppen)arbeit

bewu8tseinsmaBig in den zuruckZiegenden Jahren kZar

formuZiert worden zu sein; gZe€chzeitig sind aber

konkrete Aktivitaten und Aktionen gedankZ£cher wie

9-
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praktiseher Art offenbar weder forciert, noch nach-

druckZ£ch ausformu iert worden.

These:

Unseres Erachtens Ziegt dieses eher defensive Umge-

hen an der Schwierigkeit des Gegenstandes:

WeibZiehe und mannZiche RoZZenentwurfe geh ren si-

cherZich zu den grundsatzZ€chen und am hartnackig-
sten tradierten Orientierungsparamentern auf indi-

vidueZZer wie geseZZschaftZicher/soziaZer Ebene.

Kommt es in diesem Bereich zu ProbZematisierungen
baw. Veranderungen, so stehen einmaZ Konzepte von

WeibZichkeit und MannZ€chkeit insgesamt zur De-

batte, sum anderen aber auf geseZZschaftZ€cher
Ebene struktureZZe Macht- und HerrschaftsverhaZt-

nisse, sowie deren Legitimationssysteme.

BehaZt man Zetzteres nieht - auch - im Auge, so

kommt es haufig Eu einer IndividuaZisierung der

EmanzipationsprobZ€matik, der sich Manner (wie

Frauen) dureh Ruckzug oder andere Strategien - so

Zange es geht - zu entziehen suehen Cs. dazu auch

2.3).

- 10 -
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2.2 BeispieZ fur praktische Programme:

L

Modellversuch zur Erprobung von MaBnahmen der

Erwachsenenbildung fur Familien in besonderen

sozialen Situationen

Projekttriger: Friedrich-Ebert-Stiftung

Ein BeispieZ fur programmatisch ausformuZierte EZ-

ternarbeit, das auch wissenschaftZich evaZuiert

wurde, steZZt der o.g. ModeZZversuch dar.

Wir versprachen uns durch seine AnaZyse auch fur

unsere Frageste ZZung AufachZuS. Es muB jedoch schon

hier festgeha ten werden, dad dies Zeider nicht der

FaZZ ist.

So werden in dem AbschZuBbericht des ModeZZversuehes

die Grundannahmen aufgefuhrt, von denen aus inhaZt-

Zich wie methodisch Projekte fur Fam€Zien angeboten

wurden:

" Ausgangspunkt aller Bezugsgruppenansdtze war die

aktuelle Diskussion um Familie und familienpoli-
tische Fragen, Alltagsprobleme von Familien, die
Diskussion um Wertorientierung. Eigene Erfahrungen
und Ergebnisse zu wesensverwandten Projekten waren

in diesem Zusammenhang nicht unwesentliche Punkte

bei Padagogen und Wissenschaftlern und fuhrten

dementsprechend zu einer Auswahl von konkreten

Problemfeldern und Zielgruppen. (...)

Die Familie versucht, sowohl die individuellen Be-

durfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen, als
auch allgemeine gesellschaftliche Probleme zu ver-

arbeiten und zu 16sen.

Beides zu erreichen, uberfordert nicht selten ihre

eigenen Kapazit&ten mit der Folge von "Familien-
krisen". Als auff&lligste Form k6nnen z. B. be-

nannt werden

C



- zunehmende Gewalt in Familien
- psychisch gestorte Kinder
- Ehescheidungen.

Die besondere soziale Situation der Familie wird

am deutlichsten in der Beschreibung unserer Ziel-

gruppenans&tze ...

Die nachfolgende Grafik will verdeutlichen, welche

Schwerpunkte wir aus dem komplexen Bereich 'Familie'

auswahlten, um dem Projektanspruch gerecht zu wer-

den.

Beziehungsfelder von Familien

- Wohnbereich
- Betrieb
- Verein/Organisation
- Glaubensgemeinschaft
- Partei
- Freizeit/Kultur/Sport
- Normenpragendes Umfeld
- Schule

Ansitze:· "Familien in besonderen sozialen Situationen"

Familien
und

Schicht-
arbeit

Allein-
stehende

Mutter
und V&ter

und ihre
Kinder

(a.a.0., S. 18/19)

Weiterbildungs-
unerfahrene

Familien aus

Arbeitnehmer-
haushalten im
1&ndlichen
Bereich

Familien und

gesellschaft-
liches

Engagement

AusgewiesenermaSen hande Zt es sich bei den Angeboten

um soZehe Fam€Zien in 'besonderen soziaZen Situatio-

nen', fur die neue Formen und groBe FZeribiZitaten

in der Arbeit (von professioneZIer Seite mit diesem

ModeZZprojekt) gefunden wurde.

12 -
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In den unterschiedZ€chen Projektbeschreibungen gibt

es Versuehe integrierter - teilweise paraZZel Zau-

fender Arbeit - mit EZtern· und Kindern an den an-

stehenden ProbZemen.

Durch die spezifische ZieZgruppen-AuswahZ wurden

Ober egungen fur eine "Interesse weckende Ansprache"

nutig, wobei davon ausgegangen wurde, da8 die sonst

ubZiehen schriftZ€chen Ein Zadungen fur die Veran-

staZtungen nicht ausreichen.

"Ein aussichtsreicherer Weg war, durch das Team

Kontaktpersonen innerhalb der angestrebten Be-

zugsgruppe fur die Aufgabe zu gewinnen, die in
ihrem vorher ausgew&hlten sozialen Umfeld (Be-
trieb, Nachbarschaft, Verein etc.) potentielle
Familien ansprachen. Zu berucksichtigende Fak-

toren bei diesem Schritt waren:

- Die Vertrauenswurdigkeit der Kontaktpersonen
in der Bezugsgruppe

- Die Glaubwurdigkeit infolge eigener Bemuhungen
- Die Kenntnis der Bezugsgruppensituation."

(a.a.0., S. 24)

Diese Kontaktpersonen sind insofern mit der Prob Ze-

matik der ZieZgruppe vertraut, aZs sie dieser ent-

stammen. Dies macht eine fruhzeitige Integration von

Te€Znehmerinteressen in die Seminarvorbereitung

mugZ€ch.

Nach Durchsicht der MateriaZien zeigte sich sowohZ

in methodischer, wie auch in inhaZtZ€cher Hinsicht

ein vieZschichtig angeZegtes ModeZZprojekt fur eine

Arbeit mit den angestrebten ZieZgruppen.

- 13 -
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Fur unsere Bedurfnisse hinsichtZich massenkommunika-

tiver Konzepte und Strategien sind sie aber - para-

doxerweise - einerseits zu unspezifisch, was eine

detaiZZierte und direkte Ansprache fur Manner/Vater

angeht, weiZ mit der FamiZie insgesamt und ihrer

Dynamik gearbeitet wird. Andererseits zu spezifisch,
insbesondere wegen des kompZeren Zuganges zur ZieZ-

gruppe via "Kontaktpersonen".

These:

Da sich unseres Erachtens auf breiter Basis dem Be-

reich 'Fam€Zie' gendhert werden muB, sind soZche

gut gepZanten und wissenschaftZ€ch abges€cherten

ModeZZprojekte unbedingt ein wichtiger Bestandte€Z

innerhaZb der EZternarbeit, der jedoch in eine VieZ-

zahZ weiterer MaBnahmen einzubetten sein durfte.

An dieser SteZZe muS die derzeitige Situation in dem

Bereich kommunikativer und praktischer Programme fur

die Manner-/Vater-Arbeit in der BRD festgehaZten

werden:

- Nach unseren Recherchen gibt es keine offizieZZ

erhaZtZ€chen kommunikativen und praktischen

Progradme, die exp izit fur die Manner-/Vater-

Arbeit entwickeZt worden sind und benutat werden.

- Wenn Mdnner-/Vater-Arbeit betrieben wird, so aus

den jewe€Zs "subjektiven" Erfahrungen unter-

schiedZ€cher Trager mit diesem Personenkreis im

Rahmen der E ternarbeit - quasi aus einem

- 14 -
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"Gefuhz" fur die Notwendigkeit heraus, verbunden

mit der Einschatzung des fur eine Institution

Maehbaren.

Manner-/Vater-Arbeit ist dabei Te€Z der EZtern-

arbeit, die sich im wesentZiehen aZs "Mutter-
Arbeit" konstituierte und von bestimmten

Pramissen ausgeht.

- Wie bei der EZternarbeit insgesamt, die ohnehin

nur einen Te€Z der EZternschaft errefeht und an-

spricht, zeigt sich bei den Mannern/Vdtern noch-

maZs eine Verdunnung be€ der Wahrnehmung von

Angeboten; u. a. ist es auch so, daB die Ange-

bote an Manner/Vater von institutioneZZer Seite

nicht sehr umfangreich sind/sein konnen.

Es erscheint uns nicht unprob Zematisch, empirische

Untersuchungen wie auch kommunikative Programme aus

dem US-amerikanisehen Bereich bruchZos auf bundes-

repubZikanische Gegebenheiten zu ubertragen. Der

aZZtdgZiche Umgang mit solchen Programmen und die

Konzepte und Lebensentwurfe sind durch andere Tra-

ditionen und geseZZschaft iche Standards bestimmt.

- 15 -
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2.3 Erste Erfahrungen aus der Initiativen-Arbeit

C
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Die BundeszentraLe fur gesundheitZ£che AufkZarung

hat im Rahmen der UberZegungen der starkere  Einbe-

ziehung von Mannern/Vatern in den ErziehungsaZZtag

und in die EZterngruppenarbeit mehrere Expertisen an

andere Institutionen in Auftrag gegeben, die sieh

dezidiert und ausfuhrZ€ch mit Fragen "Der RoTle des

Vaters in der Erziehung" auf dem Hintergrund von

theoretisehen und empirischen Forsehungsergebnissen

beschaftigen.

Dies ist insofern nicht unsere AufgabensteZZung.

Fur spatere massenkommunikative MaBnahmen finden
wir aber wichtig, daruber hinaus den derzeitigen

Diskussionsstand des Deutschen Jugendinstituts mit

su refZektieren, weiZ dieses sich mit den Auswir-

kungen des Einbeziehens von Mannern/Vatern in die

Initiativen-Arbeit befaat Cohne daB diese Initia-

tiven aZZerdings nach systematischen Programmen

vorgehen).

Die Diskussion erscheint uns insofern wichtig, aZs

es offensichtZ€ch in der Initiativen-Arbeit Schwie-

rigkeiten und ProbZeme fur und mit Mannern/Vatern

geben kann, die typischer Art sind und die bei evtZ.

massenkommunikativen MaBnahmen thematisiert baw.

berucksichtigt werden soZZten. In weZcher Form dies

am sinnvoZZsten geschieht, ist augenbZickZ€ch noch

offen und durfte erst im Rahmen weiterer konzeptueZ-
Zer UberZegungen zu Ze€sten sein.

Die vorZiegenden Ergebnisse aus den Initiativen

soZZten jedoch nicht ungenutzt bZe€ben.
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Unter diesem Gesichtspunkt sehen wir unsere Beschaf-

tigung mit den UberZegungen des DJI.

P. Konrad Leube, Mitarbeiter des DJI's, versucht in

einem Papier einen Prob ZemaufriS: "Wo sind die Vater

bei mutterorientierter EZternarbeit," (ProtokoZZe

und MateriaZien zur Arbeitstagung der Kontaktrunde

EZternarbeit Munchen; in Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Jugendinstitut, ModeZZprojekt "Service-

Buro fur EZternarbeit", vom 8.05.1982 in Munchen.)

Bei Arbeitstagungen trafen professioneZZ in der

EZternarbeit tatige Frauen.(1) auf Manner/Vater.

Eine zentraZe Erkenntnis ist, daB sich Manner/Vater

durch forcierte Anspruche ihrer Partnerinnen an

eine Veranderung der uberkommenen RoZZenaufte€Zung

in der Fam€Zie, bis hin zu anders definierter
und geZebter MannZichkeit, in die Ecke und in

von Frauen vorgegebene Richtungen gedr&ngt fuhZen,

von denen die Manner/Vater seZbst bisZang weder

erZebt noch erfahren haben, ob sie diese Richtung

uberhaupt einsehZagen mDchten, oder ob sie aZs

Manner/Vater nicht seZbst eine ihnen adaquat er-

scheinende LOsung finden soZZten.

"... ist insgesamt wieder deutlich geworden, daB
die Vdter=Manner pinen eigenen Weg zu sich und
zueinander finden wollen und mussen. Auf Druck
von seiten der Mutter-Frauen reagieren sie mit

Abwehr, sie wollen nicht im Schlepp sein. Ande-

rerseits tragt (Leidens-)Druck dazu bei, daB
Vdter anfangen, sich zu spuren, ihre Bedurfnisse
zu entdecken und eine Sprache zu lernen, dies
mitzuteilen. Beide, Vater und Mutter, MRnner und

Frauen, sind willens und bereit zum Gesprdch mit-

einander, aber es braucht dazu Zeit, gute Situa-
tionen, eine einigermaBen gemeinsame Sprache und

1/auf beiden Seiten Verzicht auf Epressungsversuche.

(a.a.0., S. 7 f.)
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Fur uns ist an dieser Aussage wichtig, daB Manner/

Vater sich nicht von auBen in eine Richtung drangen

Zassen woZZen - auch nicht von ihren Partnerinnen,

sondern es sick vorbehaZten, sich auf soZchen Druck

hin zuruckzuziehen baw., sich ganzZich zu verweigern.

These:

Dies geschieht unseres Erachtens nach nicht aus bo-

ser Absicht, sondern aus dem GefuhZ heraus, in den

spezifisch mannZichen - und das he€St vornehmZ€ch

durch Berufstatigkeit mit aZZen ImpZikationen ge-

pragten - Lebenserfahrungen und ElZebnisweisen von

Frauenseite nieht umfassend ernst genommen zu wer-

den - ohne daB damit notwendig einhergehen muSte,

Kritik von weibZicher Seite nicht bereehtigt zu

finden.

Hier tut sich eine ZwickmuhZe auf:

Aus den Erkenntnissen des Deutschen Jugendinstitutes,

aber auch aus Erfahrungen in der EZternarbeit insge-

samt, weiB man, daS Manner/Vater in der RegeZ erst

dann anfangen, ihre RoZZe und ihre VerhaZtensweisen

im ErziehungsaZZtag in Frage zu steZZen, wenn sie

von ihren Partnerinnen entsprechend maRAinp. Anst888

bekommen.

AZZerdings darf dies fur die EZternarbeit und fur
aZZe anderen Bemuhungen um ein Einbeziehen der

Manner/Vater nicht heiBen, daB man nun mit Defizit-

Annahmen und Defizit-FeststeZZungen hantiert. Im

Teufe Zskreis von Anspruchen, Vorwurfen, SchuZdsuche

18 -
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und SchuZdzuweisung versteinern erfahrungsgemaB
aZZe BeteiZigten, ein unbefriedigender Status quo

verfestigt sich, oder erreichte oder erreichbare

Positionen b€Zden sich im negativen Sinne zur ck

oder werden aufgegeben.

Das Deutsche Jugendinstitut steZZt in einem bisher

unver ffentZ€chten Zwischenbericht seine Erfahrun-

gen mit einer aZZerdings hochseZektierten Vater-

AuswahZ dar. (Diese Vater sind in berufZ€cher Hin-

sieht hochquaZifiziert, Akademiker, FreiberufZer

etc.)

In der RegeZ wurden auch sie mit Veranderungswun-
schen ihrer Partnerinnen konfrontiert, die u. a.

auch durch daren aktives Engagement in einer

EItern-Initiative mitverursacht wurden. Die Frauen/

Mutter streben eine.GeschZechtsroZZenangZeichung an,

was Aufgaben- und Prestigeverte€Zung in der Ehe, im

HaushaZt und in der Kinderersiehung angeht.

Das Deutsche Jugendinstitut berichtet die Ergebnisse

der Uberlegungen:

"- Von Initiativen, speziell von der mehr oder we-

niger obligatorischen Elternmitarbeit, profi-
tieren in erster Linie und nachdrucklich die
dort betreuten Kinder.

- Eltern, die sich in Initiativen engagieren,
streben unabhingig von ihrem Geschlecht und

stErker als andere Eltern Partnerschaft in der

Beziehung untereinander und in der Kindererzie-

hung an. Dieses Partnerschaftspostulat bezieht
sich auf die Aufgabenverteilung in Beruf und

Familie sowie auf deren relative Wertsch&tzung.

Haufig wird damit der Anspruch verbunden, die

- 19
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Aufgaben- und Prestigeverteilung nach dem Muster
der traditionellen Geschlechtsrollen im Sinne
einer Rollenannaherung zu uberwinden.

- Ubereinstimmung herrscht auch darin, daB so ver-

standene Partnerschaft ideologischen Bewertungen
und materiellen Strukturen in unserer Gesellschaft

(vor allem den Bedingungen des Arbeitsmarktes und
den Normen beruflicher Karrieren) entgegensteht -

mit der Folge, daB die Eltern erhebliche zus&tz-
liche Belastungen auf sich nehmen. Andererseits
erhoffen sich die Eltern von ihrer Mitarbeit in
Initiativen Ruckhalt und Unterstutzung bei der

Bewaltigung dieser Belastungen, da sie ihnen
nicht isoliert in der Kleinfamilie, sondern im
Kreis 'Gleichgesinnter' ausgesetzt sind."

(a.a.0., S. 16 f.)

Innerfam€ZiaZ bringen eigene Anspruche Manner/Vater

in eine probZematische Situation: Das Deutsche

Jugendinstitut spricht von einem mit SchuZdgefuhZen

durchsetzten 'ungZuckZ€chen Bewu8tsein' "uber eine

tief erZebte Diskrepans in der Struktur ihes AZZ-

tages".

"Auf der einen Seite stellten alle Viter auf dem

Hintergrund unterschiedlicher biographischer Er-

fahrungen den Anspruch an sich selbst, einen
wesentlichen Teil ihres allt&glichen Zeitbudgets
und ihrer Lebensenergien den Beziehungen zur :

Partnerin und zu ihren Kindern zu widmen und

damit dem gesellschaftlich sanktionierten, be-

rufsorientierten Rollenschema des Mannes eine

private Alternative entgegenzusetzen.

Auf der anderen Seite raumten die Teilnehmer mit

wenigen Ausnahmen ein, daB die berufliche Arbeit
in ihrem Leben faktisch nicht nur eine dominante,
sondern sogar eine uberragende Rolle spielt,
ausgedruckt u. a. in der Tatsache, daB der Ar-

beitstag fur die Mehrzahl regelmRBig weit mehr
als 8 Stunden umfaBt. Die Grunde dafur wurden
nicht in personlichen Praferenzen oder einer
Flucht vor Beziehungsproblemen in den Beruf

- 20 -
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gesehen, sondern in obJektiven und unbestreit-
baren Leistungszwdngen freiberuflicher und

hochspezialisierter und -qualifizierter Berufs-

tatigkeit, die fur fast alle Teilnehmer typisch
ist."

(a.a.0., S. 21)

Ergebnis sei eine emotionaZe Se bstuberforderung der

Manner/Vater bei ZetztZ€ch struktureZZ begrundeten

Schwierigkeiten.

Diese struktureZZen MangeZ warden jedoch nicht aZs

soZche von den einzeZnen erkannt, sondern auf der

individueZZen HandZungsebene in der Partnerschaft

zu bewaZtigen gesucht und fuhrten so zu unter-

schiedZ€chsten BeziehungskonfZikten.

Es erseheint uns wenig sinnvoZZ, diese struktureZZen

Schwierigkeiten zu individuaZisieren und dem ein-

ze nen Mann/Vater anzu asten. Unseres Erachtens

soZZte es auch darum gehen, Verstandnis und Ein-

sieht in soZehe struktureZZen Gegebenheiten inner-

haZb der Partnerschaft fDrdern.

In der Arbeit der Frauen/Mutter in Initiativen ver-

mutet das Deutsche Jugendinstitut - neben den Vor-

teiZen fur die Kinder - auch haufig Versuche von

Frozen, das ubZ€che "Prestige- und Attraktivitats-

gefaZZe der geschZeehtsroZZenspezifischen Tatigkei-

ten ein Stuck weit einzuebnen" (a.a.0., S. 23).

Frauen versuchten auf dem Weg des Engagements in

einer Initiative, sonst verwehrte geseZZschaftZ€che

Anerkennung zu erhaLten.

In der Beziehung der Partner kann dies haufig inner-

- 21 -
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fam€ZiaZ zu unterschweZZigen RivaZitaten um Wert

und Wichtigkeiten des jewe€Zigen Engagements - in

der Initiativarbeit der Frauen und in der Berufs-

tatigkeit des Mannes - fuhren.

Innerfam€ZiaZ gibt es offenbar ein auf diese KonfZikt-

bereiche zugeschnittenes Manner-/Vater-VerhaZten:

"Die Mehrheit der Vater praktiziert in mehr

oder weniger ausgepragter Form ein 'Segrega-
tionsmodell' der geschlechts- und partnerspe-
zifischen Lebensbereiche innerhalb des aufrecht-

erhaltenen Familienrahmens. Dem Primat, den der

Vater seiner Berufstatigkeit einrdumt, ent-

spricht auf Seiten der Mutter ein nicht wesent-
lich weniger zeitaufwendiges Engagement in der

Eltern-Kind-Initiative. Das Risiko dieses
'Modells' liegt in einer relativ schmalen Band-
breite von Beziehungsanspruchen und Bewiltigungs-
formen des Familienalltags, innerhalb der es

praktikabel erscheint. Das 'Segregationsmodell'
droht entweder an internen Reibereien zu schei-

tern, wenn die Partner nicht von ihren auf der

Beziehungsebene inszenierten wechselseitigen
Anspruchen auf Egalisierung der Geschlechtsrol-

lenunterschiede ablassen; oder es droht an einer
schleichenden Auszehrung von Gemeinsamkeit inner-
halb der Familie als Klammer zu zerbrechen, die
zu einer leeren Hulse fur zwei auseinanderstre-
bende Lebensliufe degeneriert."

(a.a.0., S. 24)

Das Deutsche Jugendinstitut vermutet, da8 uber Er-

foLgs- oder M€Berfolgschancen des vaterZ€chen

Engagements in Initiativen die Pramissen entscheiden,
"unter denen beide Partner dieses Engagement be-

treiben".

"Erfolgt das mutterliche Engagement unter den

Auspizien einer innerfamilialen Konkurrenz um

Prestige, Anerkennung und befriedigende Tdtig-

- 22
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keitsfelder (...), dann erscheint das Pendant-
motiv des v&terlichen Engagements in der Mehr-
zahl der Fille der Versuch zu sein, das inner-
familial infrage gestellte Macht- und Prestige-
gefalle in der und uber die Initiative wieder
herzustellen (...)

In einer geringen Zahl von Fillen 1&8t sich das
vaterliche Engagementmotiv aus einer familialen
Konkurrenzsituation heraus als Versuch beschrei-
ben, AnschluB zu halten bzw. teilzunehmen an

den Kontakten und Zusammenh&ngen, von denen die

Partnerin so eingenommen ist. Bei einem solchen

Versuch sehen sich die V&ter, vie Beispiele be-

legen, mitunter auf Handlangerdienste, Repara-
tur- und Putzarbeiten reduziert, die in ihnen
eher Gefuhle der Deklassierung hervorrufen als

1,eine wirkliche Teilnahme zu ermoglichen.

(a.a.0., S. 26)

Unseres Erachtens ist eine soZche Annahme angebracht;

das Aufdecken von den dem Engagement in einer Ini-

tiative zugrunde Ziegenden Motivationsstrukturen/

Antriebskraft kann aber ZetztZich wohZ nur im

gemeinsamen ProzeB der Bete€Zigten in der Initia-

tive und/oder in der Auseinandersetzung in der

Fam€Zie stattfinden - und ist Zeider nicht von vorn-

herein bewuSt durehschau- und damit handhabbar. Es

kannten jedoch vorsichtig Erkenntniswege in diese

Zusammenh nge gebahnt werden.

Das Deutsche Jugendinstitut vermutet, das gunstigere
"Voraussetzungen vorZiegen, wenn Mutter und Vater

sich einer Initiative ansehZ€eBen, um sie - abge-
sehen von den MagZiehkeiten der Kinderbetreuung -

aZs eine den Fam€Zienrahmen erweiternde gemeinsame

soziaZe Infrastruktur zur ErfuZZung ihrer Wunsche

nach Kontakten, anderen Tatigkeiten und Erfahrungen

und zur BewaZtigung von BeziehungsprobZemen in An-

spruch nehmen". (a.a.0., S, 25, 26)
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Insbesondere die M gZichkeit fur Manner/Vater uber

ein Mitmachen in einer Initiative evtZ. freund-

schaftZiche Kontakte zu anderen Mannern eingehen

zu konnen - m gZ€chst aus der naheren raumZ€chen

Umgebung/Nachbarschaft - ist aus aZZen vorLiegenden

Untersuchungsergebnissen und UberZegungen von hohem

Wert:

Fur Manner/Vater scheint es durch die spezifische

Organisation des BerufsZebens mit Konkurrenzen und

RivaZitaten untereinander probZematisch baw. schwie-

rig zu sein, Freundschaften zu anderen Mannern zu

finden und aufzubauen.

These:

ZusatzZich su konkreten DarsteZZungen uber die

Wichtigkeit spezifisch mannZieher/vaterZ€cher

Aktivitaten fur die Kinder, soZZte in massenkom-

munikativen Konzepten starker der Aspekt betont

werden, daB in EZternseZbsth€Zfegruppen im weite-

sten fur Manner/Vater potentieZZ M gZ€chkeiten

Ziegen, mit anderen Mannern/Vatern freundschaft-
Ziche Kontakte aufaunehmen.
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In aZZen theoretischen und bis ang vorliegenden em-

pirischen Erkenntnissen zeigt sich die uberragende

RoZZe der Berufstatigkeit fur die Identitats-Absi-

cherung des Mannes/Vaters. Sie wirkt nachdruckZich

als Hemmnis, wenn es um eine Veranderung der mann-

Zichen/vaterZiehen RoZZe insgesamt und um entspre-
chende Verhattensmodifikationen geht.

Das DJI und Infas stellen fest:

"Es gab allerdings einige KuBerungen, die ver-

muten, daB die Vater in der Abwigung zwischen

Beruf und Familie, zwischen sachlich erfolgs-
orientierter Selbstbestdtigung und dem Ausleben

kommunikativer Bedurfnisse in personlichen Be-

ziehungen dem Beruf letztlich den Vorrang ein-

raumen."

(DJI, a.a.0., S. 27 f.)

"Die geringe Bereitschaft der MRnner, an ihren
beruflichen Ambitionen zugunsten der Frau Ab-

striche zu machen, ist wahrscheinlich eine der

'h&rtesten' Barrieren vor einer Verbesserung
der Chancen der Frau in Beruf und Gesellschaft."

(Infas, a.a.0., s. 84)

Eine rein instrumenteZZe Orientierung bei Mannern/

Vatern wird in theoretischen ModeZZen kontrovers

diskutiert.

Zunehmend zeigen sick aber deutZiehe Tendenzen bei

Mannern/Vatern im Fam€ZienaZZtag in der Auseinander-

setzung mit dem Kind/der Partnerin GefuhZsbereiehe

2.4 InstrumentaZitat versus Expressivitat
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auszuZoten und auszubauen, die sieh im BerufsZeben

nur schwer oder gar nieht verwirkZichen Zassen. AZs

Stichwort sei hier das der "Neuen Vater" genannt,

auf die in den Literaturexpertisen ausfuhrZ€ch

eingegangen wird.

SeZbst wenn soZehe Tendenzen mOgZ€cherweise gesamt-

geseZZschaftZ€ch nur exempZarischen Charakter haben

kDnnen, so bieten sie auch fur die Mehrheit uberZe-

genswerte Orientierungspunkte und zeigen positive

Konzepte von Veranderbarem und Machbarem.

These:

Wir foZgen der Einschatzung einer uberragenden Be-

deutung des Berufes fur den Mann/Vater. Wir schZa-

gen aber vor, sieh nicht unn tig und ausschZieBZich

auf Veranderungen der berufZ€chen Ambitionen von

Mannern/V&tern zu fixieren - obwohZ man dieses

Thema zweifeZZos nicht unter den Tisch faZZen

Zassen kann.

Es k nnte sinnvoZZer sein, beispieZhaft aufzuzeigen,

weZche gefuhZsm&8€gen MOgZichkeiten fur Manner/

Vater in einer umfassenden Bete€Zigung am Ersie-

hungsaZZtag Ziegen, ohne daB prinzipieZZ von einer

Veranderung der Berufstatigkeit fur aZZe ausgegangen

wird. So bestunden Chancen - neben individueZIen

Aspekten - z. B. bei gemeinsamen Aktionen/Aktivita-
ten in der Nachbarschaft ais FamiZie insgesamt
soziaZ aufautreten und neue Aufgaben und RoZZen zu

ubernehmen.
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2.5 Aufgabenverte€Zung und Zufriedenheit in der

Partnerschaft

In der Infas-Untersuchung wird festgehaZten., daB die

eher instrumente Le (= mann iche) und eher expressive

(= weibZiehe) RoZZenaufte€Zung von beiden GeschZech-

tern dem Grunde nach (noch) akzeptiert wird. Ferner

gibt es auch einen recht hohen Grad an Ubereinstim-

mung uber die Aufgabenverte€Zung innerhaZb der

Fam€Zie, mit der beide Te€Ze im Prinzip einverstan-

den sind.

Die Zufriedenheit mit der Ehe insgesamt ist aber

deutZ€ch geringer, aZs dies bei so hoher Oberein-

stimmung uber die Aufgabenverte€Zung suggeriert

werden kannte.

"Mit einem Wert zwischen 30 Prozent und 40 Pro-

zent liegt jedoch die diffuse allgemeine Zu-

friedenheit erheblich niedriger als die spezi-
fische Zufriedenheit mit der Aufgabenverteilung
(70 % bis 90 %).

Wihrend die Organisation des Ehelebens im groBen
Ganzen reibungslos verlduft, ist das tragende
Lebensgefuhl der Ehe, wenn man so will: ihre
emotionale Lebensqualitat, weniger beruhigend.
Die hohe Zufriedenheit mit dem Betrieb des ehe-

lichen Haushaltes darf uns nicht uber die gerin-
gere Zufriedenheit mit der ehelichen Beziehung
tiiuschen."

(Infas, a.a.0., S. 75 f.)

Wir haZten diese gegeneinanderZaufenden ErZebens-

weisen fur wichtig und be€ der zukunftigen Entwick-

Tung fur bedeutsam. Es ist sicherZich hiZfreich fur
den einzeZnen insofern auch neue Lebensentwarfe und

-vorsteZZungen gedankZich nahergebracht zu bekomen.
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Es ist offenbar individueZZ sehwer durchschaubar,

welcher Art die Zusammenhange sind, bei durchaus

gemeinsam gete€Zten VorsteZZungen uber die RoZZe

und Funktionste€Zung der Frau/des Mannes in einer

Partnerschaft und daraus sich ergebender struktu-

reZZer Ungerechtigkeit in dieser Partnerschaft.

Die EinsteZZungen uber die fam€ZiaZe ArbeitsteiZung
- und damit uber weib iche und mannliche Ro Len -

sind im konkreten VerhaZten uberwiegend noch wirk-

sam; auf der Ebene der VorsteLLungen haben sich in

den Zetzten Jahren offensichtZich Veranderungen

ergeben.

So steZLt Infas fest, "daB die traditioneZZe fami-

ZiaZe RoZZenverte€Zung nach wir vor positiv hinge-

nommen wird, aber keineswegs mehr aktiv gegen

AZternativen verteidigt wird: die Leitb€Zder vom

Mann aZs Ernahrer und der Frau aLs der Fursorgerin

der Fam€Zie sind zwar noch guZtig; die Umkehrung

dieser Leitb€Zder aber wird nicht abgeZehnt."

(a.a.0., S. 124)

These:

Infas steZLte bei Mdnnern/Vatern im Gegensatz zu

Frauen/Muttern eine geringere RoZZenfZexibiZitat

fest. Gerade deshaLb erscheint es uns besonders

wichtig, aZternatives Verhaiten und aZternative

Konzepte gegenuber den herkOmmZ€chen fur Manner/

Vater sinnZich wahrnehmbar werden zu Zassen - und

dies auf unterschiedZ€chen Ebenen - von VerhaZtens-

variationen im ErziehungsaZZtag bis hin zu sich

andernden Leitb€Zdern.
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Es ist sicherZ€ch berechtigt, daB aZZe Untersuchun-

gen, die sich mit dem Thema der verstarkten Einbe-

ziehung von Mannern/Vatern in den ErziehungsaZZtag

befassen, festst€ZZen, daB vorrang€g konkrete  kono-

mische H€Zfsangebote fur die Fam€Zie bereitstehen

muBten. Auch wird immer wieder festgehaZten, daB

eine  konomische Unabhangigkeit der Frauen durch

eigene Berufstatigkeit offenbar eine gunstigere Vor-

aussetzung fur Veranderungen auch des fam€ZiaZen

ZusammenZebens ist. Dies waren GrundZagen in jedem

Veranderungspro:08.

Der Zusammenhang zwischen  konomischen Bedingungen

und MugZ€chkeiten und Zangfristigen VerhaLtensver-

anderungen bei Mdnnern wie Frauen ist jedoch kein

Zinearer, sondern ein vieZfdZtig verwobener, der es

erforderZich macht, sich mit breitgestreuten - wenn

auch trotzdem zieZgerichteten - MaBnahmen dem

Gesamtbereich anzundhern.
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