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Vorwort

Bemuhungen um eine Verbesserung der Situation werdender

Mutter sind - unter politischen Gesichtspunkten - im Zu-

sammenhang zu sehen mit den Bestrebungen der Bundesregierung

un eine allgemeine Veranderung der Position der Frau in

unserer Gesellschaft. Gesellschaftspolitische Reformen und

das Verlangen nach einer modernen demokratischen Gestaltung

unseres Industriestaates erfordern eine st3rkere Mitwirkung

der Frauen. Es geht darum, den Frauen mehr als bisher zu

ermbglichen, ihre gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft

und damit in Politik, Beruf und Familie zu erfullen.

Im Rahmen dieses umfassenden Programms sind die besonderen

Probleme, die sich fur Frauen aus ihrer Rolle als Mutter

ergeben, als eine - fur die gesellschaftliche Entwicklung

allerdings sehr wichtige - Teilfrage zu sehen. Dieser Aspekt

der Gesamtproblematik wird noch konkreter, wenn man die Analyse

allein auf die Situation der werdenden Mutter abstellt. Die

Bedeutung der Fragestellung wird dadurch aber nicht beein-

trachtigt. Der Hinweis auf positive oder negative Wirkungen
fur die Entwicklung des menschlichen Lebens in seiner prdna-
talen Phase vermag die schwierige Problemlage ebenso hervor-

zuheben, wie die Erinnerung an gesundheits- und familien-

politische Aspekte der Situation werdender Mutter. Von daher

ist zu hoffen, daB auch die Bemuhungen der dem Bundesministerium

fur Jugend, Familie und Gesundheit nachgeordneten Bundeszen-

trale fur gesundheitliche Aufklarung um die FOrderung und

Verbesserung einer sachgemaaen Information der werdenden Mut-

ter durch diese Analyse auf ein breiteres Fundament gestellt

werden k6nnen.



Von der Thematik her gesehen ist die Untersuchung geeignet,

einen Teilbereich der umfassenden Fragestellung "Mutter

und Kinder in der Bundesrepublik Deutschland", zu der das

Bundesministerium fur Familie und Jugend im Jahre 1969 eine

Untersuchung herausgegeben hat, zu vertiefen. In der Annahme,

daB auch die vorliegenden Ergebnisse fur einen graBeren

Personenkreis von Bedeutung sind, m6chte ich sie durch diese

Ver6ffentlichung einem weiteren Interessentenkreis zur Ver-

fugung stellen.

64 3**i
Bundesminister far Jugend,

Familie und Gesundheit
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I. DIE GESELLSCHAFTLICHE
SITUATION WERDENDER MUTTER
IN DER BUNDESREPUBLIK

DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DER STICHPROBE

1. Zusammenhang twischen Alte _und Schichtzugehorig-
keit werdender Mutter

In der Bundesrepublik Deutschland werden j&hrlich
knapp 900.000 Kinder geboren, davon rund 90 % von

Muttern im Alter zwischen 20 und 39 Jahren.

Die Altersgruppe der 20- bis 29-jahrigen Mutter

sorgt dabei fur den groBten Anteil der jahrlichen
Geburtenrate: 60 % der bundesrepjA  ikanischenKinder kommen-Ve¥r'iehon Miittern·

Unsere Stichprobe spiegelt diese Verhdltnisse mit

hinreichender Genauigkeit:

86 % unserer befragten verdenden Mutter

sind zwischen 20 und 39 Jahren alt,

61 % zwischen 20 und 29 Jahren alt

(Tabelle 1, Seite 4)

Ahnlich verhalt es sich bei den zugehorigen Ehe-

minnern: rund 84 % der zukunftigen VAter sind zwi-
schen 20 und 39 Jahren, davon unfefahr die Halfte

zwischen 20 und 29 Jahren alt. Der Anteil der 30-
bis 39-jihrigen VAter ist einleuchtenderweise
groBer als derjenipe der gleichaltrigen Mutter-

Gruppe, da Eheminner in der Regel um einige Jahre

alter sind als ihre Frauen (Tabelle 1, Seite 4)

DaB dieser Altersunterschied zwischen Ehegatten
normalerweise nur wenige Jahre betragt, zeigt so-

wohl die amtliche Statistik (1968 betrug das

--

+)
Quelle: Statistisches Jahrbuch fur die BRD, 1970



Heiratsalter fur Erst-Ehen bei Mannern 25,8 Jahre,
bei Frauen 23,3 Jahre), als auch ein Erpehnis un-

serer Befragung: jeweils drei Viertel der verhei-

rateten Schwangeren in den verschiedenen Alters-

gruppen befinden sich mit ihrem Ehemann im glei-
chen Lebensjahrzehnt.

Daraus ergibt sich als gesellschaftliche Norm:

man heiratet Anfang bis Mitte des 3. Lebensjahr-
zehnts (20 bis 26 Jahre).
Der Ehemann ist etwa 2 bis 3 Jahre alter als sei-

ne Frau.

Die meisten Kinder werden in der Regel noch vor

dem 30. Geburtstag ihrer Eltern geboren,
bis spatestens zum 40. Geburtstag beider Eltern
ist die Familie komplett.

a) Soziale Schicht (Tabelle 1, Seite 4)

Im Hinblick auf den beschriebenen Werdegang
einer "Durchschnittsfamilie" ergeben sich al-

lerdings eindeutige schicht-spezifische Unter-

schiede:

Am deutlichsten tritt das beschriebene Durch-

Schnittsverhalten bei Familien der Mittelschicht

zutage: fast drei Viertel unserer Mittelschicht-
Mutter sind zwischen 20 und 29 Jahren alt, wo-

bei 42 % dieser Schwangeren-Gruppe bereits ihr

2. oder 3. Kind erwarten. Die zugehdrigen Vater

der Mittelschicht stammen zur Halfte aus der

Altersgruppe der 20- bis 29-jahrigen, ein wei-

teres Drittel ist zwischen 30 und 39 Jahren alt.

  Oberschicht-Eltern sind bei der Geburt ihrer
Kinder in der Regel Alter als Eltern anderer

Schichten. Die Gruppe der 30- bis 39-jahrigen
Schwangeren ist in der Obersehieht mit 30 %
uberdurchschnittlich groB, wobei fast zwei

Drittel der Schwangeren aus der Oberschicht

erst ihr erstes Kind erwarten. Von den zukunf-

tigen Vatern der Oberschicht sind rund 60 %
uber 30 Jahre alt, auch dies ist ein Wert, der

weit uber dem Durchschnitt liegt.

/
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In diesem Zusammenhang erscheint die Frage
interessant, ob das relativ hohe Erstgeburts-
alter der Oberschicht-Mutter auf ein spdteres
Heiratsalter zuruckzufuhren ist, oder ob sich
Obersehicht-Frauen eines gezielteren Familien-

planungsverhaltens befleiBigen, d.h. geschick-
teren Umgang mit EmpfAngnisverhutungsmitteln
pflegen·

Ob das durchschnittliche Heiratsalter bei

Frauen verschiedener sozialer Schichten dif-

feriert, kann anhand unserer Ergebnisse nicht
beantwortet werden, da das Heiratsalter nicht
erhoben wurde.

Pruft man jedoch, wie lange die Befraften,
die ihr erstes Kind erwarten, bereits verhei-

ratet sind, so erveben sich folgende schicht-

spezifische Unterschiede:

Ehedauer

Verheiratete Erstgebarende der

Unterschicht Mittelschicht Oberschicht
Basis 195 155 80

0 bis 2 Jahre
3 bis 4 Jahre
5 Jahre und langer
Keine Angabe

76 %

10 %

11 %

3%

70 %

18 %

10 %

2%

100

45 %

35 %

16 %

4%

0

Fast drel Viertel der erstgeborenen Kinder der

Mittel- und Unterschicht kommen dfmnach in den

ersten beiden Ehejahren zur Welt+1· Das laSt

darauf schlieBen, daB Empf ngnisverhutungsmit-
tel kaum benutzt wurden.

+)
Das entspricht ziemlich Fenau den Verhaltnissen
in der Bev61kerung: 1968 bekamen in der Bundes-

republik drei Viertel der junfverheirateten
Eltern (Ehedauer 0-2 Jahre) ihr erstes Kind.
Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1970
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Tabelie 1

DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER STICHPROBE

Familienstand

Gesamt

Basis 1005

Ledig

Verwitwet/geschieden

Verheiratel

Getrennt lebend

Alter der Mutter

Unter 20 Jahren

20 bis 29 Johre

30 bis 39 Jahre

40 Jahre vnd alter

Alter des Ehemannes

Unter 30 Jahren

30 bis 39 Jahre

40 Jahre und alter

Mutter ledig, geschieden
oder verwi twet

Keine Angabe

9%

1%

90 %

+

100

12 %

61 %

25%

2%

100

49 %

34 %

6%

Soziate Schicht

Unterschicht

568

11%

1%

88 %

+

100

17 %

55 %

25%

3%

100

50 %

29 %

7%

101 %

Mittelschicht Oberschicht

296 139

7%

1%

91 %

1%

100

6%

73 %

20 %

1%

100

51 %

35 %

4%

4%

2%

93 %

1%

100

2%

67 %

30 %

1%

100

35 %

53 %

6%

10 % 12 % 8% 6%

]% 3% 2%

100 100 100

4



Dagegen wurden uber die Hdlfte der Obersehicht-

Frauen erst im dritten Ehejahr oder noch sphter
schwanger, ein Ergebnis, das sich ohne den re-

gelm&Bigen Gebrauch von Empfingnisverhutungs-
mitteln wahrscheinlich nicht erzielen lABt.

Daraus ergibt sich, daB Oberschicht-Frauen
- unabhangip von ihrem maglicherweise auch
hoheren durchschnittlichen Heiratsalter -

die Geburt ihrer ersten Kinder in der Tat zu

einem sehr viel gr8Beren Prozentsatz in die

spAteren Ehejahre verlegen, also aktivere

Familienplanung betreiben, als Mutter der

Mittel- und Unterschicht.

Zur ErklArung dieses "Oberschicht-Verhaltens"
mussen mehrere Faktoren herangezogen werden:

die in der Regel bessere und lingere Be-

rufsausbildung der Oberschicht-Eltern,
sowie die dadurch bewirkte intensivere
Bindung an den ausgeubten Beruf lassen
die allzu fruhe Beschdftifung mit dem

'
Kinderproblem ungelegen erscheinen, zu-

mal der schicht-spezifische Lebensstan-

dard in der Oberschicht selten vor dem

30. Lebensjahr des Ehemannes erreicht
wird.

Zudem haben Oberschicht-Eltern schon aufgrund
ihrer besseren Ausbildung eher Zugang zu In-
formationen uber Aufklarungs fragen und Empfang-
nisverhutungsmethoden.

Unterschicht-Familien verhalten sich im Hin-
blick auf Geburtstermine und Geburtenfolge
ihrer Kinder grundsatzlich ahnlich wie die

Familien der Mittelschicht. Auch hier werden

die Kinder relativ frGh Fezeugt· Die Vdter

sind zur Halfte, die Mutter zu fast drei Vier-
tel unter 30 Jahren alt, wobei weit mehr als

die H&lfte unserer Unterschicht-MEitter bereits
ihr 2., 3. oder soFar 4. Kind zur Welt bringt.

5



Tabelle 2

DEMOGRAPHISCHE MERI<MALE DER STICHPROBE

Familienstand

Ledig

Verwitwet/geschiedlen
Verheiratet

Getrennt lebend

Soziate Schicht

Unterschicht

Mittelschicht

Oberschicht

Gesamt

Alter der Befragten

Unter 20 bis 29 30 bis 39 40 Jahre
20 Jahren Jahre jahre und alter

1005 117 618 247 22

9%

1%

90 %

+

57%

29 %

14 %

100

Or sgral e
GroBstadt

35%
(Uber 100 000 Einwohner)

Mit telstadt
16 %

(20 000 - 100 000 Einwohner)

Kleinstadt, Dod 50 %

101 %

Konfession

Kai tholisch

Evangelisch

Andere/keine

42 %

54 %

3%

99 %

36 % 7%

1%

64 % 91 %

-+

81 %

15 %

3%

99 %

28 %

15 %

56 %

99 %

43 %

56%

2%

101 %

1 % 9%

1% 5%

97 % 86 %

1% -

9% 100 100

49 %

37 %

14 %

100

37 %

17 %

58 %

25 %

17 %

100

34 %

13 %

86 %

9%

5%

100

19 %

9%

46 % 53 % 73 %

100 100 101 %

40 %

57%

3%

100

47%

48 %

4%

99%

45%

41 %

14 %

100

Basis

100 100 9

2

4
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In der Unterschicht kommen ganz junge (unter
20-jdhrige) und relativ "alte" Mutter (40 Jahre

und alter) haufiger vor als in der Mittel- und

Oberschicht. Dies bedeutet, da8 Unterschicht-
Frauen im allgemeinen fruher mit dem Kinder-
kriegen anfangen und spater damit aufhoren ala

Frauen der h8heren sozialen Sehichten.

Frauen der Unterschicht stellen den groBten
Prozentsatz ledifer Schwangerer.

b) Alter (Tabelle 2, Seite 6)

Ganz junge (unter 20-jahrige), aber auch Altere

Schwangere (uber 40 Jahre) sind uberdurchschnitt-

lich haufig nicht verheiratet und stammen mit

groBer Mehrheit aus der Unterschicht.

Uberdies geschehen solche "Fehltritte" ganz

junger oder relativ alter Mutter eindeutig
haufiger in Kleinstadten und auf dem Land als

in der Groastadt.

Auch diese Erpebnisse lessen auf einen Mangel
an sexueller Aufklarung, Rerade im Zusammen-

hang mit Frapen der Empfhnfnisverhutung und

Familienplanung, bei bestimmten Gruppen
schlieBen

bej Jugendlichen, Alteren Frauen, spe-

ziell der Unterschicht,
wie auch bei der Land- und Kleinstadt-

Bevolkerung,
scheint sexuelle Aufkldrung offensichtlich noch

nicht stattgefunden - oder nichts fenutzt -

zu haben.

7



Die Widerstande Keven sexuelle Aufklbrung sind
im einzelnen noch genauer zu prufen.

Konfessionelle Motive scheinen zumindestens bei

jungeren Frauen keine Rolle mehr zu spielen,
denn die ganz jungen Mutter (unter 20 Jahren),
die den groBten Prozentsatz der Ledimen stellen,
sind weder uberdurchschnittlich h ufig katho-

lisch noch evangelisch.

Bei den Alteren Schwangeren kann dies nicht

ganz ausgeschlossen werden. In diesen Alters-

gruppen ist der Anteil der katholischen Miitter
dberdurchschnittlich groB, allerdings - wie

noch zu zeigen sein wird - auch die Zahl der

ungewunschten Kinder, wobei die aktive EmpfAng-
nisverhutung in dieser Altersgruppe haufiger
abgelehnt wird als von ji'ingeren Befragten.

4
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2. Familienstand: unverheiratete und verheiratete

werdende Mutter

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im

Jahre 1969 rund 45.000 uneheliche Kinder ge- ,)
boren, etwa 5 % des gesamten Geburtenjahrgangs

Diese Proportionen wurden von unserer Stichprobe
annahernd Renau getroffen:

Zwar ist der Anteil der unverheirateten Mutter in

unserer Stichprobe doppelt so grom, wie der Anteil

der jahrlich unehelich veborenen Kinder in der

Bundesrepublik, (inspesamt 10 % unserer Befragten
sind unverheiratet, also lediF, Reschieden oder

verwitwet). hedoch ist anzunehmen, daB sich viele

unserer bisher noch unverheirateten Mutter ver-

mutlich bis zur Geburt ihres Kindes noch verhei-
raten werden. Diese Annahme wird durch folwende

Ergebnisse perechtfertift:

o Fast drei Viertel unserer unverheirateten

Mutter geben an, sie seien verlobt oder

"so gut wie verlobt".

0 Zwei Drittel der unverheirateten Mutter

befinden sich noch in den ersten sechs

Schwangerschaftsmonaten. Im achten und

neunten Monat ist nur noch ein sehr klei-

ner Prozentsatz der Schwangeren unver-

heiratet.

Bei den verheirateten Schwangeren finden

wir - entsprechend der statistischen Zu-

fallswahrscheinlichkeit - in jedem Schwan-

Ferschaftsmonat in etwa einen fleich vroBen
Anteil der Befraften. Da sich unsere unver-

heirateten Schwanveren uberdurchschnittlich

hdufig noch am Repinn der Schwangerschaft

befinden, kann daraus veschlossen werden,
daB mit fortschreitender Schwanverschaft

die EheschlieBunfen zunehmen.

+)
Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1970
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0 Das vorehelich gezeugte Kind als Ehe-

schlieBungsgrund war auch bei vielen

unserer verheirateten Schwangeren nach-

Zuweisen: etwa 11 % der Verheirateten
waren schon schwanger, als sie in den

Ehestand traten.

Es ist also anzunehmen, daB der Prozentsatz der

schlie lich unehelich geborenen Kinder in unserer

Stichvrobe wahrscheinlich nicht uber den der Ge-

samtbevolkerung liemen wird (etwa 5 %).

Unterstellt man, da8 von den 10 % unserer bisher

unverheirateten Schwangeren noch etwa die Halfte

heiraten wird und rechnet den Anteil der Verhei-

rateten hinzu, bei denen das Kind offenbar der

EheschlieBunwsgrund war, so erfibt sich,

daB immer noch etwa 15 1 aller Ehen Ve-
schlossen werden, weil ein Kind unter-

wegs ist.

Die Anzahl der unehelich geborenen Kinder in der
Bundesreoublik sinkt lanpfristiv, wenn auch Fe-

ringfugil (zum Vergleich: 1960 Maren es noch 6,3 1,
1963: 5,5   und 1970: 5,0 % des Fesamten Geburts-

jahrvanpes ).

Zu dieser VerAnderung haben mit groaer Wahrscheln-
lichkeit die versthrkten BemuhunFen um sexuelle

AufklkrunF der Bevolkerung beigetragen, so wie sie
in den vergangenen Jahren von den Massenmedien in

der breiten Offentlichkeit betrieben wurden.

Um so eher ist eine venauere Untersuchunf der Grup
pe unverheirateter Schwangerer von Interesse, die

zu 85 1. anpeben, sie hatten das erwartete Kind

uberhaunt night, oder wenipstens nicht zu diesem

Zeitpunkt vewollt.

+,
Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1970

1 1
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Bei der Analyse der demographischen Merkmale

unverheirateter Schwangerer mussen wir uns

allerdings auf die Gruppe der ledigen beschran-

ken, da geschiedene und verwitwete Schwangere
in unserer Stichprobe in zu kleiner Zahl erfaBt

wurden. Als Vergleichsgruppen weisen unsere

Tabellen

0 verheiratete Schwangere, dle erst nach

Eintritt der Schwangerschaft veheiratet
haben ("MuBehen") sowie

0 Verheiratete, deren Kind ordnungsgemaB",
fruhestens 9 Monate nach der Eheschlies-

Sung geboren wird

a) Alter (Tabelle 3, Seite 14)

Fast die Halfte der ledigen Sehwangeren ist

unter 20 Jahre alt, und fast alle ledigen
Mutter sind unter 30 Jahre alt. Das trifft
in gleichem MaBe auch auf Verheiratete zu,

die erst nach Eintritt der Schwanger-
schaft geheiratet haben.

b) Ortsgroae (Tabelle 3, Seite 14)

"MuBehen" werden mit froBer Mehrheit in Ge-

meinden unter 100.000 Einwohnern geschlossen,
wohingegen die ledigen Mutter uberdurchschnitt-
lich hdufig in GroBstidten wohnen.

aus.

11



Tabelle 3 weist den Familienstand der Be-

fraften, bezogen auf die OrtsgroBe des Wohn-

ortes aus. Stellt man diesen Zusammenhang
zwischen Familienstand und OrtsproBe unge-
kehrt dar, also die OrtsgroBe bezogen auf

den Familienstand, so wird das obige Ergeb-
nis noch deutlicher sichtbar:

Familienstand

Ortsgrate
Befragte in Gemeinden

unter 100.000 uber 100.000 Einwohnern
Basis 655 350

ledig, geschieden,
verwitwet

verheiratet nach

Eintritt der 32 van-

gerschaft

verheiratet vor

Eintritt der Tcliwan-

gerschaft
101%

Es werden zwar sowohl in der Gro8stadt als auch
in kleineren Gemeinden etwa gleich Froae Antei-

le, nAmlich ein Funftel aller Kinder unehelich

gezeugt, jedoch hat eine uneheliche Schwanper-
schaft fur die Betroffenen .je nach ihrem Wohn-

ort offensichtlich unterschiedliche Konsequen-
zen.

Auf dem Land, in Klein- und Mittelstadten wird

in solchen FAllen eher peheiratet, also eine
"MuBehe" geschlossen.

In der Groastadt ist dieser Brauch nlcht mehr

in dem MaBe ublich, hier bleibt ein proBerer
Prozentsatz der Frauen, deren Kinder unehelich

gezeuft wurden, unverheiratet.

8% 13 %

14 % 6%

79 % 81 %

100

12



Die Ergebnisse zum Alter ledi/er Schwangerer
best&tigen also noch einmal, dae junge Mid-

ehen in Fragen der EmpfRngnisverhutung offen-

sichtlich nicht in ausreichendem MaSe aufge-
klArt sind.

Diese Tatsache ist verbluffend, logischer-
weise mueten gerade unverheiratete junge Frauen

an der Verhutung unervunschter Schwangerschaf-
ten besonders interessiert sein.

Der groBe Anteil unehelich gezeugter Kinder bei

ganz jungen Frauen beweist, daB das Thema

EmpfEngnisverhutung fur· junge Madchen offen-

sichtlich tabuisiert wird.

Dem liegt zugrunde, daB auch der uneheliche

Geschlechtsverkehr gesellschaftlich tabuisiert
wird.

DaB junge Leute trotzdem nicht darauf verzieh-

ten mdgen, heweisen unsere Ergebnisse:

vorehelicher Geschlechtsverkehr wird aller-

orten, sowohl in der GroBstadt als auch in
kleineren Gemeinden gleich haufip gepflegt.

Die Bevolkerung kleinerer Gemeinden konserviert

dabei die traditionelleren Brduche im Hinbliek
auf die EheschlieBun :

es muB veheiratet werden, um die "Schande"
nicht wirksam werden zu lassen, daB man schon

vor der Fhe Geschlechtsverkehr hatte, bei dem

ein Kind gezeugt wurde.

In GroAsthdten hat sieh der soziale Druek im

Hinblick auf die sexuelle Moral dagegen offen-

siehtlich bereits gelockert:

hier muB ein unehelich Fezeugtes Kind nicht
mehr in dem MaBe durch eine "MuBheirat" legi-
timiert werden. Das bedeutet, daB man den vor-

ehelic·hen Geschlechtsverkehr mehr sanktioniert,
als das in kleineren Gemeinden auf dem Lande

geschieht.
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Tabelle 3

DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER STICHPROBE

Alter

Unter 20 Jahren

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 Jahre und alter

Soziale Schicht

Unterschicht

Mittelschicht

Oberschicht

Gesamt Ledig

1005 92

12 %

61 %

25 %

2%

100

57 %

29 %

74 %

100

Fami lienstand der Befragten

46 %

50 %

2%

2%

100

70 %

24 %

6%

100

Verheiratet
nach vor

 nir-itt der Schwangerschaft
101 799

47 %

52 %

1%

4%

64 %

30 %

3%

0 101 %

66 %

28 %

6%

100

Ortsgr6Be

GroBstadt
35 % 46 % 22 %

(uber 100 000 Einwohner)

Mittelstact
16 % 12 % 20 %

(20 000 - 100 000 Einwohnery

Kleinstadt, Dorf 50 % 41 % 58 %

100 99 % 100

Konfession

Kai tholisch

Evangelisch

Andere keine

42 %

54 %

3%

99 %

37 %

61 %

2%

100

41 %

54%

4%

99 %

54%

30 %

15 %

99 %

49 %

100

43 %

53 %

4%

100

Basis

10

35 %

16 %
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Auch konfessionelle Normen scheinen die Nei-

gung zu unehelichem Geschlechtsverkehr bei

jungen Frauen kaum mehr zu prAgen.

DaB ledige Schwangere uberdurchschnittlich
hdufig protestantischer Konfession sind, be-

deutet moglicherweise, daB sittlich moralische

Verhaltensnormen ihrer Kirche hier eine noch

geringere Rolle spielen als bei katholischen

Frauen.

Daruber hinaus ist dieses Ergebnis auch im Zu-

sammenhang mit der uberdurchschnittlieh haufi-

pen FroBstddtisehen Herkunft dieser Schwangeren-
Grunpe zu sehen: westdeutsche GroBstAdte haben
bis auf wenive Ausnahmen mehrheitlich protestan-
tische Revalkerung.

d) Soziale Schicht, Schulbildung und Beruf

(Tabellen 3 und 4, seiten 14 und 19)

Genauere Reachtung verdient das Ergebnis, daA

ledire Schwangere mit groaer Mehrheit (70 %)
der sozialen Unterschicht anweh6ren (Tabelle 3).

Dieses Ergebnis ist zunachst methodisch zu

relativieren:

Das Verfahren zur Bestimmung der sozialen

Schichtzugehorigkeit unserer Befragten
kombiniert mit unterschiedlicher Wertig-
keit Anfaben zur Schulbildunp der Befrap-
ten, ihres Netto-Haushalts-Einkommens,
sowie ihres eivenen Berufes, sofern sie

c) Konfession (Tabelle 3, Seite 14)
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berufstgtig ist. Ist sie selbst nicht

berufstdtig, schlagt der Beruf des Haus-

haltungsvorstandes, d.h. in der Refel
also   s Ehemannes, in der Wertunp zu

Buch.

Von unseren ledifen Schwangeren sind 87 % voll

berufstatig, von den verheirateten nur 37 0.

Die Ledigen wurden also fast ausschlie8-
lich nach ihrer eivenen sozialen Stel-

lung,
die Verheirateten iiberwiepend nach der

ihrer EhemAnner einvestuft. Da die Ehe-

m:nner der Verheirateten in der Revel
eine bessere Ausbildung, somit einen
besser bezahlten Beruf und auch ein hohe-

res Haushaltseinkommen besitzen als ledi-

ge Frauen, erklart sich die Differenz in

der sozialen Sehicht zwischen ledigen und

verheirateten Schwangeren teilweise hier-
aus.

Somit besapt dieses Ergebnis junachst nichts

anderes, als daB unverheiratete berufstRtige
Frauen in der Repel sozial schlechter Ve-
stellt sind als ihre verheirateten Geschlechts-

wenossinnen. Es spiefelt insofern soziale Reali-

tat, als die Eheschlieaung fur die meisten
Frauen unserer Gesellschaft eine Verbesserung
ihrer sozialen Stellung bedeutet.

AllerdinFS zeipt sich, daB auch verheiratete

Schwanvere, die erst nach Eintritt der Schwan-

perschaft heirateten, deren Kinder also un-

ehelich pezeupt wurden, uberdurchschnittlich

+)
Siehe Bemerkunpen zur Methode: die Bestimmunp
von sozialen Schichten durch das Punktgruppen-
system, Seite
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hAufig der sozialen Unterschicht angehoren.
In der Unterschicht werden also in der Tat

mehr uneheliche und auch mehr ungewunschte
Kinder gezeugt als in der Mittel- und Ober-

schicht.

Daa es sich hier um ein Aufklarungsproblem
handelt, auf das noch ndher einzugehen sein

wird, wurde bereits angedeutet.

Um welche Unterschiehts-Gruppen es sich dabei
im einzelnen handelt, wird deutlich, venn man

die Frauen, deren Kinder unehelich Wezeugt
wurden, auf zwei weitere demographische Merk-

male untersucht: ihre Schulbildung und ihren
eigenen, jetzt oder vor der EheschlieBung aus-

geubten Beruf (Tabelle 4, Seite 19)

Es zeigt sich, daB sich unter den Befraften
mit Volksschulbildung und auch unter den Ar-

beiterinnen nicht mehr ledige Mutter
befinden als verheiratete, die im burgerlichen
Sinn ordnunpagemAB ihre Kinder erst nach der

Hochzeit empfingen.

Die meisten unehelichen Kinder werden von An-

gehoriven der einfachen Buroberufe, also von

ausfuhrenden Angestellten und unteren Beamtin-

nen empfangen, also von Muttern, die von ihrem

Beruf her eher dem Kleinburgertum zuzurechnen

sind.

In den qualifizierteren Rerufsgruppen kommen

unehelich pezeugte Kinder kaum vor, was wieder-

um auf den Zusammenhang zwischen hoherer Schul-

bildung und velungener Aufkldrunp oder vorhan-

dener Gelegenheit hinweist.
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In diesen beiden Erfebnissen, der aber-

durchschnittlich hAufigen Zugehoripkeit
zu den einfachen Buroberufen, sowie der

seltenen Ausubun/ qualifizierter Berufe,
unterscheiden sich die ledigen Schwange-
ren fast uberhaupt nicht von den Verhei-
rateten, die schon bei ihrer Hochzeit

schwanger waren.

Unterschiede ergeben sich zwischen diesen

beiden Gruppen allerdings in einigen ande-

ren Punkten:

Rei den ledigen Schwangeren sind Frauen
mit weiterfuhrender Schulbildung uber-

reprisentiert; die Frauen der "MuBehen"
besitzen zu 86 % nur Volksschulbildung.
Dieser Unterechied erklart sich vieder-
um aus der uberwieEend gro8stAdtischen
Herkunft der einen, der lAndlich-klein-
sttdtischen Merkunft der anderen Gruppe.

Wie schon angedeutet, zeigt die Land-, Klein-

und Mittelstadt-Bevalkerung die traditionel-
leren Verhaltensweisen im Hinblick auf Heirat,
Familiengrandunf und Kindererzeugunp. Nicht

anders verhAlt es sich offensichtlich mit den

Verhaltensweisen zur Berufsausbildung der

Frauen:

Mehr als ein Drittel dieser Schwangeren-
Gruppe besitzt nichts weiter als einfa-

che Volksschulbildung ohne Lehre oder

BerufsausbildunF· t'berdurchschnittlich
viele Befrafte dieser Grupne arbeiteten

denn auch als kleinere Selbstandige, in

der Landwirtschaft, oder sie waren uber-

haupt nie berufstatig. (Der geringe Pro-

zentsatz an Arbeiterinnen erkldrt sich

hier lediglich aus der schw&cheren Indu-

strialisierung lAndlicher Gebiete.)
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Tabelle 4

DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DER STICHPROBE

Familienstand der Befragten

Schulbildung

Volksschule ohne
Lehre oder Berufs-

ausbildung

Volksschule mit

Berufsausbildung

Mittlere Reife,
Fachschule

Gesomt Ledig

Basis 1005 92

Abitur, Hochschule

Beruf der Befragten
Cietzt oder froher ausgeubter
Beruf)

Arbeiterin, Facharbeiterin

Ausfuhreode Angestellte
und untere Beamtin

Qualifizierte, leitende

Angestellte; mittlere und
hahere Beamtin; frele
Akademikerin

Selbstandige und Landwirte

In Ausbildung, ohne

Beruf und nicht berufs-

tatig

29 %

39 %

23 %

10 %

101 %

27%

24%

6%

100

30 %

37%

29 %

3%

99 %

6%

99 96

Verheiratet
nach vor

Eintritt der Scwcingerschaft
101 799

% 28 %

50 %

12 %

3%

101 %

38 %

23 %

11 %

100

% 29 %

% 36 %

% 26 %

13 %

100

4%

101 %

36

28 % 14

37 % 48 % 51

15 % 12

6% 2% 10 % 6%
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Zur Erkldrung der prozentual haufiven ZeupunF

unehelicher Kinder in der Unterschicht bieten

sich somit zwei Motive an:

0 Mangelhafte Schulbildunp erschwert

die sexuelle Aufklarung uber EmpfAnF-
nisverhutung und Familienolanung.

0 Begrenzte berufliche Alternativen,
ein unbefriedivender Beruf, ver-

sttrken auch bei Frauen mit hoherer
Schulbildung das Bestreben, moiliehst
bald in die Rolle der Mutter und

Hausfrau uberzuvechseln (auch die

ledipen Schwanperen, die uberdurch-

schnittlich hbufip eine weiterfuh-

rende Schulbildunw genossen haben,
Rhen nur sehr selten einen Quali-
fizierten Beruf ausil·

Ein weiterer Faktor, der das Problem der unehe-

lichen Kinderzeupunpen entscheidend beeinfluBt,
ist Mit Sicherheit das Elternhaus, bzy. die
sexuelle AufklArunp, die von den Eltern zu

leisten wbre.

Ledive Schwanpere sind, vie bereits festge-
stellt wurde, groatenteils noch sehr jung.
60 % unserer ledigen werdenden Mutter wohnen

noch im Elternhaus und nur etwa ein Funftel
lebt allein. Die elterliche "Aufkl&rung", die

oft Venug ausschlieBlich in der hAufigen Wie-

derholunp des Finfigen Sexualverbots besteht,
ist also sicherlich nicht ganz schuldlos an

der Erzeufunp des unfewunschten Kindes.

Befrawt man die ledipen Mutter, die noch im

Elternhaus wohnen, nach dem Beruf des Haus-

haltungsvorstandes, in der Regel also ihres

Vaters, so ergibt sich, dae sie uberdurch-

schnittlich haufif aus Arbeiterhaushalten,
aber auch aus Haushalten von kleineren und

mittleren SelbstAndiven stammen. Auch die
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VAter dieser ledigen Schwangeren sind also

wiederum der Unterschicht sowie der unteren

Mittelschicht zuzuordnen. Daraus lieBe sich
sehlieBen, daB sexuelle Aufkltrunp der eiRe-
nen Kinder, insbesondere die AufklArung uber

EmofAngnisverhutung bei Eltern dieser sozia-
len Schichten noch immer als Tabu angesehen
wird, vielleicht werade von den Eltern,
die sich hemuhen, ihren Kindern eine bessere

Schulbildung angedeihen zu lassen, als sie

selbst besitzen.

Die mangelhafte FAhigkeit zur sexuellen Auf-

klRrung der eigenen Tdchter kann allerdings
nicht verwunderlich erscheinen, da sich

Untersehicht-Eltern selbst ,
vie noch

zu zeigen sein wird, in Fragen der Empfingnis-
verhutung nieht auffeklart verhalten.
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3. BerufstAtigkeit und Schwanferschaft

Von den gegenwdrtig uber 8 Millionen Frauen der

Bundesrepublik, die Kinder unter 18 Jahren ha-

ben, sind fast 3 Millionen erverbstatig, das

sind 35 %· Von den etwa 100.000 ledigen Muttern

der Bundesrepublik sind 85 %, von den rund

400.000 verwitweten oder geschiedenen 56 %
und von den verheirateten Muttern T t Kindern
unter 18 Jahren 34 % erwerbstitig.

Zum Vergleich die Zahlen unserer Stichprobe:

Insgesamt sind 42 5 aller Befra ten, 87 i der

ledigen und 37 % der verheirateten Schwanferen

voll berufstatig. Uber die Berufstatipkeit ver-

witweter oder geschiedener Mutter lASt unsere

Stichprobe auftrund der kleinen Fallzahlen kei-

ne Aussapen zi.

Der Regenuber der amtlichen Statistik erh6hte

Prozentsatz der berufstatigen M,itter in unserer

Stichprobe erklart sich aus der von uns hefrap-
ten Zielgruppe:

Schwangere sind nicht ohne Vorbehalt mit

'Muttern von Kindern unter 18 Jahren" zu

vergleichen. Der hohe Prozentsatz von Frst-

Feburten bei den von uns befragten Schwan

Keren zeigt, daB viele der Personen aus

unserer Stichprobe erst am Anfanp der Fa-

miliengrundung stehen und eben deshalb auch

noch zu einem gr5Beren Prozentsatz berufs-

tatig sind, als Matter mit Rlteren Kindern.

Diese demographischen Daten besafen zunachst

nichts anderes, als daB die Mutter unserer Ge-

sellschaft mehrheitlich nicht berufstatig Bind.

+)
Quelle. Statistisches Jahrbuch, 1970

22



Hier spievelt sich noch immer die tradi-
tionelle Vesellschaftliche Norm, daB die

Frau ins Haus Reh8re, daB die Kinderer-
ziehung ihre Hauptaufgabe, die Berufs-

titigkeit eine nur zeitweilipe BeschAf-

tigunp bis zur EheschlieBung sei.

Folee dieser traditionellen Vorstellunf uber die

"Bestimmune" der Frau ist, daB man sich mit der

Berufsausbildunv der Midchen nieht sonderlich

viel Muhe macht, wie unsere Ergebnisse ebenfalls

zeigen:

Nlcht einmal ein Fonftel unserer Befrapten

ubt einen Beruf aus, der besondere Quali-
fikationen erfordert (Tabelle 4, seite 19)

Es lievt auf der Hand, daB man einen eintonigen
Beruf, den man nur des Gelderwerbs wegen ausubt,
zugunsten erfreulicherer Alternativen gerne auf-

gibt. Die iberwiefend durftive Berufsausbildung
der Mddchen unserer Gesellschaft ist sicherlich
ein Motiv dafur, daB sich die Mehrzahl der ver-

heirateten Frauen snatestens nach der Cebitrt des

ersten Kindes freiwilli  in die wirtschaftliche
Abhhnvigkeit ihres Ehemannes befibt, weil sie

dann nicht mehr selbst fur ihren Lebensunterhalt

zu sorven braucht.

Dieser Auswef blelbt den ledifen Vuttern aus

ihrer hbufigen beruflichen Misere nicht. Sie

sind weiterhin Yezwungen, ihrem Beruf nachzu-

Rehen, auch wenn er ihnen keine besondere Re-

friedifune bereitet.
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a) Berufstatipkeit und Kinderzahl

(Tabelle 5, Suite 25)

Die Mehrheit der Refrapten verhAlt sich durch-

aus im Sinne der Fesellsehaftlichen Norm:

"Die Frau gehdrt ins Haus"

Zwar sind uber die Halfte aller unserer Be-

franten berufstdtip - wenn man Teilzeitbe-

schAftigunpen und Mithilfe im eigenen Be-

trieb mit einbezieht -, bedoch ist dieses

ErFebnis an der Anzahl der bereits vorhande-

nen finder zu relativieren: die meisten Be-

rufstatipen erwarten erst ihr erstes Kind

und hatten bisher noch keinen Anlaa, die

Arbeit niederzwleven.

Der Prozentsatz der M;itter, die bereits ein

oder mehrere Kinder haben, ist nur Ferinp-
filgip prdBer als derlenive der nichtberufs-

tatipen Hausfrauen, 4.h. nur ein Ferinver
Teil der mutter mit Kindern ist berufsthtig.

Auch die unterschiedliche Berufstdtigkeit der

versehiedenen Alterstruppen ist im Zusammen-

hang mit der Yinderzahl zu sehen:

7war sind lunpere Befrafte in proBerer

Anzahl berufstgtig als Altere Schwaneere,
jedoch bedeutet dies keinesweps, daa

die jungen werdenden Mutter eine festere

Bindung an ihren Beruf besitzen, denn

mit zunehmendem Alter steigt die Zahl

der Gehurten und somit auch die Zahl der

Frauen, die ihren Beruf der Kinder we/en

aufgeben.
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Tabelle 5

Berufatatigkeit der Befraliten

Berufdatig (voll und teil-

weit berufstatig und mit-

helfend im eigenen Betrieb)

Nicht berufitatig (Haur
fr auen: auch Izhrlinge.
Schukrinnen, Studentinnen)

Lt Alill-

Erwartet erstes Kind

Hat bereits ein oder

mebrere Kinder

Gesamt

Ba*is 1005

51 %

49 %

100

DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DER STICHPROBE

Alter

Utter 20 bis 30 bi* 40 Jahre

20 Jaze 29 Jahre 39 Jahre und alter

117 618 247 22

92 %

8%

100

56 % 22 %

44% 78 %

100 100

18 %

81 %

99 %

Familienstand

I£dig. verwitwet, Verhet-

ge,chieden ratet
100 900

90 %

10 %

100

47 %

53 %

100

Soziale Schicht

Urrter Mittel- Ober

achtcht schicht 1 chicM

568 296 139

45%

55 %

100

58 %

42 %

100

63 %

37 %

100

57 % 71% 61% 40 % 36 % 90 % 54 % 48% 67% 76%

43 % 23 % 39 % 60 94 64 % 10 % 47 % 52 % 33% 24%

100 100 100 100 100 100 101 % 100 100 100
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b) Geplante BerufstAtigkeit nach der Geburt
(Tabelle 6, Seite 27)

Fin Beweis fur die These, da8 sich viele Frauen

durch Heirat und Geburt ihrer Kinder mit Ver-

Knugen einem unbefriedigendem Berufsalltag ent-

ziehen, liefert die Tatsache, daB berufstRtige
Frauen, die bereits Kinder haben, in der Mittel-
und Obersehieht viel hAufiger vorkommen

(Tabelle 5, Seite 25)

Das bedeutet, daB die Bindung an einen

Beruf in erster Linie abhdnFig ist von

der Qualitdt dieses Berufes.

Das wird besonders deutlich, wenn man die zur

Zeit noch berufstbtigen Mutter, auffefliedert
nach der Qualifikation ihrer BerufsausbildunF,
uber ihre beruflichen Pldne nach der Geburt

ihres Kindes befrapt.
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Tabelle 6

Frage: -Haben Ste vor, nach der Geburt thres Kindes weiterhin berufstatig zu bleiben, oder werden Ste fur einige Zeit oder ganz aufhefen zu arbeiten7 ·

+)
Beruf der Be ruten

Werde weite,hin beruf,Uttlg
bleiben; halbtags/tellweix
arbetten

werde RK einige Zeit auf-

haren zu arbetten

wein noch nicht

Werde ganz aufharen zu

arbetten

Kelne Angabe

Gesamt

Alter

Unter 20-29 30-39 40 Jahre
20 Jahre Jahre Jahre u. alter

39 % 52 % 35 % 42% 37%

25 % 21 % 26% 26% 25 %

11 %

25 %

1%

101%

6% 12% 11% 25 %

20 % 27% 19% 13 %

1% - 2% -

100 100 100 100

Familienstand

kd.,verw., verhei-

geschieden ratet

8 90 481

56 % 35 %

20 % 26 %

14 % 10 %

90 28 %

- 1%
-

99 % 100

Schulbildunti
Volks chule Mittel- Abitur

ohne mit Lehre achule Hochach.

142 231

44% 33%

21 % 26 %

8% 13 %

27% 27 0

1% +

101% 99 %

137 64

35 % 55 %

28 % 23 %

9% 13 %

26 % 9%

1% -

99 % 100

anfache Elnfache Quall- Selbstandige
Arbette- Angeit fizierte und Land-

rin u. BeamL Berufe wirte

126 207 155 53

35 % 35 % 36% 74%

25 % 27% 27% 9%

6% 11% 14 % 17 %

35 % 27 % 23% -

1% - -

100 100 100 100

+)
Einfache Arbetterin: Imgelemte und angelernte Arbeterinnen

Einfache Angestellte und Beamte: Auskhrende Angestellk (z. B. Kontoristin. Verkiuferin) und untere Beamtinnen (bis Obenelvetkill ein,chliealich)
Qualifizierte Berufe: QualiHzterte und lettende Angedellte, mittlere und hahere Beamunnen. frele Akademikerinnen

BERUFSTATIGE

Bads 574 90 378 98
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Auch hier zeigt sich, daB das Alter im Hin-

blick auf die Rindung an die berufliche TE-

tigkeit kaum eine Rolle spielt.
Zwar geben uberdurchschnittlich viele der

ganz junmen Mutter an, sie wurden auch wei-

terhin berufstdtig bleiben, das erklart sich
jedoch daraus, daB sich in dieser Altersgrup-
pe ein ganz besonders groBer Anteil ledifer
Schwangerer befindet, die schlechthin gezwun-
gen sind, fur sich und ihr erwartetes Kind

weiterhin den Lebensunterhalt zu verdienen.

Es kann also keine Rede davon sein,
daB ganz junge Mutter ein progressiveres
Verhaltnis zu ihrem Reruf entwickel-

ten als Altere JahrgAnge.

Ganz eindeutig wird dawepen die Binduny an

den Beruf von der SchulbildunF und dem aus-

Zeubten Beruf der Befraften ReorRgt:
Frauen mit Abitur und Hochsehulbiltung zei-

gen die positivate Bindunp an ihren Beruf:

uber die Halfte von ihnen mdchte auch weiter-

hin berufatitip bleiben.

Erganzend dazu ergibt sich, daB Schwan-

gere, die einen qualifizierten Beruf aus-

uben, am wenipsten geneixt sind, ihren

Beruf nach der Geburt des Kindes ganz

aufzugeben.

Das Gegenbeispiel zeigt sich in den Berufs-

gruppen der einfachen Arbeiterinnen, der aus-

fuhrenden Angestellten und der unteren Beam-

tinnen: diese Frauen mdchten uberdurchschnitt-
lich h ufig ihren Beruf vanz an den Nagel h&n-

gen.
Allerdings ist anzunehmen, daB die wirtschaft-

liche Lage ihrer Familien, die groBtenteils der

sozialen Unterschicht angehoren, die Erflllung
dieses Wunsehes nicht immer BuldSt: auch Be-

fragte, die nur Volksschulbildung ohne eine wei-

tere Berufsausbildung besitzen, geben uber-

durchschnittlich hAufig an, sie nuBten nach
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der Geburt ihres Kindes weiterhin berufstatig
bleiben.

Ein Viertel aller Befragten gibt an, sie moch-
ten nach der Geburt ihres Kindes far "einige
Zeit" aufh8ren zu arbeiten.
Dieser Prozentsatz ist in fast allen Gruppen
konstant. Untersucht man die Frage, wie lange
diese Befragten mit ihrer beruflichen TAtig-
keit aussetzen wollen, so ergibt sich, daM mehr

als die HAlfte eine Unterbrechung von 2 Jahren

anstreben, d.h. konkret, bis das Kind das Kin-

dergartenalter erreicht hat.

Ein weiteres Viertel mochte warten, bis das

Kind 6 Jahre alt, also schulpflichtig gewor-
den ist.

Dieses Ergebnis beleuchtet die Alternative

Zwischen Kindererziehung und Beruf, vor die

sich viele Frauen unserer Gesellschaft gestellt
sehen, von einer anderen Seite:

selbst wenn sie berufstatim bleiben moch-

ten oder aus wirtschaftlichen Grunden

muBten, werden ihnen in den seltensten

Fallen M6glichkeiten geboten, das Kind
auBerhalb ihrer eigenen Familie unterzu-

bringen und versorfen zu lassen.

Wie unsere Ergebnisse zeigen, befinden sich

hier einzig die Selbstandigen und Landwirts-
frauen in einem Ausnahmezustand: sie k6nnen zu

fast drei Vierteln berufstdtig bleiben, ohne

daB die Versorgunp der Kinder darunter leidet.

Die Identifizierung mit einer berufliehen Rolle

wird den meisten Frauen unserer Gesellschaft

also nieht nur durch die in der Regel mangel-
hafte Vorbereitung auf einen Beruf erschwert,
sondern auch durch die Tatsache, daR der er-

lernte Beruf neben der Betreuung von Sauglingen
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und Kleinkindern innerhalb der vesellschaft-
lichen Struktur unserer Kleinfamilie schlech-

terdings nicht auszuuben ist.

Offentliche Instutionen zur Erfullung die-

ser Aufgaben sind nicht in ausreichender Anzahl

vorhanden.

c) Konflikt zwischen_Kind und Beruf

(Tabelle 7, Seite 31)

Der Konflikt zwischen Kind und Beruf besitzt

fur viele Frauen existentielle Bedeutung, da

beides miteinander - wie oben ausgefuhrt - un-

ter normalen Umstanden nur schwer zu vereinba-

ren ist.

Wie sehr sich die Entscheidung zwischen den bei-

den Polen dieser Alternative - entweder Kind

oder Beruf - in den verschiedenen sozialen Schich-

ten polarisiert, zeift Tabelle 7:

Die Identifikation mit dem Beruf nimmt mit

der Qualifikation der Schulhildung und des

Berufes der Befraften sehr deutlich zu.

"Ein Beruf kann eine Frau" also nur dann

"so ausfullen, daB sie auf Kinder verzichten

kann", wenn er ihr tatshchlich eine Art der

"Ich-Findung" bietet, die dem Frlebnis der

Mutterschaft zumindestens gleichwertip ist.

Umgekehrt bedeutet das Kind besonders sol-

chen Frauen den "einzig wahren Lebensinhalt",
denen eine befriedigende berufliche Alter-

native gar nicht erst anvehoten wurde. Eine

Art Selbstverwirklichunp ist einer unpelern-
ten Arbeiterin im Umfang mit dem eigenen
Kind sehr viel eher maglich als in der noch

so perfekt und strebsam erledigten Arbeit am

Plie£band.
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Tabelle 7

Frage:
- Ober die Bedeutun8 dcr Mutterschaft Rk die Frau wird imme, wieder viet geschrieben und diskutiert. Hier sind nun elne Reile von Meinungen:

bitte sagen Sic mir. welcher dieser Andchten Ste pusDnlich zusummen":

Gcsamt

Buis 1705

Ein Beruf kann eine Frau

w auj111Ilen. daB sic auf

Kinder verztchten kann

Nur ein Kind kann dem
Lcben elmer Frau den

wahren Inhalt gel:en

Sozlate Schtcht

Unter- Mittel- Ober
schicht schtcht schicht

Schulbildung

Volt,sschule Mittel- Abitur
ohne mit Lehre schule Hochsch.

Beruf der Befragten

Einfache Einfache Qualifi- Selbiandige Hausfau,
Arbeitain Ange:tellte zierte u. Landwirte ntcht be-

u. Beamtin Berufe ruftitig
95 126 207 155 53 415

72 Q 38% 54 9 65 % 73 %

W

1
568 296 139 292 389 227

54 % 49 p 61% 39% 68 % 7% 51% 47 %

51% 60 % 45 % 270 64% 56% 39% 220 68 % 39% 30 0 57 % 61%

W
%



II. BEDEUTUNG DER MUTTERSCHAFT

UND IDENTIFIKATION MIT DER
EIGENEN ROLLE ALS MUTTER

1. Einstellungen zur Mutterrolle

a) Schichtabhangige Einstellungsunterschiede

Im vorangemangenen Kapitel, das einige demo-

granhische Daten zur Berufstatipkeit schwan-

gerer Frauen beleuchtete, wurde bereits an-

medeutet, daB die Alternative zwischen der be-

ruflichen Orientierung und der famili&ren "Be-
stimmun " der Frau, d.h. ihrer Rolle als Haus-

frau und Mutter, den zentralen Konflikt
fiir die meisten Frauen unserer Gesellschaft

darstellt.

Es konnte auch schon vezeift werden, daB so-

wohl die extreme Identifikation mit der Mut-

terrolle als auch die Moplichkeiten zur Eman-

zipation von den traditionellen Vorstellungen
uber die ausschlieBlich familidre Bestimmung
der Frau unmittelbar an die soziale Herkunft,
insbesondere auch an die konkreten beruflichen

Alternativen der Befrapten gebunden sind.

Wle konsequent sich Frauen verschiedenen sozialer

Schichten in ihren Vorstellungen uber die Be-

stimmunF der Frau zur Mutterschaft unterschei-
den. zeigt die folgende Darstellung, in der eine

Reihe von provokativen Behauptunfen (sogenannten
"Statements") Qber "die Bedeutung der Mutter-

schaft fur die Frau" nach der HAufipkeit der

zustimmenden Stellungnahmen geordnet wurde:
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0 Jedes Kind ist fur

die Frat ein Ge-

schenk Gottes

o Die Frau sol]te sich
endlich von der Auf-

fassung befreten. un-

bedingt Kinder be-

kommen zu milssen

0 Ein Beruf kann eke

Frau so auskllen, daB

ste auf Kinder ver-

ziehten kann

0 Die Mutterschaft ist
fur die Frau une.188-

lich zur altfaltung
und Vertiefung threr
PersBnlichkeit

o Nur ein Kind kant dem

liben einer Frau den

wahren Inhalt geben

o B ist die Aufgabe einer

jeden Frau, Kinder zu

bekommen

0 Eine Frau. die ketne
Kinder will, ist ketne

richtige Frau

o Es gibt wiehtigere Auf-

gaben fe eine Frau,
als Kinder zu bekom-
men

o Kinder halten eine

Frau nur davon ab,

ike Anlagen frei zu

entfalten und zu

verwirklichen

O Kinder ind fur eine

Frau melr ein Ballast

als eine Freude

amt Unter- Mittel-

sthicht Echicht

Ober-

schicht

Rangplatz Rangplatz Rangplatz RangpIatz

7 % 10 10 10 10
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GeS

68% 1 1 1 3

55 % 2 6 2 2

54 % 3 7 3 1

42 0 4 4 4 4

51 % 5 2 5 6

47% 6 3 7 8

44% 7 5 8 7

35% 8 8 6 5

11 % 9 9 9 9



Einig sind sich die Frauen aller SO-

zialen Schichten zunachst einmal darin, daB
sie die extrem kinder-feindlichen Aussagen
mit groBer Entschiedenheit zuruckweisen: je-
weils ca. 90 % jeder Gruppe m8gen sich nicht

der Ansicht anschlieBen, Kinder hinderten
eine Frau an der Entfaltung und VeEwirklichung
ihrer Anlagen, sie seien "mehr ein Ballast als
eine Freude".

Obwohl sieh die Einstellungen der verschie-

denen sozialen Schichten zur Bestimmunp der

Frau als Mutter im ubriven sehr deutlieh und

in einigen weltanschaulichen Aspekten auch

grunds&tzlich unterscheiden, ist eine fast

durchgdngip positive EinstellunF zur Mutter-

rolle allen sozialen Schichten Remeinsam.

Ordnet man die Behauptungen, denen die Unter-

schjcht-Frauen mehrheitlich (zu iiber 5() %)
zugestimmt haben, in der Reihenfolge ihrer

Zustimmungs-Hdufipkeit, so ergibt sich fol-

gendes Bild:

0 Jedes Kind ist als "Geschenk Gottes"
zu betrachten (74 %);

0 nur ein Kind kann dem Leben einer

Frau den wahren Inhalt geben"(60 %);

0 "es ist die Aufgabe einer 'eden- Frau,
Kinder zu bekommen" (58 %),

0 "die Mutterschaft ist fur die Frau un-

erlaBlich zur Entfaltung und Vertiefung
ihrer Pers8nlichkeit" (58 i);

0 "eine Frau, die keine Kinder will
,

ist

keine richtige Frau" (53 %).
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Die beiden Ansiehten, eine Frau k6nne zu-

gunsten eines befriedigenden Berufes auf
Kinder verziehten und solle sich endlich

von der Auffassung befreien, unbedingt Kin-

der bekommen zu mussen, werden jeweils nur

noch von knapp der HAlfte der Unterschicht-

Frauen peteilt.
Hier zeigt sich eine extreme Fixierung an

die biologische Funktion der Frau, die deut-

liche Ziige einer passiv-resignativen Hingabe
an ein ubermachtiges Schicksal ("Geschenk
Gottes"), einer gefugigen Unterwerfung unter

einen naturgewollten oder Kesellschaftlichen
Zwang ("die Aufgabe einer .ieden Frau").

Des weiteren ist in dieser extremen Identi-

fizierung mit der Mutterrolle ein Prestige-
Gesichtspunkt enthalten: erst der Wunseh

nach einem Kind kennzeichnet eine "richtive
Frau".

Durch die Geburt eines Kindes zu beweisen,
daB man eine "richtige Frau" ist, hat fur

Frauen der Unterschicht offenbar eine sehr

wichtige Bedeutung: diesem Statement stimmen

mehr als doppelt so viele Unterschicht-Frauen

zu, als Befrafte der Oberschicht.

Die dritte Komponente in dieser Einstellung
zur Mutterrolle ergibt sich aus der bereits

darpestellten Alternative zwischen berufli-

cher und privater Orientierung, die von Un-

terschicht-Frauen mit groBer Mehrheit zugunsten
ihrer privaten Selbstverwirklichung im Um-

gang mit dem eigenen Kind entschieden wird:

das Kind hedeutet "den wahren Inhalt im Leben

einer Frau" und verhilft ihr "zur Entfaltung

und Vertiefung ihrer Personlichkeit" (auch
diese beiden Statements werden von Unterschicht-
Frauen doppelt so hnufig belegt vie von Frauen

aus der Oberschicht).
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Untersucht man diesen Einstellungs-Komplex,
der bisher fur die Unterschicht-Frauen ins-

gesamt geschrieben wurde, im Hinblick auf

Schulbildung und Beruf im einzelnen noch ge-

nauer, so ergibt sich, daB diese Einstellung
insgesondere bei Frauen mit einfacher Volks-

sehul-Bildung ohne weitere Berufsausbildung,
bei ungelernten und angelernten Arbeiterinnen,
sowie auch bei nicht berufstatigen Hausfrauen

gefunden wird.

Diese drei befraften Gruppen stimmen den funf

Einzel-Statements, die die Unterschicht-Ein-

stellung zur Bedeutung der Mutterrolle haupt-
sachlich kennzeiehnen, uberdurchschnittlich

haufig zu.

Aus der Berufsgruppe der Selbst ndifen und

Landwirte kommen hier ebenfalls uberdurch-

schnittlich viele Zustimmunpen zu einigen
"Unterschicht-Statements '.

Auch diese BefraFten meinen uberdurchschnitt-

lich haurig,

0 eine Frau ohne Kinder sei keine

"riehtive Frau",

0 ein Kind verhelfe der Frau 2ur

Entfaltung und Vertiefunf ihrer
Pers6nliehkeit"

0 und (mit sehr hoher 7ustimmung)
iedes Kind sei "ein Geschenk

Gottes '.

Dieses ErFebnis ist in Zusammenhanp mit der
Gemeinde-GroBen-Zahl zu sehen: in kleineren

Gemeinden unter 100.000 Einwohnern wird die

Bestimmung der Frau ebenfalls eher auf ihre

rein biologische und familikre Funktion als

Mutter beschrankt als in der Groastadt.
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Die Frauen der Oberschicht entwickeln uber

die Bestimmung der Frau als Mutter Vorstellun-

gen, die denen der Unterschicht ziemlich genau

entgegengesetzt sind: sie konnten sich mehrheit-
lich nur fur zwei der angebotenen Ansichten ent-

scheiden, und zwar genau fur diejenigen, die

von den Frauen der Unterschicht nicht mehr

mehrheitlich akzeptiert wurden:

0 eine Frau k6nne zugunsten eines be-

friedigenden Berufes auf Kinder ver-

zichten (72 %) und

0 solle sich endlich von der Auffassung
befreien, unbedinpt Kinder bekommen

zu mussen (66 *).

0 An dritter Stelle folit auch bei den
Oberschicht-Frauen die Ansicht, ein

Kind sei fur eine Frau ein "Geschenk
Gottes", die jedoch keine mehrheitliche
Zustimmunp mehr erreicht (50 %).

Die ubrigen "Unterschicht-Statements" stoBen

bei Oberschicht-Frauen nur noch auf gerinve
Zustirnmung:

0 ein Drittel stimmt noch der Ansicht zu,
die Mutterschaft sei "unerliBlich zur

Entfaltung und Vertiefung ihrer Person-

lichkeit",

0 jeweils nur etwa ein Viertel der Ober-

schicht-Frauen stimmt den Ansichten ju,

es sei Auffabe einer jeden Frau, Kinder

zu bekommen;

0 sonst sei sie "keine riehtiFe Frau";

0 nur ein Kind k8nne "dem Lehen einer Frau

den wahren Inhalt Reben".
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Dies zeigt die eindeutipe Emanzipierunp
der Oberschicht-Frauen, die sie, wie noch

zu zeigen sein wird, keinesfalls ablehnen.

Die fast einhellige positive EinstellunF
zur Mutterschaft ist in allen sozialen

Schichten in gleichem MaBe vorhanden. Ober-

schicht-Frauen weigern sich jedoch offen-

sichtlich, sich auf die ausschlieBliche

Bestimmung zur Mutterschaft festlegen zu

lassen.

Den beiden emanzipierten "Oberschicht-
Statements" stimmen uberdurchschnittlich
haufip Befragte mit Abitur oder Hochschul-

bildunp sowie Angeh8rige qualifizierter Be-

rufsgruppen zu, aber auch Personen mit Mit-

telschul-BildunF und einfache Angestellte
und Beamte, wenn auch in sehr viel geringe-
rem MaBe.

Diese gehoren uberwiegend der Mittelschicht

an, die diesen beiden Statements ebenfalls

sehr haufig zustimmt.

Die Frauen der Mittelschicht siedeln sich

mit ihrer Einstellung zur Mutterschaft zien-

lich genau in der Mitte zwischen der Ober-

schicht und der Unterschicht an.

Ihre Einstellung kombiniert sich aus dem reli-

gi6sen Unterschicht-Statement

0 "Geschenk Gottes" (65 %),

aus den beiden "emanzipierten" Oberschicht-
Statements:

o die Frau solle sich endlich von der

Auffassung befreien, unbedingt Kin-

der bekommen zu mussen (63 %)

0 und sie konne zugunsten eines Be-

rufes auf Kinder verzichten (61 %).
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Nicht ganz die Halfte aller Zustimmungen
erreichen bei den Mittelschicht-Frauen
die beiden "traditionellen" Statements:

o die Frau brauche ein Kind zur

Entfaltung und Vertiefung ihrer

Pers6nlichkeit (48 %) und

0 nur ein Kind k6nne dem Leben

einer Frau "den wahren Inhalt

Reben" (45 %).

Ganz offensichtlich uberwiegen bei den

Frauen der Mittelschicht die Bestrebun-

gen, sich von der traditionellen Vor-

stellung aber die ausschlieBlich familiar-

miltterliche Bestimmung der Frau zu eman-

zipieren. Wie sich jedoch noch heraus-

stellen wird, ist ihnen das noch nicht

in allen Punkten sO Frundlich Felungen
wie den meisten Befragten aus der Ober-
schicht. Das zeift sich sehr deutlich,
wenn man die justimmunvs-HAufifkeiten
der fwinf wichtigsten "Mittelschichts-
Statements

'

mit denen der heiden anderen

Schichten verfleicht
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Gesamt Unter- Mittel- Ober-
schich  schicht schicht

0 Jedes Kind ist fur eine

Frau e;n "Geschenk 68 % 74 % 65 %

Gottes"

0 Die Frau sollte sich

endlich von der Auf-

fassung befreien, un- 45% 49 % 63 %

bedingt Kinder be-
kommen zu mussen

0 Ein Beruf kann eine

Frau so ausfulten,
da13 sie auf Kinder

verzichten kann

o Die Mutterschaft ist

fur die Frau unerlau-

lich zur Entfaltung 52 % 58 % 48 %
und Vertiefung ihrer

Pers5nlichkeif

0 Nur ein Kind kann
dem Leben einer Frau

51 % 60 % 45 %
den wahren Inhalt

geben

50 %

66 %

54 % 49 % 61 % 73%

36 %

27 %
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b) Altersabhanfige Einstellungs-Unterschiede
und Veranderungen

Wie unsere Ergebnisse bisher schon mehrfach

zeigten, sind die entscheidenden Variablen
im Hinblick auf Verhalten und Einstellunfen
zur Schwangerschaft und dem entsprechenden
Problem-Unfeld in aller Rewel die soziale
Herkunft der Befragten, die Schulbildung
und der Beruf. Andere Merkmale spielen nur

in ganz besonderen Fallen eine Rolle.

Auch die Einstellungen zur Mutter-Rolle wer-

den von der sozialen Situation und Herkunft

der Befragten starker beeinfluBt als von dem
Alter der werdenden Miitter.

Die Matter der vier verschiedenen Alters-

Gruppen mochten, wie alle anderen befragten

Gruppen, mit proBer Mehrheit (82-89 0) nieht

auf die FAhipkeit verzichten, Kinder bekom-
men zu konnen.

Dabei erfeben sich nur geringfugige Unter-
schiede zwischen den einzelnen Alters-Grup-
pen:

Am starksten hingen die 20- bis 60-iahrigen
Frauen an ihrer "weiblichen Potenz" (89 %).
Das verwundert nicht, denn von diesen beiden

Altersgrupnen werden stets die meisten Kin-

der geboren. Es handelt sich also um das

typische Geburtenalter.

Jungere Motter unter 20 Jahren scheinen an

dem Problem ihrer GebArfahigkeit noch nicht

so stark interessiert zu sein. Hier gibt es

einen h8heren Prozentsatz an Befrawten, denen

es "nicht viel" oder "Far nichts" ausmachen

wurde, wenn sie keine Kinder bekommen k6nnten,
und nur ein Viertel von ihnen wurde "sehr
darunter leiden und sich nie damit abfinden

konnen"
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Frauen, die sich nle mit ihrer Unfruchtbar-

keit abfinden konnten, sind in der Alters-

Gruppe der 20- bis 29-jAhrigen mit 30 %,
der 30- bis 39-jdhriven mit 33 % und bei

den alteren Frauen uber 40 Jahren mit 55 %

vertreten.

Da auch die Anzahl der vorhandenen Kinder
in unseren vier Alters-Grunpen steivt,
kann man schlieaen, daB dieser Einstellungs-
Unterschied zwischen den vier Alters-Gruppen
nicht eigentlich alters-abhanfig ist, son-

dern eher von den bereits vorhandenen Kin-
dern beeinfluBt wird.

DaB die Bindung an die kdrperliche Fahipkeit
zu Schwangerschaft und Geburt tatsachlich
mit der Anzahl der vorhandenen Kinder zunimmt,
wird dadurch deutlich, daS sich nur 25 % der

Erstgebarenden, aber 36 % der Frauen, die be-

reits ein oder mehrere Kinder haben, "nie da-
mit abfinden konnten, keine Kinder bekommen

zu konnen

DaB in erster Linie die Anzahl der vorhandenen

Kinder, und nicht eigentlich das Alter die

IdentifizierunF mit der Mutter-Rolle in hohem
Maae beeinfluBt, zeigt folgende Darstellung
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Gesamt Unter 20 jahren 20-29 labre 30-39 Jahre 40 Jahre und tlter Befragte mit einem

oder mehruen Kindem

Hat bereit* dn oder mehrere Kinder

o Es ist die Auf8abe elner jeden Frau,

Kinder zu bekommen

o Die Mutterschaft kt far die Frau uner-

lanlich zur Entfaltung und verticfung
threr Persentichkeit

0 Wenn man Kinder auf diezm (extra-

uterinen) We8e erzeugt. id eine Frau

ketne richtlge Frau met:r

o Wenn min elner Frau das Kindergebaren
vorenthalten wurde, wade zie *tch als

wertle, empinden

o Fur die Bindung der Mutter zum Kind

ist es unerlanlich. dan de es selbi zur

Well bringt

0 Ei gibt wichtigere Aufgaben far eine

btau. als Kinder zu bekommen

49 0 8% 44 96 78% 81 % 100

47 % 43 % 46 % 49% 82 % 56 0

52 0 44% 52 % 51% 73 % 55 %

48% 43 % 47 % 50% 64% 5396

36 % 36 % 36 % 41% 68 % 40 %

70 96 68% 70% 73 % 73% 75 %

38 % 43% 36 % 32 % 30% 27 %
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Der Verpleich der Werte in den verschiedenen

Alters-Gruppen rit den Zustimmunps-F:ufig-
keiten solcher Befrawten, die bereits ein

oder mehrere Kinder haben (siehe ganz rechte

Spalte), zeivt, daB es sich hier h8chstwahr-
scheinlich nicht um Einstellunfs-Unterschiede
handelt, die durch das Alter beeinflu t wer-

den, sondern eher durch die Kinderzahl.

Frauen identifizieren sich also immer mehr

und immer ausschlieBlicher mit ihrer Rolle

als Mutter, je mehr Kinder sie haben.

Umgekehrt gilt, daB sich Frauen Regen ber
dem Gedanken an eine Momlichkeit der

"extra-uterinen Geburt" umso aufgeschlos-
sener verhalten, le weniver Kinder sie ha-

ben:
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Gesamt Unter 20 Jalren 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40 Jahre und 8Iter

Hat bereits eln oder melrere Kinder 49 % 8% 44 % 78% 81 %

Die Mflichkelt der extra-uterinen Geburt

0 wke fur die Frau elIte wanschens-

werte Erletchterung
17% 22 % 18 % 12 % 5%

0 bedeutet die Befretung der Frau 15 % 21% 15% 13 % 5%

e wurde der Fratl eine lastige Pflicht
17 9 27 % 17 % 13 % 14 %

erspuen

0 wurde lieber ein fremdes Kind
33 % 28 % 32 %adot 34 % 50 %emn

*
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Das verhalt sich nicht etwa so, daa jungere
Altersgruppen mehr Angst vor der Geburt ha-

ben und sich aus diesem Grunde leichter mit

der M6glichkeit einer extra-uterinen Schwan-

gerschaft und Geburt anfreunden konnen. Im

Gegenteil, die Mutter uber 40 Jahre haben

am meisten Angst vor der Geburt (uber drei
Viertel), jedoch gerade sie zeigen sich ge-

genuber dem Gedanken einer extra-uterinen

Schwangerschaft ganz besonders ablehnend.

Auch dieses Ergebnis kann wiederum nur dar-

auf zuruckgefuhrt werden, daB sich Mutter,
die bereits ein Kind geboren haben. such

starker mit ihrer biologischen Rolle identi-

fizieren und sich diese durch eine extra-

uterine Schwangerschaft und Geburt nicht neh-

men lassen mochten.

Es kann keineswegs die Rede davon sein, daB

jungere Frauen-Gruppen schon allein aufgrund
ihres Alters Drogressivere Einstellungen zu

ihren aktuellen Problemen wie Schwanwerschaft,
Geburt, Berufstatigkeit sowie uberhaupt ihrer

Rolle als Mutter entwickeln muBten.

Die folgende Tabelle zeift, daB sich sehr

junge, ebenso wie relativ alte Mutter bei

der Beurteilung einifer Statements zur Be-

deutung der Mutterschaft fur die Frau Gber-

raschend konservativ zeigen:
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o Ein Beruf kann eine Frau so

ausfullen, daa sie auf Kinder

verzkhten kann

0 Die Frau sollte ach endlich von

de, Auffaaing befreien, unbedingt
Kinder bekommen zu milssen

o Nur ein Kind kann dem kben einer

Frau den wahren Inhalt geben

0 Eine Frau, die ketne Kinder will.

it keine richtige Frau

0 Jedes Kind ist (tr eine Frau ein

Geschenk Gottes

Unter 20 40 Jahre

u. alter
Gesamt 20 - 29 30 - 39

54% 44 9. 56 % 53 % 36 96

55 % 49 % 57 4 53 96 46 %

51 % 56 % 51 % 50 0 59 %

44 % 50 % 40 % 48 % 59 0

68 0 72 % 65 % 70 % 96 %
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Sehr lunpe und relativ alte Muttpr bejahen
also FleichermaBen uberdurchschnittlich hAufip
die tradionelle, ausschlieBliche Bestimmung der
Frau als Mutter. Mit den beiden profressiveren
Statements, die der Frau auch die berufliehe

Alternative anbieten und sie nicht nur auf das

Kinder-Bekommen beschranken wollen, konnen sich
beide Altersgruppen nicht anfreunden.

Auch hier ist das Ratsel schnell gelost: die

entsrheidende Variable ist vielmehr die sozia-

le Schicht, wie ein Rlick auf die Tabelle 2,
(Seite 6 ), zeigt: beide Befraften-Gruppen stam-

men zu ;iber 80 % aus der Unterschieht und in

der Tat ist ihre Finstellung zur Redeutung der

Mutterschaft, wie sich an obigen Statements

zeipte, eine typische "Unterschicht-Einstellung"
Zudem ist die Mehrheit beider Befragten-Gruppen
auch noch in KleinstAdten oder D6rfern ansassig
(Tabelle 2). Das macht die starke Neigung zur

konventionellen Einstellung zum Sinn der Mut-

terschaft noch erkldrlicher.

Zwischen den vier verschiedenen Altersgruppen
konnten also keinerlei Einstellungs-Unterschie-
de festgestellt werden, die allein aufgrund des
statistischen Merkmals "Alter" erklarbar gewe-
sen wAren. Die wichtigste Variable im Hinblick

auf Einstellungen zu dem Problemkreis Schwan-

gerschaft, Geburt, Bestimmung der Frau, Familie
ist stets die soziale Herkunft der Befragten.
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2. Die psychologische Bedeutung der Mutterschaft fur

verschiedene Soziale Schichten

Fast alle unsere Befragten (ca. 90 %) wurden "dar-

unter leiden und konnten sich nie oder nur schwer"

damit abfinden, wenn sie "aus medizinischen Grun-

den keine Kinder bekommen" konnten.

Ihre weibliche Natur, sowie ihre biologische
Fahigkeit zu Schwangerschaft und Geburt wird

von den meisten Frauen also voll bejaht, und

Zwar nahezu unterschiedslos von Frauen aller

Altersgruppen, aller sozialen Schichten und

unabhangig von ihrer Schulbildung, ihrem Be-

ruf und ihrem (landliehen oder stadtischen)
Umweltmilieu.

Dieses positive VerhAltnis zur eigenen Weiblich-
keit scheint sich nach der Geburt des ersten Kin-

des noch zu verstArken: Frauen, die bereits Kinder

haben, wurden viel stArker darunter leiden, keine

Kinder bekommen zu kdnnen, als solche, die zum

ersten Mal schwanger sind.

Die meisten Frauen besitzen also eine ganz simple,
sinnlich empfundene positive Beziehung zu ihrer
weiblichen Natur, die durch die biologische Fahig-
keit zur Schwangerschaft und Geburt ausgezeichnet
wird.

Fur viele Frauen hat diese Identifizierung mit ihrer

biologischen Funktionstuchtigkeit offensichtlich

auch prestigehaltige Bedeutung. Das zeigen die uber-

wiegend negativen Reaktionen auf die Zukunftsvorstel-

lung von der moglichen extra-uterinen Geburt, mit

der die Befragten konfrontiert wurden:
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Frage: "In der medizinischen Forschung spricht
man immer hAufiger von der kunstlichen

Zeugung und Geburt, d.h., daB ein Kind

nicht mehr im Mutterleib gezeugt und aus-

getragen wird, sondern von seiner Ent-

stehung an auBerhalb des Mutterleibes

wdchst. Das bedeutet, daB EmpfAngnis,
Schwangerschaft und Geburt fur die Frau

ala korperliche Aufgabe weffallen wur-

den ...

Welcher der folgenden Meinungen wQrden

Sie zustimmen?"

Gesamt Unter- Mittel- Ober-
achlcht sclicht schicht

0 Einer Frau warde
durch das Entfallen

von Schwangerschal
73 % 74 % 77 %

und Geburt doch et-

was Wesentuches

fehlen

0 F# die Bindung der

Mutter zum Kind

ist es unerlaBlich, 70 0 73 % 72 5:

daB sie es selbst

zur Wen bringt

0 Durch eine solche

Zeugung und Geburt

wurde man die Frau 61 % 65 % 63 %
ilver wichtigsten Auf-

gabe berauben

62 %

56 %

41 °H.
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Die hdufige Zustimmung zu diesen Meinungen deutet

darauf hin, daB die Fahigkeit, ein gesundes Kind

selbst auszutragen und zur Welt zu bringen, fur

die meisten Frauen einen Nachweis ihrer "weiblichen
Potenz" bedeutet, den sie sich nicht nehmen lassen

m6chten. Das BewuBtsein, unfruchtbar zu sein, muBte

sich demnach auf das Selbstwert-Gefuhl vieler Frauen

Ahnlich katastrophal auswirken wie die Impotenz auf

das mannliche SelbstbewuBtsein.

Allerdings ist der Grad der Zustimmung zu diesen
Statements, die Schwangerschaft und Geburt als das

zentrale, "wesentliche" Erlebnis im Leben einer

Frau, als ihre "wichtigste Auffabe" darstellen,
in hohem MaBe abhAnfig von Schichtzupehorigkeit,
Schulbildung und Beruf der Befragten.

Es sind dies typische Aussagen von Unter- und

Mittelschicht-Frauen mit einfacher Volksschulbil-

dung aus den Berufsgruppen der einfachen Arbeiterin-
nen und ausfuhrenden Angestellten.

Befragte mit Abitur oder Hochschulbildung und sol-

che, die einen qualifizierten Beruf ausuben oder

aus der Oberschicht stammen, stimmen diesen Ansich-

ten nur in sehr viel kleinerer Anzahl zu.

Allerdings besagt dies night, da  sozial besser Fe-

stellte Frauen die Bedeutung von Schwangerschaft
und Geburt fur sich gering einschatzten, denn im-

merhin sind auch fast zwei Drittel der Frauen die-

ser befragten Gruppen der Meinung, daB "einer Frau

durch das Entfallen von Schwangerschaft und Geburt

doch etwas Wesentliches fehlen wurde".

Hier zeigt sich wieder der gleiche Zusammenhang,
der bereits im Kapitel zur BerufstAtigkeit schwan-

gerer Frauen nachgewiesen wurde:

Unter- und Mittelschicht-Frauen neigen schon des-
halb eher dazu, die Geburt und Erziehung ihrer
Kinder als ihre "wichtigste Aufgabe" zu betrach-

ten, weil ihnen das Erlebnis einer anderen Art
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von Produktivitat, z.B. in einem oualifizierten
Beruf, unerreichbar geblieben ist.
Nur das Kind kann der Frau ohne beruflich befrie-

digende Alternative "den wahren Inhalt geben", und

der durch die Geburt eines Kindes erbrachte Be-

weis, wenigstens "eine riehtige Frau" zu sein,
gibt ihr die Berechtigung, sich nicht "als wert-

los zu empfinden":

Gescimt •Infache Befragte mit

Arbeile- Abitur oder

rinnen Hochschutbildung

0 Wenn man Kinder

auf diesem Wege
erzeugt, ist eine Frau 48 % 56 %

keine richtige Frau

mehr

0 Wennmaneiner

Frau das Kinderge-
baren vorenthalten

wurde, worde sie

sich als wertlos

empfinden

8% 48 %

Diese exemplarischen Beispiele, die sich durch an-

dere Erpebnisse unserer Untersuchung noch erweitern
lieBen, zeigen, daB Frauen, denen in ihrer Entwick-

lung die Moplichkeit Feboten wurde, sich durch eine

lingere Ausbildung auf einen qualifizierten Beruf

vorzubereiten, und die im Rahmen eines Berufes auch

auBerfamiliAre, sachliche Orientierungen entwickeln

konnten, sich selbst durch Heirat und Schwangerschaft
nicht mehr ohne weiteres ausschlieBlich auf ihre bio-

logische Funktion als Frau reduzieren lassen, obwohl

auch sie mit groaer Mehrheit ihre Schwangerschaft
bejahen.

...

27 %

3 16 %
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Gleichwohl wurden sie sich nicht als wertlos"

empfinden, wenn sie ihre Kinder nicht mehr selbst

austraFen und Vebiren m Bten. Das BewuBtsein

ihres eimenen Selbstwertes entwickelt sich also
nicht ausschlieBlich aus dem Wissen, eine frucht-

bare, "richtige Frau" zu sein.

Rei Frauen hingegen, die diese doppelte positive
Orientierung - sowohl die familidre als auch

die sachlich-berufliche - nicht entwickeln konn-

ten, weil ihnen aus finanziellen oder weltanschau-

lichen Grunden eine halbwegs qualifizierte Berufs-

ausbildung vorenthalten wurde, erhalt die eigene
Weiblichkeit, also Schwangerschaft, Geburt und

Mutterschaft, eine psycholofisch uberwertife Be-

deutung:

die VerklArung der Mutterschaft kompensiert
einen Manvel an auBerfamiliAren, beruflichen,
sachlichen oder sozialen Bezupen zur Umwelt,
der von den Betroffenen, selbst wenn ihnen

dieser Mangel bewuat w#re, nicht aus eigener
Kraft behoben werden kann.

Der groBen Mehrheit der Frauen - und in der Tat

betrifft dieses Dilemma die meisten Frauen unserer

Gesellsehaft - bleibt tatsbehlich nur die Alter-

native zwischen einer subalternen, monotonen, zu-

dem noch schlecht bezahlten und unbefriedigenden
TAtigkeit, die den Namen Beruf nicht verdient, oder

der verkldrenden eerhohung der einziFen "Leistung",
der sie lederzeit fihip sind, nAmlich Kinder zu

empfangen und zu gehdren.

DaB sich diese Fixierung an die "Weiblichkeit"
tatsachlich auf die biolofischen VorgAnge der

Schwanperschaft und Geburt bezieht, und nicht etwa
in erster Linie auf die zukunftige Mutterrolle,
also auf die Liebe zum erwarteten Kind, beweist

gerade die hohe Zustimmung zu der Behauptung, eine
Bindung der Mutter an ihr Kind k6nne nur dann zu-

stande kommen, wenn sie es selbst zur Welt bringt.
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Auch hier unterscheiden sich die einfachen

Arbeiterinnen (72 4) von Befrawten mit Abitur
nder Hochschulbildung (39 %) in ihrem Ausmae

an Zustimmung erheblich.

Vor die Alternative gestellt, entweder ein eigenes
Kind kunstlich zu zeugen und extra-uterin heran-

wachsen zu lassen oder aber ein fremdes Kind zu

adoptieren, entscheidet sich jeweils ein grdBerer
Prozentsatz der Unter- und Mittelschicht-Frauen,
der Befragten mit einfacher Volksschul-Bildung so-

vie der Angeh6rigen aus den nicht-qualifizierten
Berufen, fiir die Adoption eines fremden Kindes,
was sich bei Frauen der Oberschicht, bei Befragten
mit weiterfuhrender Schulbildung und bei Angehori-
gen qualifizierter Berufe umkehrt.

Es ist also zu beobachten, daB von Frauen der Unter-

und Mittelschicht den physischen Vorgangen bei

Schwangerschaft und Geburt an sich schon eine wich-

tige psycholofische Bedeutung beifemessen wird.
ganz abgesehen von dem naturliehen Ziel einer

Schwangerschaft, dem geborenen Kind.

Bei Frauen der Oberschicht und insbesondere bei

Befragten mit weiterfuhrender Schulbildung ist

diese Art Sexualisierung von Schwangerschaft und

Geburt nicht in dem MaBe zu beobachten. Sie stim-

men eher als die ibripen Befraften-Gruppen den

Behauptungen zu, die extra-uterine Schwangerschaft:

Gesamt Unter- Mikel- Ober-

schicht whicht schfcht
0 sei fh die Frau

"eine wunschens-

werte Erkichtcrung". 17 % 15 % 17% 19 %

o bedeute ··die Be-

fretung der Frau'·,

0 wurde der Frau

eine lastige Pflicht 17 % 17 % 16 %

ersparen".

15 % 13 5, 16 % 20 %

21 %
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Allerdings bleibt auch bei den Befragten-Gruppen,
die auf Grund ihrer allgemein aufgeklarteren Um-

weltorientierung nicht so stark auf ihre biologisch-
weibliche Rolle fixiert sind, die Zustimmung auf

diese heinahe "unsinnlichen" Behauptungen nur auf

eine Minderheit beschrinkt. Das erscheint nicht

verwunderlich, da.ja auch diese Befraften fast al-

le ihre eigene Schwangerschaft voll bejahen.

ZusammenfassunK:

Die uberwiegende Mehrhelt unserer befraiten

Schwangeren befindet sich also mit der Tatsache

ihres weiblichen Geschlechts, sowie mit ihrem ge-

genwartigen Zustand in vollem Einklang.
Die Schwangerschaft hat jedoch far Frauen unter-

schiedlicher sozialer Herkunft verschiedenartife
Bedeutung

Fur Frauen der Oberschicht, insbesondere sol-

cher mit qualifizierter Schul- und Berufsaus-

bildung bedeutet die Schwanperschaft und Geburt

ihrer Kinder zwar ein wesentliches Ereignis
ihres Lebens, sie sehen .jedoch die Mutterschaft

nicht als ihre wichtigste und einzige Auffabe

an. Die trotz Heirat und Schwangerschaft fort-

bestehende Binduny an ihren Beruf 18Bt auch

eine auBerfamilidre OrientierunF dieser Frauen

zu. Somit sind sie nicht darauf anvewiesen,
sich nur auf ihre rein biolovische Funktion

reduzieren zu lassen, ohwohl diese nicht ab-

gelehnt wird.

Bei Frauen der Unter- und vittelschicht besteht

eine gleichwertige Alternative zwischen Beruf

und Kindern zumeist nicht, da sie auf Grund

ihrer hAufig nur fluchtigen Berufsausbildung
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selten in der Lage sind, einen befriedigenden
Reruf auszuuben. Sie fluchten vor der Frustration

durch den Beruf in die private Idylle ihrer
Kleinfamilie und kompensieren das Gefuhl ihrer
sozialen "Wertlosigkeit" durch die Verklarung
ihrer biologischen Funktionen wie Empfdngnis,
Schwangerschaft, Geburt.

Diese Art der Kompensation des in unserer Gesell-
schaft chronischen weiblichen MinderwertiFkeits-
gefuhls, insbesondere der Mittel- und Unterschieht-
Frauen, entstanden aus der gesellschaftlichen und
beruflichen EinfluBlosixkeit der Frau, ihren feh-
lenden Mdglichkeiten, sich auszubilden und in einem
Beruf zu verwirklichen, erzeugt stets aufs Neue

eine Festorte, fur unsere Gesellschaft typische
Mutter-Kind-Beziehung, deren negative Auswirkungen
auf die Erziehung der Kinder noch durch die per-
fekte Arbeitsteilung innerhalb der Kleinfamilie
potenziert werden: der Vater befindet sich den

ganzen Tag auBer Haus, die Erziehung der Kinder

oblieft allein der Mutter.

Es sprengt den Rahmen dieses Berichtes, die gesell-
schaftlichen Auswirkunpen dieser typischen Mutter-

Kind-Beziehung auf die Frziehung der nachsten Kinder-
generation im Detail zu behandeln.

Es 1Aat sich pauschal nur folgendes andeuten.

Wle gezeiwt werden konnte, werden die meisten

Kinder, besonders die der Unter- und Mittelschicht
nicht um ihrer selbst willen geboren, sondern
um dem Leben ihrer Mutter Ziel, Inhalt und Recht-

fertigung zu liefern.

56



Eine Erziehung, die sich in erster Linie auf

die optimale EntwickLung des Kindes konzen-

triert, kann naturlich nur von solehen Mut-

tern erwartet werden, die nicht darauf ange-
wiesen sind, sich erst durch die Geburt ihrer
Kinder eine Daseinsberechtigung zu beschaffen.

D.h., auch fur die Unter- und Mittelschicht-
Frau muBte die doppelte Orientierung im Hin-
blick auf Beruf und Familie ebenso selbstver-
stAndlich gewihrleistet sein wie fur die

Frauen hoherer sozialer Schichten und fur die

MAnner aller sozialen Schichten.

Die Bildungs-Unterschiede zwischen Kindern
verschiedener sozialer Schichten, die sich
bekanntlich im Vorschul-Alter bemerkbar ma-

chen, hangen ganz entscheidend vom Selbst-
verstandnis ihrer Mutter, deren Vorstellun-

gen uber ihre berufliche und familiare Rolle,
von ihrer Einstellung zur Mutterschaft und

Kindererziehung ab; konkret also, wie unsere

Ergebnisse bereits mehrfach erwiesen, von

von ihrer schulischen und beruflichen Aus-

bildung.
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3. Die Problematische Einstellung zur Mutter-
schaft bei unverheirateten Schwangeren

Fast alle unsure Befragten (ca. 90 %) wurden

"darunter leiden", wenn sie unfruchtbar wa-

ren.

Unverheiratete Schwangere dagegen geben zu

fast einem Drittel an, es wurde ihnen "nicht
viel" oder "gar nichts ausmachen", wenn sie

"aus medizinischen Grunden keine Kinder be-

kommen konnten".

DaB soviele dieser jungen Frauen (fast alle
sind unter 30 Jahre alt) angeben, so leich-
ten Herzens auf ihre "weiblicne Potenz" ver-

zichten zu k6nnen, erscheint als Reaktion

auf ihr "Pech" verstandlich:

nur 13 % haben sich das Kind, das sie

erwarten, auch tats chlich gewunscht,
allen ubrigen kommt es h6chst unge-

legen, und viele von ihnen waren si-

cher froh, wenn sie wenigstens zum

Zeitpunkt der Konzeption unfruchtbar

gewesen waren.

Der Unmut daruber, ein Kind bekommen zu mus-

sen, das sie nicht haben wollen, fuhrt bei

vielen dieser Befragten dazu, ihre biologi-
sche Fahigkeit, ein Kind bekommen zu kannen,
geringschdtziger zu beurteilen, als sie es

ohne den Druck der unerwunschten Situation
wahrscheinlich tun wurden.
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Wie stark diese Unzufriedenheit mit der

gegebenen, aber nicht akzeptierten Situation

die Einstellungen dieser Befragten zur Be-
sellschaftlichen Rolle der Mutter in nega-
tiver Weise verAndert, zeigt sich daran,
daB diese Befragten-Gruppe ausnahmslos alle

der von uns angebotenen Statements zur Be-

deutunG der Mutterschaft, dic sich positiv
zur Rolle der Mutter verhalten, uberdurch-

schnittlich haufig ablehnen und solche, die
die Rolle aer Frau nicht ausschlieBlich auf

die Mutterschaft beschriinken wollen, uber-

durchschnittlich haurig bejahen:

Gejamt Unver Verhei- Befragte mit

heiratete ratete Abltur oder

Hochwhui

bildnng

o Die Frau sollte :tch

endlich von der Auf-

fusung befreten. un- 55% 70% 54 %

bedingt Kinder bekom-

men zu mijen

o Ein Beruf kann eine

Frau io auiellen, dan
54 % 66 % 52 %

ie auf Kinder vcr-

zichten kann

0 Es gibt **chtlgere
Aurgaben far eine

35% 60 0 32%
Frau. all Kinder zu

bekommen

74 0

73%

37%
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Diese drei Statements wurden von den unver-

heirateten Schwangeren am houfigsten und

mit gro er Mehrheit bejaht. Es konnte so

scheinen, dae es sich hier um eine ganz be-

sonders emanzipierte Frauen-Gruppe handelt,
da sie in so hoher Anzahl ausgerectinet den

beiden "progressiven" Statements zustimmt,
daB sie fast an die emanzipierteste Gruppe
der Befragten mit Abitur und dochschulbil-

dung heranreicht.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch,
daB sich die Gruppe der unverheirateten

Schwangeren nicht eigentlich fur die

Emanzipation der Frau, sondern eher

gegen die eigene Rolle als Mutter

ausspriclit,

Die vage Aussage, eine Frau habe wichtigere"

Aufgaben", als Kinder zu bekommen, wird von

diesen Befragten unvergleichlich viel ufter

bejaht als von der emanzipierten Abiturien-
tinnen-Gruppe.

Dagegen liegen die ZUStimmungen zu der kon-

kreteren Aussage, ein Beruf konne eine Frau

so ausfullen, daB sie auf Kinder verzichten
kann, weit unter der Zustimmungs-Haufigkeit
der Befragten mit Hochschulbildung und Abitur.

Die emanzipiertere Frauen-Gruppe behauptet
also nicht, es gate fur die Frau

"wicht igere Aufgaben" als die

Mutterschaft, sie sieht nur aulerdem fur die

Frau noch die Moglichkeit, sich so mit einem

Beruf zu identifizieren, dae sie auf Kinder
verzichten konnte.

DaB die Emanzipation der Frau nicht zur Ab-

lehnung ihrer biologisch weiblichen Funktionen,
also von Schwangerschaft, Geburt und Mutter-
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schaft fuhren muB, ist an der Gruppe der

Befragten mit Abitur oder Hochschulbildung
deutlich zu beobachten:

auch von ihnen wurden 90 % darunter

leiuen, und sich schwer oder nie

damit abfinaen kdnnen, wenn sie kei-

ne Kinder bekommen kunnten.

Die hohe 2ustimmung unverheirateter Schwan-

gerer zu der Aussage, andere Aufgaben
- als Kinder zu bekommen - seien wichti-

ger fur die Frau, kann als trotziges Auf-

trumpfen gegen das eigene unerwunschte

Schicksal verstanden werden, iumal man sich
bei diesem Satz nicht darauf festlegen muB,
welche Aufgaben denn nun wichtiger
Bind als die der Mutterschaft.
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DaB die unverheirateten Schwangeren in der

Tat so emanzipiert nicht sind, wie es zu-

nachst scheint, zeigt auch die immenhin
noch relativ hohe Zustimmung zu den tradi-
tionellen Aussagen uber die Mutterschaft:

Gesamt Unver- Verhei- Befra e mit

hetratete ratete Abitur oder

Hochschul-

bildung
0 ledes Kind ist far

eine Frai ein Ge- 68 % 57 % 69 %

schenk Gottes

o Die Mutterschaft ist

fir eine Frau uner-

laBlich zur EntfaltUng 52 % 44 % 52 % 27 %

und Vertiefung threr

Persanlichkeit

o Nur ein Kind kann dem

Leben einer Frau den 51 % 42% 52 %

wahren Inhalt geben

o Eine Fran, die kellie

Kinder will. let keine 44 5, 39 5. 44%

ric htige Frau

o Es ist die Aufgabe
einer jeden Frau, 47 % 30 % 49 %

Kinder zu bekommen

43 0/.

27 %

21%

22 %
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Diesen Statements, die die Rolle der Frau wieder
ausschlie8lich auf die Erfullung ihrer biologischen,
mutterlichen und familiaren Funktionen beschranken,
stimmen die unverheirateten Schwanferen sehr viel

haufiger zu als die emanzipiertere Frauen-Gruppe.

Obwohl sie ihrer eifenen Schwanwerschaft eher ab-

lehnend Fegenuberstehen, sind sie letztlich doch

eher der Meinung, da3 eine Frau unbedingt Kinder

haben musse, als die nicht so sehr an ihre biolo-
visehe Funktion fixierten emanzinierten Frauen,
die ihre eigene Schwangerschaft jedoch in sehr viel

sthrkerem AusmaB bejahen.

Gleichwohl liegen die Unverheirateten mit ihrer Zu-

stimmung zu diesen rein mutterlich orientierten

Aussagen ausnahmslos unter den Zustimmunpshoufig-
keiten der Verheirateten. Das kann zum Teil damit
erklart werden, daB 90 % der Unverheirateten erst

ihr erstes Kind erwarten, wohingegen bereits mehr

als die HA.lfte der Verheirateten bereits ein oder

mehrere Kinder haben, was die Identifikation mit

der Mutter-Rolle erheblich versttrkt.

Abgesehen davon, daB die Unverheirateten fast alle

bisher noch keine Gelevenheit hatten, sich selbst

als Mutter zu erleben, macht sich hier jedoch in

einigen Zustimmungs-Unterschieden zwischen beiden

Gruppen auch die eher negative Einstellung der Un-

verheirateten zur eigenen Schwangerschaft sehr

stark bemerkbar:

der Aussage, daa eine Frau, die keine Kinder

will, keine "richtige Frau" sei, stimmen die

Unverheirateten nicht sehr viel seltener zu

als die Verheirateten.

Die Ansicht, es sei die Aufgabe leder Frau, Kinder

zu bekommen, lehnen die Unverheirateten jedoch
- im Gepensatz zu den verheirateten Schwanveren -

mit groBer Mehrheit ab.
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Hier zeigt sich, daB sie die traditionelle Vor-

stellung von der weiblich mutterlichen Bestim-

mung der Frau grundsatzlich akzeptieren mochten,
jedoch fur sich selbst, wenigstens zur Zeit,
nicht anerkennen konnen.

Das distanzierte, eher ablehnende VerhAltnis zur

eigenen Schwangerschaft, zeigt sich ganz beson-

ders deutlich in den Zustimmungen zu den drei

Aussagen, die sich positiv fur die extra-uterine

Schwangerschaft aussprechen:

Gesamt Unver- Ve,het- Befragte unter

hetratete ratete 20 Jahren

Die extra-uterine Schwangerschaf 

o wlre fik die Frau eine
17 % 30%

wanschenswerte Erlekhte:ung
15 96 22 %

0 bedeutet dic Befretung der
15 % 33 % 13 % 21%

Frau

o wede der Frau elne lastige 17 % 35% 1591 27%
Pecht ersparen

Hier wurde zum Vergleich die Altersgruppe der

unter 20-jahrigen Schwangeren herangezogen, die
ebenso wie die Unverheirateten fast alle ihr
erstes Kind erwarten.

Die uberdurchschnittlich groae Zustimmung zu die-
sen Satzen ist - vie bereits ausgefuhrt - darauf

zuruckzufuhren, daB diese junge Altersgruppe
Schwangerschaft und Geburt zum ersten Mal erlebt.

Bei alteren Frauen, d.h. mit der Anzahl der Gebur-

ten, nimmt die Zustimmung zu diesen Satzen ab.
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DaB die unverheirateten Schwangeren der Moglich-
keit der extra-uterinen Geburt noch viel h&ufiger
zustimmen als die ebenso wenig "geburts-erfahrenen"
Schwangeren der ganz jungen Altersgruppe zeipt,
daB hier nicht nur eine mangelnde Beziehung zur

Mutterschaft, sondern daruber hinaus eine grund-
satzliche Ablehnung der Mutter-Rolle vorliegen
muB.

Dabei bezieht sich die erwunschte "Erleichterung"
durch eine extra-uterine Geburt nicht so sehr auf
die korperlichen Strapazen der Schwangerschaft
und der Geburt. Unverheiratete empfinden die

Schwangerschaft selbst nicht haufiger als Belastung
als alle anderen Refraften. Sie klagen nicht uber

korperliche Beschwerden und auch ihre Angst vor

der Geburt hAlt sich in den normalen Grenzen.

Sie wunschen sich pher eine "Befreiung" aus ihrem

nicht akzeptierten Zustand, der ihnen wie eine

"lastive Pflicht" erscheint, weil sie panz offen-
sichtlich einem erheblichen sozialen Druck aus-

gesetzt sind:
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Gesamt Unver Verhei- Befragte unter

hetratete ratete 20 Jahren

0 Es gibt durch die Schwangerschaft
Schwierigketten mit den Eltern/ 11% 54% 6% 27 %

Schwiegereltern

o Das Gerede der Leute ist storend 14% 53 % 10 % 34 %

0 Durch die Schwangerschaft treten
16 % 38 % 13 % 23 %

 nanzielle Sorgen auf

o Melne seelische Verfassung macht
16 0/0 34 % 14 % 15%

mir zu schaffen

0 Mein Aussehen wNhrend der schwanger-
20% 27% 20 % 19 %

Ichaft ist ein Problem fur mich

o Dumh die Schwangerschaft habe kh
11 5, 27% 9% 26 %

Schwierigketten im Beruf

o Mich ddrt immer wieder die Ruck-

dchtslosigkett der kute einer 14  , 27 *, 12 % 20 %

schwageren Frau gegenuber
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Der moralische Druck, den die Umwelt, insbe-
sondere Eltern, Nachbarn und Berufskollepen

auf unverheiratete Schwangere - und ubrigens
auch ganz allgemein auf junge Schwangere -

ausuben, ist offenbar erheblich. Da uber die

Halfte der unverheirateten Schwanperen noch

im Elternhaus lebt und 90 % von ihnen berurs-

tatig sind, liBt sieh leicht vorstellen, daB

viele unverheiratete Schwanmere einem ganz-
tAviven SnieBrutenlaufen auspesetzt sind, das

ihre eigene negative Einstellung zu ihrem Zu-

stand verstAndlich macht.

Da die Eltern dieser Madchen ganz offensicht-
lich nicht in der Laqe waren, ihre Tochter so

aufzukldren, daB sie mit Emofangnisverhutungs-
mitteln richtig umzufehen wuBten, darf anfe-
nommen werden, daB die Eltern das Thema Auf-

kldrung sowie den vorehelichen Geschlechtsver-

kehr uberhaupt tabuisieren. Die solchem Verhal-

ten zugrundeliegende Sexualmoral buBert sich

vermutlich auch in den "Schwierigkeiten", wel-

che die Befragten in ihrem jetzigen Zustand mit

ihren Eltern haben.

Der Hader mit dem Schicksal, den diese Madchen

selber an den Tag legen, wird ihnen sicher durch

die Eltern nicht erleichtert und erklbrt sich

zum Teil Ferade eben aus den Schwierigkeiten mit

ihnen.
DaM uberdies in vielen Fallen noch finanzielle

SorFen auftreten, macht die Lage solcher Mid-

chen in vielen FAllen ziemlich trostlos, zumal

sie mit groBer Mehrheit der sozialen Unter-

schicht anpeharen und in den meisten Fallen ge-

zwungen sind, auch nach der Geburt des Kindes

berufstdtip zu bleiben.

1
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Unter solchen Umstonden kann ein nositives Ver-

hdltnis zur eivenen zuk,inftifen Mutterrolle nur

schwer entwickelt werden. Aber auch die Bezie-

hung zu dem erwarteten Kind ist in vielen Fal-

len von vornherein durch diese negative, ableh-

nende Haltung zur eigenen Mutterschaft Renrdgt:

Gesamt Ujnver- Verhei- Befragte Eter

heiratete ratete 20 Jahren

0 Kinder halten eine Frau

nut daion ab, ihre Anla-
11 % 25 % 9%

gen fret zu entfalten und

zu verwirkLichen

0 Kinder sind fer eine Frau

mehr ein Ballast als eine 7% 17 1,6 5%
Freudc

Frauen, die in einer Situation leben, wie die meisten

ledigen Schwangeren in unserer Gesellschaft, konnen

Kinder nun einmal leicht als einen "Ballast"
emnfinden, der sie daron abhalt, "ihre Anlagen
frei zu entfalten und zu verwirklichen".
Die psychische und auch die wohl nicht unerheb-

liche wirtschaftliche Belastung der Mutter, der

moralische Druck, dem sie ausgesetzt ist, sowie
die dadurch erzeupte negative Einstellung der Mut-

ter zu ihrer Polle, werden sich, dem Kinde Felen-
uber, nur schwer neutralisieren lassen.

9%

9%

68



III. EINSTELLUNGEN ZU

EMPFXNGNISVERHUTUNG UND

SCHWANGERSCHAFTSUNTERBRECHUNG:

PROBLEME DER AUFKLARUNG

UND IHRE FOLGEN

1. Einstellunfen zu EmpfAngnisverhutung und Schwanger-
schaftsunterbrechung in den verschiedenen sozialen

Schiehten

Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, daB

die Moglichkeit zu "aufgeklartem" Verhalten im

Hinblick auf Familienplanung (Geburtszeitpunkt
und Geburtenfolge der Kinder) und Selbstbestim-

mung der Frau (Kind und/oder Beruf) in starkem
MaBe von der sozialen Herkunft abhanfig ist.

Dieses "Aufklarungs-Gefalle" zwischen den sozia-

len Schichten zeigt sich auch in den grunds&tz-
lichen Einstellungen unserer Befragten zu den bei-

den Themen "Empftngnisverhutung" und "Schwanger-
schaftsunterbrechung":
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0

Gesamt Unter- Mittel- Ober-

schicht schicht schicht

Einstellung zur Anwendung von

EmpfAngnisverhutungsmitteln:

dafar 72 % 66 % 77 % 86 %

dagegen 16 % 19 % 14 % 4%

unentschieden, weiB nicht und 12 % 15 % 9% 9%
keine Angabe

100 100 100 100

Die Unterbrechung von

Schwangerschaften soll

generell erlaubt werden 26 0 23 % 25 % 40 %

nur in bestimmten Fallen
59 % 57 % 67 % 56 5

erlaubt werden

verboten bleiben wie bisher 8% 12 % 3% 1%

weiB nicht, keine Angabe 6 % 8% 5% 3%

99 % 100 100 100



Insgesamt sprechen sich also unsere Befragten
(schwangeren Frauen) mit groaer Mehrheit sowohl

far die Anwendung von EmpfRnpnisverhOtungsmit-
teln als auch fur eine LockerunF der gesetzli-
chen Bestimmungen im Hinblick auf eine Schwanger-
Schafts-Unterbrechung aus. Hierbei spielen er-

staunlicherweise konfessionelle Unterschiede
kaum noch eine Rolle. Dayegen sind die Einstel-

lungsunterschiede zwischen den sozialen Schich-

ten - wie immer - betrAchtlich.

Die starksten Widerstande, sowohl Regen eine

Lockerung der gesetzlichen hestimmungen zur

Schwangerschaftsunterbrechung, insbesondere

aber gegen eine gezieltere Familienplanung
durch Anwendung von EmpfAngnisverhutunismitteln
leistet die soziale Unterschicht. In der Mittel-

schicht gibt es - ebenso wie in der nberschicht -

kaum noch Befurworter des Ahtreibunfsverbotes,
jedoch haben auch Befragte der Mittelschicht

gegen die Anwendung von Empfanpnisverhiltunpsmit-
teln noch einige Widersthnde zu Oberwinden.+)

DaB sich die Befranten insgesamt hhufiver fur

eine, wenn auch nur teilweise Lockerunf der ve-

setzliehen BestimmunFen zur Schwanverschafts-

unterbrechung aussnrechen als ffir die Anwendung

von EmnfAngnisverhutunwsmitteln, ist insofern

bedeutend, als die Schwanferschafts-Unterbre-
chunf ein Problem ist, das die meisten Re:rag-

ten personlich nicht betrifft, wohingefen sle

sich mit der Frage der Anwendunr von Fmpfinrnis-
verhutungsmitteln mit Sigherheit sphr viel hdu-

figer beschAftigen mussen.

+)
Die Ergebnisse zu den Einstellunven im Hinblick

auf die Schwangerschafts-Unterhrechunv bei ver-

schiedenen sozialen Grunpen werden im Kanital VI

noch genauer dargestellt. In dem hier behandelten

Zusammenhang werden sie nur als Indikator fur die

psychologische Einstellunp im Hinblick auf Aufkla-

rungsfragen heranfezogen.
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Wie unsere ErFebnisse zeiven, hahen Frauen

aus der sozialen Oberschirht die Ferinfsten
Bedenken gegen die Anwendung von EmnfAngnis-
verhutungsmitteln. Nur insgesamt 12 % sind

Regen die AnwendunF oder verhalten sich zu

diesem Problem unentschieden.

Die Unterschicht stellt den FroBten Prozent-

satz an Verhutunmsgegnerinnen. Aber auch der
Anteil der Unterschicht-Frauen, die sich ge-

genuber diesem Problem unsicher oder unent-
schieden verhalten, ist relativ hoch. Insfe-
samt k8nnen sich ein Drittel aller Befraften
aus der Unterschicht nicht eindeutig fur

die Anwendung von Empfinvnisverhutungsmitteln
aussorechen.

In der Mittelschicht lehnt ein knappes Vier-

tel der Befraften Emnfingnisverhatungsmittel
ganz ab oder kann sich in dieser Frame nicht

eindeutiF fur die Anwendung entscheiden.

DaB diese unterschiedlich auffeklhrte Fin-

stellung der verschiedenen sozialen Schich-

ten manz konkrete Folgen fAr die Betroffenen

hat, lieft auf der Hand und wird durch die
im folgenden dargestellten Ereebnisse ein-

drucksvoll bestativt.
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2. Der Gebrauch von EmpfRngnisverhutunfsmitteln und

seine Folgen: gewunschte und ungewunschte Kinder

Die unterschiedliche Einstellung von Frauen aus

verschiedenen sozialen Schichten zur Frage der An-

wendung von EmpfAngnisverhutungsmitteln entsprieht
unmittelbar ihren Verhaltensweisen:

Unterschicht-Frauen sprechen sich nicht nur hiu-

figer gegen die Anwendung von Empfangnisverhutungs-
mitteln aus, sie wenden sie auch seltener an, als

Frauen anderer sozialer Schichten. DaB auf diese
Weise ein hoher Prozentsatz ungewunschter Kinder

gezeumt wird, kann niemanden in Erstaunen versetzen:

Gegnerinnen von Empfangnisver-

hutungsmitteln und Unentschiedene

Hat im letzten Jahr keine Ver-

hutungsmitte 1 benutzt

Das erwartete Kind ist zu diesem

Zeitpunkt oder ilberhaupt nicht

erwhischt

Hat Ziereits zwei oder meht

Kinder

1st fur Empfangnisverhutungs-

mittel

Hat im letzten Jahr Verhotun RS-

mittel benutzt

Das erwartete Kind ist Rewunscht

Das erwartete Kind ist Rewunscht

und bewuBt Replant

Gesanit Unter- Mittel-

schicht schicht

Ober

schicht

28 % 34 % 23 % 12 %

41 % 47 % 37 % 24 %

48% 55 % 47 % 25 %

21 % 27 % 15 % 15 %

72 % 66 90 77 % 86 %

86 % 49 % 61 % 12 %

49 % 42 % 82 % 71 %

32 % 27 % 33 % 50 %
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Hier zeivt sich zum ersten, daB der Unmang mit

Verhutunysmitteln mit der Hohe der sozialen

Schicht der Befraften zunimmt

Von den Befragten der Ihterschicht haben im

letzten Jahr vor der Konzeption etwa die

Hdlfte, von denen der Oberschicht knapp drei

Viertel Empfangnisverhatungsmittel benutzt.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Ergeb-
nis erscheint es logisch, daa auch die Zahl der

gewunschten und bewuBt Replanten Kinder mit der

sozialen Schicht der Befragten zunimmt:

Ein gutes Viertel der erwarteten Unterschicht-

Kinder, ein Drittel der Mittelschicht-Kinder
und genau die Htlfte der Oberschicht-Kinder

wurden zii diesem Zeitrunkt bewuBt Feplant. Und

auch der ungekehrte Trend zeipt stch sehr deut-
lich: von den Unterschicht-Kindern sind mehr

als die HAlfte, von den Mittelschieht-Kindern

knapp die Hillfte und von den Oberschicht-Kin-
dern nur ein Viertel zu diesem Zeitnunkt oder

ilborhaunt nicit prw,inscht.

Bei den Befrapten der sozialen Mittelschicht fillt

auf, daB zwar fast zwei Drittel von ihnen im .Iahr

vor der Konzention Fmn:hnvnisverhutunmsmittel be-

nutzt haben, die 7ahl der nicht Vewunschten Kin-

der (47 %) gleichwohl relativ hoch lievt. Mogli-
cherweise erklnrt sich das aus der ART der

angewendeten Verh tunysmittel: Mittelschicht-

Frauen bevorzuwen uberdurchschnittlich hbufi  die

Knaus-Ofino-Methode, die bekanntlich keine sehr

sichere ist.

Befrafte, die im letzten Jahr vor der Konzeption
Verhutunfsmittel benutzten, wendeten an:

Gesmit Iinter- Mittel- Ober-

schicht schicht sc hic ht

Die Pille 52 % 41% 61 % 76 %

Die Knaus-Ogino-Methile 18 , 16 '5: 2 0,0 15 %

Das Priservativ

Den Coitus-Interri us

23 '70 29 % 18 v. 13 %

13 % 18 % 10 9 3%

1
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Wie sich zeigt, ist die relativ sichere Pille

in der Unterschicht nicht sehr beliebt. In der

Oberschicht dagegen wird sie eindeutig bevor-

zugt, alle ubrigen Verhutungs-Methoden, vor

allem das Priservativ und der Coitus-Interrup-
tus werden nur von ganz wenigen Frauen der Ober-

schicht angewendet.
Gerade die letzteren beiden Methoden, das Prd-

servativ und der Coitus-Interruptus Sind jedoch
in der Untersehicht uberdurchschnittlich haufig
gebrauchlich. Es ist sicher kein Zufall, daB

bei diesen beiden Methoden die Verantwortung
fur die Empfingnisverhutung dem Mann ubertragen
wird, wohingegen bei der Pille und auch bei der

Knaus-Ogino-Methode die Frau selbst fur die Ver-

hutung einer unerwunschten Schwangerschaft sorgt.

Demnach bestimmen 91 % der Oberschicht-

Frauen, die uberhaupt Verhutungsmittel
anwenden, in erster Linie von sich aus,
wann sie schwanger werden wollen.

Die Mittelachicht-Frauen haben sich zu 82 %
bereits soweit emanzipiert, bei der Unter-

schicht dagegen sind es nur 57 %, die allein

uber ihre Schwangerschaft bestimmen wollen.
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3. Die Widerstande Regen den Gebrauch von EmvfanK-
nisverhutungsmitteln und gegen sexuelle Aufkld-

rung in der sozialen Unterschicht

Es stellt sich die Frage, warum die Frauen der

Unterschicht, die zu einem so groBen Prozentsatz

angeben, das erwartete Kind sei ihnen - wenigstens
zu diesem Zeitpunkt - nicht erwunseht, sich so

schwer an Empfingnisverhutungsmittel gewBhnen
konnen, ja sogar im Gegenteil uberdurehschnitt-
lich h&ufig eine Abneigung dagegen entwickeln,
obwohl uber die Hilfte von ihnen bereits ein
Kind und ein gutes Viertel schon zwei oder mehr
Kinder hat.

In diesem Zusammenhang 1St auch noch elnmal

darauf zu verweisen, daa die unverheirateten

Schwangeren mit groBer Mehrheit ebenfalls der

sozialen Unterschicht entstammen.

Diese Widerstinde gegen sexuelle Aufkldrung uber-

haupt und gegen EmpfAngnisverhutunf und Familien-

planung im besonderen hangen zunAchst einmal un-

mittelbar - wie sich beweisen lABt - mit der man-

gelnden Schul- und Berufsausbildung der Unter-

schicht-Frauen zusammen. Das darf jedoch niGht

oberflAchlich dahingehend interpretiert werden,
daB Unterschicht-Frauen eben einfach zu dumm"

seien, den Umgang mit Empfaninisverhatungsmitteln
zu erlernent

Es verhalt sich eher so, daB Unterschicht-Frauen

aufgrund ihrer mangelhaften Schul- und Berufs-

ausbildunp, also wegen der ihnen fehlenden be-

friedigenden beruflichen Alternativen, sowie
aufgrund ihrer eingeschrankten, durch Erzie-

hung immer wieder neu reproduzierten ideolo-

gischen Orientierung an ihrer ausschliealich
familiaren Rolle, eine intansive Bindung an ihre

biologischen und sexuellen Funktionen entwickelt

haben, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als
Reaktion auf ihre sozialen Frustrationen erklA-

ren lassen.

76



Die Mutterschaft hat - wie bereits ausge-
fuhrt wurde - fur die Frau der Unterschicht
eine ganzlich andere Bedeutung als fur eine
emanzipierte, in hohem MaBe beruflich orien-
tierte Oberschicht-Frau.

In diesem Zusammenhang sind die Widerst&nde
der Unterschicht-Frauen gegen ihre "sexuel-
le Befreiung" zu untersuchen:
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amt Befragte mit einfache Ar-

Volksschulbil- betterinnen

dung obne

[£bre

Ist perianich Regen die Anwendun  von Empfangnis
16 %

verhotungsmitteln

Hat im letzten Jahr keine Empfangnisverhutungs-

mittel benutet

Das erwartete Kind ist zu diesem Zeitpankt
uberhaupt nicat erwanscht

Hatte das erwartete Kind ]teber spater bekommen

Das erwartete Kind ist tewlhtscht

Die Schwangerschaft,unterbrechung 3011 gesetzlich
verboten bleiben

Ej ist die Aufgabe einer jeden Frau, Kinder zu be-

kommen

Nur ein Kind kann dem Leben einer Frau den wah

ren Inhalt geben

Elne Frau. die keine Kinder will, ist keine richtlge
Frau

Ein Beruf kann eine Frau so ausfulten, daB ste auf

Kinder verzichten kann

Die Frau sollte sich endlich von der Auffassung be-

freien. unbedingt Kinder bekommen zu mllsen

27 %

49 %

47 %

51 %

44 %

23 %

37 %

67 %

64 %

59 %

32 %

44 %

69 %

66 %

60 %

Befragte mit

Abitur oder

Hochschul-

bildung

24 %

64 %

16 %

22 9.

21%

Quali zierte
Berufe

30 %

54%

25 %

30 %

19 %

Befragte, deren Kind zu

diesem Zeitpunkt

Bewanscht n tcht gewunscht

la "'S

48 %

52 %

44%

49 %

56 %

48%

*

Ges

26 % 28 % 5% 8%

41 % 52 9. 52 % 14 % 30 %

21 % 35 % 21 % 6% 14 % -* 100

-% - 9,

100 -%

8% 16 % 14 % .% 3% 8% 10 %

54 % 38 0 39 % 73 % 67 % 53 % 52 %

55 50 44% 42 % 74 % 71 % 56 % 50 0



Diese Zusammenstellung beweist noch einmal die

ganzlich verschiedene psychologische Funktion
der Mutterschaft fur Frauen versehiedenen so-

zialen Standorts, der hier konkret auf ihre

Schulbildung und ihren Beruf bezogen wird.

Die sehr verschiedenartige Bedeutung der Mutter-

schaft fur diese beiden Frauengruppen, von denen

die eine Gruppe einen winzigen Bruchteil aller
Frauen in der Bundesrepublik reprdsentiert

(3 % der weiblichen Bev61kerung der Bun-

desrepublik besitzen Abitur oder Hoch-

schulbildung)+)
die andere dagegen genau die Halfte aller Frauen

vertritt

(50 % der weiblichen Bev61kerung besitzen

nur Volksschulbildung ohne Lehre oder Be-

rufsausbildung)+),
erklart in der Tat die Widerstande der Unter-

schicht-Frauen gegen ihre "sexuelle Befreiung".

Es sei daran erinnert, daB die Befragten-
Gruppe der unpelernten und angelernten Ar-

beiterinnen etwa zur Halfte der Ansicht zu-

stimmt, eine Frau wurde sich als "wertlos

empfinden", wenn man ihr das Kindergebahren
vorenthalten wurde. Da ihr Beruf sie ver-

standlicherweise nicht "so ausfullen kann",
wie sich das bei einer Frau in einem quali-
fizierten Beruf denken lABt, gibt ihr das

Kind auch objektiv "den wahren Lebensinhalt".
Sie hat in der Tat die Alternative nicht,
die sich einer berufstatigen Oberschicht-

Frau in einem qualifizierten Beruf bietet.

Hinzu kommt noch der Prestige-Gesichtspunkt:

ihre "Leistung" ist es, Kinder zu bekommen,
wenn sie schon sonst nichts leisten darf, da

sie in keiner anderen sozialen Rolle gebraucht
wird, auBer in der einer billigen Arbeitskraft.

+)
LA 1969
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Sie muB sich selbst beweisen, wenigstens
eine riehtige Frau ZU sein.

Diese unbewuate Fixierung an ihre

eigene k6rperliche "ProduktivitAt" ist das ent-

scheidende Motiv ihres Widerstands gegen ihre
" " "sexuelle Befreiung durch die Verhutung un-

erwunsehter Schwangerschaften. Sie hat sich das
"

Kind unbewuBt eben doch gewunscht, kann aber

trotidem bewuBt die Ansicht vertreten,
sie habe es - wenigstens zu diesem Zeitpunkt -

nicht gewollt.

Mit dieser Behauptung verteidigt sie sich gegen
den Druck ihrer sozialen Situation, in der das

erwartete Kind, zumal wenn es schon mehrere Ge-

schwister hat, tatsachlich haufig ungelegen
kommt:

diese Unterschicht-Frauen klagen uberdurch-

schnittlich hdufig uber finanzielle Sorgen,
uber die "VerstAndnislosigkeit des Ehepart-
ners fur die Probleme der Schwangerschaft",
uber die allgemeine "Rucksiehtslosigkeit"
und das "Gerede" der Leute, sowie iiber die

Beschwerlichkeit der Hausarbeit wAhrend der

Schwangerschaft.

Sie leidet also ausschlieBlich an den huBeren

Umsthnden ihrer Schwangerschaft. Sie klagt
nicht uber ihre "seelische Verfassung" oder

uber "k8rperliche Beschwerden", sie findet ihr

"Aussehen" nicht problematisch und empfindet die

Schwangerschaft uberhaupt als nicht sonderlich
belastend.

Obwohl sie behauptet, sie habe das Kind zu die-

sem Zeitpunkt nicht gewunscht, steht sie ihrer

Schwangerschaft an sich ebenso positiv gegen-
uber wie die groBe Mehrheit der abrigen Befrag-
ten.
Das zeift sich auch, wenn man die Reaktionen al-

ler Frauen, die angeben, ihr Kind nicht gewunscht
zu haben, im Hinblick auf unsere Statements zur

80



Bedeutung der Mutterschaft untersucht:

sie unterschelden sich kaum von ihrer Gegen-
gruppe, den Befragten, die sich ihr Kind zu

diesem Zeitpunkt gevunscht haben. Kurioser-
weise behaupten gerade die Mutter von angeb-
lich nicht gewanschten Kindern haufiger ala

die Matter von "Wunschkindern", daB das Kind
der "vahre Lebensinhalt der Frau" sei, und

ohne ein Kind sei sie keine "richtige Frau".
Und gerade die Mutter von nicht gewunschten
Kindern stimmen seltener als der Durchschnitt
der Ansicht zu, "die Frau sollte sich endlich
von der Auffassung befreien, unbedingt Kinder
bekommen zu mussen".

Diese Merkwardigkeit erklart sich einfach da-

raus, daB die Mutter von angeblich nicht ge-

wunschten Kindern mit groBer Mehrheit aus der

Unterschicht stammen, die eben trotz ihrer

"ungewunschten" Kinder gerade die Statements

erstaunlich haufig belegen, welche die Frau

auf ihre biologische Rolle als Mutter be-

schrinken wollen.

Der unbewuBte Wunsch, ein Kind zu

bekommen, ist offensichtlich so stark, da8 sie
es trotz des erheblichen sozialen Drucks, der

auf sie ausgeubt vird (angespannte finanzielle
Verhaltnisse, Arger mit dem Ehemann, die Gering-
sch&tzigkeit der Nachbarn) nicht fertig bringt,
ihre angeblich "unerwanschten" Sehwangerschaf-
ten durch eine aktive Empfangnisverhutung zu

verhindern:

diese Verantwortung uberliBt sie lieber ihrem

Mann, vie der uberdurchschnittlich hiufige Ge-

brauch des Praservativs und des Koitus-

Interruptus beweist.
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Diese extreme Fixierung an ihre korperliche
Fruchtbarkeit erhalt einen "ideologischen Ober-
bau", indem man die biologische Moglich-
keit der Frau, Kinder zu bekommen, als na-

turgewolltes Schicksal ("ein Geschenk Gottes"),
oder gogar als eine Art Zvang ("als Aufgabe
jeder Frau") auffaet.

Damit erklart sich nicht nur der Widerstand

gegen die eigene "sexuelle Befreiung", sondern
auch der Widerstand gegen AufklArung uberhaupt,
gegen die Verinderung der Sexualmoral bei jun-
gen Leuten, sowie gegen die sexuelle Befreiung
anderer: die Abtreibung soll verboten bleiben,
damit die eigene Einstellung zur Mutterschaft

aufrechterhalten werden kann: wenn es die Auf-

gabe jeder Frau ist, Kinder zu bekommen, dann
darf auch keine ihr Kind abtreiben lassen.

Selbstverstdndlich ist dieser Motivations-Zu-
sammenhang, der den Widerstand gegen sexuelle

Aufkldrung und gegen eine Liberalisierung der

traditionell rigiden Sexualmoral erkl&rt, nicht
nur und nicht bei allen Unterschicht-
Frauen zu finden. Ein groBer Teil der Emanzipa-
tions-Schwierigkeiten, wie wir sie bei Mittel-

schicht-Frauen feststellen konnten, wird sich

Ahnlich erkl&ren lessen. Es soll auch nicht be-

hauptet werden, daB solche Motivationen bei

Frauen der sozialen Oberschicht grundsitzlich
nicht vork:men.

Es handelte sich bei dieser Analyse von anti-
emanzipatorischen Einstellungen um die inten-
sive Betrachtung einer besonders unterprivile-
gierten Gruppe von Unterschicht-Frauen, an der

die Motivation solcher Einstellungen besonders

genau untersueht werden konnte.
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4. Die unaufgeklarten jungen Schwangeren

Ein Funftel aller Kinder wird von unverhei-
rateten Muttern empfangen, und zwar, wie unse-

re Ergebnisse erviesen, zu einer knappen Half-

te von Muttern unter 20 Jahren und fast alle

von Muttern unter 30 Jahren.

Auch die Kinder dieser Mutter sind jeweils zu

fast drei Vierteln ihren Muttern wenigstens
zu diesem Zeitpunkt nicht ervQnscht:
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Gegnerinnen von Em nent,ve,hatungimitteln
und Unentschiedene

Im letzten Jahr ketne Empfan2ntiverhutung*-

mittel benutzt

Du Kind it zu die,em Zeitpunkt uberhaust
nicht gawlmacht

Hatte da: Kiad tkber *pater bekommen

Das Kind ist zu die*em Zeitpunkt Rewunscht

Daa Kind i* zu dlesem Zeitpunkt Rewanscht

und Replant

Familienstand Alter

Gesamt unverhetratete Verheiratet Unter 20 -29

nach vor 20 Jahren Jahre
Eintritt der Schwan-

gerxhab

% 46 % 20% 18 % 33%

% 37 % 51% 26 % 38 %

% 13% 29% 53 % 26 %

Ortsgreae

30 - 39 40 Jahre Groadadt kleinere

Jabre und alter Gemeliden

14 % 30 %

30% 13 %

53 % 52 %

49% 19%

- 27 %

32% 51 %

23%

26 %

48%

*

28 % 24 % 37% 28 % 38 % 24 % 34 % 51% 20% 31%

41% 44% 64% 41 % 58 % 36 % 43% 77 % 33 % 45%

2I

27

49

32 % 10% 15 % 35% 15 % 34 % 33 % 23 % 33 % 32%



Und auch hier ist die groBe Anzahl der nicht

gewunschten, oder wenigstens zur Zeit nicht

gewunschten Kinder zum groBen Teil darauf zu-

ruckzufuhren, daB von den jungen Matter-Grup-
pen (unverheiratete, verheiratete nach Ein-

tritt der Schwangerschaft und Befragte unter
20 Jahren, unter denen sich immerhin auch ein

gutes Drittel lediger Schwangerer befindet)
uberdurchschnittlich hRufig keine Empfingnis-
verhutungsmittel benutzt wurden.

Bei den Befragten, die eine "MuBehe" geschlos-
sen haben, die also schon vor der Heirat schwan-

ger waren, ist das besonders deutlich: fast zwei

Drittel von ihnen haben keine Empfingnisverhu-
tungsmittel benutzt.

Dieses Ergebnis korrespondiert damit,
daB Befragte in kleineren Gemeinden

uberhaupt weniger Verhutungsmittel ge-
brauchen (auch die Befragten, die eine

MuBehe geschlossen haben, stammen mit

groBer Mehrheit aus kleineren Gemeinden
unter 100.000 Einwohnern).

Die Tabuisierung des vorehelichen Geschlechts-

verkehrs fur junge Midchen wird also vorzugs-
weise im gesellschaftlichen Milieu von D8rfern,
Klein- und Mittelstldten konserviert. Die eher

aus dem GroBstadt-Milieu stammenden unverhei-
rateten Mutter verhalten sich dagegen im Hin-
blick auf Empfangnisverhutungsmittel etwas auf-

geschlossener, sie benutzen sie hhufiger und

es gibt unter ihnen auch nicht einen so groBen
Prozentsatz von Befragten, die uberhaupt gegen
die Anwendung von Empfangnisverhutungsmitteln
sind.
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Dieser Unterschied in der Aufgeschlossenheit
gegenuber EmpfRngnisverhutungsmitteln maeht

sich bei diesen Gruppen zusatzlich auch in der

Art der angevendeten Verhutungsmittel bemerk-
bar:

Von den GroBstadtmidchen, die uberhaupt im

letzten Jahr Verhutungsmittel angewendet ha-

ben, benutzten immerhin die H&1fte die Pille,
von den Midchen aus kleineren Gemeinden da-

gegen nur ein FQnftel. Die letzteren behalfen

sich statt dessen zu fast drei Vierteln mit
der Knaus-Ogino-Methode oder dem'Koitus-

Interruptus, beides keine allzu sicheren Ver-

hutungsmethoden.

Der gesellschaftliche Druck ihres kleinst&dti-
schen Umwelt-Milieus maeht die rezeptpflichtige
Pille far solehe MAdchen offensichtlich schwer

erreichbar: man scheut den Gang zum Arzt aus

Furcht, auch er k6nne das voreheliche Treiben
eines jungen Madchens beanstanden.

Die unverheirateten, uberwiegend dem GroBstadt-

Milieu entstammenden MAdchen sind dagegen in

dem Grad ihrer Emanzipation von der herrachen-

den Sexualmoral teilweise schon einen betr&cht-

lichen Schritt weiter gekommen:

Die Schwangersehaft,-
unterbrechung ,011

verboten bleiben

generell erlaubt werden

Gejamt Unver- Unter 20 -29

hetratete 20 Jahren Jahre

8% 17 % 13 % 6%

26 % 43 % 24 % 29 %
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Die starke Polarisierung der beiden extremen

Einstellungen zeigt, daB sieh offensichtlich
schon viele dieser Mddchen mit dem Gedanken

an eine Abtreibung beschiftigt haben, den sie

sich entweder sofort wieder verboten (daher
die uberdurchschnittlich starke Ablehnung
dieses Satzes) oder aber in eine grundsatz-
lich zustimmende Ansicht zur Schwangerschafts-
Unterbrechung ummunzten.

Die Zustimmungs-HAufigkeit unverheirateter
junger Mutter liegt hier noch erheblich Qber

der der "tolerantesten" Altersgruppe der

20 bis 29-jahrigen, die ganz allgemein die

aufgeklhrtesten Ansichten und Verhaltenswei-
sen an den Tag legt.

Auf die zentrale Frage, warum junge, unverhei-
ratete Madchen, wenn sie schon den Geschlechts-

verkehr nicht meiden, gleichwohl keine Empfang-
nisverhutungsmittel benutzen, kann wiederum nur

auf ihre soziale Herkunft verwiesen werden:

alle drei Gruppen junger Mutter stammen
mit groBer Mehrheit aus der sozialen

Unterschicht, und, sofern sie nicht ver-

heiratet sind, leben sie uberwiegend
noch im Elternhaus. Sie stehen somit

unter dem EinfluB der sexuellen Moral

ihrer Eltern, was sich in ihren eigenen
Einstellungen, z.B. gegenuber der Empfing-
nisverhutung, deutlich AuBert.

Die Einstellungen und Verhaltensweisen unserer

Alteren Befragten, insbesondere die der uber

40-jdhrigen Frauen, konnten als typische Bei-

spiele far die Ansichten solcher Unterschicht-
Mutter gelten:

von ihnen sind uber die Hdlfte Gegnerin-
nen (oder Unentschiedene in ihrer grund-
satzlichen Beurteilung) der EmpfRngnis-
verhutung. Mehr als drei Viertel benutzen
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selber keine EmpfAngnisverhutungs-
mittel (in den meisten FAllen ist es

in diesem Alter auch nicht mehr not-

wendig).

Aber auch unerwunschte Kinder (und drei Viertel
der von ihnen zur Zeit erwarteten Kinder sind
nicht erwunscht) lassen ihnen eine Empfdngnis-
verhutung als nicht gereehtfertigt erscheinen.

Gerade sie sind zu 82 % der Ansicht, es sei

die Aufgabe jeder Frau, Kinder zu bekommen,
und diese mussen ala "Geschenk Gottes" (96 %)
klaglos akzeptiert werden.

Auch das Abtreibungsverbot mochten sie zu einem
uberdurchschnittlich hohen Prozentsatz aufrecht-
erhalten sehen (41 %; Durchschnitt 8 %).

Es ist unmittelbar einleuchtend, daB Mutter mit

solchen Ansichten ihre ledigen T6chter niGht
s o aufkl&ren konnen, daB diese in der Lage
sind, unerwunschte Schwangerschaften zu ver-

huten.
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IV. FAMILIENPLANUNG

1. Die gewunschte Kinderzahl

Die typische deutsche Familie besteht aus den

Eltern und zwei Kindern. Die Hdlfte alter Be-

fragten wunscht sich zwei, ein weiteres Vier-

tel hatte gern drei Kinder.

Mehr als drei Kinder wunschen sich nur noch

0 6 % aller Befragten, wobei bemerkenswert

ist, daB insgesamt

0 8 % der von uns befragten Schwangeren
auBer dem zur Zeit erwarteten Kind schon

mindestens drei Kinder haben.

Es wunschen sich also manche Befrafte weniger
Kinder, als sie tatsdchlich schon ihr eigen
nennen, und viele von ihnen haben sich - wie

ihren Aussagen unmittelbar zu entnehmen ist -

mehr als drei Kinder erst dann gewunscht,
als sie schon mehr als drei Kinder hatten.

Kinderreichtum in der Familie wird also immer

seltener gewunscht.
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Das bestitigt sich auch in den Antworten auf
die Frage:
"Wollten Sie immer die von Ihnen genannte An-
zahl der Kinder, oder wollten Sie fruher mehr
oder weniger Kinder?"
Etwa ein Viertel der Befragten hat ihre Vorstel-

lungen Qber die Anzahl der gewunschten Kinder
gegenuber fruher verdndert. Die meisten davon

wunschen sich heute weniger Kinder als fruher:

14 % aller Befragten "wollten fruher mehr Kin-
der", die meisten davon (10 %) ein oder

Zwei Kinder mehr.

8 % der Befragten wollten "fruher weniger Kin-

der", was allerdings nicht bedeuten mu!3,
da8 sie sich heute mehr Kinder wun-

schen. Berucksichtigt man namlich den Dop-
pelsinn dieser Antwort, so stellt sich
heraus, daB sich in der Tat nur

2% von ihnen heute mehr Kinder wunschen

als fruher. Die restlichen

6 % meinten mit dieser Antwort, sie hatten
"friiher weniger Kinder gewollt", als sie

heute haben, was aus Antworten wie "Es
sind eben mehr gekommen" oder "Ich wollte

gar nicht wieder schwanger werden" ein-

deutig hervorgeht.

Ganz ahnlich erklart sich auch die "VerAn-

derung der gewunschten Kinderzahl bei wei-

teren

4 % der Befragten, die angeben, sie hdtten
"fraher gar kein Kind gewollt". Auch sie
haben zum groBen Teil niGht eigentlich
ihre Wunsche im Hinblick auf die Anzahl

ihrer Kinder ver&ndert, sondern: "Es pas-
sierte eben" oder "Notgedrungen muBte ich

meine Einstellung Andern".
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Insgesamt wanscht sich also heute etwa ein

knappes Viertel der Befragten weniger
Kinder, als sie sich fruher gevunscht haben,
oder als sie heute tatsdchlich besitzen.

Die Motive fur diese Verringerung der gewunsch-
ten Kinderzahl sind uberwiegend in den wirt-
schaftlichen Umstdnden zu sehen:

5 % geben finanzielle Grunde an:

Man kann "so viele Kinder nicht ernRhren",
denn "Kinder kosten doch viel Geld".

4 % geben an, die Belastung fur die Mutter sei
zu groB:

Da "Kinder sehr viel Arbeit machen",
sei die Matter zeitlich und nerylich

"zu sehr uberlastet".
"Bei so vielen Kindern hatte man gar
kein Eigenleben mehr".

Die "nervliche Belastung" der

Mutter kann zum Teil unmittel-

bar auf die ublicherweise fur

eine Familie mit mehreren Klein-

kindern zu engen Wohnungen zu-

ruckgefuhrt werden: etwa ein

Viertel der Befragten hat kein

eigenes Kinderzimmer in der

Wohnung.

2 % geben Wohnungsgrunde fur die EinschrAnkung
der von ihnen ursprunglich gewanschten Kin-

derzahl an:

"Unsere Wohnung wdre fur so viele Kinder

zu klein".

2 % meinen, die Gesundheit der Mutter wurde durch

zu viele Geburten angegriffen:

"Die letzte Schwangerschaft war schon

sehr schwierig" oder
"Ich hatte beim letzten Kind eine sehr

schwierige Geburt".
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Da sich heute nur noch wenige Familien in solchen

finanziellen Umstanden befinden, daB sie sich
leisten k8nnen, eine Wohnung zu mieten, die Platz

genug fur mehr als zwei Kinder und mdglicherweise
auch noch fur ein Kindermadchen zur Entlastung
der Mutter hat, erzwingt die wirtschaftliche Lage
der meisten Familien praktisch eine Einschrinkung
der ursprunglich gewunschten Kinderzahl auf
h6chstens zwei.

Die Motive fur eine VergroBerung der Familie
durch ein weiteres, fruher nicht geplantes
Kind hat bei den wenigen Befragten, die sich

heute mehr Kinder wunschen als froher,
teils personliehe Grunde ("weil ich jetzt
glucklich verheiratet bin", "veil mein Mann

Kinder sehr gerne hat"), teils aber auch wie-
der finanzielle: "Wir konnen doch mehr Kinder

ern&hren, als wir eigentlich dachten.'

Einige Befragte geben an, sie hatten sich fruher

ein Einzelkind gewanscht, aber jetzt solle das

Kind "doch noch ein Geschwisterchen bekommen"

Dieser Hinweis fuhrt zum zweiten wichtigen Ergeb-
nis uber die Anzahl der gewunschten Kinder:

Nicht nur der groBe Kindersegen ist nicht rnehr

gefragt, auch Einzelkinder werden nicht ge-
wunscht:

8 % aller Befragten wunschen sich nur ein Kind.

Dabei ergeben sich folgende Untersehiede
in den sozialen Schichten:

10 % der Frauen der Mittelschicht, aber nur

5 % der Frauen aus der Oberschicht wun-

schen sich ein Einzelkind.
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Noch deutlicher als von der Schichtzugehorigkeit
der Mutter wird der Wunsch nach einem Einzelkind
vom Wohnort der Mutter beeinfluBt:

5 % der Befragten,
stadten wohnen,

die in D6rfern und Klein-

8% der Mittelstadt- und

12 % der GroBstadt-Bewohnerinnen

wunschen sich nur ein Kind.

Auch dieses Ergebnis erklArt sich sicher zum Teil
aus den beengten und auch kostspieligeren Wohnver-

hdltnissen in der GroBstadt: beispielsweise ist in

27 % der Wohnungen unserer Befragten, die in

Gro8sthdten leben, aber nur bei

20 % der Befragten aus kleineren Gemeinden
(unter 100.000 Einwohnern) in der Wohnung

kein Kinderzimmer vorhanden.

Insgesamt mochten sich also etwa 60 % unserer Be-

fragten auf hochstens zwei Kinder beschranken. Die
Die Kleinfamilie mit ein bis zwei Kindern ist dem-
nach die uberwiegend gewitnschte "typische" Familien-
struktur unserer Gesellschaft.

Uber diese Idealvorstellung besteht nicht nur

unter den Ehepartnern groBe Ubereinstimmung
(zwei Drittel stimmen in der Anzahl der ge-
wunschten Kinder uberein), sondern auch in den

verschiedenen sozialen Gruppen kommen nur ge-
ringfugige Abweichungen von dieser gewunsch-
ten Idealstruktur vor:
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Frage: ·'Frauen haben oi batimmte Vorstellungen, wieviel Kinder de gern haben mochten. Darf ich fragen, wieviel Kinder Ste *lch inagesamt wonicheni·

2

Soziale Sc cht Altu Konfession ll, aae
Gesannt Unter- Mittel- Ober- Unter 20 - 29 30 - 39 40 Jahre kathe- evange- andere// Groe- Befragte in

schicht schieht schicht 20 Jahre Jahre Jahre u. Ztter H,ch liwh keine stadt Gemeinden

unter 100.000

Einwohnern

Habe mir noch gar ke -Gedanken
darilber gemacht / weia noch nicht / 12 1 13% 10 96 11 % 15 10 12 % 10 % 14 % 12% 12% 20% 8% 13 %

kei;le Angabe

ein bij zwei Kinder gewunxlrt 59 % 56 % 63 % 56% 59% 62 % 51% 45 % 58% 59% 49% 59 40 58 %

dret Kinder 24 % 24 % 24% 27 % 21 % 22 % 30 % 18 % 24% 23% 23% 26 % 23 %

vier Kinder und metr 6% 7% 4% 6% 5% 4% 9% 23 % 5% 6% 9% 7% 6%

Hat schon drei Kinder oder mehr
8% 13 % 3% 2% 3% 20 0 63 % 9% 7% 16% 4% 10 %

(erwartet das vierte Kind oder ein

weiteres)



Die kleine Familie mit ein bis zwei Kindern wird

also vor allem von der sozialen Mittelschicht

bevorzugt.
Die Frauen der sozialen Un·terschicht "wunschen"
sich zu fast einem Drittel drei oder mehr Kinder,
von denen jedoch ein groBer Teil bereits vorhan-
den ist (siehe letzte Zeile der Tabelle).

Zusdtzlich gibt es hier fast doppelt so viele
Frauen, die ihr viertes (oder weiteres) Kind er-

warten (13 %), ala sich tatsAchlich vier (oder
mehr) Kinder wunsehen (7 %).

Hier zeigt sich noch einmal die bereits be-

sprochene, eher abwehrende Haltung der Un-

terschieht-Frauen gegenuber Fragen der Fa-

milienplanung und der Empfdngnisverhutung:
sie bekommen mehr Kinder, als sie sich eigent-
lich wunschen, oder sie wunschen sich nach-

trdglich genauso viele Kinder, wie sie dann

schlieBlich bekommen haben.

Einen Hinweis auf diese Abwehrhaltung gibt auch der

hohe Prozentsatz der ausweichenden Antworten ("habe
mir noch gar keine Gedanken daruber gemacht").

Auch die anderen "Problemgruppen", die Sorgen mit

ihrer sexuellen Aufkldrung haben und jeweils einen

groBen Prozentsatz unverheirateter Mutter stellen

(also die Altersgruppen der unter 20-jdhrigen,
der uber 40-jahrigen, Befragte aus kleineren Ge-

meinden), geben auf diese Frage uberdurchschnitt-
lich viele solcher ausweichenden Antworten.
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Diese Frage trifft in der Tat genau das Problem

aller dieser Unterschieht-Gruppen: wenn sie in
der Lage waren, "bestimmte Vorstellungen" dar-

uber zu entwickeln, wieviel Kinder sie gerne
"

haben mochten", dann hdtten sie nicht so viele

ungewunschte Kinder.

Auf die Frage nach der zeitlichen VerAnderung
ihrer Vorstellungen uber die Zahl der fruher oder

heute gewunschten Kinder geben sie dann auch

uberdurchschnittlich hAufig an, sie hitten sich

daruber fruher "keine Gedanken gemacht" und sie

seien ungewollt schwanger geworden.

DaB sie sich "jetzt weniger Kinder als fruher"

wanschen, begrunden sie mit den gleiehen Argu-
menten wie der Durchschnitt aller Befragten:
finanzielle Grunde spielen die Hauptrolle, aber

auch die nervliche und gesundheitliche Belastung
der Mutter, die viele Arbeit mit den Kindern so-

wie die Wohnungsprobleme sind von Bedeutung.

Von den Befragten der sozialen Oberschicht wunscht

sich ein Drittel drei oder mehr Kinder, nur 2 %
dieser Gruppe ha ben schon (mindestens) drei

Kinder. Hier werden also Kinder gewunscht, die
noch nicht auf der Welt sind. In der Oberschicht

entspricht der Wunsch nach einer vergroBerten
Familie also einer echten Einstellung, wohinge-
gen in der Unterschicht die gr8Bere Familie nicht

eigentlich erwunscht ist, sie ist einfach vorhan-

den.

Befragte der Oberschicht, die sich jetzt weniger
Kinder wunschen als fruher, geben dafur haupt-
sachlich finanzielle und "weltanschauliche" Grunde

an. "Die Verantwortung fur ein Kind ist in der

heutigen Zeit zu groB" oder "Aus Grunden der Uber-

bev61kerung sollte man heute nicht mehr so viele

Kinder in die Welt setzen"
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Oberschicht-Frauen, die sich entpegen ihren ur-

sprunglichen Absichten zu einer Erweiterung ihrer

Familie entschlossen haben, begriinden das haupt-
sachlich mit ihrer "glucklichen Ehe", aber auch

damit, daB sie jetzt "doch mehr Kinder ernihren

konnen als geglaubt"

Mittelschicht-Frauen geben fur die Einschrinkunp
ihrer ursprunglich erwunschten Kinderzahl in der

Hauptsache finanzielle Grunde an, aber auch Moti-

ve wie die Gesundheit und die beschrinkte Belast-

barkeit der Mutter spielen eine Rolle.

Die wenigen Mittelschicht-Frauen, die jetzt mehr

Kinder haben m8chten als ursprunglich peplant,
geben als Begrundung dafur in der Hauptsache an,
"daa Kinder doch auch Freude machen" und daM ihr
letztes Kind kein Einzelkind bleiben solle.

Die Ergebnisse zu den Kinderwunschen der drei

sozialen Schichten lassen sich also folgender-
ma en zusammenfassen:

0 Frauen der Mittelschicht bevorzugen am

eindeutigsten die Familie mit zwei Kin-

dern.

0 Die Frauen der Oberschicht wunschen und

planen zu einem groBeren Prozentsatz

eine Familie mit mehr als zwei Kindern.

0 Frauen der Unterschlcht wilnschen

sich nicht eigentlich mehr Kinder, sie

bekommen einfach mehr, weil sie
ihre Kinder nicht planen.

Der Vergleich der versehiedenen Altersgruppen ergibt
folgendes:

Die jungeren Frauen unter 30 Jahren bevorzugen
ebenfalls sehr eindeutig die Zwei-Kind-Familie.
Je etwa ein Viertel von ihnen wunscht sich mehr als
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zwei Kinder. Das entspricht in etwa dem Durch-
Schnitt aller unserer Befragten.
Uberdurchschnittlich viele der beiden jungen
Altersgruppen vollen heute veniger Kinder als

ursprunglich gewunscht. Frauen unter 20 Jahren

(unter denen gich ein Drittel lediger Schvange-
rer befindet) begrunden das hAufig damit, daB
die gesundheitliche und nervliche Belastung der

Mutter bei mehreren Kindern zu groB wurde, daB es

"nicht so einfach sei, ein Kind zu erziehen" und

daB "Kinder doch sehr viel Geld kosten".

Bei Frauen zwischen 20 und 29 Jahren, die zu

uber 90 % verheiratet sind, haben vor allem

finanzielle und Wohnungsgrande zur Einschran-

kung der ursprunglich gewunschten Kinderzahl ge-
fuhrt. Aber auch die zu starke Belastung der Mut-

ter durch zu viele Kinder fallt ins Gewicht.

Die Frauen uber 30 Jahren wunschen sich zu etwa

40 % mehr als zwei Kinder. Unter den uber 40-

jahrigen Muttern befinden sich jedoch fast zwei

Drittel, die bereits mindestens drei Kinder haben.

Auch hier laBt sich feststellen, daB sie angeben,
sich veniger Kinder zu wunschen, als sie tatsach-
lich haben.

Von den 30- bis 39-jihrigen Frauen hat bereits
ein Funftel wenigstens drei Kinder und erwartet
somit mindestens das vierte Kind. Es geben jedoch
nur 9 % der Befragten aus dieser Altersgruppe an,
daa sie sich tatsachlich vier oder mehr Kinder
wunschen.

In der Tat geben Frauen uber 30 Jahre sehr hdu-

fig an, daa sie sich ursprunglich weniger Kinder
gewunscht oder sich fruher uber solche Fragen
uberhaupt keine Gedanken gemacht hotten. Sie wun-

schen sich heute vor allem deshalb weniger Kinder,
weil "Kinder sehr viel Arbeit machen", weil "man
zu alt wird fiir so viele Kinder" und weil "Kinder
so viel Geld kosten".

1
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Im Hinblick auf Konfession und Ortsgr68e ergeben
sich keine wesentlichen Unterschiede.

Sowohl katholische wie auch evangelische Befragte
wunschen sich durchschnittlich haufig ein bis zwei
Kinder, jeweils ein weiteres Viertel beider Grup-
pen wunscht sich ein drittes Kind.

Befragte einer anderen oder keiner Konfession wei-
chen dieser Frage wiederum sehr hdufig aus. Auch

unter ihnen gibt es einen groBen Prozentsatz von

Muttern mit mehreren Kindern, jedoch geben auch
sie zum groBen Teil nicht so viele Kinder als ge-
wunscht an, wie sie tatsichlich haben.

Die GemeindegroBe scheint diese Struktur der Klein-
familie ebenfalls nicht mehr zu beeinflusben. So-

wohl in der GroBstadt als auch in kleineren Ge-

meinden wunschen sich etwa gleich viele Befragte
eine Familie mit zwei Kindern.

Allerdings gibt es in der GroBstadt einen h6heren

Prozentsatz von Frauen als unter den Befragten der

kleineren Gemeinden, die sich definitiv fur eine

gr5Bere Familie aussprechen: ein Drittel der Be-

fragten, die in der GroBstadt leben, wunscht sich
drei oder mehr Kinder.

Unter dem Zwang ihrer wirtschaftlichen Verhiltnis-
se haben also viele Befragte aus allen sozialen
Schichten und sonstifen sozialen Gruppierungen
ihre ursprunglich gewunschte Kinderzahl einpe-
schrankt. Allein in der Unterschicht, in der der

wirtschaftliche Druck auf die Familie am gra ten
ist, wurde die Zahl der Kinder, und zwar sowohl

die der gewunschten als auch die der ungewunsch-
ten, bisher nicht eingeschrAnkt.

Die Motivationen, die einer bewuBten Familien-

planung bei Unterschicht-Frauen entgegenstehen,
sind also offensichtlich starker als der wirtschaft-
liche Druck, der sich fur solche Familien mit der

Geburt jedes weiteren Kindes noch erhoht.

[
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2. Uberlegungen bei bewuBter Planung von Sehwanfer-
schaften

Ein Drittel aller Befragten gibt an, sich das

zur Zeit erwartete Kind nicht nur gewunseht, son-

dern auch "ganz bewuGt zu diesem Zeitpunkt ge-

plant" zu haben.
DaB sich die einzelnen sozialen Schichten im Hin-
blick auf ihr Verhalten im Bezug auf eine bewuBte
Planung von Geburtenzeitpunkt und Geburtenfolge
ihrer Kinder betrdchtlich unterscheiden, wurde be-

reits in einigen anderen Zusammenhanfen beschrie-
ben und untersucht.

Die folgende Tabelle stellt diese Ergebnisse noch
einmal dar:

Gejamt Unter- Mittel Ober-

schkht schicht schicht

Die gegenwartige Schwan-

gerschaft ganz bewuBt zu

diesem zeitpunkt geplant: 32 0 27 % 33 %

Die letzte Schwanger-
schaft zum damaligen
Zeitpunkt bewuBt geplant
f Sofem Bef agle schon

einmal schwanger war) 45% 38 % 54 %

50 5.

59 0/0
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Es fhllt auf, daB sich viel mehr Befragte zu er-

innern glauben, die letzte Schwangerschaft geplant
zu haben, als das bei der xegenwartiwen der Fall

ist. Vielen Befragten erseheint die vorangegangene

Schwangerschaft offenbar heute in einem anderen

Licht als damals. Auch wenn das letzte Kind sei-

nerzeit tatsachlich nicht wirklich geplant
war, so hat man es doch mittlerweile akzeptiert
und ist deshalb geneigt, dieses Kind als geplant
zu betrachten.

Das relativiert auch die Angaben zur "bewuBten"
Planung der ge,enwArtigen Schwangerschaft insofern,
als hier sichtbar wird, daG solche Angaben zwar

sicherlich subjektive Wahrheit sind, aber objek-
tiv nicht zu stimmen brauchen. Auch die gegenwar-
tige Schwangerschaft kann man sich seinerzeit
einfach nur gewunscht, oder sogar ursprunglich
gar nicht beabsichtigt, aber inzwischen akzep-
tiert haben und sie trotzdem zum gegenwirtigen
Zeitpunkt als geplant betrachten. Man muB also da-

von ausgehen, daB die tatsachlich geplanten Gebur-

ten etwas weniger haufig vorkommen, als unsere

Befragten angeben.

Gleichwohl zeigt sich der bekannte Trend: die An-

zahl der geplanten Geburten steigt mit der H6he
der sozialen Schicht. In der Oberschicht gibt es

die meisten geplanten Geburten, also auch die

meisten "Wunschkinder".

Auch die Ergebnisse zur Anzahl der geplanten Ge-

burten in den verschiedenen Altersgruppen zeigen
bereits bekannte Zusammenhdnge:

Gesamt Inter 20 - 29 30 - 39 40 Jahre

20 Jahre Jahre Jahre und alter

Die gegenwttige Schwan-

gerthaft ganz bew.Bt zu 32 % 15 % 34 %

diesem Zeitpln,kt geplant
33% 23 %

101



Bei den Frauen zwischen 20 und 40 Jahren gibt es

die meisten geplanten Schwangerschaften. Die Be-

fragten dieser beiden Altersgruppen leben uber-

wiegend.in "geordneten Verhaltnissen", d.h., sie

sind fast alle verheiratet und uberdies in einem

Alter, in dem man gemeinhin seine Kinder zu be-
kommen pflegt. Man "plant" sie also in dem Sinne,
daB man nichts gegen eine m6glicherweise zu er-

wartende Schwangerschaft unternimmt.

Insofern besagt dieses Ergebnis nur, daB die

Befragten unter 20 Jahren und die ilteren Frauen

uber 40 Jahre veniger als der Durchschnitt gegen
eine moglicherweise eintretende Schwangerschaft
unternommen haben. Auch diese Zahlen wurden be-

reita in einigen anderen Zusammenhangen genauer
behandelt.

Befrahte verschiedener Konfessionen unterscheiden
sich nicht eindeutig im Hinblick auf die bewuate

Plarung ihrer Schwangerschaft:

Gesamt kathe- evange- andere/
Uxh lisch keine

Die gegenwartige Schwan-

gerschaft ganz bewat zu 32 % 36 % 30 5,

diesem Zeitpunkt geplant

Die letzte Schwangerschaft
ganz bewuBt zum damali

gen Zeitpunkt ge plant ( so- 45 5, 45% 45 0
.

fern Befragte schon einmal

Khwanger war)

34 %

40 9
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Demnach hatte von den katholischen Befraften eln

groBerer Prozentsatz als von den evangelischen
Muttern ihre gegenwArtigen Schwangerschaften Re-
plant. Hingegen geben Befragte beider Konfessionen
ihre letzte Schwangerschaft gleich haufip als ge-

plant an. Es scheint sich hier darum zu handeln,
daB Befragte der beiden Konfessionen etwas Verschie-
denes unter "Planung" verstehen: von den katho-

lischen Befragten haben 45 % im letzten Jahr vor

der Konzeption keine EmpfAngnisverhutungsmittel
benutzt, bei den Protestanten waren es hingegen nur

38 %.
Moglicherweise verstehen die katholischen Mutter

unter "Planung" einfach nur, daB man gegen eine

moglicherweise eintretende Schwangerschaft bewuBt

nichts unternimmt, weil man sich ein Kind wunscht.
Der Prozentsatz der zur Zeit gewunschten Kinder
ist in der Tat bei den Muttern katholischer Kon-
fession etwas grd er als bei den Protestantinnen.

Mutter evangelischen Bekenntnisses benutzen zu

einem grdBeren Prozentsatz Empfingnisverhutungs-
mittel, bezeichnen ihre Kinder jedoch zu einem
kleineren Prozentsatz als "geplant". Es hat den

Anschein, als ob die Protestanten den Begriff "Ge-

burtenplanung" einfach kritiseher anwenden als
Katholikee. In ihrer grundsitzlichen Einstellung
zur Empfingnisverhutung unterscheiden sich die bei-
den Konfessionen jedenfalls nicht voneinander.

Welche Uberlegungen die Eltern geplanter Kinder
bei der Wahl des jetzigen Zeitpunkts fur die

Schwangerschaft anstellten, zeigt folgende Tabel-

le:
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2

Oberlegun Ren bet der Wahl des jetzi Ren Zeitpunkts fur die Schwanterschaft (nach Listenvorgabe)

Befrate, die anteben, die gegenwartige Schwingerschaft bewuat geplant zu haben

Gesamt Unterichicht Mittelschkht Oberschicht   Unter 20 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40 Jahre u. alter

Gegenwartige Schwangerschaft bewuet geplant 32 % 27 % 33 % 50% 15 % 34 % 33 % 23%

Ich wollte nicht zu alt werden fur die Geburt
13 % 10% 15 % 21% 5% 13 % 16 % 5%

dieses Kinde,

Ich habe schon ein Kind und das sollte unbe-
11% 10 % 12 % 12 % 1 0 11% 15 % 14 %

dingt ein Ge$chwisterchen bekommen

Es war nic ht von anBeren Umstandes abhang g. 11 % 10 % 10 % 19% 9% 11% 12 %
wir wollten das Kind einfach Jetzt haben

Wir konnten unvdieses Kind finanziell jetzt
10 % 7 0 11 % 22 % 3% 11% 11 % 9%

letiten. ein Kind kostet doch einiges

Wir sind jetzt von den Raumltchketten der

Wohnung her in der Lage. (noch) ein Kind 5% 35 6% 90 1% 5% 7% 14 %

zu bekommen

Ichwollte das Kind in dieser Jahreszeit bekommen 5% 5% 4% 8% 2% 6% 4% 9%

Ich brauche nicht mehr mit zu verdienen 4% 3% 3% 6% 2% 4% 3%

Wir wollten var diegm Kind erst noch einige 3% 2% 4% 3% 3% 2%
Anschaffungen machen
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Am meisten beschiftigte die befragten Schwan-

geren bei der Planung ihrer Kinder offenbar

ihr eigenes Alter. Je Alter sie werden, umso

eher befurchten sie, sie konnten schon zu alt

fur die Geburt dieses Kindes sein. Das erkldrt
auch den groBen Unterschied zwischen den drei
sozialen Sehichten, denn - wie bereits beschrie-
ben - die Mutter verschiedener sozialer Schich-
ten sind bei der Geburt ihrer Kinder verschieden
alt: Oberschicht-Mutter sind im Durchschnitt &1-

ter als die Mutter der Mittelschicht, und diese
sind alter ala die Mutter der Unterschicht.

Offenbar halten es die meisten Befragten fur

notvendig, dam man seine Kinder in moglichet
jungem Alter bekommt. Daher interessieren sich

gerade die dlteren Mutter ganz besonders fur

dieses Problem.

Die zweitwichtigste "Planungs-Uberlegung" ist

eigentlich gar keine: man wollte das Kind einfach

"haben", ohne weitere Voruberlegungen oder Zveck-

bestimmungen dazu anzustellen.

Diesem Satz wird mit steigendem Alter zugestimmt,
am haufigsten in der Dbersehicht. Vermutlich
waren hier keine besonderen Vor berlegungen mehr

notwendig, denn nach der Sicherung eines bestimm-

ten Lebensstandards, der erst in h8herem Alter

erreicht wird, schafft die Ankunft eines weiteren
Kindes keine besonderen Probleme mehr.

Ein weiteres wichtiges Argument fur die Wahl des

Zeitpunktes fur diese Schwangerschaft war in vie-
len Fdllen das bereits vorhandepe Einzelkind, das

ein Geschwisterchen bekommen sollte. Hier ergeben
sich kaum Unterschiede zvischen den sozialen
Schiehten und auch nur rein logische zwischen
den Altersgruppen: jangere Frauen haben meist
noch kein Einzelkind, sondern uberhaupt keines.
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Der Gesichtspunkt, daB man mit der Geburt die-

ses Kindes gewartet habe, bis man es sich
"finanziell leisten" kann, ist ein typisehes
Oberschicht-Argument. Andere soziale Gruppen
orientieren sich bei der Planung ihrer Kinder
offenbar nicht so gezielt an ihrem Geldbeutel.

Die ubrigen Argumente spielen bei der Geburten-

Planung keine so bedeutende Rolle mehr.

Insgesamt zeigt sich noch einmal, daB Frauen der

Oberschicht das gezielteate Planungs-Verhalten
an den Tag legen, das sich konkret an den wirt-

schaftlichen UmstAnden der Familie orientiert:
man wartet, bis man sich das Kind finanziell
leisten kann, bis die Frau "nicht mehr mitzu-
verdienen" braueht, man bereitet sich auch r&um-
lich auf die Ankunft eines neuen Kindes vor.

Unter- und Mittelschicht-Mutter wollen in erster

Linie "nicht zu alt werden", wunsehen ihrem be-

reits vorhandenen Kind "ein Geschwisterchen"
oder "wollen das Kind einfach jetzt haben". Erst

danach kommt die Orientierung an der wirtschaft-
lichen Situation.

Ganz Junge Mutter unter 20 Jahren stellen

eigentlich uberhaupt keine dieser Uberlegun-
gen an: sie wollen das Kind einfach so ha-

ben.
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3. Die geplante Ausbildung des erwarteten Kindes

0 Insgesamt ein Viertel aller Befragten hat
sieh uber die Ausbildung des erwarteten Kin-

des "noch keine Gedanken gemacht" oder kann

"jetzt noch nichts dariiber sagen"

0 Mehr ala die Hdlfte der Befragten wurde in

der Ausbildung zvischen einem Jungen und

einem MAdchen keine Unterschiede machen.

Die Mehrheit dieser Gruppe (das ist ein
Drittel aller Befragten) mochte die-

ses Kind, unabhangig davon, ob es ein MAd-

chen oder ein Junge ist, das Abitur machen

lassen oder sogar auf die Hochschule schik-
ken.

0 Das ubrige Funftel der Befragten mochte
einen Jungen anders ausbilden lassen als

ein M&dchen, und zwar soll der Junge in

der Regel eine bessere Ausbildung bekom-

men: die Mehrheit dieser Gruppe (12 % vom

Gesamt) wunscht sich fur ihren Jungen Abitur

oder Hochsehulbildung. Falls das Kind ein
MAdchen wird, soll es bei der Mehrheit die-

ser Gruppe (17 % vom Gesamt) hochstens die
mittlere Reife bekommen.

Errechnet man aus den Angaben der Befragten, die

Jungen und Mddchen gleich ausbilden lassen wollen,
und denen der Mutter, die in der Ausbildung zwischen

Jungen und MAdchen Unterschiede machen wollen, die

Bildungschancen fur alle Jungen und alle

Madchen, so ergibt sich:
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Geplante Ausbildung fur: lungen Madchen
Gesarnt Gaamt

Volksschute mit ansch]ies-

sender I£lire 8%

Mittelschule/mittlere

Reife

mebjahrige Fach:chuk

Abitur

Hochihule. Universitat

kann ich jetzt noch

nicht sagen/noch keine

Gedanken dariber ge-

macht

16 %

5%

20 %

25 %

74 %

25 %

3%

15 %

19 %

74 %

Mittelwert

iwischen

Jungen und

M3dchen

21 %

4%

17 %

22 %

74 %

Als durchschnittliche Bildungs-Chance ergibt sich
damit fur die Kinder der Schwangeren unserer Stich-

probe:

0 fast 40 % von ihnen sollen Abitur oder Hoch-

schuldildung haben.

0 Ein Viertel von ihnen wird Mittelschul- oder

Fachschul-Bildung bekommen.

0 Fur nur 10 % ist Volksschulbildung mit an-

schlie£ender Lehre vorgesehen.

12 % 10 %

26 % 26 % 26 %

100 100 100

108



Unterstellt man einmal, die 26 % der Befragten, die

sich uber die Ausbildung ihres erwarteten Kindes
noch keine Gedanken gemacht haben, entschieden sich
im ungunstigsten Fall alle dafur, ihr Kind nur

auf die Volksschule zu schicken und anschlieBend
eine Lehre machen zu lassen (was allerdings unwahr-

scheinlich ist), dann werden die Kinder der Schwan-

geren unserer Stichprobe im Jahre 1990, wenn sie
fast alle voll ausgebildet sind, den Trend der Zeit

in folgender Weise vervollstandigen:

Schulbildung

der Bevolkerung der BED,

ab 14 Jahre
4

heute

der erwarteten Kinder

unserer Befragten

im Jahr 1990

29 20 Jahre

Volt(sschule ohne und
83% 78 % 69 %

mit khre

Mittelschule/Fachschule 13 % 16 % 22 %

Abitur/Hochschule 3% 5% 8%

9990 99 % 99 %

Selbstverstindlich erhebt diese schlichte Form einer

Hochrechnung keinerlei Anspruch auf eine realitAtsge-
rechte Prognose, da eine ganze Reihe von Faktoren

auBer Acht gelassen wurden, wie z.B.:

0 ob das Kind uberhaupt lebend geboren wird,
oder das Schulalter, oder das 20. Lebens-

jahr erreicht,

0 ob sich das Kind gesund und geistig normal

entwickelt,

0 ob sich die Eltern zur entsprechenden Zeit
die geplante A sbildung des Kindes finanziell

leisten konnen,

0 ob bis dahin das Schulwesen der Bundes-

republik uberhaupt in der Lage ist, etwa

40 % eines Geburtenjahrgangs zum Abitur

zu fuhren und in den Hochschulen unterzu-

bringen usw.

+)
LA 1969

109

60-69 40-49 20
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24 %
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Es sollte mit dieser Gegenuberstellung nur gezeigt
werden, vie sehr sich offensichtlich die Mehrzahl

unserer Befragten an der Devise orientiert: "mein
Kind 3011 es einmal besser haben als ich".

DaB sich die Bildungs-Chancen von Kindern aus ver-

schiedenen sozialen Schichten und Gruppierungen
erheblich unterscheiden, ist bereits durch eine

ganze Reihe von sozial-vissenschaftlichen Unter-

suchungen nachgewiesen worden. Auch unsere Ergeb-
nisse spiegeln diese verschiedenen Bildungs-
Chancen einzelner sozialer Gruppen sehr deutlich:
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GEPLANTE AUSBILDUNG DES ERWARTErEN KINDES

Frage:
. Welche der Ausbildungsmaglichkeiten, die hier auf dieser Uste stehen, wurden Ste sich fur das jetzt erwartete Kind wilnschen - vorausgesetzt, dae es

dwchwbitt ch begabt ist und eine Finanzierung der Ausbildung maglich ist - und wl den Ste dabet dnen Unterschied zwischen einem Jungen oder einem Madchen

rnachen oder nichtl-   Soziale Schicht Alter Familienstand
Gesarnt Unterschtcht Mittelschicht Oberschicht Unter 20 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40 Fahre u alter Unverhetratete verheiratete

Balls 1005 568 296 139 117 618 247 22 100 900

Wurde ketnen Unter,chied in

der Ausbildung zwischen einem
54 % 80 0 57 % 66 % 50 % 54 % 58 % 37% 46 % 56 %

lungen oder einem Madchen

machen

Geplante Aulbildung f4: Jungen Madchen J M J M. J M J M / M J. M. J. M J M J M

Gesamt Gesamt

Volks,chule mit an-
8% 12% 13% 20% 2% 4% 16% 17% 6% 11% 6% 14% 18% 14% 15% 15% 7 % 12 %

schieBender Lehre
Mittekhule/

mittlere Reifc oder 21 % 28% 28% 31% 16% 31% 3% 8% 20% 27% 21% 28% 21% 26% 28% 32* 12% 24% 22% 28%

mekjabrige Fach,cb le

Abitur oder Hochschule
45% 34 96 29 % 19 56 60 6 44 04 74 1, 70 16 28 % 20 % 47 * 35 9 51 % 39 % 5% 5% 33 % 22 % 46 % 35 %

Univerlitat
------ --.-.-

Summe: geplante Aulbildung 74 % 74% 70% 70% 78%79% 77% 78% 64% 64% 74% 74% 78%79% 51% 51% 60% 61% 75% 75%

Das kann kh jetzt noch nicht
26% 29 % 21% 21% 35 % 26% 21% 50% 40 % 24 %

sagen/daruber babe ich mir

noch keine Gedanken gemacht

summe gesamt 100 99 % 100 99 % 99 % 100 100 101 % 101% 99 %



Bereits die unterschiedlichen Bildungs-Chancen
zvischen Jungen und MAdchen sind in hohem MaBe

schichtabhangig:

Eine *kiche Auibildung (8

Jungen und Midchen wan,chen

Geumt Unterschicht Mittekhlcht Oberschicht

Eine ve,:chiedene Ainbildung 20 %
fa jungen und Madchen Minxkn

54% 50% 57 %

20% 21%

kann ich noch nicit *agen/keine 26 % 2/1- Ali-
Gedanken duaber gemacht 100 99 % 99%

Gleichberechtigte Bildungs-Chancen haben Jungen und

Midchen also am ehesten, wenn ihre Eltern der Ober-

schicht angeharen:

hier vollen nur 12 % der Mutter einen Unter-

schied zwischen der Ausbildung ihrer Jungen
und ihrer Madchen machen, und selbst diese,
die ihre MAdehen also benachteiligen wollen,
sehen gleichwohl eine qualifizierte Ausbil-

dung fur diese Madchen vor: sie sollen zwar

keine Akademikerinnen werden, jedoch jeweils
zur HRlfte wenigstens mittlere Reife oder

das Abitur machen.

In der Unter- und Mittelschicht ist der Brauch, die
Mhdchen in der Ausbildung zu benachteiligen, etwa

gleich hdufig verbreitet:

jeweils ein Funftel der Eltern aus diesen
beiden sozialen Schichten legen auf eine

gleich gute Ausbildung ihrer Madchen keinen
besonderen Wert. Hier ist also der Gedanke,
daB die Madchen ja doch heiraten und im Le-

ben nicht selbst ihren Mann stehen

mussen noch relativ geliufig.

66 %

12 %

111.
99 %
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Aber es setzt sich offenbar auch in der sozialen
Unterschicht allmahlich die Einsicht durch, daB

Madchen uberhaupt eine Ausbildung
brauchen:

mehr als die Halfte der Unterschicht-

Eltern, die ihre MAdchen nicht s o

gut ausbilden lassen wollen wie die

Jungen, wunschen ihnen wenigstens
Mittel- oder Fachschulbildung und nur

noch ein kleinerer Teil dieser Midehen

soll auf der Volksschule bleiben und

anschlieBend eine Lehre machen.

Diese Einsicht, daB auch Midchen etwas lernen miissen,
ist - gemessen an dem schon hhufiger erwhhnten gegen-

wdrtig so mangelhaften Bildungsstand der Unterschicht-

Frauen - auBerordentlich bemerkensvert. Sie zeigt,
daB gerade diese, selbst so sehr benachteiligten
Frauen in hohem MaBe bereit sind, sich im Hinblick

auf traditionelle Vorstellungen uber die Bestimmung
der Frau umzuorientieren, wenigstens, was die

Ausbildung ihrer eigenen T6chter angeht.

Wie wir bereits an anderer Stelle feststellen konnten,
fdllt es Unterschicht-Muttern auBerordentlich schwer,
sich an ein "aufgeschlosseneres" Sexualverhalten

ihrer T6chter und eine entsprechende, aufklarende""

Sexualmoral ihrerseits zu gew6hnen. In diesen Fragen
ist die Unterschicht-Mutter unvergleichlich viel

stdrker an ihre eigenen traditionellen Vorstellunpen
fixiert und geneigt, diese auch noch fur ihre T6ch-

ter fur verbindlich zu halten, als in Fragen der

Berufsausbildung.

Eine - wenn auch zaghafte und noch sehr Unslchere -

Bereitschaft in diesem Punkt umzudenken, zeigt sich
auch in dem hohen Prozentsatz der Unterschicht-Mutter,
die zu diesem Problem "noch nichts sazen konnen" und

sich "darober noch keine Gedanken gemacht haben":
immerhin AuBern sie nicht von vorneherein die ent-

schiedene und unreflektierte Meinung, ein Madchen

brauche uberhaupt keine Ausbildung.
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Die Mittelschicht-Mutter, die ihre MAdchen anders
- also im Durehschnitt schlechter - ausbilden las-

sen vollen als ihre Jungen, wunschen ihren T8chtern

zu mehr als drei Vierteln eine Mittel- oder Fach-

schulbildung. Zwar ist der Prozentsatz der Mittel-
schicht-T6chter, die nur Volksschulbildung
erhalten sollen verschwindend klein und sehr viel

kleiner als bei den Unterschicht-MRdchen, gleich-
wohl bleibt hier zwischen den Muttern der Unter-
schicht und denen der Mittelschicht ein wesent-
lieher Unterschied festeustellen:

Unterschicht-Mutter, die ihre Tochter in der Aus-

bildung ihren Sohnen gegenGber benachteiligen vol-

len, wunschen ihnen jedoch immerhin uberwiegend
eine bessere Ausbildung, als sie selber

besitzen, wohingegen Mittelschicht-Mutter die Aus-

bildung, die sie selber genossen haben, auch uber-

wiegend bei ihren Tochtern fur ausreichend halten.

Das zeigt sich vor allem, wenn man nicht von der

Schichtzugehorigkeit, sondern von der Schulbildung
der Mutter ausgeht: die Mehrheit der MQtter, die

selbst nur Volksschulbildung haben, wanschen ihren

Tochtern mehr als nur diese.

Die Mehrheit der Mutter, die selbst zur Mittelsehule

gegangen sind, halten das auch bei ihren T6chtern
fur ausreichend, sofern sie einen Unterschied in der

Ausbildung zwischen ihren Jungen und ihren Midchen

machen wollen.

DaB Unter- und Mittelschicht-Eltern sehr viel hdufi-

ger als Eltern aus der Oberschicht ihre Jungen quali-
fizierter ausbilden lassen als ihre MRdchen, hat ver-

mutlich zum groBen Teil wirtschaftliche Ursachen:

Solange eine qualifizierte, 1&ngere Ausbildung
der Kinder den Eltern teilweise erhebliche
finanzielle Opfer abverlangt, nimmt es nicht
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Wunder, wenn sich viele Unter- und Mittel-

schicht-Eltern, die aufgrund ihres sozialen

Standorts ohnehin ihr Leben lang keine groBen
Reichtumer werden anhaufen konnen, sich die-
se Opfer nur fur ein Kind auferlegen m6gen,
was dann in der Regel - gemAB unserer

patriachalisch orientierten Familienstruk-
tur - eben der Junge sein wird.

Aber nicht nur die Unterschiedlichkeit der Bildungs-
Chancen fur Jungen und Madchen, sondern - und dies

in noch viel stdrkerem MaBe - auch die Qualitit ist

stark abhdngig von der sozialen Schicht der Eltern:

Zvei Drittel unserer Befragten aus der Obersehicht
wollen keinen Unterschied zwischen der Ausbildung
ihrer Jungen und ihrer MAdchen machen.

Dabei entscheiden sich fast alle Befraften
aus der Oberschicht, sofern sie uberhaupt ZU der

geplanten Ausbildung ihrer Kinder eine Aussage ma-

chen, fur eine hohere Schulbildung:

drei Viertel unserer Oberschicht-Mutter
haben sich schon dafur entschieden, daB

ihr Junge venigstens das Abitur machen

soll, und mehr als die Halfte von ihnen

mochte ihn ansehlieBend auch noeh auf die
Hochschule schicken. Fur die Mddchen der

Oberschicht stehen die Bildungs-Chancen nur

wesentlich geringer: 70 1 der Oberschicht-
Madchen sollen nach dem entschiedenen Wunsch

ihrer Eltern das Abitur machen und knapp
die Halfte davon soll anschlieBend eine

Hochschule besuchen.

In der Mittelschicht m6chte zwar auch noch mehr als

die Halfte der Mutter (57 %) keinen Unterschied zwi-
schen der Ausbildung eines Jungen und eines Madchen

machen, jedoch stehen die Chancen fur Madchen der
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Mittelschicht faktiseh erheblich schlechter als fur

die Jungen, denn d i e Mutter, die einen Unter-

schied zwischen Jungen und MAdchen in der Ausbildung
machen wollen, (21 %), konzentrieren ihren ganzen

Ehrgeiz ausschliealich auf den

Jungen:

17 % dieser Mittelschieht-Jungen sollen

Abitur oder Hochschulbildung haben (hinzu
kommen noch die 43 % der Jungen, die gleich-
berechtigt mit den MAdchen ausgebildet wer-

den sollen), wohingegen 19 % der Mittel-

schicht-MAdchen, deren Eltern einen Unter-

schied zwischen MAdchen- und Jungen-Ausbil-
dung machen wollen, bestenfalls die mittlere
Reife erreichen. So ergeben sich hier in der

Mittelschicht verschiedene Bildungs-Chancen
fur Jungen und Midchen im Verhdltnis 60 %
zu 44 % (Abitur/Hochschulbildung). Fast ein
Drittel aller Mittelschicht-Madchen
sollen sich mit Mittelschul- oder Fachschul-

bildung zufriedengeben.

In der Unterschicht sinken die Chancen, an eine hohere

Schulbildung oder sogar an eine Hochschulbildung zu

kommen, sowohl fur Jungen als far Mad-

chen rapide ab:

nicht einmal ein Drittel der Jungen und nur

ein knappes Funftel der Madchen soll wenig-
stens das Abitur machen. Hochschulbildung
sollen nur 11 % der Unterschicht-Jungen und

8 % der Madchen bekommen.

Die Chancen, an eine mittlere oder Fachschul-

bildung zu gelangen, sind fur Unterschicht-

Jungen und Madchen fast gleich groB: etwa ein

Viertel bis ein Drittel der Unterschieht-Kin-
der soll nach dem Wunsch ihrer Eltern eine
Mittel- oder Fachschule besuchen.

Nur etwa 13 % der Unterschicht-Jungen und

ein Funftel der Unterschicht-MAdchen sollen

eine Ausbildung bekommen, die niGht
wesentlich uber der Volksschulbildung ihrer
Eltern liegt.
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Wie Behr die Bildungs-Chancen aller Kinder unserer

Gesellschaft von der sozialen Herkunft ihrer Eltern
- und nicht von ihrer eigenen Begabung -

abhangt, vird in der folgenden Darstellung, die die
Schulbildun  der Mutter auf die gewunschte Ausbil-
dung fur das erwartete Kind bezieht, sehr deutlich:

Schulbildung der Mutter

Gesamt Volkachule Volkmchule Mittel- / Abitur/

ohne Lehre mit Lehre Fach- Hochschule

schule

Gewathte Ausbildung fur

das erwltete Kind (Mittel-
wert zwkhen den Angaben
zur Jungen- und Madchen-

ausbildung)

Volksschule mit Lehre 10 % 21% -

Mittel- /Fachschute 24% 28 %

Abitur/Hochsehule 39 % 20%

noch keine Gedanken
221. 30 % 17 % 21 % -11£

darober gemacht 99% 99 % 100 99 % 101%

9%

30%

34%

1%

19% 10

58 % 78%

Ein Kind, das rein zuf&llig eine Mutter hat,
die uber die wenigen Jahre ihrer Schulpflicht
hinaus nichts gelernt hat oder nichts lernen

durfte, hat aueerordentlich geringe Chancen.
an eine h6here oder sogar an eine Hochschul-

bildung zu gelangen. Die Chance einer h8heren

Schulbildung ist fur solche Kinder nahezu

viermal geringer als fur Kinder von Muttern,
die selbst eine h6here Schulbildung genossen

haben, und fast dreimal so klein, vie fur
Kinder von Muttern mit einer Mittel- oder

Fachschulbildung. Andererseits zeigt diese

Darstellung jedoch auch sehr deutlich, daB

die uberwiegende Mehrheit gerade der

Mutter, die selbst nur Volksschulbildung ha-

ben, einige Anstrengungen auf sich zu nehmen

bereit ist, ihrem Kind eine bessere Ausbil-

dung mit auf den Weg zu geben, als sie selbst

besitzen.
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Die Bildungs-Chancen eines Kindes werden jedoch nicht
nur von der sozialen Herkunft seiner Mutter, sondern
zus&tzlich vom Alter und insbesondere vom Familien-
stand seiner Mutter beeinfluBt.

Es zeigt sich hier eine auffallende Unsicherheit in

unseren "Problem-Gruppen", bei den ganz jungen
Schwangeren unter 20 Jahren und den uber 40-jahrigen
(unter denen sich jeweils relativ groBe Prozentsatze

unverheirateter Schwangerer befinden), sowie bei den

unverheirateten Schwangeren selbst:

uberdurchachnittlich viele Befragte aus diesen
"Problem-Gruppen" konnen zu der geplanten Aus-

"bildung ihres Kindes "jetzt noch nichts sagen

oder haben sich "daruber noch keine Gedanken

gemacht".

Die Verheirateten dagegen, und entsprechend auch die
Frauen zvischen 20 und 40 Jahren, (die fast alle ver-

heiratet sind), haben sich sehon sehr viel haufiger
mit dem Gedanken an die geplante Ausbildung des Kin-
des befaBt und konnen sich zu jeweils etva drei
Vierteln konkret dazu guBern.

DaB unverheiratete Mutter im Hinblick auf die zu-

kunftige Ausbildung ihrer Kinder so haufig noch gar

keine Angaben machen konnen, (jeweils ein Drittel
bis zur HAlfte dieser Problem-Gruppen kann sich da-

zu noch gar nicht auBern), ist leicht verstandlich:

viele von ihnen wissen sicher nicht einmal
selber, wie sie ihrer sozialen und finanziel-
len Schwierigkeiten Herr werden sollen. Umso

veniger konnen und vollen sie sich wahrachein-
lich gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Ge-

danken einer zusdtzlichen - und betrRcht-

lichen - finanziellen Belastung - wie der

Ausbildung eines Kindes - uberfordern.
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DaB die Kinder unverheirateter Mutter - im Gegen-
satz zu denen der sozial integrierten verheirateten

Frauen - aber wahrscheinlich nicht nur allgemein
durch die gesellschaftlich miBliehe Situation ihrer

Mutter, sondern auch ganz konkret durch ihre
schlechteren Bildungs-Chancen benachteiligt sein

werden, zeigen unsere Ergebnisse ganz deutlich:

jeweils fast die Halfte der Jungen und ein

gutes Drittel der M&dchen unserer Verheira-
teten (sowie auch der uberwiegend verheira-
teten Alters-Gruppen der 20- bis 39-jdhrigen)
sollen wenigstens das Abitur machen.

Bei den unehelichen Kindern sinken diese (fur
unsere Stichprobe in etwa durchschnittliehen)
Chancen betrachtlich: hochstens ein Drittel
der Jungen und bestenfalls ein Funftel der
Madehen sollen nach dem Wunseh ihrer Mutter
eine hohere Schulbildung erhalten.
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V. AKTUELLE FRAGEN DER

SCHWANGERSCHAFT

1. Verdnderungen der finanziellen Lage der Familie

Die Halfte der befragten Schwangeren muB sich durch

die Geburt ihres erwarteten Kindes finanziell
"erheblich" oder venigstens "etwas" einschr&nken.

Die finanziellen Einschrdnkungen betreffen die
Unterschicht-Familien naturlich besonders: von

ihnen mussen sich fast zwei Drittel einschrdnken,
bei der Oberschicht dagegen ist es nur ein gutes
Drittel.

Des weiteren werden naturlich die unverheirateten

Schwangeren und auch die ganz jungen Mutter unter

20 Jahren durch die Geburt ihres Kindes in ihrer
virtschaftlichen Lage besonders betroffen: auch

sie mussen sich jeweils zu zwei Dritteln finanziell
erheblieh oder etwas einschrdnken.

Bei den Frauen ewischen 20 und 39 Jahren halten

sich finanzielle Einschrankungen in den durch-

schnittlichen Grenzen. Die alteren Schwangeren
ober 40 Jahre brauchen sich nur zu einem Drittel
einzuschranken.

Diese Einschrankungen betreffen fast immer

die ganze Familie gleichmABiK· In den weni-

gen Fallen, wo die finanzielle EinschrAnkung
besonders von einem der beiden Partner ge-

tragen werden muB, geben die befragten
Frauen hfufiger sich selber an als ihren
Mann. Unterschiede zwischen den sozialen

Schichten oder den Alters-Gruppen waren

diesen Ergebnissen nicht zu entnehmen.

120



DaB die Einschrankungen der Ausgaben tatsdch-

lich in den meisten Fdllen die ganze Familie

betreffen, ist den Angaben der Befragten daruber

zu entnehmen, "bei welchen Dingen sie am ehesten

sparen":

Mit Abstand am haufigsten werden genannt:

1. Urlaubsreisen 32 %

2. Vergnagungen (z.B. Aus-

gehen, Wochenendausfluge 30 %
USW.)

3. GroBe Anschaffungen
(z.B. wie kostspieligere 26 %
Haushaltseinrichtungen/
Haushaltsgegenstande)

Sehr viel seltener wird an folgenden Dinfen
gespart:

4. Verzicht auf ein Auto 13 %

5. Kleinere Anschaffungen 10 %
(z.B. Kleidung)

6. In der Lebenshaltung 9%

Inder Rang folge der am haufipsten ge-
nannten Sparm6glichkeiten zeigen sich kaum Unter-

schiede zwischen den sozialen Schichten.

In der Unter- und Mittelschicht werden die

einzelnen Sparmoglichkeiten unserer vorge-
gebenen Liste in vollig identischer Rang-
folge und fast stets mit gleichen Haufig-
keiten angegeben. Die einzelnen Werte unter-
scheiden sich kaum vom oben dargestellten
Durchschnitt.
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Dagegen ergeben sich vor allem in der

Haufigkeit der Angaben unserer

Oberschicht-Frauen einige Ausnahmen:

0 nur 17 % der Oberschicht-Familien
muesen an Urlaubsreisen sparen,
also etwa halb so viel vie in den

beiden anderen sozialen Schichten

0 nur 20 % sparen an Vergnugungen
und

0 nur 1 % der Familien aus der Ober-

schicht mussen wegen des erwarteten

Kindes auf ein Auto verzichten.

Unverheiratete Schwangere und die jungen (groBen-
teils ledigen) Mutter unter 20 Jahren mussen
- mehr noch als die Frauen der Unterschicht Qber-

haupt (der sie ebenfalls in groBer Mehrheit
angehoren) - uberdurchschnittlich hhufig an

allem sparen, insbesondere an Urlaubs-
reisen und Vergnugungen.

Da£ sich Frauen der Unterschicht allgemein, und

insbesondere die ganz jungen und unverheirateten
unter ihnen, durch die Geburt des erwarteten

Kindes am stdrksten finanziell einschranken mus-

sen, duBert sich auch in den Ergebnissen zu der

Frage, welche (von 11 vorgegebenen) aktuellen

Schwangerschaftsproblemen die Befragten "person-
lich jetzt am meisten beschaftigen":

Die Probleme "Wohnung" und "Geld" werden

von diesen, offenbar allseits benachteilig-
ten "Problem-Gruppen" erheblich haufiger ge-

nannt als von verheirateten, finanziell etwas
besser situierten Durchschnitt unserer Be-

fragten.

In diesem Zusammenhang wird verstindlich, was

diese Frauen "im ersten Moment dachten und

empfanden, als sie GewiBheit aber diese

Schwangerschaft hatten":
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AKTUELLE PROBLEME SCHWANGERER FRAUEN

Frage:
" Auf den elf Karten, die ich [hnen jetzt geben werde, stehen elf Schlagworter Diese Schlagwurter nennen noch einmal Dinge. mit dener man sich als Frau in der

Schwangerschaft mehr oder weniger stark beschaftigen kann kh mthte Sie nun bitten, ziachst alle Karten anzuschauen und dann die drei Karten herauszulegeg
auf denen Dinge stehen, die Sie persontich

Beschaftigt mich zur Zeit am meisten:
+)
1. Gesundheit des Kindes

2 Geburt

3 Aussehen

4. Arzneimittel- Angst

5 Wohnung

6. Geld

7. Krankenbett

8. Verztcht auf GenuBmittel

9. Eheprobleme

10 Verlust der Selbstandigkeit

11. Unabhangigkeit

Ketne Angate

Gesamt

Basis 1005

77%

62 1,

27%

24 %

21%

17 %

17 %

15 %

10 %

10 %

9%

Rangfolge geordnet nach der Haufigkeit der Nennungen insgesamt

jetzt am meisten beschaftigen "

Soziale Schtcht Alter Familienstand

Untersc hicht Mittelschicht Oberschicht Unter 20 Jahre 20 29jahre 30-39 Jahre 40 Jahre 11 alter Unverheiratete Verhetratete
568 296 139 117 618 247 22 100 900

75 % 82 % 72 0/0 74% 77 % 78 % 685. 66 5 78 0

66 Ok 57 9 56 1, 74% 60 96 63 % 46 5, 61* 625.

25 % 30 % 28 0 19 % 31 % 21 % 23 % 35 5, 26 %

24 % 27 % 22 % 215 23 0/c 30 % 9% 11% 26 %

22 % 19 % 22 % 27 % 21% 19 % 23 % 27 % 20%
1

20% 15 96 9% 21% 16 % 15 % 46 % 27 % 16 %

18 90 17 % 9% 16 90 13 % 20% 18 9 11% 17 %

15 % 15 % 15 % 9% 16% 15 90 23 90 8 5, 16 %

10 % 8% 16 % 13 % 10 % 11% 14 % 15 % 10 %

8% 12 % 14 % 9% 11 % 7% 23 % 17 9, 9%

8% 10% 14 % 9% 11 % 81 9% 18 5 8%

20 1% 1K 4% 1% 25 2% 2%

.,
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Die psychische, aber auch die finanzielle Not, in

die manche unserer Befragten aus den "Problem-Gruppen"
durch die Ankunft dieses Kindes geraten werden, zeigt
sich in einigen der w8rtlichen Zitate noch deutlicher
als in den ebenfalls sehr eindrucksvollen Zahlen:

Jeweils mehr als doppelt so viele der Unter-

schicht-Frauen, der unter 20-jAhrigen und un-

verheirateten Schwangeren reagierten auf die
GewiBheit ihrer Schwangerschaft mit "Entsetzen",
"Angst", "Besturzung", "Niedergeschlagenheit",
"Ratlosigkeit", "Sorgen" oder "Resignation" als

ihre Geschlechtsgenossinnen aus den jeweiligen,
sozial besser intregierten Gegen-Gruppen der

Obersehicht-Frauen, der dlteren und verheirate-
ten Schwangeren.

Insgesamt gestand nur ein winziger Bruchteil der Be-

fragten (0,6 % vom Gesamt) den Gedanken an eine Ab-

treibung ein ("Ich habe aberlegt, weleher Arzt einen

Eingriff vornimmt (England)", "wenn es gesetzlieh
erlaubt wire, wurde ich es wegmachen").

Gleiehwohl kann die Unterstellung nicht als leicht-

fertig gelten, daB erheblich viel mehr Befragte mit

diesem Gedanken gespielt haben. Desgleichen kann auch

die Hypothese nicht als leichtfertig gelten (obwohl
sie an unseren, in diesem Punkt spirlichen Ergeb-
nissen nicht gepruft werden kann), daB es sich bei

solchen Frauen, die mit dem Gedanken an eine Ab-

treibung spielen - oder ihn in die Tat umsetzen -,
wiederum uberdurchschnittlich hAufig um Angehorige
dieser sozial desintregierten und oft unterprivile-
gierten Gruppen handelt, denen der gesellsehaftliche
und insbesondere wohl auch der finanzielle Druck

"die Freude an einem ungewunschten Kind verunmog-"

licht.
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p
Gesamt Unterschicht Unter 20 Jahre Unverhetratete Oberschicht 20-29 Jahre Verheiratete

Positive Reaktion :

0 F „8,· -Ich war vor Freude ganz aus dem

Hauschen"

"endach hat es geklappt•.
·•enduch ist es soweit-

Negative Reaktionen: (insgesamt)

(im elnzelnen:)

0 Ent*etzen, An*st, Schrecken :

"Ich war wie vor den Kopf geschlagen:
• das dd *M wahs *ilf.
- oh Gott. meine Eltern werden schimpfen:

0 Bestltrzung, Ntedergeschlagenheit. Ratlosi R-

k(n:

-Ich war futchtbar deprimierr.
-tch wuete nicht. wie es weitergehen
Sollte-.

o Daa Kind kommt zu fruh:

"Das hatte noch ein Jahr Zeit gehabr'.
·jetzt kommt schon das Kind. mci wir haben

noch so grok finanzielle Sorgen:

O Red£nation:
' Es ist schon wieder 30 welt". ·pech gehabt'·.
"man muB stch damit abfinden".

40 % 35 % 26 % 16 % 56% 44% 43 %

26 % 31 % 43 % 52 % 15 % 25 % 23 %

11 % 14% 24 90 27 % 5% 9% 9%

1

7% 7% 9% 22 % 6% 7% 6%

5% 6% 7% 2% 4% 6% 5 9,

3% 4% 3% 1% 3% 3%
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2. Die aktuellen Probleme schwangerer Frauen

Die finanziellen Aspekte einer Schwangersehaft
( "Nohnung, "Geld") geh8ren jedoch durchaus nicht
eu den brennendsten Problemen, mit denen sich
Schwangere "am meisten beschiftigen".

Selbst fur die finanziell besonders betroffenen,
soeben besprochenen Unterschicht-Gruppen, ins-
besondere die sehr Jungen und unverheirateten
verdenden Mutter, rangieren sie erst an dritter,
vierter oder funfter Stelle, obgleich sie fur

diese Unterschicht-Gruppen eine erheblich froBere
Bedeutung haben als fur den Durchschnitt der Be-

fragten.

Auf jeden Fall sind auch fur diese Befraften
Gedanken an die "Gesundheit des Kindes" und die

"Geburt" erheblich viel aktueller als finanzielle

Gesichtspunkte. Fur unverheiratete Schwangere ist

sogar das Problem des eigenen "Aussehens" noch

prekdrer als ihre wirtschaftliche Not, was wiederum

auf die betrdchtliche Angst vor dem moralischen

Druck der Umwelt (Schwierigkeiten mit Eltern,
Nachbarn und Berufskollegen) hinweist, die eben-
falls bereits beschrieben wurde.

Inagesamt weist die nach der Haufigkeit ihrer

Nennungen geordnete Rangfolge der aktuellsten

Probleme Schwangerer vor den beiden wirtschaft-
lieh Aspekten noch vier andere Gesichtspunkte
auf:

0 mehr als drei Viertel aller Befragten
beschaftigen sich intensiv mit dem Ge-
danken an die "Gesundheit des Kindes".

0 Fast zwei Drittel der Befragten bezeich-

net die "Geburt" als eines der Probleme,
das sie zur Zeit am meisten beschaftigt.

0 Jeweils etwa ein Viertel nennt ihr

"Aussehen" sowie die "Areneimittelangst"
als eines ihrer aktuellen Probleme.

o Knapp ein Funftel der Befralten nennt die
Wirtschaftlichen Aspekte wie "Wohnung"
und "Geld" als Probleme, die fur sie be-

sonders aktuell sind.
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Der Wunsch, das Kind moge Zesund zur Welt kommen,
bewegt die Befragten offensiehtlich am stdrksten.

Dabei fdllt auf, daB diese Frage fur Befrafte aus

unseren "Problem-Gruppen" (Frauen der Unterschicht,
unverheiratete, insbesondere die sehr jungen unter

20-j&hrigen sovie die Alteren uber 40-jAhrigen
Mutter), in denen relativ viele "ungewiinschte"
Kinder erwartet werden, offenbar weniger aktuell

ist, als fur den Durchschnitt unserer Befragten.

Ganz Ahnlich verhalt es sich bei diesen Gruppen
auch im Hinblick auf die beiden anderen Probleme,
die im Zusammenhang mit der Gesundheit des Kindes

gesehen werden konnen:

auch die Frage der eventuellen Schddigung
des Kindes durch Arznei- und Genu8mittel
ist fur manche Mutter, deren Kinder zur

Zeit nicht erwunscht sind, offensichtlich
nicht so interessant wie fur die meisten

anderen Befragten. Es scheint, als ob sich
die bei unverheirateten Schwangeren be-

obachtete, hhufig negative Einstellung zur

eigenen Schwangerschaft hier insofern auf

das erwartete Kind ubertrigt, als man die

G.edanken an das Kind und seine Gesundheit

m6glichst lange beiseite schiebt.

Diese "Verdrangung" des Gedankens an das demntchst
vorhandene (noch) nicht akzeptierte Kind AuBert sieh

auch darin, daB diese Frauen der bevorstehenden

Geburt mit ziemlich "gemischten" Gefilhlen entgegen-
sehen:

die sehr jungen Mutter beschdftigen sich
sehr oft mit Gedanken an die Geburt, die

ebenfalls relativ jungen Unverheirateten

verhalten sich hingegen hier scheinbar
neutral. Auf die direkte Frage, ob sie

"Angst vor der Geburt" verspurten, auBern

die unter 20-jdhrigen nicht hdufiger als

der Durchschnitt "ein biBchen" oder "groBe
Angst", die unvkrheirateten Schwangeren da-

gegen zeigen sich hier sehr viel angstlicher.
Und beide Gruppen sagen uberdurch-

schnittlich hAufig, sie dachten "dberhaupt
noch nicht daran" oder versuchten wenigstens,
"gar nicht daran zu denken"
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Mit Slcherheit ist dieses Ausweich-Verhalten des

"Nicht-daran-Denkens" auf die (noch) nicht oder

nur selten vorhandene Identifikation mit dem

eigenen Zustand zuruckzufuhren. Es 1&8t sich nam-

lich beobachten, daB gerade diese Gedanken, die

von jungen und unverheirateten Frauen eher bei-
seite geschoben werden, nAmlich die Gedanken an

die Gesundheit des Kindes, die moglichen SchAdi-

gungen durch Arznei- und GenuBmittel, an die

Geburt, bei allen Befragten mit fortschreitender

Schwangerschaft zunehmen.

Je mehr sich eine Frau also mit ihrer Schwanger-
schaft identifiziert, umso gr6Ber wird die Sorge
um die Gesundheit des Kindes, umso mehr nimmt das

BewuBtsein moglicher Schadigungen durch Arenei-
mittel zu, der Verzicht auf bestimmte GenuBmittel
wird leichter. Auch die Gedanken an das eigene
Aussehen treten immer mehr in den Hintergrund.

Fur die Angehorigen verschiedener sozialer Schichten
haben bestimmte Problem-Bereiche offenbar sehr unter-

schiedliche Bedeutung:
Die finanziellen Aspekte wurden bereits besprochen:

der Gedanke an Geld bewegt 20 % der Befragten
aus der sozialen Untersehicht, 15 % der Be-

fragten aus der Mittelschicht, aber nur 9 %
der Obersehicht-Frauen.

Eine noch unterschiedlichere Bedeutung scheint der

gesamte Fragen-Komplex um die Geburt des Kindes und

das Krankenbett zu haben.

Fur Frauen der Oberschicht sind diese Fragen offen-

sichtlich sehr viel weniger aktuell und problematisch
als fur Befragte der Untersehicht. Das ist sicher
nicht zuletzt darauf zuruckzufuhren, da8 Oberschicht-
Frauen in der Regel bessere Moglichkeiten haben, sich

gegen die Risiken der Schwangerschaft zu schutzen
(z.B. durch die Konsultation von Fachirzten, durch

eine bessere Betreuung in der Privatstation einer

Entbindungs-Klinik usw.).

1

128



Dagegen sind fur Oberschicht-Frauen Fragen vie

Unabhingigkeit, Verlust der Selbstdndigkeit, sowie

Eheprobleme viel hdufiger von Bedeutung als fur

Frauen anderer Schichten. Fur Befragte aus der

sozialen Oberschicht scheint die Schwangersehaft,
zumal wenn es, wie bei der Mehrheit unserer Ober-

schieht-Frauen, die erste ist, also hdufiger einige
Anpassungs- und Identifikations-Schwierigkeiten mit

der neuen Rolle mit sich zu bringen ala fur andere

Befragte.

Das geht auch aus den Angaben itber die "Belastung
.

durch die Schwangerschaft hervor:

von Oberschicht-Frauen wird die Schwangerschaft
selbst uberdurehschnittlich hAufig als "belastend"
empfunden.

WAhrend jedoch Unterschicht-Frauen - wie schon er-

wahnt - aus den vorgegebenen Arten von Belastungen
Ofter finanzielle und eheliche Schwieri keiten nennen,
uber die "Ricksichtslosigkeit" und das Gerede" der

Leute klagen, sowie uber die neuerdings als beschwer-

lich empfundene Hausarbeit, geben Oberschicht-Frauen
zu dieser Frage uberdurchschnittlich haufig uberhaupt
keine Antwort.

Das heiBt, sie haben die meisten dieser Sorgen nicht.
Sie klagen dagegen verstdrkt uber "Schwierigkeiten
im Beruf" Bowie uber "k6rperliehe Beschwerden".

Mittelschicht-Frauen weichen nur in wenigen Punkten

vom Durchschnitt der Befragten ab:

sie sorgen sich Qberdurchschnittlich hiufig
um die Gesundheit des Kindes und furchten sich
mehr als andere vor moglichen Sch&digungen des

ungeborenen Kindes durch Arzneimittel. Diese

Oberbesorgtheit der Mittelschicht-Mutter geht
einher mit einer allgemeinen Empfindliehkeit:
sie klagen auBerordentlich selten ober ganz

konkrete "Belastungen"; lediglich ihre "seeli-
sche Verfassung" macht ihnen zu schaffen.
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Auch im Hinblick auf die GemeindegroBen-Klassen
ergibt sich im Hinblick auf die aktuellen Pro-
bleme schwangerer Frauen ein deutlich feat-
stellbarer Unterschied zwischen Befragten, die
in GroBstddten wohnen, und solchen aus kleine-

ren Gemeinden unter 100.000 Einwohnern:

Fur die Gro8stadt-Bevohnerinnen sind Fragen im

Hinblick auf die Gesundheit und die Geburt des

Kindes sehr viel weniger problematisch als fur

Befragte, die in kleineren Gemeinden leben. Hier
zeigt sich offenbar ein Unterschied in der ge-
sundheitlichen Versorgung zwischen Gromstddten

und kleineren Gemeinden, •der sich bei den Be-

fragten aus Gemeinden unter 100.000 Einwohnern

in verstarkter Sorge um das Kind und in gr8Berer
Angst vor der Geburt &uBert.
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3. Informiertheit und Informationsverhalten

schwangerer Frauen in BezuR auf ihre Probleme

Die Informiertheit Qber ganz konkrete Probleme

der Schwangerschaft sowie der ersten Monate nach

der Geburt (Verringerung der gesundheitlichen
Risiken fur Mutter und Kind, Impf-Pflichten und

Impf-Termine, Untersuchung des Blutes zur Fest-

stellung des Rheaus-Faktors) vichst auBerordent-

lich stark mit der Zahl der Kinder und -  amit
zusammenhdngend - auch mit dem Alter der Mutter.

Bei diesen "routinierten" Muttern nimmt in glei-
chem MaBe auch die Verhaltens-Sicherheit zu:

je mehr Kinder eine Frau geboren hat, umso

eher weiB sie, "wie ich mich wahrend der

Schwangerschaft zu verhalten habe", und

umso eher ist sie davon uberzeugt, "daB
man wdhrend der Schwangerschaft selbst am

besten wei B, worauf es ankommt".

Die Informiertheit und Verhaltens-Sicherheit mehr-

facher Mutter begrundet sich auf ein uberdureh-

sehnittlich hdufiges "prophylaktisches Verhalten":

fast 90 % der Mutter, die schon einmal ein

Kind geboren haben, vertrauen "wahrend der

Schwangerschaft voll auf den Rat ihres
Arztes", etwa zwei Drittel von ihnen waren

schon "mehrmals bei Schwangeren-Vorsorge-
untersuchungen" und fast die HAlfte wei£,
wie oft sie die SAuglings-Beratung aufau-

chen muB.

Umgekehrt zeigt sich, daB sehr junge und unver-

heiratete Matter, (die mit groBer Mehrheit erit
ihr erstes Kind erwarten), nur sehr schlecht
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informiert sind, wenig Zutrauen und Sicherheit
in die Richtigkeit ihres eigenen Verhaltens setzen
und sieh uberdies auch nur zu einem kleinen Teil
ausgesprochen prophylaktisch verhalten:

0 nur etwa ein Viertel der ganz Jungen
Mutter und etwa ein Drittel der unver-

heirateten Schwangeren kennen "die Be-

stimmungen des Mutterschutz-Gesetzes",
obwohl diese Befragten fast alle noch

berufstatig sind.

0 Ebenfalls etwa nur ein Viertel der ganz

jungen und ein Drittel der unverheirateten
Schwangeren zeigen sich daruber informiert,
wie sie die "gesundheitlichen Risiken der

Schwangerschaft abwehren" konnen.

0 Noch weniger wissen daruber Bescheid, wie
sie die "gesundheitliehen Gefahrdungen"
ihres zu erwartenden Kindes abwehren kon-

nen: hier sind es nur etwa jeweils ein
Funftel der Befragten aus diesen beiden

Gruppen, die sich im Hinblick auf dieses
Problem sicher wissen.

Dementsprechend empfinden Befragte dieser beiden

Gruppen auch erhebliche Unsicherheiten im Hinblick
auf ihr eigenes Verhalten:

0 nicht einmal die H&lfte von ihnen weiB,
"wie man sich wRhrend der Schwanger-
schaft zu verhalten hat".

0 Nur etwa ein Viertel von ihnen ist davon

iiberzeugt, "daB man wdhrend der Schwanger-
schaft selbst am beaten weiB, worauf es

ankommt".
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Diese mangelhafte Informiertheit und die Un-

sieherheit im Hinblick auf das eigene Verhalten

wahrend der Schwangerschaft achlagen sich ganz
konkret darin nieder, daB die Befragten zwar

durchschnittlich haufig angeben, sie vertrauten

wahrend der Schwangerschaft "voll auf den Rat

ihres Arztes", jedoch:

0 nur etwa die Halfte dieser jungen oder

unverheirateten Mutter war sehon "mehr-
mals bei Schwangeren-Vorsorgeuntersuehun-
gen" oder beabsichtigt, dies zu tun.

o Die Sluglings-Beratung ist noch unbe-

liebter: nur etwa ein Funftel der jun-
gen Mutter und 14 % der Unverheirateten
wissen, wie oft sie die SAuglings-Be-
ratung aufsuchen sollen.

Dieses allgemein unsichere und die Probleme der

Schwangerschaft ignorierende Verhalten h&ngt mit
Sicherheit mit der haufig eher negativen Ein-

stellung dieser Befragten zu ihrer Schwanger-
schaft zusammen. Umso eher ist es bemerkenswert,
daB

0 uberdurchschnittlich viele der jungen
Mutter, die ihr erstes Kind erwarten,
angeben: "Ich besitze den 'Arztlichen
Ratgeber fur werdende und junge Mutter'
oder wurde mir dieses Heft besorgen"

Das zeigt, daB in diesen uninformierten und un-

sicheren Gruppen offensichtlich ein Informations-
bedurfnis besteht, das bisher nicht hinldnglich
befriedigt worden ist.
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Untersucht man diese beiden problematischen
Gruppen, die sehr jungen Mutter und die unver-

heirateten auf ihr konkretes Informationsver-
halten, so stellt sich heraus, daB

0 nur etwa jeweils ein Funftel der

Befragten aus diesen beiden Gruppen
bisher eine Beratung fur Schwangere
aufgesucht hat und

0 nur 18 % an einem Lehrgang uber Saug-
lings- und Kleinkinder-Pflege teilge-
nommen haben.

Auch diese beiden Werte liegen erheblich unter

dem Durchschnitt aller Befragten. Dagegen ha-

ben die jungen und unverheirateten Mutter uber-

durchschnittlich hAufig noch an uberhaupt kei-

ner (der von uns vorgegebenen) Veranstaltungen
teilgenommen. Lediglich die unverheirateten
Schwangeren frequentierten uberdurchschnitt-
lich haufig einen "Lehrgang iiber Hauswirt-

schafts-Fragen".

Die Ergebnisse zur sozialen Schicht der Befragten
sind hier sehr eindeutig:

Frauen der Oberschicht sind in fast allen

Punkten besser informiert uber Pflichten
und Vorsorge-MaBnahmen wahrend der Schwan-

gerschaft und zeigen uberhaupt ein stdrkeres

Informations-Streben. Sie wissen weitaus
hRufiger uber das Mutterschutz-Gesetz Be-

scheid, die Impf-Pflichten und -Termine,
die Bedeutung des Rhesus-Faktors; sie fuhlen

sich erheblich sicherer im Hinblick auf die

Verringerung der gesundheitlichen Risiken
fur Mutter und Kind und verhalten sich auch

dementsprechend zielstrebiger: sie gehen
hdufiger zu Schwangeren-Vorsorgeuntersuchun-
gen und nutzen Ofter den "Arztlichen Rat-
geber fur werdende und junge Mutter" als

Frauen der Unter- und Mittelschieht.
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Diese geben zwar ebenso hdufig an, sie
vertrauten "voll auf den Rat ihres Arztes",
andererseits ist bei ihnen aber auch der

Prozentsatz der Frauen groBer, die "davon
uberzeugt" aind, "daB man w&hrend der

Schwangerschaft selbst am besten weiB,
worauf es ankommt".

Die Teilnahme an Veranstaltungen ist in folgenden
Punkten schichtabhdngig:

o die Beratung far Schwangere wird am

hiufigsten von den Oberschieht-Frauen

aufgesucht. Diese nehmen auch uber-

durchschnittlich haufig an Lehrgdngen
uber Sauglings- und Kleinkinder-Pflege
teil.

Aber auch die Mittelschicht-Frauen suchen

noch uberdurchschnittlich hhufig die

Schwangeren-Beratung auf, wenn auch nicht

ganz so haufig vie Befragte aus der Ober-

sicht. Sehr beliebt sind in der Mittel-

schicht auch Lehrgange uber Hauswirtschafts-
Fragen und SAuglings- und Kleinkinder-Pflege.

Die Frauen der Unterschicht nahmen uber-

durchschnittlich haufig an uberhaupt kei-
ner dieser Veranstaltungen teil.

Im Hinblick auf Informiertheit und Informations-
verhalten ergaben sich auch einige Unterschiede
zwischen den Bewohnerinnen von GroBstAdten und

denen kleinerer Gemeinden:

die GroBstadt-Bewohnerinnen sind allgemein
sehr viel besser informiert, z.8. uber die

Mutterschutz-Bestimmungen, die grundshtzlichen
MaBnahmen zur Verringerung der gesundheitli-
chen Risiken fur Mutter und Kind, sowie uber

den Sinn der Untersuchung des Rhesus-Faktors.

Sie haben daher eine sehr viel gr8Bere Sieher-
heit im Hinblick auf ihr Verhalten w&hrend

der Schwangerschaft, die vermutlich auch da-

her ruhrt, daB GroBstidterinnen uberdureh-

schnittlich haufig und sehr viel Ofter als

Bewohnerinnen kleinerer Gemeinden z.B. eine
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Sehwangeren-Beratung aufsuchen oder an

einem Lehrgang uber SAuglings- und Klein-
kinder-Pflege teilnehmen.

Die Dorf-, Klein- und Mittelstadt-Bewohnerin-
nen geben dagegen zu einem sehr viel hoheren

Prozentsatz an, sie vertrauten wihrend der

Schwangerschaft "voll auf den Rat ihres
Arztes". An Veranstaltungen haben itberdurch-
schnittlich viele von ihnen uberhaupt noch
nie teilgenommen. Lediglich "Ehevorbereitungs-
Kurse" sind auf dem Lande offenbar beliebter

als in der GroBstadt.
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INFORMIERTHEIT UND INFORMATIONSVERHALTEN

Lesen Sie bitte jede der Aussagen auf dieser Liste durch und sagen Sie mir welche davon Sie eindeutig mit ·'ja'· beantworten konnen

Gesamt
Basis 1005

ch kann eindeutig mit·]a'beantworten:

1. kh vertraue whhrend der Schwanger- 82 %
schaft voll auf den Rat meines Arztes.

2 Ich wei8 sicher, wie ich mich wah

rend der Schwangerschaft zu ver 64 %

halten habe

3 Ich bin mehrmals bei Schwangeren-
Vorsorgeintersuchungen gewesen oder 59%

werde mel]rmals dod hingehen.

4. Ich weiB, worauf es bei der Unter -

suchun8 des Blutes zur Feststellun8 55 %

des Rhesus-Faktors ankommt.

5. Ich weiB, wie ich die gesundheit -

lichen Risiken der Schwangerschaft 40 %

abwehren kann

6. Ich kenne die Bestimmungen des
40 %

Mutterschutz-Gesetzes. Wirklich 7

7. Ich weiB, wie ich die gesundheit-
lichen Gef hrdungen meines zu 409.

erwartenden Kindes abwehren kann.

Soziale Schicht

Unterschicht Mittelschicht Oberschicht

568 296 139

+)
Rangfolge geordnet nach der Haufigkeit der Nennungen insgesamt

Alter

Unter 20 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40 Jahre u alter
117 618 247 22

Familienstand

Unverheiratete verheiratete

100 900

Fortsetzing nachste Seite

rage.

83 % 78 % 81 % 81 % 81 % 80 % 73% 85 % 81 %

62 % 67 % 67 % 48 % 64 % 75% 41 % 41 9 67 %

55 % 64 % 68 % 52 % 60 % 62 % 41 % 45% 61%

46 9, 6390 74% 36 90 57 % 60 % 23 % 43 % 56 %

36 % 44 % 48 % 27 % 38 0 51% 41% 33 % 41 %

32 % 47 % 57 % 23 % 44% 38 % 41 % 35 % 41 %

37 % 42 90 45% 20 % 38 % 53% 41 % 22 % 41 %

W
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Fortsetzung

Gesamt

Basis 1005

+,

8./9 kh kenne die Impfpflichten
und Impftermine. Da kann

mir niemand etwas vormachen.

8. /9. Ich besitze den "arzttlchen

Ratgeber filr werdende und

junge Mutter·· oder warde mir

dieses Heft baorgen

10, Ich bin davon uberzeugt, daB

man wahrend der Schwanger-
schaft :elbst am besten weiB,
worauf es ankommt.

11. kh weiB, wie oft die Sauglings-
beratung aufsuchen soll. Ganz 32 %

bestimmt.

Keine Angabe

Soziale Schicht

Unterschicht Mittelschicht Oberschicht

568 296 139

Alter

Unter 20 Jahre 20-29 Jahre 30-39 Jahre 40 Jahre u. alter

117 618 247 22

Fammenstand

Unverhetratete Verheiratete

100 900

Rangfolge geordnet nach der Hauffgkeit der Nennungen insgesamt

W
(CO

INFORMIERTHEIT UND INFORM ATIONSVERHALTEN

37 % 35 % 36 % 46 % 12 % 34 % 55 % 41 % 17 % 39 %

37% 33 % 41 % 43 5 40 % 39 % 32 % 14 % 26 9, 38 %

33 % 36 % 35 % 22 9 22 % 33 % 39 % 45% 28 % 34 %

31 % 34 % 33 % 21% 31% 41 % 23 9. 14% 34 %

2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 9% 3% 2%

+)



TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN

Frage: "Ich werde Ihnen nun eini e Veranstaltilngen nennen, die man als Junge Frau besuchen kann Bitte sagen Sie mir zu jeder einzelnen Veranstaltung, ob Ste schon einmal
daran teilgenommen hat,en.,

Habe schon teilgenommen an:

+)
1. Beratung far Schwangere

2 Lehrgang Ober Sauglings-
und Kleinkinder-Pflege

3. Ehevorbereitungs-Kursus

4 Lehrgang liber Hauswirtschafts-

Fragen
5 Eltern -Seminar

Habe keine dieser Veranstaltungen
besucht / keke Angabe

Gesamt

Basis 1005

28 %

24 %

11 0

10%

4%

Soziale Schicht

Unterschicht Mittelschicht Oberschicht
568 296 139

22 %

18 %

12%

7%

4%

4
Rangfolge geordnet nach der Haufigkeit der Nennungen insgesamt

33 %

33 %

11%

14%

4%

38 %

30 %

80

12 %

3 5,

Alter

Unter 20 jahre 20-29 Jahre 30-39 lahre 40 Jahre u alter
117 618 247 22

22 %

18 %

6%

6 f'

1%

28 %

29%

14 90

10 *

4%

32 90

18%

8%

9%

3%

14 %

5%

50

5%

Famittenstand

Unverhetratete Verheiratete

100 900

22 %

18 %

2%

17 %

28 %

25 %

12 %

9%

4%

I

4'7% 86 N 38 9 43 5. 59 % 44 % 52 % 77% 55 * 48 %

%



VII. ANHANG

METHODEN-BESCHFEIBUNG

FRAGEBOGEN
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METHODEN-
BESCHREIBUNG

Die Feldarbeit zu dieser Untersuchung fand in den

Monaten Juni und Juli 1970 statt.

Dieser Termin wurde deshalb gewilhlt, veil .in_-clerl.

Mon-at.en Juni_uiji.Jilidie Verteilung der Schwan-

gerschaften auf die charait -ristiichen 5-chwakger-
sehafts-Monate_am gleichaRBige€en ist, so daB bei

Zugrundelegung eines at-random-Samples der zufil-

lige Anteil der Befragungspersonen innerhalb der

einzelnen Schwangerschafts-Grade am ausgeglichen-
sten zu erwarten war.

Die Stichprobe besteht aus 1.005 FAllen.

Die Auswahl der Zielpersonen erfolzte nach einem

mehrstufigen, geschichteten
Random-Route-Verfahren.

GemAB dem Anteil der GeburtenhAufigkeit wurde die

Gesamtzahl der Interviews auf die Nielsen-Gebiete
reprisentativ verteilt.

Die Anzahl der auf die einzelnen Nielsen-Gebiete

entfallenen Interviews wurde zusotzlich noch auf

die Ortsgr8Ben-Klassen dieses Nielsen-Gebietes
so verteilt, dal ihre Verteilung dem prozentualen
Anteil der Geburten innerhalb dieser OrtsgroBen-
Klassen entsprach. Die VerteilunE auf die Orts-

gruBen-Klassen ist reprAsentativ·

Die Verteilung des Interviews in den GroBstidten

erfolgte unter Zugrundelegung von Wahlkreisen bzw.

Stadt-Bezirken und deren Einwohnerzahlen.

Innerhalb der auf diese Weise ermittelten Befra-

gungs-Bereiche (Sample-points) wurden nach einem

besonderen von uns entwickelten FlAchenstichpro-
ben-Verfahren die Zielhaushalte rein zufAllig
ermittelt.
Es fielen 398 Sample-points an.

Mit Hilfe des Schweden-Schlussels wurde im Ziel-

haushalt eine erwachsene Person ermittelt, welche
nach einer Befragungs-Person (Schwangeren) in der

engsten Nachbarschaft oder engsten Verwandtschaft

gefragt wurde.
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Nach eingehenden ijberlegungen hat sich diese Art
der Ermittlung der Befragunfs-Personen als die

innerhalb der vorhandenen Mogliehkeiten mit am

wenigsten Fehlern behaftete erwiesen, so daB mit
Hilfe dieser Methode eine dem augenblicklichen
Stand des Wissens entsprechende Zufalls-Stich-

probe mit hoher Wahrscheinlichkeit zustandekommt.

Die angefallenen Ergebnisse (sozio-demographische
Daten) haben die Richtigkeit der Sample-Bildung
bestatigt.

Kurze ErklArung des Punktgruppen-Verfahrens zur

Erfassung der Zugehorigkeit zur sozialen Schicht

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden auch

auf das Kriterium "soziale Schichtzugehorigkeit"
hin untersucht. Hier soll kurz erkldrt werden,
welehe Schicht-Definition dieser Auswertung zu-

grundegelegt wurde.

Zur Bestimmung der Zugeh8rigkeit zu sozialen

Schichten gibt es eine ganze Reihe von Verfahren.

In letzter Zeit hat sich das Modell aus der Le-

ser-Analyse sehr bewAhrt, in dem die Schichtzu-
geh8rigkeit nach dem sogenannten Punktgruppen-
Verfah*en er-mittelt wird.

Dieses LA-Punktgruppen-Verfahrqn zur Definition

der sozialen Schichtzugehorigkeit wurde auch in

der vorliegenden Untersuchung angewandt.

Die LA stutzt sich dabei haupts&chlich auf Arbei-
ten und Untersuchungen des Kolner Soziologen
E. K. Scheuch, Darstellung und Zusammenfassung
dieser Arbeiten finden sich in dem Beitrag
"Sozialprestige und soziale Schichtung", den

E._L_ Scheuch im Sonderheft 5 (1961) der "K6lner
Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie"
ver8ffentlicht hat·
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Der Begriff der "Sozialen Schicht" zielt auf

Bevolkerungsgruppen, die sich nach gewissen
objektiven Faktoren annAhernd in einer Lebens-

lage mit Ahnlichen Chancen und ahnlichen Le-

bensweisen finden, - Lebenslagen, die sich aueh

subjektiv im Erleben und Verhalten dieser Be-

v8lkerungsgruppen vielfdltig widerspiegeln.

Das Punktgruppen-Verfahren soll nun die Schicht-

Zugehorigkeit des Befraften dadurch bewerkstel-

ligen, daB man die erwahnten objektiven Faktoren

m6glichst 8konomisch in den Griff zu bekommen

sucht.

Hierzu benutzt man als Indikatoren

die wirtschaftliche Lage (reprasen-
tiert durch das Netto-Haushaltsein-
kommen),

die Zugehorigkeit zu einem Beruf

(reprasentiert durch die Berufs-

gruppen-Zugehdripkeit des Befraften,
bzw. - falls dieser nicht berufs-

tdtig ist - durch die Berufsgruppen-
Zugehdrigkeit des Haushaltupgsvor-
standes) und

das kulturelle Niveau (reprasentiert
durch die Art der Sehulbil.(lunp· des

Befragten).

Nun ist es zweifellos in der modernen Industrie-

gesellschaft so, daB Schulbildung, BerufsFruppen-
Zugehorigkeit und Einkommen in ganz erheblichem
MaBe korrelieren. Trotzdem sind diese Merkmale

nicht ohne weiteres gleichwertig zu behandeln.

Einmal schon deshalb, weil die Berufsgruppen-Zu-
gehorigkeit (z.B. "Selbstandige Geschiiftsleute"
oder "Sonstige Angestellte") zu venig Gber die

mogliche soziale Position des Befralten aussagt
(somit den Indikator "Beruf" zu venig trifft),
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zum anderen, weil das Einkommen, Je mehr es frei

verfugbar ist, heute wohl die wiehtigste Voraus-

setzung fur Gewinn oder Verlust an Sozialprestige
bedeutet. Aufgrund derartiger Uberlegungen ist
die LA zu einer Gewichtung der drei oben genannten
Kriterien gekommen, bei der

das Haushalts-Netto-Einkommen mit ca. 55 %

die Berufsgruppen-Zugehdrigkeit mit ca. 25 %

die Schulbildung mit ca. 20 %

bei der Bestimmung der sozialen Schieht-Zugeh6rig-
keit in Ansatz gebracht werden.

Praktisch Reht man so vor, daB die Angaben zu den

drei Merkmalskategorien mit Punktzahlen bewertet

werden und aus der Gesamtsumme der Punktzahlen

die soziale Schicht-Zugeh6rimkeit nachtrtglich
bestimmt wird.

Insgesant konnen bei diesem Bewertungs-System die

Befragten zwischen 3 und -15.-bulkten erreichen,
die dann zu 5 bzw. 3 Punktgrupnen = Schichten zu-

sammengefa8t werden:

In dem hier vorliegenden Berieht sprechen wir
dann von den drei Sehichten:

Oberschicht,
Mittelschicht,
Unterschicht,

wovon die Oberschicht nach der LA mit 15 % in der 1 i
Bev8lkerung vertreten ist, die Mittelsehicht mit <
26 % und die Unterschicht mit 59 %.
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FRAGEBOGEN

GESELISCHAFT FOR GRUNDLAGENFORSCHUNG MBH.

8000 Manchen 15, KobellmaSe 12. TeL: 53 93 91

-WERDENDE MUTTE•

110 Eine werdende Mutter beschaftigt stch ja mit allen meglichen Dingen. die de selb* md ihr Kind betteffen.
Mit enigen mAgen ,Ilerdings itiker als mit anderen. Wie fit da, denn bel Ilmen persailichi

Suchen Ste doch bitte die <19LK*chen heraus. auf denen das steht, wa: Ste person#h zur Zeit am

meisten beschifigt.

Interviewer: BLAUEN KARTENSATZ VORIEGEN! DIE BUCHSTABEN DER VIER AUSGEWAHLTEN PUNKTE BrrTE IM

FRAGEBOGENSCHEMA ANKREUZENI

Beschatigt mich im Moment sehr

T Y 1 Veranderungen der Figi, des Kerpen du ch die Schwingerschaft
1 X 1 Ernah,In:g d„ Sal:8 ing.
1 0 | Vorgange bet der Geburt
11 1 Welihe' eigene Verhalten kann die Entwickling des werdenden Kinde, pitiv mjer

negatip beelinummi
2 Still, n (Brud oder Flasche)
3 Sauglingsplege (Waihen, Cremen. Olen, Pudern>
4 Die Rage, ob a eM junge oder ein Mad/ben wird

5 Windeln (Mullwindeln. Wegwerfwindein)
Saugling,krankkiten
Wo und wie $011 du Neugeborene Mtergebrac  werden,

Er* Erziehung:fragen (z. B. Slugling wireien las=en ader nicht)

9   keke Ang,be

111 Auf den 11 Karten, die ich Ilmen jetzt geben werde, stehen 11 Schlagw rter. Diese Schlagwarter nennen

noch einmal Dinge. mit denen man stch 11$ mu in der Schwinger,chaft meb oder weniger dark be*chaf·

tigen kann. Ich macl e Ste nun bitten, zunkh  alle i arten mzwchauen und dann die &81 Karten bum-

zulegen. auf denen Dinge kehen, die Ste Per, nlich jetzt am meisten beschaftigen.

Interviewer WEISEN KARTENSATZ VORLEGEN ! DIE DREI AUSGEWAHLTEN KARTCHEN IM FRAGEBOGEN

EINKREUZENI

Be haftigt mir h zur Zeit am meisten

(111)

(b) Y

(C) X

(D

(e) 1

Gegundheit des Kindes

Krankenbett

Verld der Selbitindighit
Verztcht auf GenuBmittel

2 Unabhanglgkeit
3 Geld

4 Arznelmittelangst
5 Awyhen

6 Geburt

7 Wohnung
8 Ehejrobleme

9 ketne Argate

Ge,talhmd Form und lnhalt de, Fragebogen*. wweit nicht die in der Marktfonchung Wlchen Standadmodelle

verwendet werden. sind geistig4 Eigentum der Gue 11*chaR lar Grmdlagenf<x,c ung mbH. Jedwede Nutzung

ohne schriftiche Zustimmung diejes Zmtituts wird whebenechtlich verfolgt.

1 1 4. 7*

2. 1 5.

3. 1 6. .... 9.

(110)

(b)
M
(e)

(g)

(10
(m)
(n)

(0)
(S) 6

(W) 7

(Y) 8

(10

(rn)

M
(0

(r)
(W)

(Y)

1
1
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112. S gibt ta verschiedens Maglichketten, jich Gber die Schwangerrha# wd das. was auf die werdende Mutter

an Froblemen zukommt, zi informleren. Wir haben hier die weintlichen zusammengestellt. Nennen Ste

doch bitte die Moglichkeiten der Information, die Sie selbR schon g/nutzt hAben.

Interviewer: FALIS BEFRAGTE SICH NOCH NICHT INFORMIERT HAT.
" KEINE ANGABE- EINKREUZENT

LISTE 1 VORLEGENT

C14
Y Frauenarit

X Praktischer Arzt, Hausarzt
0 Offentliche, kirchliche u. a. Beratmg=tellen
1 Fachbilcher. Spezialbacher
2 Fachbeitrage in Zeit,chrifen. Zeitungen
3 Verkauferin in Apothele. oder Drogerle
4 Mitterkurs
5 Versandkatalog. Verundhandet
6 Mutter. GroBmutter

7 Sonstige Fami]tenangeherige (z. B. Schwester, Tante usw.)
8 Freundin, Bekanate

9 keine Angate

113. Ich werde Ilmen nun einige VeraottaItungen Mnnew, die man als junge Frau besuchen kinn. Bme dgen Sie

mir zu jeder einzelnen Veransta'.ung, ob Ste whon einmat daran teilgenommen haben.

Inter 4ewer: VERANSTALTUNGEN VORLESEN !

Hate schon teilgenommen an:

(113) (115 
t 1 1 Ehevorbereitungskusus 14 1 Lekgang uber Sauglings- und

12 1 Eiternseminar KleinldndeI tlege
1 3 1 Lel,rgang uber HauswirtehaftifrMen   S   Beating ilk S/hwangere

I keine Angabe

114. Num habe ich eine Ilste, auf der bestimmte Aussagen dehen Lesen Sic bitte jede Au$sage durch und sagen
Sie mir. wetche davon Sie eindeutig mit ' ja" beantworten kOnnen. Nermen Ste mk bitte jeweils die Nummez

der punkte. ge Ste eindeutig mit ·· ja
' beantworten kannen.

Inter 4ewer: LISTE 2 VORLEG EN !

(114)

Y 1 1. Ich kenne die Bestimmungen des Mutterschizgettzes. Wirklichp
X [ 2, 1ch bin mekmals tel Schwanguen Vorsorgeuntersuchungen gewesen oder werde

mehrmals dorthin gehen.
lo   3. Ich weia, wie oft ich die Sauglingsberatung aufsuchen soil. Ganz bestimmt
11 j 4. kh kerme d  Impfpflichten und ]mphermine. Da kann mir niemand etwas vor-

machen.
12 | 5. Ich wei13 sicher, wie kh mich wahrend der Schwangemhaft zu verhalten habe.
I 3 I 6. ich weia, Wle kh die gesundheit&hen Risiken der Schwangerschaft abwehren kann.
14 1 7. kh weiB, wie teh die gesundhettlickn Gefalidungen meines zu erwartenden Kindes

abwehren kann.

1 5   8. Ich weiG, worauf es bei der Untersuchung des Blutes zur Fatitelling des Rhesus-
faktors ankommt.

1.6   9. Icl, be itze den ··Arzttichen Ratgeber fir wirdende und iwge Mutter
"

Id. lude
mir dieses H.ft bes$gen.

7 1 10. Ich yertraue *4hrend der Schwangersc  aft voll auf den Rat meines Arztes.

1 8 | 11. Ich bin davon (tberzeugt. daa man w.,hze  de: Schwangenchaft =tb* am besten

weia. worauf es ankommt.

1 9 1 kei= Ang,k
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115 Wle die knhung zeigt. stent die Schwangenchaft bet vielen Frauen eine Art Enschnitt in ihem Leben

dir. DZe Veindermgen im eipnen Kerpe, gehen of einbu n t relithen ·i'erinderungen Mwie Xidenmgen
in den Lebeugewohnhetten. Wie ist es nun diesbezaglich bei Ihnen personlich 1

Um hen die Beantwortung der Frage zu erleicmem. hiben wir auf diesen Kartchen hier einige Dinge. die

sich im Vergletch zw Zeit vor der Schwanger chaft Andern kawm. zuummengestellt. Geben Ste bitte *u

jedem Punkt an, ob  tch Ibe persandchen Vehilteazwei en hier im Vergleich zu fraher verstarkt oder ver-

ringert haben, oder ob Wch da nichti geandert hat. Scrtieren Sie die einzetrien Kirtche. bitte w die fur

Ste perd#Uch eutreffenden Antwortfelder.

Interviewer: GEIBEN KARTENSATZ UND SCHEMA A VOR[EGEN!
ANTWORTEN BrTZE m FRAGEROGENSCHEMA ANKREUZEN. DIE UNTER DIE RUBRIK 'trifft fe mich

UberhauFR nicht zu" ENTFALLENDEN PUNKTE WERDEN NICHr ANGEKREUZT I

(a) auf die Ge$undheit achten. ge*und leben

(b} Handarbelten, Sticken. Hkkcln, Nahen

(c) auf besondere Sauberkelt im Hau,halt achten

(4 Kaffee trinken

Ce) Le*n (Zeitthriken. Btlcher

(4 Ge*ellighit zuhause
(g} Ruhen, Schiafen
(10 Getelligkeit auier Haui

(30 vom Main verwohnt werden

(1) alkoholi/he Getrinke trinken

(m) den Mann verwahmen

(0) St,ai8ketten. Kuchen essen

M *ch wohlfilhlen

(0 2*rzhda euen (z. 8. Saires

(r) Intimpflege. Intlmhygiene betretben
(4 Stkkungsmittel. Vitamin-Aufbaupaparate nehmen

(t) Ruchtsafte trinken

(u) Milch, Mitchlrodul:te asen/trinken
(0 Spaziereagehen
(W) Ob t, Salate, Gemuz essen

(10 Kerperpflege, Kosmetik betreiben

(y) Rauchen

(*) Intimbeziehung n haben (pnegen)

(115

(114
(117)

(118)
(119
(120)
(121)

(122)
1231
(2

(125
12Q

(127)

(128)
<2B
(130)
{131
(132)

(133)

(134)
<135)

<13 
(131

mehr 11$ gen un wie wentger 1,

fruher f (ther f Ulle

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7
9 8 7

9 8 7

9 8 7
9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8 7

9 8

CODE:

137, .
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133. Hier mochte 1ch mich mit Illnen ,och speziell aber das Thema 'GetrAnke· unterhalten. Wie itt das bei

Ihnen: Wekhe Getranke, die lier auf dieser Liste stehen, trinkeD Sic pers*lich in der letzten Zeit,

Sagen Ste mir bitte dizu. weIche Getranke Sk tagich, wetche mehrmali tn der Woche, welche nw einmd

in der Woche oder Wltener und welche Sie nie oder 10 gut wle ole tzinken.

Interviewer: LISTE 3 VORIEGEN !
mehimah in lmal in der nie oder

JEDES OEL'RANK ILNZELN ABRUKEN T

t*glich der Woche Woche oder so gut wie

attener Tlie

Bohnenkaffee coffeinhaltig (138) 9 B 7 6

Botmenkaffee coffeinfmi (138 7 6

Bohnenkiffee-Extrakt coffeinhitig (140)
Bohnenkaffee-Extrakt coffelnfrel (141)
Ersatzkaffee. Malzkaffee (142) t  7,
Mitch (14 

 6
KAba (144) 7

andere hkaohillge Getranke (145] 1 6

(z. B. Ne,quil. Suchard-ExpreB)

=----:= FR FR IT:=1 FR
Bier (148)
andete Alkoholgetranke (149) H- H--1 H--1 1+-1

CODE:

149.
...

150. Hier wird eine Reihe von Behauptungen aufgestellt. Sagen Ste mir bitte. ob diae Behiu jtungen Ihrer
Melaug nach 8mmen ed„ nick £mmen.

Interviewer: BEHAUPrUNGEN EINZELN VORLES£N,

*tirnmen *tin]men wei8 nicht

nlcht
Beim GenuB von nornulem Bohnenkaffee werden wakend (160 19 1 IS 1 17 1
der SchwangerschaR Herz und Kre lauf drku belastet

its yont.

Normaler Bolmenkaffee verwsacht wahrend der Schwanger- (151) |9 1 [ 8 1 17 1
schaR tarker als wnst Sehlaistarungen.

Durch das Coffein im Bitnes,kiffee ,ind SchWe, fer dai (1521   9 1   8 1 1 7 1
werdende Ktnd nicht iumu chlitien.

Die Rost:toffe im Bohnenkaffee f! hren bewiders wahrend (153) 9 --1   8 1 1 7 1
der Schwanger,chaft z# Magenbewhwerden

Auch der Genue von coffeinfretem Bohnenkaffee Lk 1164 [3ZEE]   L-L__j
wahrend der Schwanger:chaft nacltei g.

CODD

154....
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155. Frain hiben on beitimmte Vontellangen, wle vet Kinder de geri hiben mac1*en

Darf ich fragen. wieviele Kinder Sle ah in,ge,int wanacten1

(155) (155)
1 1 Kind 7 weiB noch nicht

2 2 Klodet 38 habe mt goch gaz
3 3 Kindar keine Gedanken dar
4 4 Kinder Cber gemiett
6 5 KInder
6 6 Kinder und met1

I, | ke'ne Angak

1
NACHSTE FRAGE WETER MN FRAGE 163

156. Summen Sle in Ibrem Wiach nach der genaniten Kinde:zabl mit Ihrem Ehopirtner oberein. ader machte
die,er an ich meb Kinder oder weniger Kinder ali Siei

(168
11 mein Mion macite mek Kinder al ich

12 1 mein Mann mac**e wentger Kinder als tch
13 wir *timmen in der Anubl der gewin=hten Kinder Oberein
14 1 kelne Ansate

157, Wolaen Ste wilitgltch *c n immer dfe ¥cm Ihien genaante Anzahl Kinder. odet women Ste fraher mehi

oder weaiger Kinder ;

(15  (157) (157)
It kh wlne frahe, 1 2 I ich wolne fraher | 3   loh wonte frah=

mebs Kinder weniger Kindez gar kein Kind

L* WETTER Mrr RAGE 162

(167)

1
1 4

16
;

ich wollte achon

immer die genannte
Anuhl Yon Kinder

freu kbe kh mit

"
darober ketne Ge-

dinken gemaca

16   keine Angabe

WErrER Mrr FRAGE 158 WEITER Mrr FRAGE 169 4WErrER Mrr RAGE 163
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158. Wieviel Ki*der w[tnwhten Ste stch u:r unglich 15 9, Wieviel Kinder wollten Sle unlienglich weniger 2

mek als *tak

{15  (4
1 1 Kind mek 1 1 Kind wedger
2 2 Kinder mehr 2 2 Kinder wentger
3 3 Kinder meht 3 3 Kinder weniger
4 4 Kinder mehr 4 4 Kinder wniger
5 5 Kinder mehr 5 5 Kinder ventgar
6 ketne Angibe 8 keine Angabe

1 1
WETTER Mrr FRAGE 160 WErrER MIT FRAGE 161

160. Warum mghten Ste jetzt weriger Kinder a]$ 161. Warum waruchen Ste jetK mehr Kinder als

frmlert froher'

Inter dewer: BIrrE ANTWORT NOTIEREN I Interviewer: BITTE ANTWORT NOTIEREN 1

1

WErr ER Mrr RAGE 163 WErrER MIr RAGE 183

CODE: CODE:
160. 161. ....

162. Warden Sle mir bitte die Grande sagen. die Sie jetzt zur Xnderung ]brer Meinung veranta ten)

Interviewer: BrrTE ANTWORT NOTIEREN 

CODE:

162.,....

163. Haben Ste jich das Kind. das Sie jetzt erwarten. zu dietm Zeitpunkt auch gewon*:t£ ader whe a Ibain

Heber, winn es erit spater gekommen ware oder wollten Sie zu die$em Zedtpund (berhaupt kein Kind i

(163)
1 1 1 de Kind wix z, di=im Zeit- 1  lea) 1 es ware mir lieber geweien.

punkt gewincht daa Kind ware spater gekom-
men

1 3 | ich wollte *u die:em Zeitpunlt
liberhaupt kein Kind

V
1 4 j kelne Angabe

NACHSTE FRAGE  *WEITER MIT RAGE 168

164. Haben Sle diese SchwanguschaR ganz bewu*t zu diesem Zeitpmkt geplantp

[164 (164)
1 1 1 B 1: 1 netn

1 keine Angabe

NACHSTE FRAGE (165) 4WEI:rm Mrr RAGE tee
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165. Wein mar, ein Kind zo elnern feten Zeitpunkt plant. ·geht man meist von beitimmten Oberlegungen ad

Wekhe der folgenden Aspekte s elten bet Ihnen in der Wahl des jetzigen Zeitpunk:i far die Schwanger-

whaft elne Rolle 1

Ich habe hier eine Ii:te. Bitte nennen Ste mt die Grthde. die bei Ihnen zubeffen.

Interytewer: BrrTE USTE 4 VORLEGENI MEHRFACHNENNUNGEN MOGUCHI

(166)
1 y 2 Wir konnten uni dieses Kind flnanziell Jetzt ]ewen - ein Kind ko$tet doch eniges
1 X 1 £ch habe ihon ein Kind und das sollte unbedblgt ein Geschwisterchen bekommen

1 0 1 wir and jetzt von den lummitchketten der Wohnung her in dew Lage. (no,10 ein Kind

zu bekommen

11 I kh brauche jetzt nicht mehr nti uverdienen
12 | ich wollte nicht zu alt werden mr dic Geburt dieses Kindes
13 I ich wollte dis Kind in dieser Jitres/eit bekommen
14 | wir wollten vor diesem Kind erst noch einige An,chaffungen machen

15 | es war nictrt vm au eren Umianden abhangig, ich (wiz) woluen das Kind eink/h

jetit hiben
Ie | soastige Grunde

1 7 1 keine Angabe

166. Wie war das bel Ihrer letzten Schwingmchaft: war diese bewuet zum dealigen Zeitpunk: geplintl

(16Q (160
1 I ja 1 , 1 ich war vorher noch nicht
2   nein schwinger

1 4 I keine Angabe

167. Ein Kind bedeutet ft* elne Fandlie in]mer eine Erhahung der Haushaltiusgaten. Fur manche Familien bedeutet
das eine fininzielle Unthrintrung. andere wiedetum m(bmen itch wegen des Kindes fininziell nicht einthrk-
ken. Wie it das bet hnen   Bltte sagen Ste es mir anhand dieser Ii*e.

Interviewer: Bn·TE USTE 5 VORLEGEN 1

(167) (167)

11 1 durch dis erwitete Kind m[livn wir j 4   dumb das erwartete Kind mumen

1 uns Ilnanziell erhebltch ein chrinken wk uni Ananzie31 nicht 818*

1 2 I durch dis erwartete Kind mus,en w# sctianken

1 uns finanziell etwai einillrinken

la   durch dis erwartete Kind mlaen wk

  uni finanzieIl kium dnzliliken

NACHSTE FRAGE - WErrER MIr RAGE 170

168. Bet wekhen Dingen sparen Ste am eheste:,7 Bitte iagen Sk es mir anhand diaer Liste.

Interviewer: BrrTE USTE 6 VORLEGENl

(16 
1 gr e An*chaffmgen (4 B. k*Ipteligere Hawhaitieinrichtlzngen,41*whaltigegentin(le)
2 Verzicht *uf ein Auto

3 kleinere An*:haffungen (*.B. Kletdwg)
4 Urlaubirelien

5 tn der kben halttmg
6 VergnOg=gen (z. B. Au,gehen, Wochenendawflage uaw.)
', =4.

1 8 ketne Augabe
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169. Werden diese Eloibinkungen Ihre Famille in etwa gIetchmRBig bebeffen, oder glauben SV, daB einer voi

rhnen  ch mehr ebuchr:inken mdi

(160
1 die Famille muB Wch gletchmlig einachianken
2 mein Mann wird gict, et„as meh etn*chr nken m *en
3 mein Minn Md die Kinder widen dich etwas metr einichrinken mmien

4 ich werde mich etwaa mehr elnwhilnken maisn

5 dle Kinder und ich werden uni etWN mehr elachrinken muien
6 die Kinder werden *tch etw*$ mehr eiructulnkta mll*en

7 keine Ang*be

170. Eltem haben meut bestimmte Veritelungen und Wikuche bezugltch der Ambildung Ihrer Kinder. Diet Vor-

stellungen hangen unter mderem von den finanziellen Moglkhketten der Famille ab. Zudem gibt e: Pimiliea.
die far ein Mildchu eine andere Ainbildung planen ah far einen Jungen. Welche der Au,bildungrMaglichketten
die hter auf dieier Lite $tehen, warden Sic *tch & du jetzt uwartete Kind wikuchen - v au,ge,etzt. daB

e, dwch*chnmllch begaM it und eine Finanzierung der Auibildung megitch id * und warden Ste dabel einen

Unter,chied zwthtn einem Madchen oder cinem Jungen macten oder nicht 1

Interviewer: BriTE LISTE 7 VORLEGEN 1

1

Falls (1 ein Junge lit: Falh u ein Madchen W'.

(170)
It

(191)
1 Volks,chule mit anschlieBender 1 1 Volks,chule mit anihlienender

khre Lkhre

1.2   Mittelachule/mittlere Reife 1 2 1 Mittel,chule/mittire Reife

| 3
.

| melij:hage F*:hxhule 1 3 | me /hdge Fach:chuk

! 4 J Abital 1 4 1 Ablk=

1 6 | Hockhule, Univeratit 1 5 1 Hachschule,Univenitn

Gletchgulti  ob Junge oder Midchen. belde *ollen
die gletche Ausbildung bekommen. und zww:

(11F {173)
1

.
1 Volkachule mit an chile*ender 1 1 1 das kirm ich jetzt noch ntcht

Ithre agen

IS   Mi tekhule/mittlere Rette I,   da beg hate ich mir noch

keine Gedanken gemactt

13   mehrjablge Fachschule | 3
-

I ketne Anglbe

14 1 *bu-

IS | Hwhxhuk. Univmitat

80.1
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210 Wein dne Frau festztellt odu vom Arit erfihrt, die de ein Kind erwartet. kaomen ihr tm *riten Augen-  blick die untischidlicb*ten Gedanken und Empfidungen durcb den Kopf gehen. Kannen Ste Mh erinnern.
wie das bei Ihnen ww

Wu dichten und empfwden Ste im ersten Moment. al, Sie Gewi heit dber diee SchwangenchAf# hatten p

Intervlewer: BETTE ANTWORT NOTIERENY

211 Dber die Bedeutung der M utterachi  fur dle Frau wtid immer wider vil gescbieben und diskutiert. Hier

ind nun eine Reihe vm Metoungen. bitte $*gen Sle mir. weleter dieser Aritchin Sie per,Ontich zmtimmen

und wetche Ste personlich ablehmen:

1. E, m die Aufgabe einer ieden Frau. Kinder zu

bekommen

2. Ein Beruf kann eine Frau w ausfullen, daB ste auf

Kinder 'ilemichten kann

3. Elne Frau, die ketne Kinder witt, Bt ke*ne richige
hiu

7 Jede, Kind Lt fitr efne Friu ein Ge$/knk Gottes

stimme ich lehne kh

+ Ab

I'll> 1 9 1 03

(212) 1 9 00

(213) 1 9 1 Ii3

4. Die Frau aollte dch endlich von der Auffassung befrelen (214)   9 In
unbedingt Kinder bekommen zu muxen

5. Nur ein Kind kann dem 1£ben einer Frau den wahren (215)   9 1 FB
Inhalt gebea

6. Kinder halten eine Ptau nw daron ab, thre Anlagen (214 1, 1 1--r--1
frel zu entfalten und zu verwirklicbm

Ism 1 9 103

8. Kinder dnd fur eine Frau mehr ein Ballast als elne

Freide

9. Die Muttertchaft ist fitr die Frau unerl*Blkh zur Ent-

faltlmg und vertiefmg 11*er Per,enlichken

10. Es gibt wichugere Aufgaben fm eine Frau. al, Kinde,
zu bekommen

(218)   9 1 

(218 1 9

(220 1 9

Ill

1 Ill

CODE:

210....

Interviewer· BTrTE VORLEEEN r

CODE:

220..
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221. In der medizinirhen Forschung 3PC:Cl'  rnan immer hauflger von der kunititchen Zeuging und Geburt. d. k,
daB ein Kind nicht mehr im Muttertelb gezeugt und *usge#agen wird, Modem von Ieiner Entstehung an

auBerhalb des Mutterkibes wth . Das bedeutet, 418 Fmpfingnis, SchwangerschA  und Gebit fm die mt,0 i]*

k pulkhe Aufgabe wegfiLlen wilzden.
Die Realtionen der Fraien auf diese - allerding3 nach in der Zukuna liegende - Meglichkeit 1* ganz iter-

schiedich. Welcb der folgenden Meiningen warden Ste zukimmen und wekle w den Ste ablehoeil

Interviewer: BrTTE VORIEEENI

das ii maine du lehne kh unent,chieden

Metning ab

1, Es warc fik die Frau eine wan chenswerte (221)   9 18 1 1

Erleichterumg. wenn i# auf dte*em Wege
Schwangerscha  und Gebutt des Kinde$ ah-

genommen wUrden

2. Durch eine solche Zeugung und Geburt (222)   9 1 8

wmde man die ikau threr wichtigsten Auf-

gabe berauben

3. Eine solche Zeugung und Geburt bedeutet (223) | 9

| die Befreiung der Frau

4. finer hau witde durch das Entfallen von (224)   9 1 3 I,
Schwange//haft und Geburt doeh etwas

Wesentliches felden

5. Wenn man Kinder auf dix/m Wege erzeugt. (225) | 9 18
W eine Frau keine Achtige Frau mehr

6. Eine Schwangerschaft und Geburt auaerhab (220 1 9 18
des Mutterle£bes wede der Frau eine lastige
pflicht ersparen

7. Ich wurde eher dis Kind einer anderen (227) | 9 I,
Mutter ado ieren, ak ein Kind groB*tehen,
das aukrhalb des Mutterleibes gewachsen 1$t

8. Wenn man elnu Fiar das Kindergebaten (220   9

vorenthalten wede. wirde de stch ala wet-

toi emp(inden

9, Far die Bindung der Mutter zum Kind id j (229)   9

unerlaBich, daB sie a elbst zu Welt bringt

CODE:

229.....

230. Es gibt ja viete Frauen. die aus medizinischen G,Unden keLne Kinder bekommen kannen. Wenn Ste selbit in

dieR Lage I ren, was I(Irden Ste dann denken und empfinden 2

Ditte sagen Ste mir. wekhe der Magitchkeiten auf dieser Uite auf Sie zutrlfe.

Interviewer LISTE 8 VORLEGEN r

(%30>
11 1 Ich wikde sehr darunter leiden und mi/h nte damit abftnden kannen
12 1 Es wfide mir schon sellr vtel ausnachen, abu ich warde mich damit abfinden

I 3 0 wikde mir nicht viel ausmachen

i 4 4 E, wiede mir gar nichts *uumachen

I 5 I Ketne Angabe
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231. Der Vqang dir Geburt it far die kn immer auch mit kerputichen Antengungen verbunden. Manche

Frauen zlen der Gebwt ganz gelaien entgegen, *ndere wieder hiben Angd davor. Wie W es tel l]men,
weon Ste an die Geburt denkeni

(231)
1 Ich habe aberhaupt keine Angst
2 Ich habe manchmal/ein biachen Angd
3 Ich habe grok Angst
4 Ich venuche. gar Dicht diran zu denken

5 Daran denke ich aber#/Ft noch nicht

6 Keke Angate

232. Das korperliche und dis seelische Beanden der Frauen ist wahrend der Schwangeochaft eft sehI untermhted

Itch: M manche ist die Schwangerichak k pertieh und psychisch eine Rbr groae Belastung. fl Indere

dagegen wieder uberhaupt nicht Wie id duld Ihnenl Bitte /gen Ste es mir Inhand dieser Uste.

Interviewer: BrrTE LISTE 9 VORLEGENT

<24
1 Ich empnride die Schwanger*:haft Oberhaupt nicht at* Belutung
2 F(tr mich it die SchwangerschaR kium efne Belaiung
3 FO mich lit die Schwangerschaft manchmal eine BeZastung
4 Ich empfinde die Schwanger,cha# al, ziernliche Bel ung
6 FM mich ist die Schwangenchaft eine sehr groBe BeIastung
6 Keine Ang,be

233: In let ter Zelt wird viel Uber dai Ge,etz zi Schwingenchafli-Unterbrechung gesprochen. Bls jetzt
iR eine bc„wang£rschafts-Unterbreching in Deubchland - im wenigen Aumahmefilin abgesehen - noch

gesetzlich ve/boten.

Sind Ste der Metnung, dall un,er Staat die Untabrechung von Schwanger,/haften generell ohne Ein*chrankung
erlauben sollte oder sollte de gesetzlch verboten bleiben wie bisher oder sollte se nur in bestimmkn

Fallen erlaubt. an,onsten aber verboten winl

(233)

11
(233)

Eine Unt/bieehung de, Schw=ge· | 2 1 Die Schwangench*b•Unter-
schaft sollte nur in bestimmten brechung soUte vom Stut gene-
Fallen gesetzlich erlaubt sein rel erlaubt werden

1 3 |Die Schwaager,chaftrUnter-
brechung :011 ges/t/tieb verbo•

ten bknben wle bl her

1 4   Weia nicht

1
. IS | Ket„I AS,g/I

NACHSTE RAGE (234)  WEITER MIT RAGE 235
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234 In wekhen da hier auf die*em Kartematz aufgefnliten File aolae de, Staat thmr Meining nach eine

Schwinge:,chai Untubrech,tng gmetilicb erlaubenl

Interviewer: BrTTE ROSA KARTENSATZ VORLEGENI

(234
(b) 1 y   Wean da: erwartete Kind die wirt,chailiche Situation der Famille gelhrden

wr¥de

(d)   x j Winn das KIM in den Wect,elial*en geseqt Mide md die Mutter zu *11 Ist

far da$ Kind

(f) | O 1 Werm du Kind val der Mite: *ubaqi atcht gawanmtt vude (2.8. Veru€en
der Methode der -empl*ngnlitelen Tagep

(# | 1 | Wenn der Geindheitnutand der Muller dinch di Schwangenchaft geMbrdet
wire

(0 | 2   Wer,n beretti kerperitch oder Sel*ig behinderte Kinder geboren wurden und die

gleiche Gefallt & di Igebc*ene Kind betunde (i. B. vererbliche Gelites-

krankkiten. Mingob. Vater Ii Trink*

(10 1 3   Wear, der Gerundbdbr-tand des Kindes ge.Ahrdet wke (z. B. duMb Reeetn.
Tablettcn etc.)

M 1 * | Nur tri 1. Scbw,Agenchilfum<alt

(r)   5   Weon die Rheam-Faktarea der Elaern nkil C didurch

KempUlut  en enttehen kmaten

(4 16 1 Nur bia ium 3. Schwanger,chaiWninat

(0   7 1 Wein ein weiteres Kind die Hausfrau und Mutter arbeltimaBig zu *ehr belaten
wlde

(1   8 .1 Wein dai Kind durch Notzucht gueuit wurde

9 | Keine Angabc
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2351 Eine Sehwanger,chaft kann far eine Frau angenehme und weniger angenehme Verande,ungen des tagltchen

Lebens mit dch bingen.

Ich habe hier eine Ude, auf der Amkte verzetchnet sind, die von schwangeren Frauen ott ah sehr storend

oder sogar belaftend bezeichnet werden. Bitte Bagen Sie mir. wekhe dieser Punkte maglich.weise auch

bet Ihnen zubeffen. E, genugt. wenn Sie mir den jeweiligen Buchstaben der Aussagen nennen.

Interviewer: BrrTE LISTE 10 VORIEGEN!

1
94

1 iA) E, gibt durch die Schwangerxhaft Schwierigketten mit den Eltern/

Schwiegereltem

1. i M Mein Aus:ehen wahrend det Schwangerschaft id ein Froblem far mich

Io   (C) Durch die Schwangerschaft habe kh Sc h·wierigketten im Beruf

11 1 (m Durch die Schwangerschaft treten finanzielle Sorgen auf

1 2 CE) Mein Ehepartner hat kein Ver=tandnis fur die Probleme der Schwanger·

whaR

1 3 1 (F) Ich habe duch die Schwangerschaft korper]tche Beschwerden. die stch

als belatend auswtrken

4 1 (G, Meine seelittt Verfauung macht mir zu whaffen

1 5 1 (H) Mich stort immer wieder dle Rithiclrtslosigkett der Leute efner

whwangeren Frau gegenuber

  CD Der Haushalt isi fur mich durch die Schwangerschaft Sehr berhwertch

geworden

1, lag Das Gerede der kute 14 st#end

le 1 Ketne Angale

236. Dit Kindt, rzlehung ist ein Thema. Ober di ganz untem hiedliche Meinungen bestehen. Manche halten
die eziehung eines Kindes far eine schwierige Sache. ardwre dagegen halten de fik gar nicht whmierig·
Was meinen Sle pe#Unlich dazu 7

{230
1 1 | Ich glaule, dae die Ezzlehung eines Kinde, sehr leicht iit

12 1 Ich glaute, daB die Erztehung eines Kinde, ziemhch leicht ist

13 I kh glaule, dae die Erzlehung elnes Kindes nicht ganz letcht, aber auch nicht w

Khwierig ist

4   Ieh glaube, daB die Erzlehung eines Kindei ziernlich schwierig ist

5 I kh glaute. daa die bziehung elna Kindes sehr *hwierig ist

1 % f Keine Angabe
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2% Zum ProWem#els Empfang:11 . Schwa.,genchaR und Geburt gehett auch da* Tberna -Empfingnt*+Verhmwgr
mitter Obe die *ventlwg von Empiangnlrverhutunganitteln *Arm min vers/hiedener Aruicht aein. Sind
Sie per Uch fl oder gegen die Anwending vin Em lignbVerhlwginitteint

(237) (239)
1 | dimr 12 1 digegen

j
wmA MIT FRAGE 238 WErrER MIT FRAGE 239

(23 
13

.

unent,chieden
14 I weiB nielt

  5 1 kdne Ang*be

WErrLF Mrr RAGE 240

238 Aw wetchen Grlmden *ind Sie far die Anwend,q En Bu nfirVerht*ung,milteln,

1 aui pvmdretutchen G, ad a

2 ataleligieser Ober=eugmS
3 aus wirt chaftichen (finanziellenl Granden
4 =*1
6 welo nicht
6 ketne Ant od

239 Aus wekkn Grunden did Sic Regen dle An,iweadiq voi Empf ignit-Verhmungamitteln,

1 aus ge:undhdtlicben Gr den
2 au: relgieier Cberieuging
3 au' wirtachan chen (ftianzieller,) Gt den
4 wnilges
5 weiB nicht

keine Antwort

240 Welche Verhatungsmittel hiben Ste/Iht Mann im letzten 1* bendztp

1 keine

2 Pille

3 meisteni Praiervativ (Gummi. Cberzlehex)
4 melitens Coitus interruptus (Rackzteher, vorher aunteigen)
5 metiten,  empfagni'frele Tig  
6 met,ten, Peaar (Ring, der vom Arzt angepit wlrd, melbit einzwetzen}

mdstens andere

;

(238)

(239)

6

(240)

7
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241. Nun zi etnem mderen Thema:

Ej ist ja auch Aurgabe der liegieung. die Bevolk roag aber a116/meke un# zpezlelle 1*,gen du, Familien -

politik zu informieren. Sagen Sie mir bit:te zu jedern diew Ftnnkte. die kh Ihnen nun .orleze. werde. ob

die Regientng Ihrer Melnung nach daruber jeweils zuviel, gentlgend oder mang/lhaft inforntiert.

Interviewer: PUNKTE BITTE EINZELN VORLESEN !

Die Regierung inforrniert farilkr.

zuviel genigend mangelhaft

nagen der Famillenpolitik allgemein (241) j 9 1 F-8 E-T---1
<Schutz Iind Farde#ng der Familig 1

b. Fragen der Geschlechterer tehung {242) 9  -8- 7

C, fro eme der Muterrhah und ha - (24* Fi.--7 ri--7 7

gen des Muttersehutzes

U Problem der Kindererzlehung (244) |9 1 FW 7

e. Magttchketten der Dziet .ngsbera- (2461 19 11) 1 7

t..g

i. Meglichketten der Eltembildung und (244 FT--1 FB 7

-beratung

Interviewer: WENN BE; KEINEM DER PUNKTE
ZU JEDEM DER

gelhaft" ANGEKREUZT
HIER EINGEKREUZ-

WURDE: WEITER MIT RAGE 310
TEN PUNKTE DIE

ENTSPRECHENDE

FRAGE VON

247 a - f

STELLEN

Interviewer: ACHTUNG r DIE FOLGENDE FRAGE NIJR ZU DEN P.INKTEN VON a - f STELLEN, DIE OBEN ALS
  mangelhaft' EINGEKREUZT WURDEN !

BrrTE LISTE 11 FOR ALLE PUNKTE ,-f VORLEGEN !

247. Winn Ste meinen, die Regierung sollte die Bevelkerung uber einzelne Fragen der Famillenpolitik bener

informleren, wie sollte das denn fltr die einzelnen Fragen geschehen,

Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Lite.

Wie sollte di fd Fragen b. Wte wllte das fur hagen
der Famillenpolitik allge der Geschlecbtuerziehung
meln gethehenp ge:chehen,

Information Rewan,cht:
<247) (24%
1 ilber das Fernihen 1

2 in den Nachichten 2

3 uter die Zeitung 3

4 durch Brorhmen der R*gierung 4

5 durch Rumkonfoinzen a

6 dumh Anzeigen der Regiwung 6

7 durch Interviews mit dem Minister irn Fernzhen 7

8 a.dere* 8

9 keine Angibe 9

F(*t,etzing nk&te Sette
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247 c. Wie soMte dat mit Problemen

der Mutter,·haft und Fragen des

Mutters/huhs getheheni
Information gewUnrht:

d. Wk sollte das mit ProbIemer
der Kindere,zichung ge-
*·hehen,

aber d** Fernwhen

in den Nachrichten

Uber die Zeitung
durch Broschuren der Regierung
dwch Presekenferengen

durch Anzeigen der Rigierang
durch Interviews mit dem Minister im Fernsehen

anderes

keine Angate

e. Wie *ollte das mit Maglich-
ketten der bziehungsber [ung

g.9chehen,

Information gew[In, ht

f. Wle sollte das mit Mo lich-
ketten da Eliembildw,8 und
- beratung ge/hehen 7

uber da, FernIehen

In den Nachrichten
itt,er di, Zeiting
durch Brop·hitren der Regierung
dwch Re//ka,fe//nwrn

durch Aniplgen der Regierung
duch Iaterview, mit dem MInifec im Fernsehen

andere'
keine Angabe

80.2

(248 (250)
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

(251) (252 
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9
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Ich machte Sic nun noch um ciniF Angaten lut *atilimbue Lweckt bitten:

410. Geschlecht:

(410___ (410)

FT-.1 walbuea 1 9 I mannlich

411. Dart ich fragen, wie alt Sie did,

Jahre

413. Famillenitand:

{413) (413) (413)
4 Wdlg 7 1 =tikatit   9 I kai= A:,Ed,8
5 ge,chieden 8 I getriant lebend <
6 I verwitwet

1
NXCHSTE FRAGE WEITER Mrr FRAGE 415 9WEITER MIT FRAGE 419

414. Sind Ste vertibt oder $0 gut wie vextobti

(414
7 h'

I nein

9 1 Maine Angabe

1
WEITER MIT RAGE 419

415. Waren Ste vor dieier We /hon einmal verheLiteti

(415) (415) (415)
1 7 IF   R j nem 1 9 1 keine Angabe

416. Wie lange Slid Sic mit Iliem {jetzigen) Ehepartner verbeiratet;

(410 (416)
Y 3 Monate 4 4 31*e
X 6 Monate 6 5 lillie
0 9 Monate 8 6 Jahre
1 1 Jahr 'T 7 - 9 jahre
2 2 Jahre 8 10 Jahre und langer
3 3 Jabe keine Afile

417. Alter de, Ehemanneji

Jahre CODE:

417....
418..

162
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419.

(419)
4

5

6

7

8

Volkzbule (,ad Beinf ehWM * •bgewbloime Ieh,e/Beruf,adildmg
Volku,chuls mil abgea:hle-mer Ialze/Bemfuwbildwag
Mimelaclmle/Obenel,ule elae Abat,/rmek*516*ge Fachuchule/Handelacbule
Abi#

Hock=hule/Univerdut

ketae Angabe

420 Sind Ste in B.m Hall*han di, Ha"ban'

(420
17 11*
1 8 I nein
1 9 I ketre An€abe

421. K=kdon:

(421)
1 Y
1.

10

11

12

1 rami*ch-hatholl*eh

1 evingelt*b
mdere K..b./M,

ketne Konfe/ion

1 keine Augabe

422 Sind Ste ben,fil#gl

72% 1 A 1011 beruftmig
A I Ja, nu teilwei e beruf,tatig im

 ernden Betzieb

1 0 1 la. mithelfend im dgenen
Betieb

1 1 1 Vofkq*Ed *bdbla,

WETTER MrT RAGE 42$

2 1 Rein. k Berufsa,abildung. ein·

achlieeuch Fach,chukrn ft* ge-
werbUche Beufe

1 s 1 wa. b sch,liwuwing. dn·

schliduch Unlveraitat. Hoch

*chuten. Akadenjen

| 4 1 =in. nicht buus*:tige Rmt='.

penstirlze im Rubitand

is 1 .,in. nteb  ber, **tig. *. a.

1 "m*'1'= o= knisi='ung

| 8 1 *10• Ang*b•

1
Wmm MrT RAGE 425

Wetcha Schnie habe  Ble sulnest bea*:ht. teh meine. wekhen Schulaba:hlut D haben Sie,

(422)

1
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423 Welchen Beru< iNn ste zur zeit aus, ·126. :'.tchen Be,uf aten Sie 29,letzt ,137

Selbstandige
.425)(423)

y   Kleinere Selbtandige z. B. Einze,thkale, mit kl*inem Ge:chait, Hand- l y 1
werkeo

  x | Mittlue Setbittindige (z. B. Elnulhandle  mit groaem Gewhlft. Hauriver* | x

tr$ter

| 0   Gre8=e Scibladige (*. B. Fabil tesitze,)

ABeestellte

| Ausfukende Ange,tellte M. 8. Kontoris:. Verkauf 

2 1 Quatilierte Angestellte (z. B. Buchhalter. Kapieter)

  Wunde Angestellte (z. B. Abteilung:letter, Itokurit. mgenieur, Direkto,) [ 3

Beimte

1 4 1 Untere Beamte (t .1 Obentkr*:tb <1**:blita ch)

Mittle  Beamte (bi, Amtmann ed Aaewr elnachlieBUch)

  6 1 Haere Peamte (ab Regierunggat einthlleelict*

Arbeiter

(424)

| y I Ungelernte Arbeiter

| x I Angelerte Ar!,eiter

  0   Gewahnliehe Fbeharbeite

  Hechi qualifizierte Facharbeiter

Selbdindige Landwirte

  2   Grok (20 ha/80 Morgen und mek)

3 1 Mittiere (5 ha/20 Morgen bis unter 20 ha/80 M=gen)

  4 j Kleine (bis unter 5 h./20 Morgen)

Son+Viee

I nele B= fe, *lb:*andige Aldenuku

  B lk*ine Ang,be

WET  Mrr FRAGE 429

164

1 0

l 1

1.2

I,

IS

<-20

1y 1

1 X

It

I 2
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427. Haben Ste vor, nach der Geburt Ihre* Kindei wetterhin berufiltig m bletben. oder werden Ste f# elnlge
Zelt oder f# gani aufb,ker zi arbeitenl

1  21 1 ich werde fik einige kit I inel I ich wexde weiterhin beruftit g
Rufhofen zu arbelten bletben

  6 I th werde nur noch haltap/vil-
weke *t iten

1 7   ich werde ganz aufheren zu

arbettea

1 8   ich weiB noch nicht

1
V | Mdne A,**be

NACHSTE RAGE

1,

L WEITER MIr FRAGE 429

428. Wte lange wollen Ste mit der Arbeit k rhrem Beruf auiet/en 2

(428)
1 ein vfertrt Jahr
2 ein halbes jah

3 an dreitertel Jah

4 1 Jai
5 2 Jahre
6 3 - 6 Jahre
7 7 jahre und langer
8 weiB noch niclt

9 keine Angabe

429. Sind Sle der Hau halhmgsvoriandi

(4292 f4291

1 1 I nein

i
|: I M

l I keine Argabe

NACHST£ FRAGE (430 4wErrER MT:r RAGE 433
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430. Wekhen Beruf 11bt/ubte der Haushaltungmertand Auw

Selbtandite
(430)

Iy 1 Kleinere Selbiandige (z. B. Einzelh indler mit kleinem Gescha#, Hmdwerk 
IX 1 Mittlere Se:Ibi indige (2. B. Enzelhandler mit groaern Ge,chal. Hai ptvertreter)
10 1 Grdaere Selbiandige (z. B. Fabillbe:itzer)

Angetellte

11 Ausfuhrende Ange*ellte (z. B. Kintort*. Verklufer)
12 Quailizterte Angestellte (z. B. Bucht,alter. Kasierer)
13 Lettende Angestellte (z. B. Abtellung,leiter. rrokuria, Ingentew, Dkektor>

BeintB

I: 1 Untere Bearnte (bts Oberieketk elmchlidlich)
| Mittlere Beamte (bis Amtmann und Assessor etruchlieBitch)

16 | H 61*re Bearnte (ab Regierunggat cinschlieBitch>

Arbeiter (*uch landwirt Ch*Anche Arbeiter)
(431)

1 Y | Ungele/te Arbetter
1 . | Angetemte Nkiter
1 0 Gewthnitche Facharbeiter
11 Hectst quallizierte Fach beiter

SeIhtandige Landwirte

12 GroBe (20 ha/80 Margin und mehr)
13 Mit*lere (5 ha/20 Morgen bis untir 20 ha/80 Morgen)
14 Klelne (bi unter 5 ha/20 Margin)

Sonstl.e

5 Frete Berufe. elbstandige Al.adem r
6 Keine Angibe

432. Weleten SchulabschluB hat der Haushattlmgsvarstandi

(432)
1 Volkachule (und Berufmchule) 215 abge,chlowene Ithre/Berufsausbildwg
2 Volk/rhute mit abge,chlos,ener le,hre/Berufsambildung
3 Mittelachule/Obemchale obne Abitw/mekjabrige Fach=hule/Handelichule
4 Abitur
5 Hochmhule/Univenitat
6 keke Angabe
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433. Wle¥te, Penceen - Kinde  und E wach,ent *wimmen · kber in hem HatuhaR. Ste *Ibl mitange-

mblo..en,

1 1 h

2 2 Per*onen
3 3 *m

4 4 Pen=

5 5 Perwnen

6 8 Personen

{43 
7

8

9

0

X

Y

7 Person"

8 Peignen

9 Perscxlen

10 Pericnen

11 Persorten und me],r
ketne Angabe

434. Auf diemr Ilste whin &le die Aufste lung v€m Haulhalt ypen. Schaien Ste slch dk Liste Mtte genau an

und *Age Ste mix daan. m wekhcm Ha,uhaltungityp dk Farnilk geho t, in der Ste leben.

1.:

HAUSHALTUNGSTYP

| junge Lete (1-2 bwacbsene unter 35 Jahren, noch keine Ki ter)
1 junge Fimilk (1-2 jibgne Erwachsene wd 1-2 Xinder unt*r 6 Jal,rer*

1 Nima]e Farnia (1-2 mwihine und 1-2 Iand= [lber e Jahre, aber in

wlrtachalicier Abhanglgkeit im HauO

14 1 Dwarhsene Familie (3 und mehz  w/18,0,)
16 1 Atter*Iede (1-2 Erwachiene uber 50 Jah,a:0. keine Klnde  (mehr) im Haus

16 | Soristige (z. B. Jungge,ellen Ober 35 lahmn)
1 7 1 Ketne Angabe

436 Erwarten Sie Ihr erstes Kind oder haben Ste whon ein oder mehrere Kinder,

(435)
1

2

3

4

5

habe whon em Kind

hate whon zwei Kinder

hate schon drei Kinder

hate whon vier Kinder

habe schon fl nf Kinder

habe schon serhs Kinder

habe mehr als $teben

Kinder1
N ACHSTE RAGE (436)

1 9 1 ,=,= A"gib,

- WE ER Mn· RAGE 445

I.
(433)

Interviewer: BITTE USTE 12 VORI.EGEN 1

(436)
Ie 1 erwute mein erzt/3 Kind

7
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436. Wiedele Tungen und wiedele Madchen haben Ste. bzw. wenn Ste nu A Kind haben: W e$ cin Junge
oder eln M*dchen,

Anzahl der ]ingen: Anzaht der Madchen:

(43  (437)
1 1 Jungen 1 1 Madchen
2 2 Jungen 2 2 Madchen

3 3 Jut'gen 3 3 M*dchen

4 4 Jung" 4 4 Madche
5 5 Jungen 6 S Madchen
B 6 und meht Jungen 6 6 und mehr M Adchen

(437)
1 , ) keine Afabe

438. Sagen Sie mir bitte noch, wie alt Ihre Kinder ind (bzw. wie ak Ihr Kind ist). Wieviele davon lind

unter 1 la11, unter 2 Jahren. unter 3 Jaben usw.

literviewer: ACHTUNG: FALLS EINMAL DRILLINGE GENANNT WERDEN SOLLTEN, DANN EXTRA VERMERKEN !

Anzahl der Kinder:

bis 1 Jahr 82 Jahre bis 3 Jahre

(438) (438
9 | 1 Kind 9 1 1 Kind 1  ' 1 Kind
8 1 2 Kinder 8 | 2 Kinder 18 2 Kinder

4 - 5 Jake 6 - 10 Jilie 11 - 14 Jahre

{441) (442) (443)

1: 1 1 Kind la | 1 Kind 5 1 Kind
2 Kinder .4 1 2 Kinder 6 2 Kinder

15 Jahre und alter

(444)

1: i 1 KAd 1 744) ketne An8abe
2 Klnder

446. Duf ich fragen. in wbtchem Schwangerschaft$-Monat Sie sich jetzt befindeni

(445) (445)
11 1 1. Monat 16 1 6. Menat

1 2 2. Monat 1 7 7. Monat

13 3. Monat 18 8. Menal
14 | 4. Monat I 9 1 9. Monit

15 1 5. Monit
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446. Wird du Kind. 4# Ste jetzt erwarten. vin Anfang an ein eigenes Zir ier fk Kch alleine hiben. oder

wird es das Zimmer mit eincm oder mehreter, Gechwistun telin, oder Lit b her Wolmcmg ktin Kinder-

zimmer vorgeaehenp

(44
3 du Kind wird vol, Anfang an tin eigenes Zimmer far *ch *Lleine haben

4 da$ Kind wird dz Zimmer mit einem Geschwisterchen teiten

5 da, Kind wird da3 Zimmer mit zwel Gethwistern tellen

6 da, Kbd wird du Zimmer mit dret und mehr Ge*chwi*tern teilen

7 In der Wo]mung W kein Kinderzimmer vorhanden

B I£10 nicb ack

9 ketne Angibe

447. Wle it das in Ihem Haushalt: wieviele Pu10,en tragen zum Hawhitseinkommen bet, set e, diB diese

Perimen Dellit prdienen, cder durch ein Etnkommen aus Renten. Pwionen, Mleten und dergleithen dazu

beitzigen 2

(4471 (447)
12 1 2 Persomen 11 l I person
13   3 krsonen

14 1 4 Person"

16 5 peionen und mehi

1
NACHSTE FRAGE WErrER Mrr RAGE 454

448. Wenn Ste einmal alles zusammenrechnen, wk die einzekn personen einschueBUch des Haulivetdieners
hier in Ihrem Hatihalt an Elnkommen haben - aljo neben dem Elnkommen aus beruflicher Tattgkett auch

Einkommen aus Renten, Penionen. Mteten. Zinsen und dergleichen - wie hoch ist dann ungefaht das

monatlkhe Netto- Einkommen. das Sie alle zusammen hier im Hmhalt haben. Netto-Elnkommen ist alw

nur der Baag, der nich Abzug der Steuem md der Abgaben zur Sozialversiclurung ubrigbletbt. 8 genugt,
welm Ste den Buchstaben der zutreffenden Gruppe nennen.

Interviewer: BrrTE LISTE 13 VORIZGENT

A) inter DM 250, -

2 B) DM 250,- * bis inter DM 400...
3 (C) DM 400.-- bis unter DM 600'..
4 (D) DM 600.- - bi$ inter DM 800'..
5 (m DM 800.-- bis inter DM 1.000,--
6 (F) DM I. 000:- bf, uder IJM '.250,--
7 (G) DM 1.250.-- bis Inter DM 1.500,--
8 (0 DM 1.500.- bis Inter DM 1.750, -

9 iD DM 1.750.-* bis inter DM 2,000,·-
0 K DM 2.000.-- his inter DM 2.500,-
X ce DM 2.500.-- und mehr

weia nicht

FAL[S -wete nicht< NOTIEREN UND NACHFRAGEN:

BrrTE. SCHATZEN SIE EINMALT

(449)
ly I keine Angabe
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durch Beruistatig]:eit oder aus anderen Bezugen450.  Falls_§ e EIEBU/1 auch eln  ines Einkom nen baben -

darf ich erfahren. 18 welcher Hohep (Netto-Aetrag!)
Bitte sagen Sie /3 mir wieder anhand dieser Liste.

Interviewer: WEDER LASTE 13 VORIEGENT

(A) unter DM 260.--
(B) DM 250,-·
(C) DM 400.--

(D) DM 600,*-
CS DM Wool--
(F) PM t. 000.--
(G) DM 1.250,--
(D DM 1.500.
(D DM 1.750,--
(K) DM 2.000, - -

Ct, DW 2. 500, -

bis Inter DM 400,·-
bi unter DM 600.*-
bis unter DM 800,--
bis unter DM 1.000, - -

bis untet DM 1.250,-
bis inter DM 1.500,-
bis unter DM 1.760.--
bis unter DM 2.000.-
bis inter DM 2.500,-
und ma

) habe kein eigenes Einkommen

I ketne Angak

452 Kannen Ste mir bitte auch sagen, Me hoch etwas das monattiche Netto- Einkommen dai Hauitvudleners
(= diejenige Pe,1/m, die am meisten zum Unterhalt des Hauihalu beitragt) Ihres Hauihalts nach Abzug der

Stevem wd jozialverdcherung i St,

Wekhe Gruppe dieser Liste trifR zu;

Interviewer: WIEDER LISTE 13 VORLEGEN 1

(A) unter DM 250.--
(B) DM 250. ' - bis Unter DM 400.-

A DM 4DD, - blsunter DA 600.*-

(D) DM bl, unter DM 800,--600...
(E) DM bis unter DM 1.000. -800,  
(!9 DM 1.000.-- bis unter DM 1.250.--

CS) DM 1.250.-- bis inter DM 1. 500,--

(H) PM 1.500,-- bis inter DM 1.750,--

ED DM 1.750,-- bis unte, DM 2.000.--

CK) DM 2.000.-- bia Inter DM 2.500.--

(4 DM 2.500.-- und metr

FALLS ' weLE nicht" NOTTEREN UND NACHFRAGEN:

BITTE, SCHATZEN SIE EINMAL!

1 Nine Angabe
) WEKER MTT RAGE 456!

(460)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

X

(4501
IF 1

(45 0

1 y

1

(454
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 *

(452)

I, j weia nicht

(453)

l y
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454.  Kannen Sie mir bitte noch sagen, wie hah das monatliche Netto- Einkommen Ihtes Haushalts nach Abzug  

  der Steuem und Sozialversicherung itt

Interviewer' BrrTE WIEDER LISTE 13 VORLEGEN'

(454)
1 (A) unter DM 250,-

2 (B) DM 250,- - bis Inter DM 400.--
3 (C) DM 400.- - Ms inter DM 600*--
4 (D) DM 600.-- bis inter DM 800.--
5 K) DM 800.-- biA unter DM 1.000,--
6 m DM 1.000.-- bia unh r DM 1.250,--
7 (G) DM 1.250.-- bl, untrr DM 1.500.--
8 (H) DM 1.500.- bi, unt,r DM 1 04-
9 (0 DM 1 #A- bis unte DM 2.000,--
0 CK) DM 2. 000.-- bis untrr DM 2.500,--

X m 1,M 2.500.*- und mehr

(454)

1 y I w/ia nirht

FALLS 'weia ni, ht · NOTIEREN UND NACHFRAGEN:

BrrTE, SCHATZEN SIE EINMAL'

(456)
! y 1 keine Angabe

CODE:

166. Tag des Interviews (Datum): 456....

467.

Name Und Adresse der bc fragten kwn:

Name, Vorname

Wohnort, Postleitzahl

Strie. Hausnummer

CODE:

468.

459.

460,
481.

.....

462......
463.
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