
 1

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkla,%,22

- DIE SITUATION

,
DER

WERDENDEN MUTTER

0100 1 6

Berlcht Ober elne Repr8sentativstudie. In der Bundesrepublik Deutschland,

durchgefuhrt im uftrag des Bundesmlnisters forJugend, Familie und Gesundhelt

von der sellschaft fur Grundlagenforschung mbH (GfG), MOnchen

2 ,=2 .A,
h

I
/

b
,.



Bundeszentrale for gesundheitliche Aufklarung

k.
\ DIE SITUATION

sk. DER

WERDENDEN MUTTER

PS'

/

&3 ARCHIVEXEMPLAR

Reg.-No. 20016
(2.2.1)

Bericht Ober elne Reprasentativstudie in der Bundesrepubllk Deutsch1and,

durchgefohrt Im Auftrag des Bundesministers forJugend, Familie und Gesundhelt

von der Gesellschaft fur Grundlagenforschung mbH (GfG), Munchen

\



BERICHT

DIE SITUATION

DER

WERDENDEN MUTTER

Dieser Bericht schildert die

Situation der werdenden Mutter

unter einigen interessanten

Aspekten

Eine quantitative Untersuchung.

Erhebungszeitraum:

Juni-Juli 1970

Copyright:

 (3 GESELLSCHAFT FUR GRUNDLAGENFORSCHUNG
MBH. Munchen, und BUNDESZENTRALE FUR
GESUNDHEITLICHE AUFALARUNG, Kdln

Alle Rechte jeder Art von Verdffent-

lichung vorbehalten.

Dezember 1970

A



Vorwort

Bemuhungen um eine Verbesserung der Situation werdender

Mutter sind - unter politischen Gesichtspunkten - im Zu-

sammenhang zu sehen mit den Bestrebungen der Bundesregierung

um eine allgemeine Veranderung der Position der Frau in

unserer Gesellschaft. Gesellschaftspolitische Reformen und

das Verlangen nach einer modernen demokratischen Gestaltung

unseres Industriestaates erfordern eine starkere Mitwirkung

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

erm6glichen, 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 prana-

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 Bemithungen der dem Bundesministerium

fur Jugend, Familie und Gesundheit nachgeordneten Bundeszen-

trale fur gesundheitliche Aufklarung um die Forderung und

Verbesserung einer sachgemaBen Information der werdenden Mut-

ter durch diese Analyse auf ein breiteres Fandament gestellt

werden kannen.



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 groBeren

Personenkreis von Bedeutung sind, m6chte ich sie durch diese

ver6ffentlichung einem weiteren Interessentenkreis zur Ver-

fugung stellen.

64 2:*42
Bundesminister fur Jugend,

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

DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DER STICHPROBE

1. Zusammenhang zvischen Alter und Schichtzugehorig-
keit werdender Mutter

In der Bundesrepublik Deutschland werden jdhrlich
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 groaten Anteil der jahrlichen
Geburtenrate: 60 % der  na.man  jikan is chen

Kinder kommen 787#-ZISTE-n Muttern. 1

-

Unsere Stichprobe spiegelt diese Verh&1tnisse 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-

mannern: rund 84 % der fukunftigen Vater sind ewi-
schen 20 und 39 Jahren, davon ungefahr die Halfte

zwischen 20 und 29 Jahren alt. Der Anteil der 30-
bis 39-jahrigen Vater ist einleuchtenderweise
groBer als derjenige der gleichaltrigen Mutter-

Gruppe, da Ehemanner in der Regel um einige Jahre

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

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

wohl die amtliche Statistik (1968 betrug das

+,
Quelle: Statistisches Jahrbuch fur die BRD, 1970
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Heiratsalter fur Erst-Ehen bei MAnnern 25,8 Jahre,

-   -
bei Frauen 23,3 Jahre), als auch ein Ergebnis un-

i C) d t., 7 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 ium 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-jihrigen
Schwangeren ist in der Obersehicht 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.

4

4

4

1
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In diesem Zusammenhang erscheint die Frage
interessant, ob das relativ hohe Erstgeburts-
alter der Oberschicht-Mutter auf ein sp&teres
Heiratsalter zuruckzufuhren ist, oder ob sich
Oberschicht-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 Befragten,
die ihr erstes Kind erwarten, bereits verhei-

ratet sind, so ergeben sich folgende schicht-

spezifische Unterschiede:

Verheiratete Erstgebarende der

Unterschicht Mittelschicht Oberschicht
Basis 195 155 80

Ehedauer

0 bis 2 -1 hie
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 drei Viertel der erstgeborenen Kinder der

Mittel- und Unterschicht kommen dpmnach in den

ersten beiden Ehejahren zur Welt+J· Das laat

darauf schlieBen, daB Empfdngnisverhutungsmit-
tel kaum benutzt wurden.

t)
--

Das entspricht ziemlich genau den Verh&ltnissen
in der Bev81kerung: 1968 bekamen in der Bundes-

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

DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER STICHPROBE

Famitienskind

Gesamt

Basis 1005

Ledig

Verwitwet/geschieden

Verheiratel

Getrennt lebend

Alter der Mutter

Unter 20 Jahren

20 bis 29 Jahre

30 bis 39 Jahre

40 Jahre und alter

Alter des Ehemannes

Unter 30 Johren

30 bis 39 Johre

40 Jahre und alter

Mutter ledig, geschieden
oder verwilwet

Keine Angabe

9%

1%

90 %

+

100

12%

61 %

25 %

2%

100

49 %

34%

6%

Soziale Schicht

Unterschicht Mittelschicht Oberschichi

568 296 139

11%

1%

88 96

+

100

17%

55 %

25 %

3%

100

50 %

29 46

7%

101 %

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%

1% 3% 2%

100 100 100
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Dagegen wurden uber  ie Halfte der Oberschicht-
Frauen erst im dritten Ehejahr oder noch spdter
schwanger, ein Ergebnis, das sich ohne den re-

gelmaBigen Gebrauch von Empfangnisverhutungs-
mitteln wahrecheinlich nicht erzielen 1&Bt.

Daraus ergibt sich, daB Oberschicht-Frauen
- unabhAngig von ihrem moglicherweise auch

h6heren durchschnittlichen Heiratsalter -

die Geburt ihrer ersten Kinder in der Tat zu

einem sehr viel gr68eren Prozentsatz in die

spateren Ehejahre verlegen, also aktivere

Familienplanung betreiben, als Mutter der

Mittel- und Unterschicht.

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

die in der Regel bessere und lAngere Be- 1
rufsausbildung der Oberschicht-Eltern,
sowie die dadurch bewirkte intensivere

Bindung an den ausgeubten Beruf lassen

1
die allzu fruhe Beschaftigung mit dem

Kinderproblem ungelegen erscheinen, zu-

mal der sehicht-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 Aufklarungsfragen und Empfang-
nisverhutungsmethoden.

Unterschicht-Familien verhalten sich im Hin-

blick auf Geburtstermine und Geburtenfolge
ihrer Kinder grundsdtzlich ahnlich wie die

Familien der Mittelschicht. Auch hier werden

die Kinder relativ fruh gezeugt. Die Vater

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

die Halfte unserer Unterschicht-M tter bereits
ihr 2., 3. oder sopar b. Kind zur Welt bringt.

5



Tabelle 2

DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER STICHPROBE

Fomil ienstand

Ledig

Verwitwel/geschieden

Verheirater

Getrennt lebend

Soziale Schicht

Unterschicht

Mittelschicht

Oberschicht

Gesamt

Alter der Befroglen

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 %

6% 7%

- 1%

64% 91 %

-+

81 %

15 %

3%

0 99 %

0*rOBe

Gronstadt
35 %

(Uber 100 000 Einwohner)

Mit tel stadt
16 %

(20 000 - 100 000 Einwohner)

Kleinstodt, Dod 50 %

101 %

Konfession

Katholisch

Evangelisch

Andere/keine

42 %

54%

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 %

46 % 53 %

100 100

40 %

57 %

3%

100

47 %

48 %

4%

99%

86 %

9%

5%

100

19 %

9%

73 %

101 %

45 %

41 %

14 %

100

Bosis

3

100 100 9

1
10
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In der Unterschicht kommen ganz junge (unter
20-jahrige) und relativ "alte" Mutter (40 Jahre
und Alter) haufiger vor als in der Mittel- und

Oberschicht. Dies bedeutet, daB Unterschicht-
Frauen im allgemeinen fruher mit dem Kinder-

kriegen anfangen und spiter damit aufhoren als

Frauen der h6heren sozialen Schichten.

Frauen der Unterschicht stellen den gr6Bten
Prozentsatz lediger Schwangerer.

b) Alter (Tabelle 2, Seite 6)

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

Schwangere (uber 40 Jahre) sind uberdurchschnitt-
lich hdufig nicht verheiratet und stammen mit

groBer Mehrheit aus der Unterschicht.

Uberdies geschehen solche "Fehltritte" ganz

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

in der GroBstadt.

Auch diese Ergebnisse lassen auf einen Mangel
an sexueller Aufklirung, gerade im Zusammen-

hang mit Fragen der Empfingnisverhutung und

Familienplanung, bei bestimmten Gruppen
schlieBen:

bei Jugendlichen, Alteren Frauen, spe-
ziell der Unterschicht,
wie auch bei der Land- und Kleinstadt-

Bev61kerung,
scheint sexuelle Aufklarung offensichtlich noch

nicht stattgefunden - oder nichts Fenutzt -

zu haben.

7



Die Widerstande gegen sexuelle Aufkldrung sind
im einzelnen noch genauer zu prufen.

Konfessionelle Motive scheinen gumindestens bei
jungeren Frauen keine Rolle mehr zu spielen,
denn die ganz jungen Mutter (unter 20 Jahren),
die den groBten Prozentsatz der Ledigen stellen,
sind weder uberdurchschnittlich haufig katho-

lisch noch evangelisch.

Bei den dlteren Schwangeren kann dies nicht

ganz ausgeschlossen werden. In diesen Alters-

gruppen ist der Anteil der katholischen Mutter

uberdurchschnittlich groB, allerdings - Wle

noch zu zeigen sein wird - auch die Zahl der

ungewunschten Kinder, wobei die aktive Empfing-
nisverhutung in dieser Altersgruppe haufiger
abgelehnt wird als von jungeren Befragten.

8



2. Familienstand: unverheiratete und verheiratete

verdende Mutter

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im

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

Diese Proportionen wurden von unserer Stichprobe
anndhernd genau getroffen:

Zwar ist der Anteil der unverheirateten Mutter in
unserer Stichprobe doppelt so groM, wie der Anteil
der jihrlich unehelich geborenen Kinder in der

Bundesrepublik, (insgesamt 10 % unserer Befragten
sind unverheiratet, also ledig, geschieden oder

verwitwet), jedoch 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 folgende
Ergebnisse gerechtfertift:

0 Fast drei Viertel unserer unverheirateten
Mutter Reben an, sie seien verlobt oder

"so gut wie verlobt"

O 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-

gerschaftsmonat in etwa einen gleich groBen
Anteil der Befragten. Da sich unsere unver-

heirateten Schwangeren Oberdurchschnittlich

haufig noch am Bepinn der Schwangerschaft
befinden, kann daraus geschfossen werden,
daB mit fortschreitender Schwanverschaft
die EheschlieBungen zunehmen.

+,
Quelle: Statiatisches Jahrbuch, 1970
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o 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

schlieBlich unehelich geborenen Kinder in unserer

Stichorobe wahracheinlich nicht uber den der Ge-

samtbev61kerung liegen wird (etwa 5 %).

Unterstellt man, daB von den 10 % unserer bisher

unverheirateten Schwangeren noch etwa die HRlfte

heiraten wird und rechnet den Anteil der Verhei-
rateten hinzu, bei denen das Kind offenbar der

EheschlieBungsgrund war, so ergibt sich,

daB immer noch etwa 15 % aller Ehen ge-
schlossen werden, weil ein Kind unter-

wegs ist.

Die Anzahl der unehelich Reborenen Kinder in der

Bundesrepublik sinkt langfristig, wenn auch Re-
ringfugig (zum Vergleich: 1960 waren es noch 6,3 %,
1963: 5,5   und 1970: 5,0 % des gesamten Geburts-

jahrganges ).

Zu dieser VerAnderung haben mit groBer Wahrschein-
lichkeit die verstarkten Bemuhunfen um sexuelle

Aufkldrung der Bevolkerung beigetragen, 30 wie sie
in den vergangenen Jahren von den Massenmedien in

der breiten Offentlichkeit betrieben wurden.

Um so eher ist eine Fenauere Untersuchung der Grup-
pe unverheirateter Schwangerer von Interesse, die
zu 85 % angeben, sie hdtten das erwartete Kind
uberhaupt nicht, oder wenigstens nicht zu diesem

Zeitpunkt gewollt.

+)
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. Ala Vergleichsgruppen weisen unsere

Tabellen

0 verheiratete Schwangere, die erst nach

Eintritt der Schwangerschaft Reheiratet
haben ("MuBehen") sowie

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

sung geboren wird

a) Alter (Tabelle 3, Seite 14)

Fast die Hdlfte der ledigen Schwangeren 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) OrtsgroBe (Tabelle 3, Seite 14)

"MuBe hen" werden mit FroBer Mehrheit in Ge-

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

aus·

11



Tabelle 3 weist den Familienstand der Be-

fragten, bezogen auf die OrtsgroBe des Wohn-

ortes aus. Stellt man diesen Zusammenhang
avischen Familienstand und OrtsgroBe unge-

kehrt dar, also die OrtsgraBe bezogen auf

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

Familien stand

Ortsgralle
Befragte in Gemeinden

unter 100.000 ober 100.000 Einwohnern
Basis 655 350

ledig, geschie den,
verwitwet

verheiratet nach
Eintritt der SEK-wan-

gerschaft

verheiratel vor

Eintritt der  won-

gerschaft
79 %

101 %

Es werden zwar sowohl in der GroBstadt als auch

in kleineren Gemeinden etwa gleich groBe Antei-
le, nRmlich ein Funftel aller Kinder unehelich

gezeult, jedoch hat eine uneheliche Schwanper-
schaft fQr die Betroffenen je nach ihrem Wohn-

ort offensichtlich unterschiedliche Konsequen-
zen.

Auf dem Land, in Klein- und Mittelstddten wird

in solchen Fallen eher geheiratet, also eine

"Mu Behe" geschlossen.

In der Groastadt ist dieser Brauch nicht mehr
in dem MaBe ublich, hier bleibt ein grolerer
Prozentsatz der Frauen, deren Kinder unehelich

gezeugt wurden, unverheiratet.

8% 13 %

14 % 6%

81 %

100

12



Die Ergebnisse zum Alter lediger Schwangerer
bestatigen also noch einmal, dae junge MAd-

chen in Fragen der EmpfAngnisverhQtung offen-

sichtlich nicht in ausreichendem MaBe aufge-
kldrt sind.

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

an der Verhutung unerwunschter Schwangerschaf-
ten besonders interessiert sein.

Der groee Anteil unehelieh gezeugter Kinder bei

ganz jungen Frauen beweist, daB das Thema

Empfangnisverhutung fur junge Madchen offen-

sichtlich tabuisiert wird.

Dem liext zugrunde, daB auch der uneheliche

Geschlechtsverkehr gesellschaftlich tabuisiert
wird.

DaB junge Leute trotiden nicht darauf verzich-
ten mogen, heveisen unsere Ergebnisse:

vorehelicher Geschlechtsverkehr wird aller-

orten, sowohl in der GroBstadt als auch in
kleineren Gemeinden gleieh haufig gepflegt.

Die Bevolkerung kleinerer Gemeinden konserviert
dabei die traditionelleren Brauche im Hinblick
auf die EheschlieBung:

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

vor der Ehe Geschlechtsverkehr hatte, bei dem

ein Kind gezeugt wurde.

In GroBstadten hat sich der soziale Druck im
Hinblick auf die sexuelle Moral dagegen offen-

sichtlich bereits gelockert:

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

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

geschieht.
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Tobelle 3

DEMOGRAPHISCHE MERKMALE DER STICHPROBE

Alter

Unler 20 Jahren

20 bis 29 Johre

30 bis 39 Jahre

40 Jahre und alter

Soziole Schicht

Unterschicht

Mittelschicht

Oberschicht

Gesomt ledig

1005 92

12 %

61 %

25 %

2%

100

57 %

29 %

14 %

100

Orngralle

Grolls:adi
35 %

(uber 100 000 Einwohner)

Mit tel stadt
16 %

(20 000 - 100 000 E inwohnerJ

Kleins,adt, Dorf 50 %

100

Konfession

Katholisch

Evangelisch

Andere/keine

42 %

54 %

3%

99 %

Familienstand der Befragten

46 %

50 %

2%

2%

100

70 %

24 %

6%

100

46 %

Verheiratel
nach vor

TTnkitt der Schwongerschaft
101 799

47 %

52 %

1%

4%

64%

30 %

- 3%

0 101 %

66 %

28 %

6%

100

54%

30 %

15 96

99 %

% 35 %

% 20 %

41 %

99 %

37 %

61 %

2%

100

58 %

100

41 %

54%

4%

99 %

49 %

100

43 %

53 %

4%

100

Basis

10

22

12 16 %

14



c) Konfession (Tabelle 3, Seite 14)

Auch konfessionelle Normen scheinen die Nei-

gung zu unehelichem Geschlechtsverkehr bei
jungen Frauen kaum mehr zu prhgen.

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 uberdurchschnittlich hdufi-

gen groBstddtischen Herkunft dieser Schwangeren-
Gruppe zu sehen: westdeutsche GroBstbdte haben

bis auf wenige Ausnahmen mehrheitlich protestan-
tische Bev81kerung.

d) Soziale Schicht, Schulbildung und Beruf

(Tabellen 3 und 4, Seiten 14 und 19)

Genauere Beachtung verdient das Ergebnis, daB

ledige Schwangere mit groBer Mehrheit (70 %)
der sozialen Unterschicht angehoren (Tabelle 3).

Dieses Ergebnis ist zunachst methodisch zu

relativieren:

Das Verfahren zur Bestimbung der sozialen

Schichtzugehorigkeit unserer Befragten
kombiniert mit unterschiedlicher Wertig-
keit Anvaben zur Schulbildung der Befrag-
ten, ihres Netto-Haushalts-Einkommens,
sowie ihres eixenen Berures, sofern sie

15



berufstatig ist. Ist sie selbst nicht
berufstatig, schlagt der Beruf des Haus-

haltungsvorstandes, d.h. in der Regel
also   s Ehemannes, in der WertunF zu

Buch.

Von unseren ledieze_a-_Schwan.&&re.n-sin.d__87 %-v211
beru fstatig, vE.2.--flenverheiratet .0.-nur-H., !&r

Die Ledigen wurden also fast ausschlieB-
lich nach ihrer eipenen sozialen Stel-

lung,
die Verheirateten uberwiepend nach der

ihrer Ehemanner einfestuft. Da die Ehe-

mAnner der Verheirateten in der Regel
eine bessere AusbildunF, somit einen

besser bezahlten Beruf und auch ein h6he-

res Haushaltseinkommen besitzen als ledi-

ge Frauen, erklart sich die Differenz in

der sozialen Schicht zwischen ledi/en und

verheirateten Schwangeren teilweise hier-
aus.

Somit besagt dieses Ergebnis zundchst nichts
anderes, als daB unverheiratete berufstatige
Frauen in der Regel sozial schlechter Re-
stellt sind als ihre verheirateten Geschlechts-

genossinnen. Es spieFelt insofern soziale Reali-

tat, als die EheschlieBung fur die meisten

Frauen unserer Gesellschaft eine Verbesserung
ihrer sozialen Stellung bedeutet.

Allerdinfs zeipt sich, daB auch verheiratete

Schwangere, die erst nach Eintritt der Schwan-

gerschaft heirateten, deren Kinder also un-

ehelich gezetivt wurden, uberdurchschnittlich

+,
Siehe Bemerkunfen zur Methode: die Bestimmung
von sozialen Schichten durch das Punktgruppen-
system, Seite

16



haufig der aozialen Untersehicht angehoren.
In der Unterschicht werden also in der Tat

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

sehicht.

Daa es sich hier um ein Aufklhrungsproblem
handelt, auf das noch naher einzugehen sein
wird, wurde bereits angedeutet.

Un welche Unterschichts-Gruppen es sich dabei
im einzelnen handelt, wird deutlich, wenn man

die Frauen, deren Kinder unehelich gezeugt
wurden, auf zwei weitere demographische Merk-
male untersucht: ihre Schulbildung und ihren

eifenen, jetzt oder vor der EhesehlieBung aus-

geubten Beruf (Tabelle 4, Seite 19)

Es zeigt sich, daB sich unter den Befraiten
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-

gehoripen der einfachen Buroberure, also von

ausfuhrenden Angestellten und unteren Beantin-
nen empfangen, also von Muttern, die von ihrem

Beruf her eher dem Kleinburgertum zuzurechnen
sind.

In den qualifizierteren Berufsgruppen kommen

unehelich Rezeugte Kinder kaum vor, was wieder-
um auf den Zusammenhang zwischen h6herer Schul-

bildung und velungener Aufkldrun/ oder vorhan-

dener Gelepenheit hinweist.

17



In diesen beiden Ergebnissen, der uber-

durchschnittlich hAufigen Zugeharigkeit
zu den einfachen Buroberufen, sowie der

seltenen Ausubung 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:

Bei den ledigen Schwangeren sind Frauen
mit weiterfuhrender Schulbildung uber-

reprasentiert; die Frauen der "MuBehen"
besitzen zu 86 % nur Volksschulbildung.
Dieser Unterschied erklart sich vieder-
um aus der uberwiegend groastadtischen
Herkunft der einen, der landlich-klein-
stddtischen Herkunft der anderen Gruppe.

Wie schon angedeutet, zeigt die Land-, Klein-
und Mittelstadt-Bevolkerung die traditionel-
leren Verhaltensweisen im Hinblick auf Heirat,
FamiliengrundunK und Kindererzeugung. Nicht
anders verhAlt es sich 6ffensichtlich mit den

Verhaltensweisen zur Berufsausbildung der

Frauen:

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

che Volksschulbildung ohne Lehre oder

BerufsausbildunF· Uberdurchschnittlich
viele Befragte dieser Gruppe arbeiteten
denn auch als kleinere Selbstandige, in

der Landwirtschaft, oder sie waren uber-

haupt nie berufstatig. (Der geringe Pro-

zentsatz an Arbeiterinnen erklart sich
hier lediglich aus der schwRcheren Indu-

strialisierun/ 1Rndlicher Gebiete.)

r.
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Tabelle 4

DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR DER STICHPROBE

Familienstand der Befragten

Schulbildung

Volksschule ohne

Lehre oder Berufs-

ousbildong

Volksschule mit

Berufsausbildung

Mittlere Reife,
Fachschule

Abitur, Hochschule

Gewmt

Beruf der Be frog ten

tietzt oder fruler ausgeubter
Beruf)

Arbeiterin, Facharbeiterin

Ausfuhreade Angestel Ne

und untere 8eamtin

Qualifizierte, leitende

Argestellte; mittlere und

h6here Beamtin; freie

Akademikerin

Selbstandige und Landwirte

In Ausbildung, ohne

Beruf und nicht berufs-

tatig

ledig

005 92

29 %

39 %

23 %

Verheirofet
nach vor

Eintritt der Sct-w-angerschaft
101 799

% 36 %

37 %

29 %

10 % 3%

101 % 99 96

27 %

37 %

24 %

50 %

12 %

3%

101 %

28 %

38 %

23 %

11 %

100

% 29 %

4 51%

15 %

% 2%

6% 6%

100 99%

36 %

% 26 %

13 %

100

4%

101 %

Basis 1

30

28 % 14

48 0

12

6 10 % 6%
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Zur Erklirung der prozentual hAufiven Zeugung
unehelicher Kinder in der Unterschicht bieten

sich somit zwei Motive an:

0 Mangelhafte Schulbildung erschwert

die sexuelle Aufkldrunp uber EmpfAng-
nisverhutung und Familienolanung.

0 Begrenzte berufliche Alternativen,
ein unbefriedivender Beruf, ver-

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

Hausfrau uberzuvechseln (auch die
ledigen Schwanweren, die uberdurch-

schnittlich haufig eine weiterfuh-
rende Sehulbildung genossen haben,
Mben nur sehr selten einen quali-
fizierten Beruf aust).

Ein weiterer Faktor, der das Problem der unehe-

lichen Kinderzeupunmen entscheidend beeinfluBt,
ist mit Sicherheit das Elternhaus, bzw. die
sexuelle AufklArunp, die von den Eltern zu

leisten ware.

Ledive Schwanpere sind, vie bereits festge-
stellt wurde, proBtenteils noch sehr Jung.
60 % unserer ledigen werdenden Mutter wohnen
noch im Elternhaus und nur etwa ein Funftel
lebt allein. Die elterliche "Aufklgrung", die
oft genug ausschlieBlich in der hdufigen Wie-

derholung des f nFigen Sexualverbots besteht,
ist also sicherlich nicht ganz schuldlos an

der Erzeugung des unfewunschten Kindes.

Befragt man die ledigen Mutter, die noch im
Elternhaus wohnen, nach dem Beruf des Haus-

haltungsvorstandes, in der Regel also ihres

Vaters, so ergibt sich, daB sie uberdurch-

schnittlich haufip aus Arbeiberhaushalten,
aber auch aua Haushalten von kleineren und

mittleren SelbstindiFen stammen. Auch die
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Vater dieser ledigen Schwangeren sind also

wiederum der Unterschicht sowie der unteren

Mittelschicht zuzuordnen. Daraus lieBe sich
schlieBen, daB sexuelle Aufkldrunf der eige-
nen Kinder, insbesondere die Aufkldrung uber

EmpfAngnisverhutung bei Eltern dieser sozia-

len Schichten noch imrner als Tabu angesehen
wird, vielleicht gerade von den Eltern,
die sich bemuhen, ihren Kindern eine bessere

Schulbildung angedeihen zu lassen, als sie
selbst besitzen.

Die mangelhafte Fihigkeit zur sexuellen Auf-

klarung der eigenen Tdchter kann allerdings
nicht verwunderlich erscheinen, da sich
Unterschicht-Eltern selbst ,

vie noch

zu zeigen sein wird, in Fragen der EmpfRnEnis-
verhotung nicht aufgeklart verhalten.
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3. Berufstatigkeit und Schwanperschaft

Von den gegenwArtig uber 8 Millionen Frauen der

Bundesrepublik, die Kinder unter 18 Jahren ha-

ben, sind fast 3 Millionen erwerbstdtig, das

sind 35 %· Von den etwa 100.000 ledigen Muttern

der Bundesrepublik sind 85 %, von den rund

400.000 verwitweten oder geschiedenen 54 %
und von den verheirateten Muttern   t Kindern
unter 18 Jahren 34 % erwerbstdtig.

Zum Vergleich die Zahlen unserer Stichprobe:

Insgesamt sind 42 % aller Befraften, 87 % der

ledigen und 37 % der verheirateten Schwangeren
voll berufstftig. Ober die Berufst&tipkeit ver-

witweter oder geschiedener Mutter laBt unsere

Stichprobe aufgrund der kleinen Fallzahlen kei-
ne Aussagen 211.

Der gegenuber der amtlichen Statistik erhohte

Prozentsatz der berufstiltigen Mittter in unserer

Stichprobe erkllrt sich aus der von uns befrap-

ten Zielgruppe:

Schwangere sind nicht ohne Vorbehalt mit
"Miittern von Kindern unter 18 Jahren" zu

vergleichen. Der hohe Prozentsatz von Erst-

geburten hei den von uns befragten Schwan-

Keren zeigt, da8 viele der Personen aus

unserer Stichprobe erst am Anfang der Fa-

miliengrundung stehen und eben deshalb auch

noch zu einem groBeren Prozentsatz berufs-

titig sind, als Mutter mit alteren Kindern.

Diese demographischen Daten besaggn_z.undchst
nichts anderes, ala daB dief-iET·ter unser .rET-
,sellschaft me hrheitlich nicht_.be.r-u cs·tat·i g_sin.Z7

2
- -

Quelle: Statistisches Jahrbuch, 1970
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Hier spiewelt sich noch immer die tradi-
tionelle gesellschaftliche Norm, daB die
Frau ins Haus gehore, daB die Kinderer-
ziehung ihre Hauptaufgabe, die Berufs-

tatigkeit eine nur zeitweilite Beschaf-

tigung bis zur EheschlieBung sei.

FolKe dieser traditionellen Vorstellunp uber die
"Bestimmung" der Frau ist, daB man sich mit der

Berufsaus ildung der Midchen nicht sonderlich
viel Muhe macht, wie unsere Ergebnisse ebenfalls

zeigen:

Nicht einmal ein Funftel unserer Befraften
ubt einen Beruf aus, der besondere Quali-
fikationen erfordert (Tabelle 4, Seite 19)

Es liegt auf der Hand, daB man einen eint8nigen
Beruf, den man nur des Gelderwerbs wegen ausubt,
zugunsten erfreulicherer Alternativen gerne auf-

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

heirateten Frauen spatestens nach der Gebiirt des

ersten Kindes freiwillip in die wirtschaftliche

AbhAngigkeit ihres Ehemannes begibt, weil sie
dann nicht mehr selbst fur ihren Lebensunterhalt

zu sorgen braucht.

Dieser Ausweg bleibt den lediven Muttern aus

ihrer hdufigen beruflichen Misere nicht. Sie
sind weiterhin gezwungen, ihrem Beruf nachzu-

Rehen, auch wenn er ihnen keine besondere Be-

friedigung bereitet.
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a) Berufstatipkeit und Kinderzahl

(Tabelle 5, Seite 25)

Die Mehrheit der Befrapten verhAlt sich durch-

aus im Sinne der gesellschaftlichen Norm:

"Die Frau gehort ins Haus".

Zwar sind uber die Halfte aller unserer Be-

fra/ten berufstatin - wenn man Teilzeitbe-
schaftigungen und Mithilfe im eigenen Be-

trieb mit einbezieht -. jedoch ist dieses

Ergebnis an der Anzahl der bereits vorhande-

nen Kinder zu relativieren: die meisten Be-

rufstatigen erwarten erst ihr erstes Kind

und hatten bisher noch keinen AnlaB, die

Arbeit niederzulepen.

Der Prozentsatz der Mutter, die bereits ein

oder mehrere Yinder haben, ist nur Fering-
filgiF groBer als derienime der nichtberufs-
tdtigen Pausfrauen, d.h. nur ein Ferinfer
Teil der Mutter mit Kindern ist berufstdtig.

Auch die unterschiedliche Berufstatigkeit der

verschiedenen Altersgruppen ist im Zusammen-

hang mit der Kinderzahl ju sehen:

Zwar sind Junpere Befragte in groBerer
Anzahl berufstatig als altere Schwan ere,
jedoch bedeutet dies keineswegs, daB

die jungen werdenden Miitter 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 wegen

aufgeben.
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b) Geplante Berufstatigkeit nach der Geburt

(Tabelle 6, Seite 27)

Ein Beweis fur die These, daB sich viele Frauen
durch Heirat und Geburt ihrer Kinder mit Ver-

gnugen einem unbefriedigendem Berufsalltag ent-

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

(Tabelle 5, Seite 25)

Das bedeutet, da8 die Bindung an einen
Beruf in erster Linie abhanfig ist von

der Qualitat dieses Berufes.

Das wird besonders deutlich, wenn man die zur

Zeit noch berufstatigen Mutter, aufpegliedert
nach der Qualifikation ihrer Berufsausbildung,
uber ihre beruflichen Plane nach der Geburt

ihres Kindes befraFt.
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Auch hier zeigt sich, daB das Alter im Hin-

blick auf die Rindung an die berufliche Ta-

tigkeit kaum eine Rolle spielt.
Zwar geben Uberdurchschnittlich viele der

ganz Jungen Mutter an, sie wurden auch wei-

terhin berufstbtig 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 Jahrganne.

Ganz eindeutig wird dagegen die Bindung an

den Beruf von der Schulbildung und dem aus-

 eubten Beruf der Befragten Renrigt:
Frauen mit Abitur und Hochschulbildung zei-

gen die positivete Bindunx an ihren Beruf:

uber die Halfte von ihnen mochte auch weiter-
hin berufstitip bleiben.

Erganzend dazu ergibt sich, daB Schwan-

gere, die einen qualifizierten Beruf aus-

Qben, am wenigsten geneigt 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 mochten uberdurchschnitt-

lich haufig ihren Beruf Vanz an den Nagel han-

gen.

Allerdings ist aniunehmen, daB die wirtschaft-
liche Lage ihrer familien, die groBtenteils der

sozialen Untersehicht angehoren, die Erfullung
dieses Wunsches nicht immer zul&Bt: auch Re-

fragte, die nur Volksschulbildung ohne eine vei-
tere Berufsausbildung besitzen, geben uber-

durchechnittlich hAufig an, sie muBten nach
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der Geburt ihres Kindes weiterhin berufstatig
bleiben.

Ein Viertel aller Befragten gibt an, sie m6ch-
ten nach der Geburt ihres Kindes fur "einige
Zeit" aufh6ren 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, daB mehr

als die HRlfte eine Unterbrechung von 2 Jahren

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

dergartenalter erreicht hat.

Ein weiteres Viertel m6chte warten, bis das

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

0

Dieses Ergebnis beleuchtet die Alternative
zwischen Kindererziehung und Beruf, vor die
sich viele Frauen unserer Gesellschaft Restellt
sehen, von einer anderen Seite:

selbst wenn sie berufstatig bleiben moch-

ten oder aus virtschaftlichen Grunden

muBten, werdeb ihnen in den seltensten

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

bringen und versorgen zu lassen.

Wie unsere Ergebnisse zeigen, befinden sich
hier einzig die Selbstandigen und Landwirts-
frauen in einem Ausnahmefustand: sie konnen zu

fast drei Vierteln berufstatig bleiben, ohne

daB die Versorgung der Kinder darunter leidet.

Die Identifizierung mit einer beruflichen Rolle

wird den meisten Frauen unserer Gesellschaft

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

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

terdings nicht auszuuben ist.

Offentliche Instutionen zur Erfullung die-

ser Aufgaben sind nicht in ausreichender Anzahl

vorhanden.

c) Konflikt zwisc.hen_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, zeigt Tabelle 7:

Die Identifikation mit dem Beruf nimmt mit

der Qualifikation der Schulbildung und des

Berufes der Befragten sehr deutlich zu.

"Ein Beruf kann eine Frau" also nur dann

"so ausfullen, daB sie auf Kinder verzichten

kann", wenn er ihr tatsdchlich eine Art der

"Ich-Findung" bietet, die dem Erlebnis der

Mutterschaft zumindestens gleichwertig ist.

Umgekehrt bedeutet das Kind besonders sol-

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

native gar nicht erst angeboten wurde. Eine
Art Selbstverwirklichung ist einer ungelern-
ten Arbeiterin im Umgang mit dem eigenen
Kind sehr viel eher m6glich als in der noch

so perfekt und strebaam erledixten Arbeit am

FlieBband.

0
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II. BEDEUTUNG DER MUTTERSCHAFT

UND IDENTIFIKATION MIT DER

EIGENEN ROLLE ALS MUTTER

1. Einstellungen zur Mutterrolle

a) Schichtabhangige Einstellungsunterschiede

.' Im vorangegangenen Kapitel, das einige demo-

  graphische Daten zur Berufatdtigkeit schwan-

gerer Frauen beleuchtete, wurde bereits an-

gedeutet, daB die Alternative zwischen der be-

ruflichen Orientierung und der familiaren "Be-

stimmung" der Frau, d.h. ihrer Rolle als Haus-

frau und Mutter, den zentralen Konflikt
fur die meisten F··rauen unserer Gesellschaft

darstellt.

Es konnte auch schon gezeigt werden, daB so-

wohl die extreme Identifikation mit der Mut-

terrolle als auch die Moglichkeiten zur Eman-

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

C insbesondere auch an die konkreten beruflichen
Alternativen der Befragten gebunden sind.

Wie konsequent sich Frauen verschiedenen sozialer
Schichten in ihren Vorstellungen uber die Be-

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

Reihe von provokativen Behauptungen (sogenannten
"Statements") uber "die Bedeutung der Mutter-

schaft fur die Frau" nach der HAufigkeit der

zustimmenden Stellungnahmen geordnet wurde:

1
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o ledes Kind ist Rtr

die Frau eln Ge-
schenk Gottes

o Die Frau sollte stch
endtich von der Auf-

fas:ung befreten. un-

bedingt Kinder be-

kommen zu mtben

o En Berufkannehe

Frau w ausfi llen, daB

de auf Kinder ver-

zichten kann

o Die Mutterschaft ist
fur dle Frau unerlaB-

lich zw Entfalt,ing
und Vertiefung ihrer

Perfnachkeit

o Nur ein Kind kann dem
Leben eker Frau den
wahren inhalt geben

o Es lit die Aufgabe dner

leden Frau, Kinder zu

bekommen

o Eine Frau, die keine

Kinder will, id keine

richtige Frau

o E, gibt wichtigere Auf-

gaben fur eine Frau,

als Kinder m bekom-

men

o Kinder halten dne

Frau nur davon ab.
thre Antagen frei zu

entfatten und zu

verwirklichen

o Kinder sind ftlr etne

Frau mehr ein Ballast

als eine Freude

amt Unter- Mittel-
thlcht schicht

Ober

schicht

Rangplatz Rangplatz Rangplatz Rangplatz

55 0 2

54% 3

42 % 4

51% 5

44% 7

7 % 10 10 10 10
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Rangmihe nach Haufl*keit der Zuitimmunize

Ges

68% 1 1 1 3

6 2 2

7 3 1

4 4 4

2 5 6

47% 6 3 7 8

5 8 7

35 % 8 8 6 5

1196 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-
veils 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 sich die Einstellungen der verschie-
denen sozialen Schichten zur Bestimmung der

Frau als Mutter im ubrigen sehr deutlich und

in einigen weltanschaulichen Aspekten auch

grundsdtzlich unterscheiden, ist eine fast

durchgdngig positive Einstellung zur Mutter-

rolle allen sozialen Schichten gemeinsam.

Ordnet man die Behauptungen, denen die Unter-

sch cht-Frauen mehrheitlich (zu ilber 50-17F--
zugestimmt haben, in der Reihenfolge ihrer

Zustimmungs-HAufigkeit, 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 jeden Frau,
Kinder zu bekommen" (58 %);

o "die Mutterschaft ist fur die Frau un-

erl&8lich zur Entfaltung und Vertiefung
ihrer Pers6nlichkeit" (58 %);

0 "eine Frau, die keine Kinder will, ist

keine richtige Frau" (53 %)·
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Die beiden Ansichten, eine Frau k6nne zu-

gunsten eines befriedigenden Berufes auf

Kinder verzichten 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 geteilt.
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
Oottes"), einer gefugigen Unterwerfung unter

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

Des weiteren ist in dieser extremen Identi-
fizierung mit der Mutterrolle ein Prestige-
Gesichtspunkt enthalten: erst der Wunsch

nach einem Kind kennzeichnet eine "richtige
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 Befragte der Oberschicht.

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

dargestellten 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 bedeutet "den wahren Inhalt im Leben

einer Frau" und verhilft ihr "eur Entfaltung
und Vertiefung ihrer Personlichkeit" (auch
diese beiden Statements werden von Unterschicht-
Frauen doppelt so haufig 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-

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

gefunden wird.
Diese drei befragten Gruppen stimmen den funf

Einzel-Statements, die die Unterschieht-Ein-

stellung zur Bedeutung der Mutterrolle haupt-
sdchlich kennzeichnen, uberdurchschnittlich
haufig zu.

Aus der Berufsgruppe der Selbst&ndigen und

Landwirte kommen hier ebenfalls uberdurch-

schnittlich viele Zustimmunfen zu einigen
"Unterschicht-Statements".

Auch diese Befraften meinen uberdurchschnitt-

lich haufig,

0 eine Frau ohne Kinder sei keine

"riehtige Frau",

0 ein Kind verhelfe der Frau zur

Entfaltung und Vertiefung ihrer
Personlichkeit"

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

Gottes".

Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang 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 familiare Funktion ala

Mutter beschrankt als in der GroBstadt.
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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, unbedingt Kinder bekommen

zu mussen (66 %).

0 An dritter Stelle folgt auch bei den

Oberschicht-Frauen die Ansicht, ein
Kind sei fur eine Frau ein "Geschenk
Gottes", die jedoch keine mehrheitliche

Zustimmung mehr erreicht (50 %).

Die ubrigen "Unterschicht-Statements" sto8en

bei Oberschicht-Frauen nur noch auf gerinve
Zustimmung:

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

Entfaltung und Vertiefung ihrer Person-
lichkeit",

0 jeweils nur etwa ein Viertel der Ober-

schicht-Frauen stimmt den Ansichten zu,
es sei Aufgabe einer jeden Frau, Kinder
zu bekommen;

0 sonst sei sie "keine riehtige Frau";

0 nur ein Kind konne "dem Leben einer Frau

den wahren Inhalt geben".
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Dies zeigt die eindeutige Emanzipierung
der Oberschicht-Frauen, die sie, wie noch

zu zeigen sein wird, keinesfalls ablehnen.

Die fast einhellige positive Einstellung
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 festlepen zu

lassen.

Den beiden emanzipierten "Oberschicht-
Statements" stimrnen uberdurchschnittlich

haufig Befragte mit Abitur oder Hochschul-

bildunE sovie Angehorige qualifizierter Be-

rufsgruppen zu, aber auch Personen mit Mit-

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

Diese gehoren Bberwiegend der Mittelschicht

an, die diesen beiden Statements ebenfalls

sehr haufig zustimmt.

Die Frauen der Mittelschicht siedeln sich
mit ihrer Einstellung zur Mutterschaft ziem-
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 %)

o und sie konne zugunsten eines Be-

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

0 die Frau brauche ein Kind zur

Entfaltung und Vertiefung ihrer

Personlichkeit (68 %) und

0 nur ein Kind konne dem Leben

einer Frau "den wahren Inhalt

geben" (45 %)·

Ganz offensichtlich uberwiegen bei den

Frauen der Mittelschicht die Bestrebun-

gen, sich von der traditionellen Vor-

stellung uber die ausschlieBlich familiAr-

mutterliche Bestimmung der Frau zu eman-

zipieren. Wie sich jedoch noch heraus-

stellen wird, ist ihden das noch nieht

in allen Punkten so grandlich gelungen
wie den meisten Befragten aus der Ober-

schicht. Das zeigt sich sehr deutlich,
wenn man die Zustimmungs-Hdufigkeiten
der fiinf wichtigsten "Mittelschichts-
Statements" mit denen der beiden anderen

Schichten vergleicht:
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Gesamt Unter Mittel- Ober-
schichi schich, schichi

o Jedes Kind ist fur eine

Frau ein "Geschenk 68 % 74% 65%
Goties"

o Die Frau sollte sich
endlich von der Auf-

fassung befreien, un- 45 % 49 % 63%

bedingt Kinder be-
kommen zu musen

0 Ein Beruf kann eine

Frau so ausfUllen,
doB sie auf Kinder

verzichten kann

o Die Mutterschaft ist

for die Frau unerlaB-
lich zur Entfaltung 52 % 58 % 48 %
und Vertiefung ihrer

Persanlichkeit

0 Nur ein Kind kann
dem Leben einer Frou

51 % 60 % 45 %
den wahren Inhalt

9eben

50 %

66%

54 % 49 % 61 % 73 %

36 %

27 %
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b) Altersabhangige Einstellungs-Unterschiede
und Veranderungen

Wie unsere Ergebnisse bisher schon mehrfach

zeigten, sind die entscheidenden Variablen
im Hinblick auf Verhalten und Einstellungen
zur Schwangerschaft und dem entsprechenden
Problem-Umfeld in aller Regel 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 ver-

den von der sozialen Situation und Herkunft

der Befragten stdrker beeinfluBt als von dem

Alter der werdenden Mutter.

Die Mutter der vier verschiedenen Alters-

Gruppen mochten, wie alle anderen befragten
Gruppen, mit groBer Mehrheit (82-89 %) nicht

auf die Fahigkeit verzichten, Kinder bekom-

men zu konnen.

Dabei ergeben sich nur geringfugige Unter-

schiede zwischen den einzelnen Alters-Grup-
pen:

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

Altersgruppen werden stets die meisten Kin-

der geboren. Es handelt sich also um das

typische Geburtenalter.

Jungere Mutter unter 20 Jahren scheinen an

dem Problem ihrer Gebdrfdhigkeit noch nicht
so stark interessiert zu sein. Hier gibt es

einen hoheren Prozentsatz an Befraften, denen

es "nicht viel" oder "gar nichts" ausmachen

wurde, wenn sie keine Kinder bekommen konnten,
und nur ein Viertel von ihnen wurde "sehr
darunter leiden und sich nie damit abfinden
konnen"
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Frauen, die sich nie mit ihrer Unfruchtbar-
keit abfinden konnten, sind in der Alters-

Gruppe der 20- bis 29-jAhrigen mit 30 %,
der 30- bis 39-jihrigen mit 33 5 und bei
den Rlteren Frauen uber 60 Jahren mit 55 %
vertreten.

Da auch die Anzahl der vorhandenen Kinder
in unseren vier Alters-Gruppen steigt,
kann man schlieBen, daB dieser Einstellungs-
Unterschied zwischen den vier Alters-Gruppen
nicht eigentlich alters-abhdngip ist, son-

dern eher von den bereits vorhandenen Kin-

dern beeinfluBt wird.

DaB die Bindung an die korperliche Fihigkeit
zu Schwangerschaft und Geburt tatsdchlich

mit der Anzahl der vorhandenen Kinder zunimmt,
wird dadurch deutlich, daB sich nur 25 % der

ErstgebArenden, aber 36 % der Frauen, die be-

reits ein oder mehrere Kinder haben, "nie da-

mit abfinden k6nnten, keine Kinder bekommen

zu konnen"

DaB in erster Linie die Anzahl der vorhandenen

Kinder, und nicht eigentlich das Alter die
Identifizierung mit der Mutter-Rolle in hohem

MaGe beeinfluBt, zeigt folgende Darstellung:
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Der Vergleich der Werte in den verschiedenen

Alters-Gruppen mit den Zustimmunfs-Hdufig-
keiten solcher Befragten, die bereits ein

oder mehrere Kinder haben (siehe ganz rechte

Spalte), zeigt, daB es sich hier hochstwahr-

scheinlich nicht um Einstellunfs-Unterschiede
handelt, die durch das Alter beeinfluBt 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 Kilt, daB sich Frauen gegenuber
den Gedanken an eine Moglichkeit der

"extra-uterinen Geburt" umgo aufgeschlos-
sener verhalten, Je weniger Kinder vie ha-

ben:
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Das verhalt sich nicht etwa so, daB 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 k6nnen. Im

Gegenteil, die Mutter uber 40 Jahre haben

am meisten Angst vor der Geburt (nber drei
Viertel), bedoch 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 Reboren haben. auch

starker mit ihrer biologischen Rolle identi-
fizieren und sich diese durch eine extra-
uterine Schwangerschaft und Geburt nicht neh-

men lassen m6chten.

Es kann keineswegs die Rede davon sein, daB

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

ihren aktuellen Problemen wie Schwangerschaft,
Geburt, Berufstdtigkeit sowie uberhaupt ihrer
Rolle als Mutter entwickeln muBten·

Die folgende Tabelle zeift, daB sich sehr

junge, ebenso wie relativ alte Mutter bei

der Beurteilung einiger Statements zur Re-

deutung der Mutterschaft fur die Frau uber-

raschend konservativ zeigen:
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Sehr Junge und relativ alte Mutter bejahen
also gleichermaBen uberdurchschnittlich hdufig
die tradionelle, ausschlieBliche Bestimmung der

Frau als Mutter. Mit den beiden proFressiveren
Statements, die der Frau auch die berufliche
Alternative anbieten und sie nicht nur auf das

Kinder-Bekommen beschranken wollen, konnen sich

beide Altersgruppen nicht anfreunden.

Auch hier ist das Rdtsel schnell gelost: die

entscheidende Variable ist vielmehr die sozia-
le Schicht, wie ein Blick auf die Tabelle 2,
(Seite 6 ), zeigt: beide Befragten-Gruppen stam-

men zu uber 80 % aus der Unterschicht und in

der Tat ist ihre Einstellung zur Bedeutung der

Mutterschaft, wie sich an obigen Statements

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

konventionellen Einstellung zum Sinn der Mut-

terschaft noch erklRrlicher.

Zwischen den vier verschiedenen Altersgruppen
konnten also keinerlei Einstellungs-Unterschie-
de festgestellt werden, die allein aufgrund des

statistischen Merkmals "Alter" erklarbar gewe-

sen wdren. 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

Fast alle unsere Befragten (ca. 90 %) wurden "dar-
unter leiden und k8nnten sich nie oder nur schwer

"

damit abfinden, wenn sie aus medizinischen Grun-"

den keine Kinder bekommen k6nnten."

Ihre weibliche Natur, sowie ihre biologische
FAhigkeit zu Schwangerschaft und Geburt vird

von den meisten Frauen also voll bejaht, und

zwar nahezu unterschiedslos von Frauen aller

Altersgruppen, aller sozialen Schichten und

unabh&ngig von ihrer Schulbildung, threm Be-

ruf und ihrem (landlichen oder stidtischen)
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 stdrker darunter leiden, keine

Kinder bekommen zu k5nnen, 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 Qber-

wiegend negativen Reaktionen auf die Zukunftsvorstel-

lung von der m8glichen extra-uterinen Geburt, mit

der die Befragten konfrontiert wurden:

verschiedene soziale Schlchten
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Frage: "In der medizinischen Forschung spricht
man immer hdufiger von der konstlichen

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

nicht mehr im Mutterleib gezeugt und aus-

getragen wird, sondern von seiner Ent-

stehung an aueerhalb des Mutterleibes
vAchst. Das bedeutet, daB EmpfAngnis,
Schwangerschaft und Geburt fur die Frau

als korperliche Aufgabe wegfallen wur-

den ..*

Welcher der folgenden Meinungen wurden

Sie zustimmen?"

Gesamt unter· Mittel- Ober-

schlcht :chicht schicht

0 finer Frau wirde
dumh das *tfallen

von Schwangerwhaft
73 % 74 % 77 %

und Geburt doch et-

was Weentliches

fehin

0 Far die Bindung der
Mutter zum Kind

ist es unerlaBach. 70 % 73 % 72 0

daB de es selbst

am Welt bringt

0 Durch elne solche

Zeugung und Geburt

warde man die Frau 61 % 65 % 63 %
threr wichtigsten Auf-

gabe berauben

62 %

56 %

41 %
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Die haufige Zustimmung zu diesen Meinungen deutet

darauf hin, daB die Fihigkeit, 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

mochten. 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 Aufgabe" darstellen,
in hohem MaBe abhingig von Schichtzugehorigkeit,
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 ausflhrenden 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 nicht, daB sozial besser pe-
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-

Ferer 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 qualifizierten

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-

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

los zu empfinden":

Gesamt einfache Befragte mit

Arbeite- Abitur oder
rinnen Hochschulbildung

0 Wenn man Kinder

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

keine richlige Frou

mehr

0 Wenn man einer

Frau das Kinderge-
baren vorenthalten

wurde, wurde sie

sich als wertlos

empfinden

8% 48 %

Diese exemplarischen Beispiele, die sich durch an-

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

lung die Moglichkeit geboten wurde, sich durch eine

lAngere Ausbildung auf einen qualifizierten Beruf

vorzubereiten, und die im Rahmen eines Berufes auch

auBerfamilidre, 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 Bie mit groBer Mehrheit ihre Schwangerschaft

bejahen.

i

27 %

3 16 %
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Gleichwohl wurden sie sich nicht als wertlos

empfinden, wenn sie ihre Kinder nicht mehr selbst

austragen und gebAren muBten. Das BewuBtsein
ihres eigenen Selbstwertes entwickelt sich also

nicht ausschlle£lich 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 psychologisch uberwertige Be-

deutung:

die Verkldrung der Mutterschaft kompensiert
einen Mangel an auBerfamilifiren, beruflichen,
sachlichen oder sozialen Bezugen zur Umwelt,
der von den Betroffenen, selbst wenn ihnen
dieser Mangel bewuBt ware, nicht aus eigener
Kraft behoben werden kann.

Der groBen Mehrheit der Frauen - und in der Tat
betrifft dieses Dilemma die meisten Frauen unserer

Gesellschaft - bleibt tatsAchlich nur die Alter-

native zwischen einer subalternen, monotonen, zu-

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

der verklgrenden Uberhohung der einzigen "Leistung",
der sie jederzeit fihig sind, namlich Kinder zu

empfangen und zu gebaren.

DaB sich diese Fixierung an die "Weiblichkeit"
tatsdchlich auf die biologischen_VorgAnge der

Schwangerschaft 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 konne nur dann zu-

stande kommen, wenn sie es selbst zur Welt bringt.
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Auch hier unterscheiden sich die einfachen
Arbeiterinnen (72 %) von Befragten mit Abitur
nder Hochschulbildung (39 %) in ihrem AusmaB

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-

wie der Angehorigen aus den nicht-qualifizierten
Berufen, fur die Adoption eines fremden Kindes,
was sich bei Frauen der Oberschicht, bei Befragten
mit weiterfQhrender Schulbildung und bei Angeh6ri-
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 psychologische Bedeutung beigemessen wird.
ganz abgesehen von dem "naturlichen 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 ubrigen Befragten-Gruppen den

Behauptungen zu, die extra-uterine Schwangerschaft:

Gesamt unter- Mittel- Ober-

schicht echicht scwcht
0 set far die Frau

-cine wanschenr

werte Dletchterung". 17 % 15 % 17 % 19 0

O bedeute "die Be-

feiung der Frau·'. 15 % 13 % 16 0 20 0

0 warde der Frau

-eine latige Pilicht 17 % 17 % 16 % 21 %

erspazen-·
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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 beinahe "unsinnlichen" Behauptungen nur auf·

eine Minderheit beschrankt. Das erscheint nicht

verwunderlich, da ja auch diese Befragten fast al-

le ihre eigene Schwangerschaft voll bejahen.

ZusammenfassunK:

Die Qberwiegende Mehrheit unserer befragten
Schwangeren befindet sich also mit der Tatsache

ihres weiblichen Geschlechts, sowie mit ihrem ge-

genwirtigen Zustand in vollem Einklang.
Die Schwangerschaft hat jedoch fur Frauen unter-

schiedlicher sozialer Herkunft verschiedenartige
Bedeutung:

Fur Frauen der Oberschicht, insbesondere sol-

cher mit qualifizierter Schul- und Berufsaus-

bildung bedeutet die Schwangerschaft und Geburt

ihrer Kinder zwar ein wesentliches Ereignis
ihres Lebens, sie sehen jedoch die Mutterschaft
nicht als ihre wichtigste und einzige Aufgabe
an. Die trotz Heirat und Schwangerschaft fort-

bestehende Bindung an ihren Beruf 1&Bt auch

eine auBerfamiliAre Orientierung dieser Frauen

zu. Somit sind sie nicht darauf angewiesen,
sich nur auf ihre rein biologische Funktion
reduzieren zu lassen, obwohl diese nicht ab-

gelehnt wird.

Bei Frauen der Unter- und Mittelschicht besteht

eine gleichwertige Alternative zwischen Beruf

und Kindern zumeist nicht, da sie auf Grund

ihrer hdufig nur fluchtigen Berufsausbildung
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selten in der Lage sind, einen befriedigenden
Beruf 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 biologisehen Funktionen wie EmpfAngnis,
Schwangerschaft, Geburt·

Diese Art der Kompensation des in unserer Gesell-

schaft chronischen weiblichen Minderwertifkeits-
gefuhls, insbesondere der Mittel- und Unterschicht-
Frauen, entstanden aus der gesellschaftlichen und

beruflichen EinfluBlosigkeit der Frau, ihren feh-

lenden M5glichkeiten, sich auszubilden und in einem
Beruf zu verwirklichen, erzeugt stets aufs Neue

eine pestorte, 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
obliegt allein der Mutter.

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

Kind-Beziehung auf die Erziehung der nachsten Kinder-

generation im Detail zu behandeln.

Es laBt sich pauschal nur folgendes andeuten:

wie gezeigt 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.
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Eine Erziehung, die sich in erster Linie auf

die optimale Entwicklung des Kindes konzen-

triert, kann naturlich nur von solchen 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 gewdhrleistet 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, hdngen ganz entscheidend vom Selbst-
verstandnis ihrer Mutter, deren Vorstellun-

gen Qber ihre berufliche und familidre 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 unsere Befragten (ca. 90 %) wurden

"darunter leiden", wenn Bie 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 k6nnten".

DaB soviele dieser jungen Frauen (fast alle
sind unter 30 Jahre alt) angeben, so leich-

ten Herzens auf ihre "weibliche Potenz"-ver-
zichten zu k6nnen, erscheint als Reaktion
auf ihr "Pech" verstindlich:

nur 13 % haben sich das Kind, das sie

erwarten, auch tats&chlich gewunscht,
allen ubrigen kommt es hochst 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, fubrt bei
vielen dieser Befragten dazu, ihre biologi-
sche FRhigkeit, ein Kind bekommen zu konnen,
geringschutziger 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 ge-

sellschaftlichen Holle der Mutter in nega-
tiver Weise verindert, zeigt sich daran,
daB diese Befragten-Gruppe ausnahmslos alle

der von uns angebotenen Statements zur Be-

deutung der Mutterschaft, die sich positiv
zur Rolle der Mutter verhalten, iiberdurch-

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

die Mutterschaft beschranken wollen, uber-
durchschnittlich haufig bejahen:

Gesamt Unver Verhei Befragte mit

hetratete ratete Abitur oder

Hochschul-

bildung

o Die Frau sollte stch

endlch von der Auf-

fassung befreten. un- 55% '70% 54 %

bedingt Kinder bekom-
men zu mussen

0 Ein Beruf konn eine

Frau $O ausfallen, daB
54 0 66 % 52 0

ste auf Kinder ver-

ziclten kann

O agit wichtigue
Aufgaben fe eine

35 % 60 % 32 %
Frau. als Kinder zu

bekommen

74 %

73 %

37%
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Diese drei Statements wurden von den unver-

heirateten Schwangeren am haufigsten und

mit groBer Mehrheit bejaht. Es konnte so

scheinen, daB es sich hier um eine ganz be-

sonders emanzipierte Frauen-Gruppe handelt,
da sie in so hoher Anzahl ausgerechnet den
beiden "progressiven" Statements zustimmt,
daB sie fast an die emanzipierteste Gruppe
der Befragten mit Abitur und Hochschulbil-
dung heranreicht.

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

Schwangeren nicht eigentlich f u r die
Emanzipation der Frau, sondern eher

gegen die eigene Rolle als Mutter

ausspricht.

Die vage Aussage, eine Frau habe wichtigere"

Aufgaben", als Kinder zu bekommen, wird von

diesen Befragten unvergleichlich viel Ofter

bejaht als von der emanzipierten Abiturien-
tinnen-Gruppe.

Dagegen liegen die Zustimmungen zu der kon-

kreteren Aussage, ein Beruf k6nne eine Frau

so ausfullen, dal sie auf Kinder verzichten

kann, weit unter der Zustimmungs-HAufigkeit
der Befragten mit Hochschulbildung und Abitur.

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

"wichtigere Aufgaben" als die

Mutterschaft, sie sieht nur auBerdem fur die
Frau noch die M6glichkeit, sich so mit einem
Beruf zu identifizieren, daB sie auf Kinder
verzichten k6nnte.

Dal 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

leiden, und sich schwer oder nie
damit abfinden k6nnen, wenn sie kei-

ne Kinder bekommen k6nnten.

Die hohe Zustimmung 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, zumal man sich
bei diesem Satz nicht darauf festlegen muB,
welche Aufgaben denn nun wichtiger
sind als die der Mutterschaft.
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Dan die unverheirateten Schwangeren in der
Tat so emanzipiert nicht sind, wie es zu-

nachst scheint, zeigt auch die inner.hin
noch relativ hohe Zustimmung zu den tradi-

tionellen Aussagen uber die Mutterschaft:

Gesamt Unver- Verhet- Befragte mit

hetatete ratete Abitur oder
Hochschul-

bildung
0 lades Kind ist fur

eine Frau ein Ge- 68 % 57 56 69%

schenk Gottu

O Die Mutterschaft id

far einc Frau uner-

laelich zur Entfaltung 62 %
und Vertiefung threr

PersOntchksit

o Nur ein Kind kann dem

kben einer Frau den 51%

wahren tnhalt geben

0 Eine Frau, die keine

Kinder will, ht keine 44%

richtige Frau

0 Es ist die Aufgabe
einer leden Frau, 47 %
Kinder zu bekommen

43%

44% 52 % 27 %

42 % 52 % 27%

39 56 44% 21 %

30% 49 % 22%
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Diesen Statements, die die Rolle der Frau wieder
ausschlie8lich auf die Erfullung ihrer biologischen,
mutterlichen und familiiren Funktionen beschrdnken,
stimmen die unverheirateten Schwangeren sehr viel

haufiger zu als die emanzipiertere Frauen-Gruppe.

Obwohl sie ihrer eigenen Schwangerschaft eher ab-

lehnend gegenuberstehen, sind sie letztlich doch

eher der Meinung, daB eine Frau unbedingt Kinder
haben musse, als die nicht so sehr an ihre biolo-
Fische Funktion fixierten emanzipierten Frauen,
die ihre eigene Schwangerschaft jedoch in sehr viel

starkerem AusmaB bejahen.

Gleichwohl liegen die Unverheirateten mit ihrer Zu-

stimmung zu diesen rein mutterlich orientierten
Aussagen ausnahmslos unter den Zustimmungshaufig-
keiten der Verheirateten. Das kann zum Teil damit
erkldrt werden, daB 90 % der Unverheirateten erst

ihr erstes Kind erwarten, wohingegen bereits mehr
als die HAlfte der Verheirateten bereits ein oder
mehrere Kinder haben, was die Identifikation mit

der Mutter-Rolle erheblich verstdrkt.

Abgesehen davon, daB die Unverheirateten fast alle

bisher noch keine Gelepenheit 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, dad 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.jeder Frau, Kinder

zu bekommen, lehnen die Unverheirateten jedoch
- im Gegensatz zu den verheirateten Schwangeren -

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

stellung von der weiblich Inutterlichen Bestim-

mung der Frau grundsatzlich akzeptieren m8chten,
jedoch fur sich selbst, wenigstens zur Zeit,
nicht anerkennen konnen.

Das distanzierte, eher ablehnende Verhdltnis 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:

Gejamt Unver- Verhel- Befragte unter

hetratete ratete 20 Jahren

Die extra-uterine Schwangerscha 

0 ike far die Frau einc
17 %

wunschenswerte Erietchterung

0 bedeutet dic Befreiung der
15 %

Frau

0 w(trde der Frau eine ttlsUBc
17 %

Pflicht ersparen

30 %

33%

35 %

15 %

13 %

15 %

22 %

21 %

27 %

Hier wurde zum Vergleich die Altersgruppe der

unter 20-jdhrigen Schwangeren herangezogen, die

ebenso wie die Unverheirateten fast alle ihr
erstes Kind erwarten.

Die Bberdurchschnittlich groBe Zustimmung zu die-
sen Satzen ist - wie bereits ausgefuhrt - darauf

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

Bei Xlteren 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 zeigt,
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 k8rperlichen Strapazen der Schwangerschaft
und der Geburt. Unverheiratete empfinden die

Schwangerschaft selbst nicht h&ufiger als Belastung
als alle anderen Befragten. Sie klagen nicht Ober

k6rperliche Beschwerden und auch ihre Angst vor

der Geburt halt sich in den normalen Grenzen.

Sie wunschen sich eher eine "Befreiun " aus ihrem

nicht akzeptierten Zustand, der ihnen vie eine

"lastige Pflicht" erscheint, veil sie Vanz offen-

sichtlich einem erheblichen sozialen Druck aus-

gesetzt sind:
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Gesamt Unver- Verhet- Befragte unter

hetratete ratete 20 Jahren

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

Schwiegereltern

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

o Durch die Schwangerichaft treten
16 0 38% 13 % 23 %

flnanzielte Sorgen auf

0 Metne seell=he Verfa ng macht
16% 34% 14 % 15 %

mir w schaffen

0 Mein Aussehen wahrend der Schwanger-
20 % 27 % 20 % 19%

schaft irt ein Problem for mich

o Durch die Schwangerschaft habe kh
11% 27% 9% 26 %

Schwierigketten im Beruf

o Mich stat irnmer wieder die Ruck-

achtslosigkett der l£ute einer 14% 27% 12 % 20 %

schwangeren Frau gegeniber
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Der moralische Druck, den die Umwelt,· insbe-

sondere Eltern, Nachbarn und Berufskollegen
auf unverheiratete Schwangere - und ubrigens
auch ganz allgemein auf junge Schwangere -

ausuben, ist offenbar erheblich. Da uber die
Halfte der unverheirateten Schwangeren noch

im Elternhaus lebt und 90 % von ihnen berufs-

tatig sind, laBt sich leicht vorstellen, daB

viele unverheiratete Schwangere einem ganz-

thgigen SvieBrutenlaufen ausgesetzt sind, das

ihre eigene negative Einstellung zu ihrem Zu-

stand verstAndlich macht.

Da die Eltern dieser Madchen ganz offensicht-
lich nicht in der Lage waren, ihre T6chter so

aufauklhren, daB sie mit EmpfAngnisverhutungs-
mitteln richtig umzugehen wuBten, darf anfe-
nomrnen werden, daB die Eltern das Thema Auf-

kldrung sowie den vorehelichen Geschlechtsver-

kehr uberhaupt tabuisieren. Die solchem Verhal-

ten zugrundeliegende Sexualmoral AuBert 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 erklhrt sich

zum Teil gerade eben aus den Schwierigkeiten mit
ihnen.
DaB uberdies in vielen Fdllen noch finanzielle

Sorgen auttreten, macht die Lage solcher MAd-

chen in vielen FAllen ziemlich trostlos, zumal

sie·mit groBer Mehrheit der sozialen Unter-

schicht angehoren und in den reisten Fallen he-

zwungen sind, auch nach der Geburt des Kindes

berufstdtig zu bleiben.

4
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Unter solchen UmstEnden kann ein positives Ver-

hdltnis zur eivenen zukiinftigen Mutterrolle nur

schver 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 gepragt:

Gesamt Unver- Verhei- Befragte unter

hetratete ratete 20 jabren

0 Kinder hatten cine Frau

nur davon ab, £hte Anta-

gcn frei zu entfatten und
11 % 25 % 9%

zu verwirktichen

0 Kinder sind f# eine Frau

mehr ein Ballast as eine 7% 1'7 % 5%

Freude

Frauen, die in einer Situation leben, wie die meisten
ledigen Schwanperen in unserer Gesellschaft, k6nnen
Kinder nun einmal leitht als einen "Ballast"

„empfinden, der sie davon abhalt, ihre Anlagen
frei zu entfalten und zu verwirklichen'.
Die psychische und auth die wohl nicht unerheb-
liche wirtschaftliche Relastung der Mutter, der

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

ter zu ihrer Rolle, verden sich, dem Kinde gegen-

Ober, nur schwer neutralisieren lassen.

9%

9%
I
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III. EINSTELLUNGEN ZU

EMPFANGNISVERHUTUNG UND

SCHWANGERSCHAFTSUNTERBRECHUNG:
PROBLEME DER AUFKLKRUNG
UND IHRE FOLGEN

1. Einstellungen zu Empfangnisverhutung und Schwanger-
schaftaunterbrechung in den_verschiedenen sozialen

Schichten

Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, daB

die Moglichkeit zu "aufgekldrtem" 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 abhangig ist.

Dieses "Aufkldrungs-Gefdlle" zwischen den sozia-
len Schichten zeigt sich auch in den grundsatz-
lichen Einstellungen unserer Befragten zu den bei-
den Themen "Empfingnisverhutung" und "Schwanger-
schaftsunterbrechung":
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Insgesamt sprechen sich also unsere Befragten
(schwangeren Frauen) mit groBer Mehrheit sowohl

fur die Anwendung von Empfdngnisverhutungsmit-
teln als auch fur eine Lockerung der gesetzli-
chen Bestimmungen im Hinblick auf eine Schwanger-
schafts-Unterbrechung aus. Hier ei spielen er-

staunlicherweise konfessionelle Unterschiede
kaum noch eine Rolle. Dagegen sind die Einstel-
lungsunterschiede zwischen den sozialen Schich-
ten - wie immer - betrAchtlich.

Die starksten Widerstande, sowohl gegen eine

Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen zur

Schwangerschaftsunterbrechung, insbesondere
aber gegen eine gezieltere Familienplanung
durch Anwendung von Empfangnisverhutungsmitteln
leistet die soziale Unterschicht. In der Mittel-
schicht gibt es - ebenso wie in der Oberschicht -

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

gegen die Anwendung von Empfangnisverhutungsmit-
teln noch einige Widerstinde zu Uberwinden·+)

DaB sich die Befragten insgesamt hRufiger fur
eine, wenn auch nur teilweise Lockerung der Re-
setzlichen Bestimmungen zur Schwangerschafts-
unterbrechung aussprechen als fur die Anwendung

von EmpfAngnisverhQtungsmitteln, ist insofern

bedeutend, als die Schwangerschafts-Unterbre-
chung ein Problem ist, das die meisten Befrag-
ten pers6nlich nicht betrifft, wohinnegen sie
sich mit der Frage der Anwendung von Empfdngnis-
verhutungsmitteln mit Sicherheit sehr viel hdu-

figer beschaftigen mussen.

+,
Die Ergebnisse zu den Einstellungen im Hinblick
auf die Schwangerschafts-Unterbrechung bei ver-

schiedenen sozialen Gruppen verden im Kapital VI

noch genauer dargestellt. In dem hier behandelten

Zusammenhang werden sie nur als Indikator fur die

psychologische Einstellung in Hinblick auf Aufkld-

rungsfragen herangezogen.

4
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Wie unsere Ergebnisse zeigen, haben Frauen

aus der sozialen Oberschicht die geringsten
Bedenken gegen die Anwendung von Empfangnis-
verhutungsmitteln. Nur insgesamt 12 % sind

gegen die Anwendunf oder verhalten sich zu

diesem Problem unentschieden.

Die Unterschicht stellt den BroBten Prozent-

satz an Verhutungsgegnerinnen. Aber auch der

Anteil der Unterschicht-Frauen, die sich ge-

genuber diesem Problem unsicher oder unent-
schieden verhalten, ist relativ hoch. Insge-
samt k6nnen sich ein Drittel aller Befragten
aus der Unterschicht nicht eindeutig fur

die Anwendung von EmpfAngnisverhutungsmitteln
aussorechen.

In der Mittelschicht lehnt ein knappes Vier-
tel der Befragten Empfangnisverhutungsmittel
ganz ab oder kann sich in dieser Frage nicht
eindeutig fur die Anwendung entscheiden.

DaB diese unterschiedlich auffeklarte Ein-

stellung der verschiedenen sozialen Schich-
ten ganz konkrete Folgen fur die Betroffenen

hat, liegt auf der Hand und wird durch die
im folgenden dargestellten Ereebnisse ein-
drucksvoll besthtigt.
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2. Der Gebrauch von Empfangnisverhutungsmitteln und

seine Folgen: Kewanschte und ungewunschte Kinder

Die unterschiedliche Einstellung von Frauen aus

verschiedenen sozialen Schichten zur Frage der An-

wendung von Empfangnisverhutungsmitteln entspricht
unmittelbar ihren Verhaltensweisen:
Unterschicht-Frauen sprechen sich nicht nur hRu-

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

gezeugt wird, kann niemanden in Erstaunen versetzen:

Gegnerinnen von Empfangnisver

hiltunRsmitteln und unentsehiedene

Hat im letzten Jahr keine Ver-

hitung,mittel benutzt

Das erwartete Kind kt zu diesem

Zdtpunkt oder uberhaupt nicht
erwibscht

Hat bereits zwei odet mehr

Kinder

Ist fik Empfingnisverhatungr
mittel

Hat im letzten Jahr yerhitimRr
mittel benutzt

Das erwartete Kind iSt Rewunscht

Das erwartete Kind Ist gewanscht
imd bewuBt Replant

Guamt Unter Mittel-

schicht schicht

Ober

schicht

49 0 61 % 72 %

42 % 52 % 71 %

28 % 34% 23 % 12 %

41 % 47 % 37% 24 %

48% 55 % 47 0 25 %

21 % 27 % 15 % 15%

72 % 66 % 77 % 86 %

56 %

49 %

32 % 27% 33 % 50 0
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Hier zeigt sich zum ersten, daB der Ungang mit
Verhutungsmitteln mit der Hohe der sozialen
Schicht der Befragten zunimmt:

Von den Befragten der unterschicht haben im

letzten Jahr vor der Konzeption etwa die

HAlfte, von denen der Oberschicht knapp drei

Viertel Empfangnisverhutungsmittel benutzt.

Im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Ergeb-
nis erscheint es logisch, da8 auch die Zahl der

gewunschten und bewuBt geplanten Kinder mit der

sozialen Schicht der Befragten zunimmt:

Ein gutes Viertel der erwarteten Unterschicht-

Kinder, ein Drittel der Mittelschicht-Kinder
und genau die HAlfte der Oberschicht-Kinder
wurden zu diesem Zeitpunkt bevuBt geplant. Und

auch der ungekehrte Trend zeigt sich sehr deut-

lich: von den Unterschicht-Kindern sind mehr

ala die Halfte, von den Mittelschicht-Kindern

knapp die HAlfte und von den Oberschicht-Kin-
dern nur ein Viertel zu diesem Zeitpunkt oder

uberhauot nicht erwunscht·

Bei den Befragten der sozialen Mittelschicht fAllt

auf, daB zwar fast zwei Drittel von ihnen im Jahr

vor der Konzeption EmpfAngnisverhutungsmittel be-

nutzt haben, die Zahl der nicht gewunschten Kin-

der (67 %) gleichwohl relativ hoch liegt· Mogli-
cherweise erklArt sich das aus der ART der

angewendeten Verhutungsmittel: Mittelschicht-
Frauen bevorzugen uberdurchschnittlich haufig die

Knaus-Ogino-Methode, die bekanntlich keine sehr

sichere ist.

Befragte, die im letzten Jahr vor der Konzeption
Verhutungsmittel benutzten, wendeten an:

Gesamt Unter - Ober

schicht schicht

Die Fille

Die Knaus-Ogino-Metbode

Das Prirvativ

Den Coltus-Interru tus

Mittd

schicht

52 % 41 % 61 % 76 %

18 % 16 % 21 0 15 %

23 % 29 % 18 % 13 %

13 % 18% 10 % 3%
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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 Obrigen Verhutungs-Methoden, vor

allem das Praservativ 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 Unterschicht uberdurchschnittlich haufig
gebrduchlich. Es ist sicher kein Zufall, daB

bei diesen beiden Methoden die Verantwortung
fur die EmpfRngnisverhutung 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 Qberhaupt Verhutungsmittel
anwenden, in erster Linie von sich aus,

wann sie schwanger werden wollen.

Die Mittelschicht-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 gegen den Gebrauch von Emofang-
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 erwunscht, sich so

schwer an Empfangnisverhutungsmittel gew6hnen
konnen, ja sogar im Gegenteil uberdurchschnitt-

lich hAufig eine Abneigung dagegen entwickeln,
obwohl uber die Hdlfte von ihnen bereits ein

Kind und ein gutes Viertel schon zwei oder mehr

Kinder hat.

In diesem Zusammenhang ist auch noch einmal

darauf zu verweisen, daB die unverheirateten

Schwangeren mit groBer Mehrheit ebenfalls der

sozialen Unterschicht entstammen.

Diese Widerstande gegen sexuelle Aufklarung uber-

haupt und gegen Empfangnisverhutung und Familien-

planung im besonderen hangen zundchst einmal un-

mittelbar - wie sich beweisen lABt - mit der man-

gelnden Schul- und Berufsausbildung der Unter-

schicht-Frauen zusammen. Das darf jedoch nicht
oberflachlich dahingehend interpretiert werden,
daB Unterschicht-Frauen "eben einfach zu dumm"
seien; den Umgang mit EmpfRngnisverhutungsmitteln
zu erlernent

Es verhalt sich eher so, daB Unterschicht-Frauen

aufgrund ihrer mangelhaften Schul- und Berufs-

ausbildung, 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 ausschlieBlich
familiaren Rolle, eine intensive Bindung an ihre

biologischen und sexuellen Funktionen entwickelt

haben, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als

Reaktion auf ihre sozialen Frustrationen erkl&-

ren lassen.
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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 WiderstAnde

der Unterschicht-Frauen gegen ihre "sexuel-
le Befreiung" zu untersuchen:
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Diese Zusammenstellung beweist noch einmal die
gdnzlich verschiedene psychologische Funktion
der Mutterschaft fur Frauen verschiedenen 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 reprasentiert

(3 % der weiblichen Bev81kerung der Bun-

desrepublik besitzen Abitur oder Hoch-

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

vertritt

(50 % der weiblichen Bev81kerung besitzen

nur Volksschulbildung ohne Lehre oder Be-

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

schicht-Frauen gegen ihre "sexuelle Befreiung".

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

beiterinnen etwa zur Halfte der Ansicht zu-

stimmt, eine Frau wurde sich als "wertlos

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

stdndlicherweise 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 berufstdtigen Oberschicht-
Frau in einem qualifizierten Beruf bietet.

Hinzu kommt noch der Prestige-Gesichtspunkt:

ihre "Leistung" ist es, Kinder zu bekommen,
wenn sie schon s'onst 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 "richtige Frau" zu sein.

Diese unbewuBte Fixierung an ihre

eigene korperliche "Produktivitdt" ist das ent-

scheidende Motiv ihres Widerstands gegen ihre

"sexuelle Befreiung" durch die VerhiltunF "un-
erwunschter" Schwangerschaften. Sie hat sich das
Kind unbewuBt eben doch gewunscht, kann aber

trotzdem 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 haufig uber finanzielle Sorgen,
uber die "Verstdndnislosigkeit des Ehepart-
ners fur die Probleme der Schwangerschaft",
uber die allgemeine "Rucksichtslosigkeit"
und das "Gerede" der Leute, sowie Bber die
Beschwerlichkeit der Hausarbeit wAhrend der

Schwangerschaft.

Sie leidet also ausschlieBlich an den auBeren

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

uber "korperliche 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 ubrigen Befrag-
ten.
Das zeigt sich auch, wenn man die Reaktionen al-

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

1
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Bedeutung der Mutterschaft untersucht:

sie unterscheiden 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 gevanschten Kindern hdufiger ala

die Mutter von "Wunschkindern", daB das Kind
der "wahre Lebensinhalt der Frau" sei, und

ohne ein Kind sei sie keine "richtige Frau".
Und gerade die Motter von nicht gewanschten
Kindern stimmen seltener als der Durchschnitt
der Ansicht zu, "die Frau sollte sich endlich

von der Aurfassung befreien, unbedingt Kinder
bekommen zu mussen".

Diese Merkwardigkeit erklart sich einfach da-

raus, daB die Mutter von angeblich nieht ge-

wunschten Kindern mit groBer Mehrheit aus der

Unterschicht star:men, die eben trotz ibrer

"ungewunschten" Kinder gerade die Statements

erstaunlich haufig belegen, welche die Frau

auf ihre biologische Rolle als Mutter be-

schr&nken vollen.

Der unbewuBte Wunsch, ein Kind zu

bekommen, ist offensichtlich 80 stark, daa sie
es trotz des erheblichen sozialen Drucks, der

auf sie ausgeubt vird (angeepannte finanzielle
VerhRltnisse, Arger mit dem Ehemann, die Gering-
schatzigkeit der Nachbarn) nicht fertig bringt,
ihre angeblich "unerwunschten" Schwangerechaf-
ten durch eine aktive Empfangnisverhatung zu

verhindern:

diese Verantwortung uberl&Bt sie lieber ihrem
Mann, vie der Qberdurchechnittlich haufige Ge-

brauch des Praservativs und des Koitue-

Interruptus beweist.

1
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Diese extreme Fixierung an ihre k6rperliche
Fruchtbarkeit erhalt einen "ideologischen Uber-
bau", indem man die biologische M6glich-
keit der Frau, Kinder zu bekommen, als na-

turgewolltes Schicksal ("ein Geschenk Gottes"),
oder sogar als eine Art Zvang ("818 Aufgabe
jeder Frau") auffaBt.

Damit erklart sich niGht nur der Widerstand

gegen die eigene "sexuelle Befreiung", sondern
auch der Widerstand gegen Aufkldrung Qberhaupt,
gegen die Verdnderung 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.

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

Aufkldrung und gegen eine Liberalisierung der

traditionell rigiden Sexualmoral erklirt, nicht
nur und nicht bei allen Untersehicht-
Frauen zu finden. Ein groBer Teil der Emanzipa-
tions-Schwierigkeiten, vie wir sie bei Mittel-

schicht-Frauen feststellen konnten, wird sich

&hnlich erklaren lessen. Es soll auch nicht be-

hauptet werden, daB solche Motivationen bei

Frauen der sozialen Oberschicht grundsitzlich
nicht vorkimen.

Es handelte sieh 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 untersucht werden konnte.
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4. Die unaufgeklarten jungen Schwangeren

Ein Funftel eller Kinder vird yon unverhei-
rateten Muttern empfangen, und zwar, vie unse-

re Ergebnisee erwiesen, zu einer knappen Half-
te von Muttern unter 20 Jahren und fast alle

von Muttern unter 30 Jahren.

Auch die Kinder dieser Matter Bind jeweils zu

fast drei Vierteln ihren Muttern wenigstens
zu dieeem Zeitpunkt nicht erwunscht:
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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 Mutter-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)
aberdurchschnittlich haufig keine Empfangnis-
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 Empf&ngnisverhu-
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 Madchen wird also vorzugs-
veise im gesellschaftlichen Milieu von Dorfern,
Klein- und Mittelstadten 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 hdufiger 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 Empfdngnisverhutungsmitteln macht

sich bei diesen Gruppen zusitzlich auch in der

Art der angevendeten Verhatungsmittel bemerk-

bar:

Von den GroBstadtm&dchen, die uberhaupt im

letzten Jahr Verhutungsmittel angewendet ha-

ben, benutzten immerhin die Hdlfte die Pille,
von den M&dchen aus kleineren Gemeinden da-

gegen nur ein Funftel. 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 kleinstddti-
schen Umwelt-Milieus macht die rezeptpflichtige
Pille fur solche MAdchen offensichtlich schwer

erreichbar: man scheut den Gang zum Arzt aus

Furcht, auch er konne das voreheliche Treiben
eines jungen Midchens beanstanden.

Die unverheirateten, uberwiegend dem GroBstadt-

Milieu entstammenden Midchen sind dagegen in

dem Grad ihrer Emanzipation von der herrschen-

den Sexualmoral teilweise schon einen betracht-

lichen Schritt weiter gekommen:

Die Schwangerchaftr
unterbrechung soll

verboten bkiben

genereu ertaubt werden

Gesamt Unver- Unter 20 -29

heiratete 20 Jahren Jahre

8% 17 96 13 % 8%

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

Einstellungen zeigt, daB sich offensichtlich
schon viele dieser Madchen mit dem Gedanken

an eine Abtreibung beschaftigt haben, den sie
sich entweder sofort wieder verboten (daher
die Oberdurchschnittlich starke Ablehnung
dieses Satzes) oder aber in eine grundsdtz-
lich zustimmende Ansicht zur Schwangerschafts-
Unterbrechung ummunzten.

Die Zustimmungs-Hdufigkeit unverheirateter
junger Mutter liegt hier noch erheblich uber

der der "tolerantesten "

Altersgruppe der

20 bis 29-jahrigen, die ganz allgemein die

aufgeklartesten Ansichten und Verhaltenswei-
sen an den Tag legt.

Auf die zentrale Frage, warum junge, unverhei-
ratete M&dchen, 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 groeer 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, 2.B. gegenuber der Empfang-
nisverhutung, deutlich duBert.

Die Einstellungen und Verhaltensweisen unserer

alteren Befragten, insbesondere die der uber

40-jahrigen Frauen, konnten als typische Bei-

spiele far die Ansichten solcher Unterschicht-
Mutter gelten:

von ihnen sind uber die HRlfte Gegnerin-
nen (oder Unentschiedene in ihrer grund-
shtzlichen Beurteilung) der Empfangnis-
verhQtung. Mehr als drei Viertel benutzen
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selber keine Empfdngnisverhutungs-
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 ala nicht gerechtfertigt erscheinen.

Gerade sie sind zu 82 % der Ansicht, es sei

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

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

Es ist unmittelbar einleuchtend, daB Mutter mit

solchen Ansichten ihre ledigen T6chter nicht
s o aufkliren 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 Halfte aller Be-

fragten wunscht sich zwei, ein weiteres Vier-
tel hhtte 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
auSer dem zur Zeit erwarteten Kind schon

mindestens drei Kinder haben.

Es wunschen sich also manche Befragte wenlger
Kinder, als sie tatsachlich 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 bestatigt 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 uber die Anzahl der gewunschten Kinder

gegenuber fruher verdndert. Die meisten devon

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 muB,
daB sie sich heute mehr Kinder wun-

schen. Berucksichtigt man ndmlich 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
"fruher 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 &hnlich erklart sich auch die "Veran-

derung der gewunschten Kinderzahl bei wei-
teren

4 % der Befragten, die angeben, sie hatten
"frQher gar kein Kind gewollt". Auch sie
haben zum groBen Teil nicht eigentlich
ihre Wunsche in Hinblick auf die Anzahl

ihrer Kinder verdndert, sondern: "Es pas-
sierte eben" oder "Notgedrungen muBte ich

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

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

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

5 % geben finanzielle Grunde an:

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

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

Da "Kinder sehr viel Arbeit machen",
sei die Mutter zeitlich und nervlich
"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 Einschr&nkung
der von ihnen ursprunglich gewunschten 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 sehwierig" 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 konnen, eine Wohnung zu mieten, die Platz

genug fur mehr als zwei Kinder und moglicherweise
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 vunschen als fr8her,
teils personliche Grunde ("weil ich jetzt
glucklich verheiratet bin", "weil mein Mann
Kinder sehr gerne hat"), teils aber auch wie-
der finanzielle: "Wir k6nnen doch mehr Kinder
erndhren, als wir eigentlich dachten."

Einige Befragte geben an, sie h&tten sich fruher
ein Einzelkind gewunseht, 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 mehr

gefragt, auch Einzelkinder werden nicht ge-

wunscht:

8 % aller Befragten wunschen sich nur ein Kind.

Dabei ergeben sich folgende Unterschiede
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 Schicht_zugehorigkeit
der Mutter vird der Wunsch nach einem Einzelkind
vom Wohnort der Mutter beeinfluBt:

5% der Befragten, die in D6rfern und Klein-

stddten wohnen,

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-

hAltnissen in der GroBstadt: beispielsweise ist in

27 % der Wohnungen unserer Befragten, die in
GroBstadten leben, aber nur bei

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

kein Klnderzimmer vorhanden.

Insgesamt m6chten 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 gewunschte "typische" Familien-
struktur unserer Gesellschaft.

Uber diese Idealvorstellung besteht nicht nur

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

verschiedenen sozialen Gruppen kommen nur ge-
ringfugige Abweichungen von dieser gewunsch-
ten Idealstruktur vor:
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Die kleine Familie mit ein bis zwei Kindern wird
also vor allem von der sozialen  ittelschicht
bevorzugt.

Die Frauen der sozialen Unt·er/chicht "wiinschen"
sich zu fast einem Drittel drei oder mehr Kinder,
von denen jedoch ein groBer Teil bereits vorhan-

den ist (siehe letzte Zeile der Tabelle)·

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

warten (13 %), als sich tatsachlich vier (oder
mehr) Kinder wunschen (7 %).

Hier zeigt sich noch einmal die bereits be-

sprochene, eher abwehrende Haltung der Un-

terschicht-Frauen gegenaber Fragen der Fa-

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

trdglich genauso viele Kinder, vie 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 AufklRrung haben und jeweils einen

groBen Prozentsatz unverheirateter Mutter stellen

(also die Altersgr ppen der unter 20-jahrigen,
der uber 40-jRhrigen, Befragte aus kleineren Ge-

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

aller dieser Unterschicht-Gruppen: wenn sie in
der Lage waren, bestimmte Vorstellungen" dar-11

uber zu entwickeln, "vieviel Kinder sie gerne

haben mochten", dann hatten sie nicht 80 viele

ungewQnschte Kinder.

Auf die Frage nach der zeitlichen Verdnderung
ihrer Vorstellungen Qber die Zahl der frQher oder

heute gewunschten Kinder geben sie dann auch

uberdurchschnittlich haufig an, sie hAtten sich
daruber fraher "keine Gedanken gemacht" und sie
seien ungewollt schwanger geworden.

DaB sie sich "jetzt weniger Kinder als friiher"
wonschen, begrunden sie mit den gleichen 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 haben 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 groBere Familie nicht

eigentlich erwanscht ist, sie ist einfach vorhan-

den.

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

an: "Die Verantwortung fiir ein Kind ist in der

heutigen Zeit zu groB" oder "Aus Grunden der Ober-
bev61kerung sollte man heute nicht mehr so viele

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

sprunglichen Absichten zu einer Erweiterung ihrer

Famil e entschlossen haben, begrunden das haupt-
sachlich mit ihrer "gliicklichen Ehe", aber auch

damit, daB sie ,ietit "doch mehr Kinder ernAhren

konnen als geglaubt"

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

Hauptsache finanzielle Grunde an, aber auch Moti-
ve wie die Gesundheit und die beschrankte Belast-

barkeit der Mutter spielen eine Rolle·

Die wenigen Mittelschicht-Frauen, die jetzt mehr

Kinder haben mochten als ursprunglich geplant,
geben als Begrundung dafur in der Hauptsache an,
"daB Kinder doch auch Freude machen" und daB ihr

letztes Kind kein Einzelkind bleiben solle.

Die Ergebnisse zu den Kinderwunschen der drei
sozialen Schichten lassen sich also folgender-
ma8en zusammenfassen:

0 Frauen der Mittelschicht bevorzugen am

eindeutigsten die Familie mit zwei Kin-

dern.

0 Die Frauen der Oberschicht wunschen und

planen zu einem grdBeren Prozentsatz

eine Familie mit mehr als zwei Kindern.

0 Frauen der Unterschicht wunschen

sich nicht eigentlich mehr Kinder, sie
bekommen einfach mehr, weil sie

ihre Kinder nicht planen.

Qer Vergleich der verschiedenen 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

1
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Zwei Kinder. Das entspricht in etwa dem Durch-

schnitt aller unserer Befragten.
Uberdurchschnittlich viele der beiden jungen
Altersgruppen wollen heute weniger Kinder als

ursprunglich gewunscht. Frauen unter 20 Jahren

(unter denen sich ein Drittel lediger Schwange-
rer befindet) begrunden das hbufig 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

dae "Kinder doch sehr viel Geld kosten".

Bei Frauen zwischen 20 und 29 Jahren, die zu

uber 90 % verheiratet sind, haben vor allem

finanzielle und Wohnungsgrunde zur Einschr&n-

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

ter durch zu viele Kinder fdllt ins Gewicht.

Die Frauen uber 30 Jahren wunschen sich zu etwa

40 % mehr als zwei Kinder. Unter den uber 40-
jdhrigen Muttern befinden sich jedoch fast zwei

Drittel, die bereits mindestens drei Kinder haben.

Auch hier laet gich feststellen, daB sie angeben,
sich weniger Kinder zu wunschen, als sie tatsach-
lich haben.

Von den 30- bis 39-jdhrigen Frauen hat bereits
ein Funftel venigstens drei Kinder und erwartet

somit mindestens das vierte Kind. Es geben jedoch
nur 9 % der Befragten aus dieser Altersgruppe an,
daB sie sich tatsachlich vier oder mehr Kinder
wunschen·

In der Tat geben Frauen uber 30 Jahre sehr hau-

fig an, daB sie sich urspranglich weniger Kinder

gewunscht oder sich fruher uber solche Fragen
uberhaupt keine Gedanken gemacht hatten. Sie wun-

schen sich heute vor allem deshalb weniger Kinder,
weil "Kinder sehr viel Arbeit machen", weil "man
zu alt wird fur so viele Kinder und weil "Kinder
so viel Geld hosten"
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Im Hinblick auf Konfession und OrtsgroBe 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 viederum sehr haufig aus. Auch

unter ihnen gibt es einen groBen Prozentsatz von

Mattern mit mehreren Kindern, jedoch geben auch

sie zum groBen Teil nicht so viele Kinder als ge-

wunscht an, wie sie tatsachlich 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 Berragten der

kleineren Gemeinden, die sich definitiv fur eine

gr6Bere Familie aussprechen: ein Drittel der Be-

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

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

wirtschaftliche Druck auf die Familie am gr6Bten
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 jetes weiteren Kindes noch erh6ht.
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2. Uberlegungen bei bewuBter Planung von Schwanger-
schaften

Ein Drittel aller Befragten gibt an, sich das

zur Zeit erwartete Kind nicht nur gewunscht, son-

dern auch "ganz bewuBt zu diesem Zeitpunkt ge-
plant" au 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 betrachtlich unterscheiden, wurde be-

reits in einigen anderen ZusammenhAngen beschrie-
ben und untersucht.

Die folgende Tabelle stellt diese Ergebnisse noch

einmal dar:

Gesamt Unter- Mittel- Ober-

schicht sclucht schkht

Die gegenwhtige Schwan-

gerthaft ganz bewiBt zu

diesem Zeitpunkt geplant: 32 0 27% 33 %

Die letzte Schwanger
schaft lum damalgen
Zeitpunkt bewum geplant
tiofem Befra8te when

einmal schwanger war) 45% 38% 54 %

50 %

59 %
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Es fallt auf, daB sich viel mehr Befragte zu er-

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

ist. Vielen Befragten erscheint die vorangegangene

Schwangerschaft offenbar heute in einem anderen

Licht als damals. Auch wenn das letzte Kind sei-
nerzeit tatsuchlich 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 gegenwdrtigen Schwangerschaft insofern,
als hier sichtbar wird, daB 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 inzvischen akzep-
tiert haben und sie trot:dem zum gegenwdrtigen
Zeitpunkt als geplant betrachten. Man muB also da-

von ausgehen, daB die tatsachlich geplanten Gebur-

ten etwas weniger haufig vorkommen, ala 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 Zusammenhange:

Gesamt unter 20 - 29 30 - 39 40 Jahre
20 Jahre lahre Jahze und Ilter

Die gegenwirtige Schwan-

gerschaft ganz bewuat D 32% 15 % 34 %
diesem Zeitpunkt geplant

33% 23 %
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Bei den Frauen zwischen 20 und 40 Jahren gibt es

die meisten geplanten Schwangerschaften. Die Be-

fragten dieser beiden Altersgruppen leben Bber-

viegend.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 m8glicherweise zu er-

wartende Schwangerschaft unternimmt.

Insofern besagt dieses Ergebnis nur, daS die

Befragten unter 20 Jahren und die Alteren Frauen

uber 40 Jahre weniger als der Durchschnitt gegen

eine m5glicherweise eintretende Schwangerschaft
unternommen haben. Auch diese Zahlen wurden be-

reits in einigen anderen Zusammenhangen genauer

behandelt.

Befragte verschiedener Konfessionen unterscheiden
sich nicht eindeutig im Hinblick auf die bewuBte

Plarung ihrer Schwangerechaft:

Gesarnt katho- evan e- andere/
lisch lisch keine

Die gegenw:Irtige schwan-

gerschaft ganz bewuot zu 32% 36 % 30 %
diemm Zeitpunkt geplant

Die letzte Schwangerschaft
ganz bewuBt zum damali-

gen Zeitpunkt geplant (so- 45% 45% 45%
fern Befragte schon einmal

schwanger war)

34 %

40 0h
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Demnach hatte von den katholischen Befragten ein

gro£erer Prozentsatz als von den evangelischen
Muttern ihre gegenwartigen Schwangerschaften ge-

plant· Hingegen geben Befragte beider Konfessionen

ihre letzte Schwangerschaft gleich h&ufig 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 Empfangnisverhatungsmittel
benutzt, bei den Protestanten waren es hingegen nur

38 %.
Moglicherweise verstehen die katholischen Mutter

unter "Planung" einfach nur, dal man gegen eine

moglicherweise eintretende Schwangerschaft bewuBt
nichts unternimmt, veil man sich ein Kind wunscht.
Der Prozentsatz der zur Zeit gewunschten Kinder

ist in der Tat bei den Muttern katholischer Kon-
fession etwas groBer ala bei den Protestantinnen.

Mutter evangelischen Bekenntnisses benutzen zu

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

Anschein, als ob die Protestanten den Begriff "Ge-

burtenplanung" einfach kritischer anwenden als

Katholiken. In ihrer grundsatzlichen Einstellung
zur Empfdngnisverhutung 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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Am meisten beach&ftigte 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 erklart

auch den groBen Unterschied zwischen den drei
sozialen Schichten, denn - wie bereits beschrie-
ben - die Mutter verschiedener sozialer Schich-
ten sind bei der Geburt ihrer Kinder versehieden
alt: Oberschicht-Mutter Bind im Durchschnitt &1-

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

Offenbar halten es die meisten Befragten fur

notwendig, daB man seine Kinder in moglichst
jungem Alter bekommt. Daher interessieren sich

gerade die alteren Mutter ganz besonders fur

dieses Problem.

Die zweitwichtigste "Planungs-Uberlegung" ist

eigentlich gar keine: man vollte das Kind einfach
"haben", ohne weitere Voruberlegungen oder Zweck-

bestimmungen dazu anzustellen.
Diesem Satz vird mit steigendem Alter zugestimmt,
am hdufigsten in der Oberschicht. Vermutlich
waren hier keine besonderen Voraberlegungen mehr

notwendig, denn nach der Sicherung eines bestimm-
ten Lebensatandards, der erst in hoherem Alter
erreicht wird, schafft die Ankunft eines weiteren
Kindes keine besonderen Probleme mehr.

Ein weiteree wichtiges Argument fur die Wahl des

Zeitpunktes fur diese Schwangerschaft war in vie-
len Fallen das bereits vorhandene Einzelkind, das

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

ses Kindes gewartet habe, bis man es sich
"finanziell leisten" kann, ist ein typisches
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, dae Frauen der

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

schaftlichen Umstanden der Familie orientiert:
man vartet, bis man sich das Kind finanziell
leisten kann, bis die Frau "nicht mehr mitzu-
verdienen" braucht, man bereitet sich auch raum-

lich auf die Ankunft eines neuen Kindes vor.

Unter- und Mittelschicht-Matter vollen in erater

Linie "nicht zu alt werden", vanschen 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 00 ha-

ben.
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3. Die geplante Ausbildung des erwarteten Kindes

0 Insgesamt ein Viertel aller Befragten hat

sich uber die Ausbildung des erwarteten Kin-

des "noch keine Gedanken gemacht" oder kann

"jetzt noch nichts daruber sagen".

o Mehr ala die Halfte der Befragten wurde in

der Ausbildung zwischen einem Jungen und

einem Mddchen keine Unterschiede machen.

Die Mehrheit dieser Gruppe (das ist ein
Drittel aller Befragten) machte die-
ses Kind, unabhdngig davon, ob es ein MAd-

chen oder ein Junge ist, das Abitur machen

lassen oder sogar auf die Hochschule schik-
ken.

o Das ubrige Funftel der Befragten mdchte
einen Jungen anders ausbilden lassen als

ein MEdchen, und zwar 5011 der Junge in

der Regel eine bessere Ausbildung bekom-

men: die Mehrheit dieser Gruppe (12 % vom

Gesamt) wunscht sich Tur ihren Jungen Abitur

oder Hoehschulbildung. 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 Madchen gleich ausbilden lessen wollen,
und denen der Mutter, die in der Ausbildung zvischen

Jungen und Madchen Unterschiede machen wollen, die

Bildungschancen fur alle Jungen und alle

MAdchen, so ergibt sich:
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Geplante Ausbitding far: Jungen Madchen
Geamt Gesamt

Vo ]uschule mit anschlie3-

Knder 1£hre 8%

Mittelschule/mittlere

Relfe

mehrishrige Fachrhule

Abitur

Hochzchule. Universitat

kann ich jetzt noch

ntcht sagen/noch ketne

Gedanken dariber ge-

macu

16 %

5%

20 %

25 %

74 %

25 %

3%

15 %

19 %

74 %

Mittelwert

zwischen

Jungen und

Madchen

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-

schlieBender Lehre vorgesehen.

12 % 10 %

1

26 % 26 % 26 %

100 100 100
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Unterstellt man einmal, die 26 % der Befragten, die

sich Qber 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 in Jahre 1990, wenn sie
fast alle voll ausgebildet sind, den Trend der Zeit

in folgender Weise vervollstandigen:

Schulbildun-&
der Bevalkerung der BRD, der erwarteten Kinder

ab 14 Jahre unserer Befragten
D

heute im Jahr 1990

60-69 40-49 20-29 20 Jahre

Jahre lahre Jahre

Volbschule ohne und
83 % 780 690

mit Lehre

Mittelschute/Fachschute 13% 16 % 22%

Abitur/Hochschule 3% 5% 8%

99 % 99 % 99 %

24 0

ali
99%

Selbstverstandlich 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.8.:

0 ob das Kind Bberhaupt lebend geboren wird,
oder dhs 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 A2sbildung des Kindes finanziell

leisten k6nnen,

0 ob bis dahin das Schulvesen der Bundes-

republik uberhaupt in der Lage ist, etwa

40 % eines Geburtenjahrgangs zum Abitur

zu fQhren und in den Hochschulen unterzu-

bringen usw.

+,
LA 1969
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Ee eollte mit dieser Gegenaberetellung nur gezeigt
verden, vie sehr sich offensichtlich die Mehrzahl

"
unserer Befragten an der Devise orientiert: mein
Kind 8011 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-wissenschaftlichen Unter-

suchungen nachgeviesen worden. Auch unsere Ergeb-
nisse spiegeln diese verechiedenen Bildungs-
Chancen einzelner Bozialer Gruppen sehr deutlich:

0
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Bereits die unterschiedlichen Bildungs-Chancen
zvischen Jungen und Midchen sind in hohem MaBe

schichtabhangig:

Ge,amt Unterschicht Mittelschicht Obenchicht

Eine Rletche Aujbildung fer
54 % 60% 57 % 66 %

lungen und Madchen wit:wchen

Elne verschiedene Ausbildung 20% 20% 21%
mr lunBen und Madchen wlinwhen

kann kh noch nlcht :agen/keine
Gedanken daruber gemacht

_ai 211. 11&-
100 99 % 99 %

Gleichberechtigte Bildungs-Chancen haben Jungen und
MRdchen also am ehesten, venn ihre Eltern der Ober-

schicht angeh6ren:

hier wollen nur 12 % der Mutter einen Unter-

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

dung fur diese MAdchen vor: sie sollen zvar

keine Akademikerinnen warden, jedoch jeweils
zur Halfte wenigstens mittlere Reife oder

das Abitur machen.

In der Unter- und Mittelschicht ist der Brauch, die
M&dchen in der Ausbildung ju benachteiligen, etwa

gleich h&ufig 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 atehen

mussen noch relativ gelaufig.

12 %

11.1
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 Madchen etwas lernen mussen,
ist - gemessen an dem schon hdufiger erwRhnten gegen-

wartig 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, wenigetens, was die

Ausbildung ihrer eigenen T6chter angeht.

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

ihrer Tachter und eine entsprechende, "aufkldrende"
Sexualmoral ihrerseits zu gew6hnen. In diesen Fragen
ist die Unterschicht-Mutter unvergleichlich viel
starker an ihre eigenen traditionellen Vorstellungen
fixiert und geneigt, diese auch noch fur ihre Toch-

ter fur verbindlich zu halten, als in Fragen der

Berufsausbildung.

Eine - wenn auch zaghafte und noch sehr Unalchere -

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

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

schiedene und unreflektierte Meinung, ein Madchen

brauche Bberhaupt keine Ausbildung.
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Die Mittelschicht-Mutter, die ihre M&dchen anders
- also im Durchschnitt schlechter - ausbilden las-

sen wollen als ihre Jungen, wunschen ihren Tochtern

zu mehr als drei Vierteln eine Mittel- oder Fach-

schulbildung. Zwar ist der Prozentsatz der Mittel-
schicht-Tochter, die nur Volksschulbildung
erhalten sollen verschwindend klein und sehr viel
kleiner als bei den Unterschicht-Midchen, gleich-
wohl bleibt hier zwischen den Muttern der Unter-
schicht und denen der Mittelschicht ein wesent-
licher Unterschied festzustellen:

Unterschicht-Mutter, die ihre Tachter in der Aus-

bildung ihren S6hnen gegenuber benachteiligen wol-

len, wanschen 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 Matter ausgeht: die Mehrheit der Mutter, die

selbst nur Volksschulbildung haben, wunschen ihren
T6chtern mehr als nur diese.

Die Mehrheit der Mutter, die selbst zur Mittelschule

gegangen sind, halten das auch bei ihren Tochtern
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 lessen ala ihre MAdchen, hat ver-

mutlich zum groBen Teil wirtschaftliche Ursachen:

Solange eine qualifizierte, lAngere Ausbildung
der Kinder den Eltern teilweise erhebliche
finanzielle Opfer abverlangt, nimmt es nicht

6
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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 kannen, sich die-
se Opfer nur fur ein Kind auferlegen mogen,
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 st&rkerem MaBe - auch die Qualit&t ist.
stark abhAngig von der sozialen Schicht der Eltern:

2wei Drittel unserer Befragten aus der Oberschicht
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 Aussape ma-

chen, fur eine hohere Schulbildung:

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

ihr Junge wenigstens das Abitur machen

soll, und mehr als die Halfte von ihnen
mochte ihn anschlieBend auch noch auf die
Hochschule schicken. Fur die Madchen der

Oberschicht stehen die Bildungs-Chancen nur

wesentlich geringer: 70 % der Oberschicht-
Madched sollen nach dem entschiedenen Wunsch

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

In der Mittelschicht mochte zwar auch noch mehr ala

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

machen, jedoch stehen die Chancen fur MAdchen der
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Mittelschicht faktisch ·erheblich schlechter als fur

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

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

Ehrgeiz ausschlieBlich auf den

Jungen:

17 % dieser Mittelschicht-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 Midchen- und Jungen-Ausbil-
dung machen wollen, bestenfalls die mittlere

Reife erreichen. So ergeben sich hier in der

Mittelschicht verschiedene Bildungs-Chancen
fur Jungen und Madchen im Verhdltnis 60 %
zu 44 % (Abitur/Hochechulbildung). Fast ein

Drittel aller Mittelschicht-MAdchen
sollen sich mit Mittelschul- oder Fachschul-

bildung zufriedengeben.

In der Unterschicht sinken die Chancen, an eine h6here

Schulbildung oder sogar an eine Hochschulbildung zu

kommen, sowohl fur Jungen als fur Mad-

chen rapide ab:

nicht einmal ein Drittel der Jungen und nur

ein knappes Funftel der Madchen soll venig-
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 Unterechicht-

Jungen und Mddchen fast gleich groB: etwa ein
Viertel bis ein Drittel der Unterschicht-Kin-
der soll nach dem Wunsch ihrer Eltern eine

Mittel- oder Fachschule besuchen.

Nur etwa 13 % der Unterschicht-Jungen und

ein Funftel der Unterschicht-Mddchen sollen

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

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

abhangt, wird in der folgenden Darstellung, die die

SchulbildunR der Mutter auf die gewunschte Ausbil-

dung fur das erwartete Kind bezieht, sehr deutlich:

Schulbildimt der Mutter.
G#amt Volksschule Volkischute Mittel-/ Abitur/

ohne khz mit khz Fach- Hochwhule

Bhule

Gewanschte Ausbildun R fib

daa erwartete Kind (Mittel-
wert zwischen den Angaben
zur jungen- und Madchen-

au:bildung)

Volk:schule mit Lehre 10% 21%

Mittel-/Fachschule 24% 28 %

Abitur/Hochschule 39% 20 %

noch ketne Gedanken
2§&. 30% 17% 21% 22%

daraber gemacht 99 %99% 99 % 100 101%

90

30%

34 0

1%

19% 1%

58 % 78%

Ein Kind, daa rein zufallig eine Mutter hat,
die uber die wenigen Jahre ihrer Schulpflicht
hinaus nichts gelernt hat oder nichts lernen

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

bildung zu gelangen. Die Chance einer hdheren

Schulbildung ist fur solche Kinder nahezu

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

haben, und fast dreimal so klein, wie fQr
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, ihren Kind eine bessere Ausbil-

dung mit auf den Weg zu geben, als sie selbst

besitzen.

117



Die Bildungs-Chaneen eines Kindes werden jedoch nicht
nur von der sozialen Herkunft seiner Mutter, sondern
zusitzlich 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), sovie bei den

unverheirateten Schwangeren Belbst:

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

.bildung ihres Kindes "jetzt noch nichts sagen
oder haben sich "darilber 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 schon sehr viel haufiger
mit dem Gedanken an die geplante Ausbildung des Kin-
des befaBt und konnen sich zu jeweils etwa drei
Vierteln konkret dazu auBern.

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 Bich da-

zu noch gar nicht duBern), ist leicht verstandlich:

viele von ihnen wissen sicher nicht einmal

Belber, vie sie ihrer sozialen und finanziel-
len Schwierigkeiten Herr werden sollen. Umso

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

danken einer zus&tzlichen - 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 verbeirateten

Frauen - aber vahrscheinlich nicht nur allgemein
durch die gesellechaftlich miBliche Situation ihrer

Matter, 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 MAdchen unserer Verheira-
teten (Bowie auch der uberviegend verheira-
teten Alters-Gruppen der 20- bis 39-jdhrigen)
sollen venigstens das Abitur machen.

Bei den unehelichen Kindern sinken diese (fur
unsere Stichprobe in etwa durchschnittlichen)
Chancen betrachtlich: hochstens ein Drittel
der Jungen und bestenfalls ein Funftel der

Midchen sollen nach dem Wunsch ihrer Mutter
eine h6here Schulbildung erhalten.
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V. AKTUELLE FRAGEN DER

SCHWANGERSCHAFT

1. Veranderungen der finanziellen Lage der Familie

Die Hilfte der befragten Schwangeren muB sich durch

die Geburt ihres erwarteten Kindes finanziell
"erheblich" oder wenigstens "etwas" einschranken.

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

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

Des weiteren werden naturlich die unverheirateten
Schvangeren und auch die ganz jungen Mutter unter

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

Bie massen sich jeweils zu zwei Dritteln finanziell
erheblich oder etwas einschranken.

Bei den Frauen zwischen 20 und 39 Jahren halten

sich finanzielle Einsbhrinkungen in den durch-

schnittlichen Grenzen. Die alteren Schwangeren
uber 40 Jahre brauchen sich nur zu einem Drittel
eineuschranken.

Diese Einschrankungen betreffen fast immer
die ganze Familie gleichmaBiR. In den veni-

gen Fillen, wo die finanzielle Einschrankung
besonders von einem der beiden Partner ge-

tragen werden muB, geben die befragten
Frauen haufiger sich selber an als ihren
Mann. Unterschiede zwischen den sozialen
Schichten oder den Alters-Gruppen waren

diesen Ergebnissen nicht zu entnehmen.
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DaB die EinschrAnkungen der Ausgaben tatsdch-

lich in den meisten Fallen die ganze Familie

betreffen, ist den Angaben der Befragten daruber

zu entnehmen, "bei welchen Dingen sie am ehesten

sparen":

Mit Abstand am haufigsten verden genannt:

1. Urlaubsreisen 32 %

2. Vergnugungen (z.B. Aus-

gehen, Wochenendausfluge 30 %
USW.)

3. GroBe Ansehaffungen
(z.B. wie kostspieligere 26 %
Haushaltseinrichtungen/
Haushaltsgegenst&nde)

Sehr viel seltener wird an folgenden Dingen
gespart:

4. Verzicht auf ein Auto 13 %

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

6. In der Lebenshaltung 9%

Inder Rang folge der am h ufigsten ge-

nannten Sparm6glichkeiten zeigen sich kaum Unter-

schiede zwischen den sozialen Schichten.

In der Unter- und Mittelschicht werden die
einzelnen Sparm6glichkeiten unserer vorge-

gebenen Liste in v611ig identischer Rang-
folge und fast stets mit gleichen Hdufig-
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
mussen an Urlaubsreisen sparen,

also etwa halb 50 viel wie in den

beiden anderen gozialen Schichten

0 nur 20 % sparen an Vergnugungen
und

0 nur 1 % der Familien aus der Ober-

schicht massen 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 Ober-

haupt (der sie ebenfalls in groBer Mehrheit
angehoren) - aberdurchschnittlich haufig an

allem sparen, insbesondere an Urlaubs-

reisen und Vergnugungen.

DaB sich Frauen der Unterschicht allgemein, und

insbesondere die ganz jungen und unverheirateten

unter ihnen, durch die Geburt des erwarteten
Kindes am stdrksten finanziell einschrEnken mus-

sen, luBert sich auch in den Ergebnissen zu der

Frage, welche (von 11 vorgegebenen) aktuellen

Schwangerschafteproblemen 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 ala 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 GeviBheit uber diese
Schvangerechaft hatten":

96
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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 w6rtlichen Zitate noch deutlicher
als in den ebenfalls sehr eindrucksvollen Zahlen:

Jeweils mehr als doppelt so viele der Unter-

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

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

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

Oberschicht-Frauen, der &1teren 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 uberlegt, welcher Arzt einen

Eingriff vornimmt (England)", "wenn es gesetzlich
erlaubt ware, wurde ich es wegmachen").

Gleichwohl kann die Unterstellung nicht als leicht-

fertig gelten, daB erheblith viel mehr Befragte mit

diesem Gedanken gespielt haben. Desgleichen kann auch

die Hypothese nicht als leichtfertig gelten (obwohl
sie an unseren, in diesem Punkt spirlithen Ergeb-
nissen nicht gepraft werden kann), daB ee 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 gesellschaftliche
und insbesondere wohl auch der finanzielle Druck

"die Freude" an einem ungewunschten Kind verunmog-
licht.

1
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Die finanziellen Aspekte einer Schwangerschaft
( "Wohnung, "Geld") geh6ren jedoch durchaus nicht
zu den brennendsten Problemen, mit denen sich

Schwangere am meisten besch&ftigen

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

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

fragten.

Auf jeden Fall sind such fur diese Befragten
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 betrachtliche Angst vor dem moralischen
Druck der Umwelt (Schwierigkeiten mit Eltern,
Nachbarn und Berufskollegen) hinweist, die eben-

falls bereits beschrieben wurde.

Insgesamt weist die nach der Haufigkeit ihrer

Nennungen geordnete Rangfolge der aktuellsten

Probleme Schwangerer vor den beiden·wirtschaft-
lich 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 beschdftigt.

0 Jeweils etwa ein Viertel nennt ihr

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

0 Knapp ein Funftel der Befragten nennt die
wirtschaftlichen Aspekte wie "Wohnung "

und "Geld" als Probleme, die fur'sie be-

sonders aktuell sind.

2. Die aktuellen Probleme schwangerer Frauen
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Der Wunsch, das Kind moge wesund zur Welt kommen,
bewegt die Befragten offensichtlich am sthrksten.

Dabei fillt auf, daB diese Frage fQr Befragte aus

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

20-jdhrigen sowie die alteren uber 40-jahrigen
Mutter), in denen relativ viele "ungewunschte"
Kinder erwartet werden, offenbar weniger aktuell

ist, als fur den Durchschnitt unserer Befragten.

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

gesehen werden k8nnen:

auch die Frage der eventuellen Schddigung
des Kindes durch Arznei- und GenuBmittel
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, haufig negative Einstellung zur

eigenen Schwangerschaft hier insofern auf

das erwartete Kind ubertrdgt. als man die

Gedanken an das Kind und seine Gesundheit

noglichst lange beiseite schiebt.

Diese "Verdrangung" des Gedankens an das demnachst

vorhandene (noch) nicht akzeptierte Kind duBert sich
auch darin, daB diese Frauen der bevorstehenden

Geburt mit ziemlich "gemischten" GefQhlen entgegen-
sehen:

die sehr jungen Mutter beschAftigen 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" verspiirten, duBern

die unter 20-jahrigen nicht haufiger als

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

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

schnittlich hdufig, sie ddchten "Qberhaupt
noch nicht daran" oder versuchten wenigstens,
"gar nicht daran zu denken".
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Mit Sicherheit ist dieses Ausweich:Verhalten des

"Nicht-daran-Denkens" auf die (noch) nicht oder
nur selten vorhandene Identifikation mit dem

eigenen Zustand zuruckzufuhren. Es liBt sich nim-

lich beobachten, daB gerade diese Gedanken, die
von jungen und unverheirateten Frauen eher bei-
seite geschoben werden, ndmlich 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 gr68er wird die Sorge
um die Gesundheit des Kindes, umso mehr nimmt das

BewuBtsein moglicher Schadigungen durch Arznei-
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 Unterschicht, 15 % der Be-

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

Eine noch unterachiedlichere 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 Unterschicht. Das ist sicher
nicht zuletzt darauf zoruckzufuhren, daB Oberschicht-
Frauen in der Regel bessere M6glichkeiten haben, sich

gegen die Risiken der Schwangerschaft ·zu schutzen

(z.B. durch die Konsultation von Facharzten, durch

eine bessere Betreuung in der Privatstation einer

Entbindungs-Klinik usw.).
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Dagegen sind fur Oberschicht-Frauen Fragen wie
UnabhAngigkeit, Verlust der Selbstandigkeit, sowie

Eheproblemt viel haufiger von Bedeutung als fur

Frauen anderer' Schichten. Fur Befragte aus der

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

schicht-Frauen, die erste ist, also haufiger einige
Anpassungs- und Identifikations-Schwierigkeiten mit
der neuen Rolle mit sich zu bringen als fur andere

Befragte.

Das geht auch aus den Angaben uber die "Belastung"
durch die Schwangerschaft hervor:

von Oberschicht-Frauen wird die Schwangerachaft
selbst Qberdurchschnittlich hAufig als "belastend"
empfunden.

WAhrend jedoch Unterschicht-Frauen - wie schon er-

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

Leute klagen, sowie uber die neuerdings als beschwer-

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

Das heiBt, sie haben die meisten dieser Sorgen nicht.
Sie klagen dagegen versthrkt uber "Schwierigkeiten
im Beruf" sowie uber "k6rperliche Beschwerden".

Mittelechicht-Frauen veichen nur in wenigen Punkten

vom Durchschnitt der Befragten ab:

sie sorgen sich uberdurchechnittlich·haufig
un die Gesundheit des Kindef und furchten sich
mehr ala andere vor moglichen Schadigungen des

ungeborenen Kindes durch Arz_neimittel. Diese

Uberbesorgtheit der Mittelschicht-Mutter geht
einher mit einer allgemeinen Empfindlichkeit:
sie klagen auBerordentlich selten Qber 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 feet-
stellbarer Unterschied zwischen Befragten, die
in GroBstadten wohnen, und solchen aus kleine-
ren Gemeinden unter 100.000 Einwohnern:

Fur die GroBstadt-Bewohnerinnen 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 GroBstadten
und kleineren Gemeinden, der sich bei den Be-

fragten aus Gemeinden unter 100.000 Einwohnern
in verstarkter Sorge um das Kind und in groBerer
Angst vor der Geburt Ru8ert.
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3. Informiertheit und Informationsverhalten
schwangerer Frauen in Bezug 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 dea Blutes zur Feat-

stellung des Rhesus-Faktors) wachst auBerordent-

lich stark mit der Zahl der Kinder und -  amit
zusammenhangend - 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, vie ich mich vihrend der
"

Schwangerschaft zu verhalten habe",· und

umso eher ist sie davon uberzeugt, "daB
man w&hrend der Schwangerschaft selbst am

besten weiB, worauf es ankommt".

Die Informiertheit und Verhaltens-Sicherheit mehr-

facher Mutter begrundet sich auf ein uberdurch-

schnittlich haufiges "prophylaktisches Verhalten":

fast 90 % der Matter, die schon einmal ein

Kind geboren haben, vertrauen "vdhrend der

Schwangerschaft voll auf den Rat ihres

Arztes", etwa zwei Drittel von ihnen waren

schon "mehrmals bei Schwangeren-Vorsorge-
untersuchungen" und fast die Halfte weiB,
vie oft sie die Sauglings-Beratung aufsu-

chen muB.

Umgekehrt zeigt sich, daB sehr Junge und unver-

heiratete Mutter, (die mit groBer Mehrheit erst

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 sich uberdies auch nur zu einem kleinen Teil

ausgeeprochen prophylaktisch verhalted:

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 noeh

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" k6nnen.

0 Noch weniger vissen daruber Bescheid, wie
sie die "gesundheitlichen Geffhrdungen"
ihres zu erwartenden Kindes abwehren k6n-

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

Gruppen, die eich 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 Hdlfte von ihnen weiB,
"vie man sich wihrend der Schwanger-
schaft zu verhalten hat".

0 Nur etwa ein Viertel von ihnen ist davon

uberzeugt, "daB man w&hrend der Schwanger-
schaft selbst am besten weiB, worauf es

ankommt".
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Diese mangelhafte Informiertheit und die Un-

sicherheit im Hinblick auf das eigene Verhalten

wahrend der Schwangerschaft schlagen sich ganz
konkret darin nieder, da£ die Befragten zwar

durchschnittlich haufig angeben, sie vertrauten

wahrend der Schwangerschaft "voll auf den Rat
ihres Arztes", jedoch:

0 nur etwa die Hflfte dieser jungen oder

unverheirateten Mutter var schon "mehr-
mals bei Schwangeren-Vorsorgeuntersuchun-
gen" oder beabsichtigt, dies zu tun.

0 Die SAuglings-Beratung ist noch unbe-

liebter: nur etwa ein Funftel der jun-
gen Mutter und 14 % der Unverheirateten

wissen, wie oft sie die Sluglings-Be-
ratung aufsuchen sollen.

Dieses allgemein unsichere und die Probleme der

Schwangerschaft ignorierende Verhalten hAngt 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 warde mir dieses Heft besorgen".

Das zeigt, daB in diesen uninformierten und un-

sicheren Gruppen offensichtlich ein Informations-
bedurfnis besteht, das bisher nicht hinlanglich
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, 80 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 einen 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 hdufig einen "Lehrgang uber 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-

gerechaft und zeigen uberhaupt ein starkeres

Informations-Streben. Sie wiesen 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 "Krztlichen Rat-

geber fur werdende und junge MOtter" als

Frauen der Unter- und Mittelschicht.
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Diese geben zwar ebenso haufig an, sie
vertrauten "voll auf den Rat ihres Arztes",
andererseits ist bei ihnen aber auch der

Prozentaatz der Frauen groBer, die "davon

uberzeugt" sind, "daB man wahrend der

Schwangerschaft selbst am beaten weiB,
worauf es ankommt".

Die Teilnahme an Veranstaltungen ist in folgenden
Punkten schichtabhangig:

o die Beratung fur Schwangere wird am

h&ufigsten von den Oberschicht-Frauen

aufgesucht. Diese nehmen auch uber-

durchschnittlich haufig an LehrgAngen
uber Sauglings- und Kleinkinder-Pflege
teil.

Aber auch die Mittelschicht-Frauen suchen

noch uberdurchschnittlich hAufig 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 Bber Hauswirtschafts-

Fragen und Sauglings- und Kleinkinder-Pflege.

Die Frauen der Unterschicht nahmen uber-

durchschnittlich hAufig an Oberhaupt kei-
ner dieser Veranstaltungen teil.

Im Hinblick auf Informiertheit und Informations-
verhalten ergaben sich auch einige Unterschiede

zwischen den Bewohnerinnen von GroBstidten und

denen kleinerer Gemeinden:

die Groastadt-Bewohnerinnen sind allgemein
sehr viel besser informiert, 1.B. uber die
Mutterschutz-Bestimmungen, die grundsitzlichen
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 graBere Sicher-

.heit in Hinblick auf ihr Verhalten wahrend
der Schwangerschaft, die vermutlich auch da-

her ruhrt, daB GroBstAdterinnen uberdurch-
schnittlich haufig und sehr viel Ofter als

Bewohnerinnen kleinerer Gemeinden z.B. eine
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Schwangeren-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 wahrend der

Schwangerschaft "voll auf den Rat ihres
Arztes". An Veranstaltungen haben iiberdurch-
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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VII. ANHANG

METHODEN-BESCHREIBUNG

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 gewahlt, veil -in_d-en-

Monaten_J.uni und Juli die Verteilung der Schwan-

gerschaften auf die charakteristischen bchwanger-

sfEafts-Mon j-am-gleichmaTigsten-1-st; so dae bei

Zugrundelegung eines at-random-Samples der zufal-

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 erfolgte nach einem

mehrstufigen, geschichteten
Random-Route-Verfahren.

GemAB dem Anteil der Geburtenhhufigkeit wurde die
Gesamtzahl der Interviews auf die Nielsen-Gebiete
reprAsentativ verteilt.

Die Anzahl der auf die einzelnen Nielsen-Gebiete
entfallenen Interviews wurde zusftzlich noch auf

die Ortsgr8Ben-Klassen dieses Nielsen-Gebietes
so verteilt, daB ihre Verteilung dem prozentualen
Anteil der Geburten innerhalb dieser OrtsgroBen-
Klassen entsprach. Die Verteilung auf die Orts-

gr6Ben-Klassen ist reprdsentativ.

Die Verteilung des Interviews in den GroBstddten

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 Flgchenstichpro-
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 Refragungs-Person (Schwangeren) in der

engsten Nachbarschaft oder engsten Verwandtschaft

gefragt wurde.
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Nach eingehenden Oberlegungen hat sich diese Art

der Ermittlung der Befragungs-Personen als die
innerhalb der vorhandenen Moglichkeiten 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 Erkldrung des Punktgruppen-Verfahrens zur

 rfassung der Zugehorigkeit zur sozialen Schicht

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden auch

auf das Kriterium "soziale Schichtzugehorigkeit"
hin untersucht. Hier soll kurz erkldrt werden,
welche Schicht-Definition dieser Auswertung zu-

grundegelegt wurde.

Zur Bestimmung der Zugeh6rigkeit 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  chichtzu-
gehorigkeit nach dem sogenannten Punktgruppen-
rerf-ahen ermitteltw'ifd.--

Dieses LA-Puuktgruppen-Verfahren zur Definition
der sozialen Schichtzugeh6rigkeit wurde auch in
der vorliegenden Untersuchung angevandt.

Die LA stutzt sich dabei haupts&chlich auf Arbei-
ten und Untersuchungen des K6lner Soziologen
E. K. Scheuch, Darstellung und Zusammenfassung
dieser Arbeiten finden sich in dem Beitrag
"Sozialprestige und soziale Schichtung", den

E-Scheuch im Sonderheft 5 ( 1961) der "Kolner
Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie"
ver6ffentlicht hat.

" i
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Der Begriff der "Sozialen Schicht" zielt auf

Bev6lkerungsgruppen, die sich nath gewissen
objektiven Faktoren annahernd in einer Lebens-

lage mit ahnlichen Chancen und dhnlichen Le-

bensweisen finden, - Lebenslagen, die sich auch

subjektiv im Erleben und Verhalten dieser Be-

volkerungsgruppen vielfaltig widerspiegeln.

Das Punktgruppen-Verfahren soll nun die Schicht-

Zugehorigkeit des Befragten dadurch bewerkstel-

ligen, daB man die erwahnten obiektiven Faktoren

mdglichst 6konomisch in den Griff zu bekommen
sucht.

Hierzu benutzt man als Indikatoren

die wirtschaftliche Lage (reprdsen-
tiert durch das Netto-Hal-B_haltsein-
kommen),
die Zugehorigkeit zu einem-Beruf
(reprasentiert durch die Berufs-

gruppen-Zugehorigkeit des Befragten,
bzw. - falls dieser nicht berufs-
tdtig ist - durch die Berufsgruppen-
Zugeh6rigkeit des Haus-ha,U.ungs¥or-
st·andes)und

das kulturelle Niveau (reprasentiert
durch die Art der Sghulbildu g des

Befragten).

Nun ist es zweifellos in der modernen Industrie-

gesellschaft so, daB Schulbildung, Berufsgruppen-
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-
geharigkeit (z.B. "Selbstandige Geschiftsleute"
oder "Sonstige Angestellte") zu wenig uber die

m6gliche soziale Position des Befragten aussagt
(somit den Indikator "Beruf" zu venig trifft),

143



zum anderen, weil das Einkommen, je mehr es frei

verfugbar ist, heute vohl die wichtigste Voraus-

setzung far Gewinn oder Verlust an Sozialprestige
bedeutet. Aufgrund derartiger Oberlegungen ist

die LA zu einer Gewichtung der drei oben genannten
Kriterien gekommen, bei der

1  das Haushalts-Netto-Einkommen mit ca. 55 %

 die Berufsgruppen-Zugehorigkeit mit ca. 25 %

idie Schulbildung mit ca. 20 %

bei der Bestimmung der sozialen Schicht-Zugehorig-
keit in Ansatz gebracht werden.

Praktisch geht man so vor, daB die Angaben zu den

drei Merkmalskategorien mit Punktzahlen bewertet

werden und aus der Gesamtsumme der Punktzahlen

die soziale Schicht-Zugehorigkeit nachtrdglich
bestimmt wird.

Insgesant k8nnen bei diesem Bewertunfs-System die

Befragten :wischen 3_und 1.5 Puaiken erreichen,
die dann zu 5 bzw. 3 Punktgruppen = Schichten zu-

sammengefaBt werden:

In dem hier vorliegenden Bericht sprechen vir
dann von den drei Schichten:

Oberschicht,
Mittelschicht,
Unterschicht,

wovon die Oberschicht nach der LA mit 15 % in der

Bev61kerung vertreten ist, die Mittelschicht mit
26 % und die Unterschicht mit 59 %. i!
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FRAGEBOGEN

'WERDENDE MOTTER"

GESELLSCHAFT FOR GRUNDLAGENFORSCHUNG MBH. 1. 1 4.. 7.

8000 Mulnehen 1:i. KobellhaBe 12, Tel. : 53 93 91 2. 1 5.. 8,

3, 1 6. ....
9

110. Eine werdende Mutter beschaftigt tich ja mit allen magikhen Dingen. die de selbst und ihr Kind betreffen.
Mit einigen Dingen allerdinp starker ak ndt anderen. Wie ist das denn bet Ihnen persOnlichp

Suchen Sit dich bitte die xiALKattchen heraw. auf dcnen dai *teht, wa, Ste personlich zur Zeit am

meistm besch figt.

Interviewer: BIAUEN KARTENSATZ VORLEGEN I DIE BUCHSTABEN DER VIER AUSGEWAHLTEN PUNKTE BITTE IM

FRAGEBOGENSCHEMA ANKREUZEN I

Beachaftigt mich im Moment whr

(110)

(b) 1 y Verande,ungen der Figur. des Keper, durch die Schwangerschaft
M I x 1 Emilu·ung de, Saugling*
(e) 1 0 Vegange bet der Geburt

(g) It 1 Wetche• eigene Verhalten kann die  twicklung des werdenden Kindes positiv oder

negath beeinnumni
(B 2 Stillen (Brud oder Flasche)

(m) 3 Saugung.pflege (Waihen. Cremen. Olen. Pudern)

(n) 4 Die Frage, ob ea ein Junge oder tin Madchen wlid

M 6 Windeln (Mullwindeln. Wegwerfwinddn)
C* 6 Sauging:kankheiten
(W) 7 Wo und wie soll das Neugeborene untergebracht werden l

(Y) 8 Eiste Dziehungsfragen (z. B. Sjugling whreten la:sen oder nkht)

19   kebe Ang,be

111. Auf den 11 Kazten. die ich thnen jetzt geben werde. dehen 11 Schlagwarter. Diese Schlagwerter nemlen

noch cinmal Dinge, mit denen man stch als Frau in der Schwangerschaft mehr oder weniger Itark bewhif

tigen kann. Ich michte Sit nun bitten, zinkli alle Kirten anzuichauen und dann die  £i Karten heraus-

zttlegen, auf denen Dinge dehen, die Ste perianlich jet:t am meisten bechlftigen.

Interviewer: WEIBEN KARTENSATZ VORLEGEN! DIE DREI AUSGEWAHLTEN KARTCHER N FRAGEBOGEN

EINKREUZENI

Bexhaaigt rnich zw Zeit am met$ten

(111)

(b) Y Gesindheit de$ Kindes

(C) X Krankenbett

(d) 0 Verlust der Selbitandighit
(e) 1 Verztcht auf GenuBmittel

(10 2 Unabhilngighit
(rn) 3 Getd

(0) 4 Armamittelingst
(P) 5 Aussiben

(r) 6 Geburt

(W) 7 Wohnung
()9 8 EheFrobleme

| 9 I ketne Ang*be

G=taltung. Form und Inhalt des Fragebogens. *oweit nicht die in der Muktforichung ablichen Studardmodelle

verwendet werden. dind gei ges Mgentum der Gesell hal int Grundkgenfonching mbH. ledwede Nutzing
obrle wbrifittche Zus:Immung dicie, imdtut: wird urheberrechtlich verfolgl
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112. £* gibt in venchiedene MagUcl kelten. ech (lber dit Schwangenchin md de. wa, nuf die wer ende MMter  an Roblemen zukommt. *u infannieren. Wiz haben tier die we*entllchen zuiammengutent Nernen Ste

dcch bitte die Moguchkeiten der Information, die Sic :elba :chon genutzt haben.

interviewer: FAUS BEFRAGTE RCH NOCH NICHT INFORMIERT HAT. -KEINE ANGABE- EINKREUZEN I

(11%

Y

.

0

Friuenarit

Prathtlmher AM. Hawid

Off:ntliche. Airchilch* u. B. Beratr•,8: ellen
Fachbocher, Spezialbicher

2 Fachbettrage In Ze£Uctrifen. Zeitungen
3 Ve,luit:ferin in Apothke.edu Drogule
4 Mmt,/kin

6 Vmedkatalog, Ver,andhnndel

6 Mutte, GraSmutter
7 Senetige Familiciangeharige (z, B. Schweder, fante US' .)
8 Frcundin. Bekat:nt*
9 kdne Angabe

113 kh werde Ihnen nun anige Veranttattungen nemnen. dit man Al; lubgo Frau beruchm kinn. Blne *ngen SIc

mir zu jeder einzclnen veranh'*ung, ob Ste *chon einmal daran tefrgenommen haben.

Interviewer: VERANSTALTUNGEN VORLESEN 

Habe ochon tellgenommen an:

I ill (114
| Ehevorbereitungsken:, 14 1 Wi gang dber SauglinS:· und

12 1 E£ent=minar Kkinkindupnege
1 3 I te#gang ilber Hau,wirtichaft*fragen   5 1 Begating fir Schwangere

8 1 *ine *apbe

114. Nun hibe ich einc 11#e. auf der bestimmte Ausagen dehin. Le:en Sk bitte jede Ausage durch und *agen
Sic rdr. weliho davon Sk eindeung mit • ja- beAntworten Rannen. Nenaert Sie mb bitte jmtils die Nwamu

der Punkte, die Sle eindatig mit •ja · beantworten kennen.

Inter dewer: LISTE 2 VORLEGEN 1

(114)

  1' 1 1. Ich knne dle Bestimmwigen des Mutter:chutige:etze# Wirklkh,
x 1 2. Ich bia mebrmals bei Schwange:tn-Vonorgeunterwchungen gewe:en oder werde

mehrmals dorthin gchen.
10 1 3. Ich weiB. Mie oR ich die Saugingsberatlmg aufuchea coll Ganz bedimmt
11 i 4. kh kami die linpfpfiehten und 1mpltermlne. Da Mann m# niemand etwa, vor

macM£
12 I 5. Ich weiS *tcher. wk kh mich wn#end der Schwanger:chaft zu veth#£ten Babe.
4 3 1 6. kh weiB, Wic leh dle ge:undicitllchen Risillen de, Schwangenchaft *bwehien knnn.
14 1 7. Ich wem. wie ich die gesundhct:Uchen Genthrdungen mdnei zu erwartenden Kindet

abwehren 12'14

  5 1 B. Ich wete. wornuf eo bei der Unter,cchq des Bbid ze Feartelleg det Rberur

faktors ankomit

1 6 1 9. kh beatze den ·'Arit hen Ratgebe, fm we dende und lunge Milter· ader wede
mir dletes HeR bewrgen.

7 1 10. Ich vertraw unbmid du SchwangeNC: aR voll auf den Rat metnel Antei

8 | 11. Ich Din divan Obetzeug . doB man w··hread der Schwangenthift:*lbst am be*n
wdo. worauf es ankommt

146
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115 Wie die Exfahrung zeigt. stellt die Schwangerschaft bet vielen Frauen efne Art Einschnitt in ibem Leben

dar. Die Vulader=gen im elgenea Kepe; gehen of elober mit melischen Veranderungen wwie Anderungen
in den kbenzgewohnhetten. Wie ist e, nun diesbezuglich bel Ihnen persnnlichl

Um Bnen die Beantwitung der hage zi erleichtern, haben wir auf die=en Kitchen hier eintge Dinge. die

dch im Vergktch zw Zeit vor der Schwangeriellaft dndern kannen. rusammengestellt. Geben Ste bltte zu

jedcm Pwild In, ob deb Ibm perianlkhen Verhaltansweizen bier im Vergletch zu fraher verstarkt odet ver

ringert hahen. oder ob stch da nichts geandert hat Sortieren Sle die einzelnen Kartche: bitte in dia fat

Sic pezsm#ch zutreffenden Antwortfelder.

ANTWORTEN BTE IN FRAGRIGENSCHEMA ANKREDZEN. DIE UNTER DE RUBRIK -tkin far mich

ubuhaupt nicht zu* ENTFAI,LENDEN PUNKTE WERDEN NICHI' ANGEKREUZT I

(a) auf die Gesundheit achten. ge,und leben

(b) Handarbetten. Stricken, Hkkek. NAhen

Ic) auf besondere Sauhukeit im Haushalt achten
(0 Kaffee kinken

Ce) Lesen (Zeits*biftin. Bacher

(0 Ge:el gkeit zuhause

C  Rulen. Schlafen
(10 Ge:elligkeit au£er Haus

(10 von, Mann yer·wohnt werden

AD a]koholische Getrinke trinken

(m) den Mann verwahnen

M SUA ghtm. Kcki mu

(0) stch wohlfahlen

(0 1*3rzh£Res essen (z. 6. Saures 
M Intimplege. Intlmhygiene beteiben
(,) Stkkungsmittel, Vitamin- Aufbaupaparate netmen

(t) Fruchtsifte trinken

(Q Mitch. Milchprodulte /31/0/trinken
M Spazierengehen
CM Obst. Salate. Gemose e.zn

(x) K6rperpnege, Kosmetik betreiben

Cy) Rauchen
(4 Intimbetehungen haben (pnegen)

(115)
(11Q
(117)

(115

(110
(120)
(121)
(122)
(122D

(124
(125)
(120

(127)
(128)

(120

(130)
(131)

(132)
(133)

{134

(135)
(130
(137)

mehf a13 genauso wle wenger als

fraher frCher f Ilhe

Interviewer: GELBEN KARTENSATZ UND SCHEMA A VORLEGEN I

9 8 7

9 B 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 B

9 8 7
9 8 7
9 8 7
9 8

g 6 7
9 8

9 8 7
9 8 7
9 8 7

CODE:

171..
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138. Bler mkme *ch mich mit nuten noch apetien Ilber dl Thema 'Getranke· untirhalten, Wie td das bel

Ihnen: Wilche Getranke. dle hier auf dle:m Lide debn, trinken Ste penentich in du letaten Zeitl

Sagen Sfe mit bitte dazu. wekhe Gctrinke Ste tagltch. welche m6hrmals in der Woche. welche nut e ,mal

in der Wcche oder whner und wetche Sie nic odu :0 SMt wk ole tzinken.

Intervlewer: LISTE 3 VORLEGEN 1
mehrmal in lid In der nie oder

JEDES GErRANK £1NLELN ABFRAGEN C
t#lich der Wo,che Woche oder zo gut wie

ttlkiec nie

Bohnenkaffee coffeinhaltig (138) 9 8 7 6

Bobinkaffee coffetnfret (130 9 8 7 6

Bohnenkaffee-£*trakt coffeinhal g (140) 9 8 7 0

Bobtenkaffee-Extrakt coffeinfre  (144 9 8 7 6

Ena#kaffee. Malzkaffee (14Q 9 8 7 6

Mitch (143) 9 8 7 6

Kaba (144) 9 8 7 6

andere kaliohaltige Geranle (1451 9 8 6

(z, 9. Ne:qa. Suchmd-Expre4

:=-' ---A *2*       El  ,i·.-+  Btw (1481
andere Alkoholgetzanke (149) 1

CODE·.

149....

150. Hier wi:d eine Rethe wn Behauptungen aulgestent Sngen Sic mir bitte, ob dieze Behautunsen liver

Metrung nach immen odu nicti fmmen.

Intervicwer: BEHAUPTUNGEN EINZELN VORLESEN 

Rimmen  ti,nmen welB nieht

nicht

Beim GenuB von normatem Bohnenkaffee werden wlhrend (150) | 9 1 1 8 1 1 7 1
der Schwwngenchaft Herz und Kreilauf antlker belaat

ah $0nd.

Normaler Boher,Wfee verunacht wihrend det Schwanger  (151) F-9 | 8 -1  7 1
whif darker al, wnst Schlahtarimgen.

Outch da* Cofkin im Bilmwkiffu dind Sct den fk, da, Im2)   9 1 FF---1 [9
werdende Kfad nic& nwiwihlleaen.

Die Raet:toffe im Bohnenkaffee flhren beionden w*hiend (154 f-9 FB I-7
der SchwAngeachaft :u Migenbe:chwerden

Auch der Genun von coffeinfreism Bohnenloffee id UN r-g r-8-] 1-7 1
wnhrend der Scbwangmchaft nac&21110.

CODE:

154....
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155. Frauen hoben oR belimmle Vor ellungen, wieviel Kinda We gern hden machten.

Darf ich fragen. wieviele Kinder Ste gab Ingeiamt wtknwb mi

(155) (159
1 1 Kind 17 weLB noch nicht
2 2 Kinder B babe mir noch gar
3 3 Kinder ketne Gedankin dar-

4 4 Kinder Ilber gemacht
6 6 Kinde
6 6 Kindu und mek

1 91
1 ke'ne Angabe

1'
NACHSTE FRAGE L>wEITER Mrr RAGE 183

156. Stimmen Sie ta Ihrem WuD:ch nach der genannten K derzabl mit Ibrem Eheputner aberein. oder mochte
diecer an Uch mehz Kinder oder weniger Kinder ak Siel

(160
11 men Mann meche mchr Kndc, al* ich
12 I metn Mann mec]* wentgv Kinder ali icb

I 3 I wit immen in der An*abl der gewantchtea Kinder Oberein
14 keine Angabe

157. Wollten Ste wlpranglich wbon inme: die von knen genannte Anzahl Kinder, oder women Ste fraber metr

oder weniger Kkderl

(157) (18') (157)
1 1 £ch ..11:* frak   2 I kh wome fraher | 3 | ich wollti frtlhu

meb Kinder wentger Kinder Bar kein Kind

4 WmER Emgm

(157)

1
14

15
r

ich wellte schon

immer die genannte
Anzahl von Kbdern

froher babe kh mir

"
darlber kdne Ge-

danken gemtit

I 6   keinc Ang,be

WEZTER MIT FRAGE 158 WETTER MIT FRAGE 169 4WEr·rER Mrr FRAGE 163
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158. Wie,gl Kinder van:chtert Sie zich upprenglich 169. Wieviel Kin,let wolltes Ste uripianglich wenigeil
mek *15 /*7

(158) (14
1 1 Kind mchr 1 1 Kind wcnigu
2 2 Kinder mehr 2 2 Kinder wenigez
3 3 Kinder meh, 3 3 Kinder wu#er
4 4 Kinder mehr 4 4 Kinder weniger
5 5 Klndcr mehr 5 5 Kinder wcniger
6 keine Angabe 8 keine Aqabe

1 1
WETTER Mrr FRAG, 160 WETrER Mrr MAGE 161

180. Worum mochtes, Sle jot=t wealger Kinder 810 161* Warcm whwam Ste jem mek Kinicr m
frChar: frG/=7

Interiewer: BrTTE ANTWORT NOTMENl Interviewer: BITTE ANTWORT NMIER£N Z

WErrER Mrr RAGE 163 WErTER Mrr RAGE 183

CODE: CODE:
160. 161,..

162. Warden Ste mir bitte dic Grande 0828. dte Sle jetzt zw Anderung Ihre: Meinung veranlaBten 7

InterAewer: BrrTE ANTWOrr NOTIEREN  

CODE:

162. .....

163. Haben Ste *tch ds Kind. da* Sle jetzt erwuten. zu dieem Zeitpmlrt aucb geworucid ear ware a hnen

lieber, wenn es ed :pater gekemmen wilm oder wollten Sie zu diewm Zeitpmk tiberhaupt kein Kindi

| 1 1 41 Kind W= = a=m zen-    8   *, wee mt liebe gewi.

pInkt ge.Qnscht das Kind wilze sp ter gekom.
Im

1 3 I kb wellte zu dietem Zettptlt
ilbahaupt kein Kind

V
1 4 1 1,elne Angobe

NACHSTE FRAGE LWETr  MIT RAGE 168

164 Habm Sle die:* Schwanger:chia gaas bewuSt zo diesem Zeitpmkt geplant;

(164D Clee
Ii IN

i 1' 1 '=' =-

NACHSTE RAGE (165) 1*werrm *rr FRAGE lea
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165. Wenn man eln Kind m einem faten Zeitpunld plant. .geld man meist von bestimmten Oberlegungen aus.

Welcht der folgenden Aspelde spielten bet hen in der Wahl des jetzigen Zeitpunits fa die Schwanger-
:chaft eine Rolle,

Ich habe hier eine Liste. Bitte nennen Sie mir die Gr[lnde, die bet rhnen zutreffen.

Interdewer: BrrTE LISTE 4 VORLEGEN   MEHRFACHNENNUNGE N MOG LICH 1

(165)
1 y 1 wiz kinnten uns ditses Kind finanziell jeti leisten - ein Kind kostet doch ebtges
1 . ich habe schon ein Kind und das sollte unbedin  ein Geschwisierchen bekommen

1 0 | wir did jetzt von den R:iumichkeiten der Wohnung her in der Lage, InocN eli Kind

zu bekommen

11 1 ich brauche Jetzt ntcht mehz mitzurodienen
12 ich wollte rkht zu art werden far die Geburt dieses Kindes

13 ) ich wollte das Kind in dieser Jahreszeit bekommen
14 wk wollten vor diesem Kind e t noch einige Anschaffungen machen

15 | es war nicbt von nuaeren Umttinden abhl lg, ich (wiz) wollten das Kind einfoch
letzt haben

1 6 1 *onstige Grimde

I,   keine Ang,be

166. Wle war das Lei Ibrer letzten Schwangercchaft: war diese bewuet zum damallgen Zeitpunld gepIant;

(160 (16Q
1 1 1 ). Is I ich war v=her noeh dcht
l 2 1 nein I #anger

14 I kelne Angnbe

167. Eli Kind bedeutet far eine Familie immer efne Fxhoh mg der Hawhaltsau aben. Fer manche Famillen bedeutet
das eine flnaozlene Etnwhrankmg, andere wiederum m sen ich wegen des Kindes Bnandll nicld einthran-

ken. Wie tit das bet Ihneni Bitte sagen Sie ej mir anhand dlezer Ltie.

Interviewer: BrrTE LISTE 5 VORIEGEN I

(167) (167)
11 | durch das erwartete Kind m ien wir 1 4   dumh das erwartete Kind mussen

1 uns finanziell erheblich dnschrhken wir um finaaziell nicht ein-

1 2 | durch das erwartete Kind mus:en wiz schranken

1 una flnamiell etwu einsc#anken

13 | durch das erwartete Kind magen wir

uns anandell kaum elachranken

NACHSTE RAGE -9 wErrER Mrr RAGE 170

168. Bet welcben Dingen sp.xen sle am eheaten7 Bitte sagen Sle es mir anhind dieser Ihte.

Intediewer: BrME LISTE 6 VORL£GEN 

(188)
1 groae Anschaffungen (z. B. kojtspiefigere Hauillaltenxichtungen/Hau:baIt gegentande)
2 Verztcht auf ein Auto

3 kleinere An=haffuagen (4 B. Kletdun 
4 Urlauketen
5 in der kbenihalting
6 Vergnguagen (z. B. Aut*eben, Wochenendau,fluge u,w.)
7 sonit#es

Ie I keine Argabe
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169. Wwden dle:e Einibzinkgngen Illm Familk in etia gletct,ma 18 betreffen. edu glauben Sic. daB efier von

ihnen Etch mehr dirtianken mus,

(160
1 dic Famille muB dicb gleicbm*Blg elnrehranken
2 mcin Mann wlrd dcls etw< mehz eimchranken macen

3 mein Mann wd die Kinder werden icb etwas mehz einwhranken mamer,
4 tch werde mich etwa, meh, einwhrkken mosen

5 dle Kinder und kh werden wit etwa: meh, einwbranken mocen

6 die Kinder w=den Etch etwas mehr efruchrankm m[1::en

7 kine Angabe

170. Eltern haben meld bedimmte VarcteUungen und Wlbxcbe beinglich der Au bl dumg Ihret Kinde,. Dieze Vor

dellungen hangen unter Inderem van den flnwzielten Magichketten der Famille ab. Zud*m gibt u Famillen.
dic fe etn Madchea eld andere Auailding planen ah fm etnen Iungen. Welche der Awb£Wcng,-Magltcht:eiten
dle hier auf dlezer Llde dehen. w*den Ste dah fm da, jetzt uwartate Kind wan:chen - v auiezetst. daB

e durch:chninuch begabt ist und elne Finanzier=g der Awbildung magtich in - und warden Ste dabd elnen

Untutchied *wimhen elim Madchca oder einem lungen macheo oder nielti

lntuvlewer: BrITE USTE 7 VORIEGEN 1

Falls ei ein Junge tal Falli U ein Midchen 1/:

(170) (111)

11 1 Vollinctule mit an:chlienender 11 1 Volk„chule mit an:chtleeender
ki= kh,e

1 2 | Mial:chile/mittlere Reife 12 1 Mittekbule/mittlete Reife

| 3
.

I mebjihrige Fach:chole 1 3 I me inhdge Fach:chule

1• 1  inw 1 4 1 Abilw

1 5   Hoch:chule, Univeraitlt 1 6 | Hoch*chute.univer#*

Gletch ltix ob luage odu Madchen, belde *clten
die gletche Autildomr vekommen. und zwat:

(114
11

(173)
1 Volkcchule mit an:chlkiender 11 | du kan/ tch jetit noch ntcht

I£bm zagen

1 2 | Mittel:chute/mittlcre Retfe l* I dweba hpbe ich mi, noch

ketne Gedink£n gemacht
1 3 | meh,NA#e Fach:chute 1 3 I kilne apbe

14 1 *bi,w

1 5 | Hock:chute. Universta

  00.1 j
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210.  Werm etae Frau festgtellt oder vom Arit erfahrt, daB ste ein Klid erwartet. kennen t& im eriten Augen
blick die imtsrschled tchsten Gedanken und Empfndingen dumb den Kopf gehen. Kannen Ste stch erinnern,
wie dai bet Ihnen wan

Wai dachka und empfanden Ste im ergen Moment. als Ste Gewieheit uber diese Schwangenchaft hattenl

Interviewer BrrTE ANTWORT NOTIEREN I

211 Dber dte Bedeutmg der Mulenchaft Rir die hai wird immer wieder viel ge:chrieben und di kuttert. Hier

and num elne Reihe von Mcioungen: bitte sagen Ste mir. welcher dieser Amichten Sle persantich zustimmen

und wekbe Sie per*5nlich ablehnen:

1. Es kt die Aufgabe einer ieden Frau, Kinder zu

bekommen.

2. Eln Beruf kann elne Frau w auifillen, daB de auf

Klnder machten kann

3. Eine Frau. die ketne Kinder will, 1* ketne ric ige
Fral

7 Jedes Kind ist far eine Frau ein Gescheck Gottes

stimme ich tehne kh

u b

(214   9 1 Ill

(212) 19-1 1-r-]

"14 1, 1 1-i--7

4. Die Frau sollte stch endlich von der Auffaasung befreteo (214) | 9 1 FB
unbdingt Kinder bekommen iu ma,en

5. Nur ein Kind kann dem Itben einer Frau den wahren (21=, 1 9 IIO
Inhalt geben

6. Kinder balten elIte Frau nur daven ab, thre Antagen (215 19 1 1 8
frei zu entfalten und zu verdrklichen

(217) 19 1 1-r--1

8. Kindu stnd & elne Frau mehr ein Ballad ats eine

Freude

9. Die Muttenchift ist far die hau unerUBMch zur Ent-

falting und Vertiefang thier Fbsontichkeit

10. E: gibt wtcttigere Aufgaben fe eine hau. als Kinder
zu bekommm

(218) 19 1 1-8

(219,    

94 1.-1 ri

CDRE
210....

interviewer: BrrTE VORLEP£Nl

CODE:

220.
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221. In der medizintwhen Por:chung opict,t man immer hnuflger von der hanittchen Zeugung und Geburt. d.k,
daB eln Kind nkht mehz tm Muttertelb gezeugt md aug;etragen wird. tondem van cainer Entstehung an

aukrhalb den Metukibes wachet DAs bedeutet, 4,8 jnpmngnis. Schwange,Dchift und Gebwt far dic Frau al

karpe,Uche Aufgabe wegfallen warden.

Dk Reaktionen de Frnuen auf dieoe , alte:ding: noch B der Zukunft liegende * M6gUchkelt id ganz unter*

schieduch. Wetcher der folgenden Meinungen warden Sic zurtimmen und wekhe wlden Sic ablehmen)

Inten•tewer. BrrTE VORLESEN I

dz Irt metne don lehne kh =ent=tdcden

Meintmg ob

1. Es whe Ii# die Fiau (Ine wantchen/werte (221)   9 1 1 8 1 17
DIctchte,ung, Itv Ib auf dic=/m Wege
Schwingerichaft d Gebmt dc: yin*n ab-

gerommen wurdw

2. Duch einc cokh: Zecg=& d Geba C.4.0 19 1 18 1
.Crd, man die A- lier wichtigaer, Auf-

Babc berauben

3. Eine colche Zeug,28 d Gebwt bedeldet (220 | 9 1 17 1

dle Beheimg der mu

4. Elner Frau wmde durch da$ Entfallen von (224)   9 1 8 1 1,
Schwangenchaft d Geburt dech etwu

Wetentlichen fehkn

5. Wenn mw Kinder auf di=m Wege eritugt. (224 | 9 1 1 8 1 17
ta dne hai keine tictlige Frau mehr

4. Bne Schwanger:chaft und Gebut auBC,halb (226) 1 9 1 19 1 7 1
de; Mutterldbes vuc der Rnt, eine tktige
Pflicht er:paren

7, Ich warde eher daa Kind ein/ ederen IWD IS la 1 1, 1
Mutter adop en, als ein Kind groadeken.
daD nuee,halb des Mtterleibes gewach:en itt

8. We,m man *inet hau du Kindugebaten (22m | 9 1   B 1 1, 1
votentholten warde, wc,de &ie dch ab wert-

los ernpflndcn

9. Far dic Binding der Mutter ium Kind td es (224 | 9 1 ja 1 1, 1
undABUch. daa fe es wIbd zu Wen bringt

CODE:

229*....

230. EA gmt ja vieRe Rauen, die aw medizint:chen Granden heine Kinder bekommen kmnen. Wean Ste *elht in

diezz EAge waren. ws witrden Ste din denkca und empfinden Z

Bitte wgen Sie mt. welehi der Megllchkeiten auf dle:ar tide nuf SCe :trtrafa.

ttede../. LISTE 8 VORIEGEN I

(23 
11 | Ich wade :ch, dan,nter kidin wd mich nte damit nbAnden honnen
12 1 En wa,de mir whon :ahr del ausrnachen. aber ich wWde mlch damit abftnden
13 1 Es warde mir nicht viel ausnachen
14 | DIC,de nir gar ntch# autmachen
1 5 Kelne Angnbe
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231 Der Vegang der Geburt ist far die Fr :u immet auch mit kmpertichen Antengingen verbunden. Manche

Frauen tehen dir Geburt ganz gelagen entgegen. andere wider haben Angst daver. Wie W u bet Ihnen,

wein Sie an die Geburt denkeni

(231
1

2

3

4

5

6

Ich babe Oberhaupt ketne Angst
Ich habe manchmal/ein blachen Aogst
Ich babe greae Angt
Ich venucke. gar nicht daran zu denken

Darin denke kh aberhaupt noch ntcht

Keire Angabe

232 Das korperltche und das wellsche Bennden der Frauen it wallrend der Schwanguichalt oft sehr unterwbted-

lich, f# manche ist die Schwanger*chati kerperlich und psychisch efne Behr 90(e Belastung, fUr andere

dagegen Wieder aberhaupt nicht Wie id das bet Ihnen  Bitte sngen Sie es mt anhand die$ex Lete.

Interviewer: BrITE LIBTE 9 VORIEGEN 1

1 Ich empilide die Schrianger:chaft uberhaupt Itcht al, Belashung
2 Far mich ist die Schwangerscha  kaum elne Beldung
3 Fur mich ist die Schwangerschaft manchmal eine Belstung
4 Ich empande die Schwangerschaft als ziemiche Belasting
5 FU' mich it die Schwanger:chaft eine 1ehz groSe Belutung
8 Katie Angabe

233 In leteter Ze[t wird viel aber du Ge:etz zur Schwangenchafts#Unterbrechmg ge:Prochen. Bis jetzt
1/ eine Scilwangcrschafts-Unterbrechung b Deut:chland - von wedgeo Aumahmefillen abgesehen · noch

geetzlich verb ten
Sind Ste der Meinung. daa unser Staat die Untcrbrechung von Schwangersehaften generell ohne linechrink mg
erlauben sollte oder sollte sie geztzltch verboten bletten wie bi*her oder sollte de nur in bestmmten

Fallen erlaubt, anson*ten abu verboten seinl

(233> (233)
1   Eine Untub,wh,ng der Schwanger-   2

schaft sollte nur in bestimmten
Fallen gesetzlich ulaubt sein

NACHSTE FRAGE (234>

1 Die Schwingeachats·Unter-
brechimg solite vom Stant gene-
rell erlaubt werden

3 1 Die sehwangench*ns·unter-
brechung,011 gesetzlich verbo-
ten bletben wie biiher

| 4 | WeiS nicht

1 5 1 Keine Ang.be

LW£rTER MrT RAGE 235

(232)

1

V
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234. In welchw der kier auf diesem Kottenuts Bufgefuluten Fate *011* der Steal Ber Meinq nech eine

Sehwa enchaftrunte:bmchung gemt:lich ezlaubeni

Intentewer. BYTTE ROSA KARTENSATZ VORLEGEN I

(23 
(b) 1 y   Wear, dan ervortete Klnd die wkirchaAUc  Situntigo der Familie gefan:den

w#de

(4   x j Wenn das Kind in den Wechallahren gerevgt wwde und die Mutter zu alt m
fur dao Klnd

(4 | 0 1 Wenn dai Kind na du Mdiz Ebethaapt nlcbm govew:ki tr rde (18. V€nagta
der Methods ds -empnmgnt:fre ten Tege-)

(1* | 1   Weno der Genmdhettnudand der Mi/ter durch die Sehwangenchalt genthrdet
,ware

(D | 2 1 Wenn bereas 1 zpullcb oder geittiB behinderte Kinder gebmen wwden und die

gleichc Gefib f# das ingebince Kind bed#de (m. B. vererblichi Geider

bankbdkn. Mongotte. Vater 18 Tlinken

<10 1 3   Wenn der Ge*undhduzuctand det Kindes go tudet wh (z. B. durch Rateln.
Tabletten etc.)

(0) I* | Nw tm 1. Schwangenchabmead

(0 |S   Wenn die Rheal#Faktoren der Ettern gickt gusnmmenpacwn und dadurch

Kernp it tionen entaehen koanten

(* 1 8 1 Nw bii zim S. Schiange,rehan*nx=al

(t) I, | Wenn cia weiteres Kind die Hau*au und Mirtter arbeitsneig *u xehr beladen
wilrde

M le | Wein da Kind duich Notzucti gezeigt wude

  9   Keine Ang*be
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1

236

1 Eine SChwangersehaft kinn f& dne hau angenehme und ¥entger angenehme Veranderungen des tagikhen
kbens mit ich b:ingen.
I/h hibe hier eine Liste, auf der punkte verzetchnet dnd, die von tchwangeren Frauen oft als se# starend

cder Bogar belastend bezeicbnet werden. Bitte sagen Sie mir. wetche dieser Punkte moglicherwej auch

bei Ihnen zutreffen. Es genugt. wenn Sie mir den jeweiligen Buchstaben der Aussagen nennen.

Intermewer: BYTTE LISrE 10 YORLEGENJ

(235)

1 5   (A) Es gibt durch die Schwangerschaft Schwieriglwiten mit den Eltern/

Schwiegereltern

1.*   (B) Mein Au,ehen wahrend der Schwangerschaft ist ein Problem (2 mich

1 0 1 (C) Dwch die Schwangenchaft habe ich Schwierigkiten im Beruf

  1 1 (D) Dwch die SchwangerschA  eten banztelle Sorgen auf

1.2   (E) Mein Ehepartmer hat kein Verstandnis fur die Probleme der Schwanger-
whant

1.a 10 Ich habe durch die Schwangerschaft k per]tche Beschweruen, die sch

ali belztend auswirken

1 4 ICQ Meine seeli=he Verfaaung mactd mir pu schaffen

l.6 | (H) Mich stan imrner wieder die Rackdchtilosigkett der Leute einer

whiallgeren ttai gegennber

  (I) Der Haushalt [a fi  mich durch die Schwangerschaft sehr be:chwernch

geworden

17 1 (A) Dz Gerede der Ieute ist starend

18 1 Keine Angabe

236. Die Kbdererziehung lit ein Thema. uber das ganz unterwhiedliche Meinungen b tehen. Manche halten

die Fiziehung eines Kindes fitr eine mhwierige Sache. ar.Jare dagegen halten de Rk gar nicht schwiertg.
Was meinen Sie personlich dazu2

(230
1 1 Ich glaube, daB die Erziehung eina Kindes whI leicht bt

12 Ich glaube, 418 die Dziehong einej Kindes ziemlich leicht ist

13 I kh glaube, daB diet Erziehung cine$ Kinde, nieht ganz letcht, aber auch ntcht so

1 4
Ihwierig id

I kh glawbe. daB die &=tehmg eines Kindes ziemlich whwledg itt

IS 1 Ich glaube. daB die Erziehung eines Kindes sehr *hwterig ist

1 8 1 Kebe Angabe
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237 7.urn Problembet, Emp<*nr'in, Schw agerchaf and Gebut geha:t auch das Thema  Empn:ngnirverhmmgr
mitter. Obes die Anwead,mB m Fm#Angelrvexh*mgwnittela lunn mm ver=liedener Anikht =14 Sind
Ste Per*,11.h mI .de: gegen dte Anwindung vin Empfangnirverhmunginittem,

(231) (237)
1 I damr | 2 | dagep

wm& Mrr RAGE 238 WETTER MIT RAGE 239

(237)
1 3 unent:chleden
14 1 108 nicki

1 5 1 leine A"gabe

wm  Mrr MAGE 240

238 Aw wckhen Graden :ind Ste Al die Anwendung vm EmpRngnirVe,hmungNnit*elm

(238)
1

2

3
4

6

6

nui Tsmdhettlk:kn Gr/.A.-
aw religia=er Obe:zeugmg
aus wirts=hailichm (ananziellen) Grmiden

M=tigej
weia nicht

tilne Ant,ort

239 Aw weleten Gi#den did Ste Iegen die Anwindwig van Empflagnli-Vexhatungarnittelni

(230
1

2

3

4

6

aus gentndbdulehen Ganden

a. religio:er Obs:zeugq
niz wirt:chiltlktm (linmetellen) Granden

*on#ige,
weiB nich£
ketne Antwort

240 Wetche Verhiltur€*nuttel hiben Ste/It  Mann im let,kn Jah bent/1

(240)
1

2

3

4

5

(1

7

keine
Pine

met:ten  Fruieriativ (Gummi, Dbeniehe:)
meister, Coit:a intent 0w (Rnclateher. ve,her exteigen)
metrter,8 *empnlignisfrele Tege 
meiztens Pinar Iging. de: pom A,u angepent wird. :enxt elizwitien)
meld€mi andere

! Sea..
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241. Nun Ir elnem anderen Theme:

Es id ja auch Aufgabe du Regierung, die Beflkinmg uber allgemeine und ipeztelle Ekigen der Familien-

politik zi Bformiewn. Sagen Sic mk bitte zu jedem dieer Amfle. dic tch Ilmen nim vorlezen werde, ob

die Regierung Ihier Metnung nach deaber jeweils zuviel, genfigend oder mangelhart informied.

Interviewer: PUNKTE BITTE EINZELN VORLESEN !

Me Regierung informfert daifber:

zuviel gentlgend mangelhaft

4 nagen der Familienpolitik allgemein (241) 19-11 8 1 rr--1
{Schutz md Farderung der Famitte)

b. Fragen de: Ge:chlechtemiziehung (242) 19--11_  1

C. Frob/me der MUHer/hab und ha- (243) 9/1-6
gen des Mutter/chut/es

d. Probleme der Kindererziehung (244) 02 18 1

e. Meglichketten der Ezzieb /Esbera- (245) r 9 -1 1 8 1 7

tung

r. Maglichketten der Eltembildung und (244 FF--1 1 8 1 7

-beratung

Interviewer: WENN BEI KEINEM DER PUNKTE
ZU JEDEM DR

a - f "mingelha  ANGEKREUZT
HIER EENGEKREUZ

WURDE: WETTER MIT FRAGE 310
TEN PUNKTE D[E

ENTSPRECHENDE

FRAGE VON
2478 f

STELLEN

Interviewer: ACMUNG I DIE FOLGENDE FRAGE NUR ZU DEN MINKTEN VON n f STELLEN, DIE OBEN ALS

"mangelhaft" EINGEKREUZT WURDEN !

BrrTE LISTE 11 FOR ALLE PUNKTE a - f VORLEGEN I

247. Wenn Sie meinen. die Regierung sollte die Bev61*crung uber einzelne Fragen der Familienpolitik be':er
informieres, wie solite da, denn fur die einzelnen Fragen gexhehen)
Sagen Sie es mit bitte anhand dieset Lide,

a. Wie sollte dz *b hagen b. Wie solne das fk Fragea
der Fammeapolilik allge- der Geschlechtererztehung
meta ge=hehen g gercheher p

Informatton gewanrht:

(247) (248)
1 abu das Femsfthen 1

2 in den Nachrtchten 2

3 Uber die Zeitung 3

4 durch Brosch#m der Regierwg 4

5 durch pressekonfrenzen 5

6 durch Anzeigen du Regierung 6

7 du:ch Intervews Init dem Minister im Femehen 7

8 anderes 8
9 twine Angabe 9

Fortsetzq nachite Sette
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241 c. Wie some da mit Robtemen

der Muttem.·haR ed Fragen des

Mutter:chitzes ge:chehen 

-PL-
2

3

4

, 5

6

8

9

Information gewaniht:

d. Wic :011£ 44 m# Problemer.
du Kindcrerziehung ge-
schch.ni

Ober da$ Fern:ehen

in den Nachrichten
uber die 7 eitung
durch Brrch(tren dir Regiering
dutch Pregekonfetensen
durch Anzeigen der Regieru£
durch intervic, 1 mit dem Minkter im Femihen

andera

1.ine Angibe

e. Wie pllte dan mit Meglich 
keiten d/r Dztchung*ber 1%
ge=hehen 7

In crmation gew*w ht:

_3ES£LI-

2

3

4

f. Wk wtlte dai mit M41tch-
keiten da Etternbildw8 wd

·betatung ge,rheheng

ilber daj Fern:ehen
in den Nachrichten

ubet di, Zeitung
dutch BrOD-heen der Regierung
durch Pretylum(ueawn

durch Anwigen der Regierung
dwch Interdew* mit dem Mintter im Fern/hen

anderes

keine Angabe

-AShEL--

2

3

4

5

6

7

8

9

80.2

6
7

8

9

(251
1

2

3

4

6

6

7

8
9
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18

Ich mechte Ste nun noch um einig. Angaben fb ctalirticche Zwecke bitten:

410. Gachlccht:

(410 (410)

1 8 1 weiblich 1 9 1 mmanllch

411. Def ich f,Ign. wle alt Ste dndl

'e'll 1 ET:
413. Famitlendend:

(410 (41  (41%
4 1 vc:h=intet | leing Kinbc

1
  i. 3"   ".t  ..ET  

 

' .
WErr ER MIT RAGE 419

414. Sind Sie per#*t oder m gut wic vcriobil

(414
17 I ja
IB 1 neta
19 1 ke# Ar,80be

1
WEHER MIT FRAGe 419

415. Wezen Ste ve dltiez Ehe :cbcm etrtrnd ve/#knlet,

(415) (415) (415) 1
17 I Ja 18 I nein 1 9 I leine Angibe

416. Wte lange and Sle mit ihem C Jetzlgen) Ehe: artne: ve,11*trat i

<410 (416)
Y 3 Moncte 4 4 labe

X 6 Monote 5 5 Jahre
0 9 Monate 6 8 la/le
1 1 Jahr 7 7 * grade
2 2 3*be 8 10 Jolue und lange
3 3 Pke 9 l,elne Agabe

417. Alter de2 Ehement=i

Jahze CODE:

417.....

418, .
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F -

419.

C41 
4

5

6.

7

8

9

volk=elmle (=d Beruf=chute) obe abgeteblotene l re/Beruhawbildung
Vollu:chule ma abge:qblecener l£hre/Bcrufwalbildung
Mit:ettctrule/Oberihile ohne AMti/me *hlige Fech:chile/Han#elgcbule
Abitzr
Hock=kil'/Unt,w Ilt
keine Ariabe

420 S£nd Sle In Ihrem Hamhalt dle Hum#*

(420
1 9 I ja
18 I neb

19 1 kdne Angabe

421. Konfosdan:

(421)

Iv
IX
1 0

11

12

1 remi:ch-hatholizeh

Cvlmgelitch
andeze Konfusion

| kclne Knfession
1 keine Angabe

422 Sind Ste berufstalgl

(420
| v 1 14 volt beruhtlug

x 1 14 nm tetlwel:e benitmg im

bemam ge*ieb

| 0 I ja. mithelfend im eigenen
Betrieb

vorobergellend obeiblo 

WErrm Mrr FRAGE 423

(424
1 2 1 Meta. 4 Besifumbildung, da

:clltiemkh Fachwhulen age-
werbliche Benife

1 3 1 =in. in Schilimbi d,mg.ein-
sct,lieanch Univerittit, Hoch-

schuler. Ak*demfen

| 4   nein. nicht be™flatige Rember.

Per,dinbe im Ruhestand

1 6 1 nela. nicht be™fiatig. z. 1.

  "a=··en ohne Ber·'···==,

1 6 1  ine Ang,be

1
Wem Mn' RAGE 425

We]che Schule haben Ste zuldit beweht. ich metne. vekbin SchulabschluB haben Ste,

It

V n
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423 Welchen Bemf kn Ste zur Zelt nus, 1 425. 4.khsm Benf ubten Sit Buitzl , 7

Selba*dige
,425)(423)

| 9 1 Klet=,e Selb:tandlgi 7.. B. Fin,klhARdk, mil klelnem Ge*hl 1 . Hand· 1 , 1
perke:)

| I   Mittlue S=89*dige tz. 9. Fimithkab mit gionim Gethlit. Haupt,vt- | x

 cter

  0   Gitfue Salbaandlge (48. Fad*be:itieo

Angeneike

| Awfukede Angestellte (5. B. Kontorict. Verknufm

1 2 1 Quita*kite Ang,dillte (=. B. auchhilte,. Knoterer)

1 3 1 Uitende Ange:tellte (z. B. Abtellunpletter. Prol,wit. ngentew. Direkto,0 1 3

Bearik

1 4 1 Unt= a:*mti (t & Obe,1$keth *30=hlkalkt#

f 5 1 Mittlee Beannte (bi, /,mt,nian wa Anes= elneehtle#lich>

  6 g HOhere Beamte {ab Regicrw,gnat eln:chlitaliclo

Arbeiter
(424)

I y 1 Ungetemts Nbeite,

| * 1 Aegalimts Arteitez

1 0 1 Gewahnliehe Facharbetter

| 1 | Hachst qualifzterte Facharbeiter

Selb:tandige Landwirte

  2 1 GrCOC (20 hn/80 Mergen md mehn

1 3 1 Mittlue (5 ha/20 Mmgen bu unter 20 ha/BO Mo,geN

  4 1 Kletae (bi, unter 5 ha/20 Morgen)

S..1rt 2e

1 5 1 Rele Ft,via. wib:tand%= Al,dem,Jer

r S I  a= Ang*,

WEITR MZT RAGE 427 WarrER MiT FaAGE 429

164

1

10 1

1 1 11 1

1 2 1

1

14 1

1 5 1

I e 1

(420
I, 1

1/ 1

1

11 1

1 2

1 3 /

1 4 1

Is 1

le 1



427. Hobert Sle vor. nach der Geburt Ihres Kindes weiterhin berufdnug zu bletben. oder werden Ste far einige
Zeit oder far ganz Aufhamn zu arbelteni

1  7" 1 £ch w.de inx anige z•it

(427)

IS | 1ch werde weitwhin berufutg
aufUren zu arbetten btetbeo

1 8 | kh werde aw noch halbtag,/tell-
wet= arbeiten

1 7 j ich werde gane aufharen zu

nibe:item

1 8 1 ich welB nach nicht

V 1 ,2 1 kine Angabe

NACHSTE RAGE 4WErrm Mrr RAGE 429

428. Wie Iange wolkr Sic mit der Arbett in Ihmm Beruf mazetzen,

(428)
1 ein viertet Inhr
2 ein halbes Jahr
3 ein dreivierttl Jahz
4 1 Jah
5 2 Jahm
6 3 - 6 Jahre
7 7 Jaue und unger
8 we 8 noch nicht
g kelne Angibe

429. Smd Ste der Hauhaltung,vetandi

(428 (42 

1 1 1 nein 1 2 ja

l. 1 3 1 kne Angabe

NACHSTE FRAGE (430 l#wErrER Mrr FRAGE 433
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430. Wetclun Bunf obt/ubtc der Haunhaltungsvorted nul

Selbrtendige
(43 

Iy | Kkinere Selbiandige (z. 9. Elnl:elhtindlcr mit kleinen Gechillt. Handwerke,)
1 * | Mittlcre Selbdandige (I. B. einzelhandle: mit grieem Ge:ch£ft. Haupticrtzete,)
10 1 Greeere SeIbitandige (z. 8. Fabrikbe:itzeo

AnRecteitte

11 | At=i hrende Anged*llte (4 B. Kontcd:t. Verl:!lufe 
12 1 Qualiazlerte Ange:tellte (z. B. B=hhatter. Kcmlereo
13 klecids Angestellk (4 B. Abtelluns,littcr. Rch/id. a,genieir. Dl,elto:)

Ce=.tt

1 4 Untere Beamte (ba Oberce!:retir ein:chlieelich)
15 Mittlete Bearnte (bia Amtmann und Acecor eincehlkArkb)
16 Hahere Beamte (ob Regierungirat einzehlieBlich)

Arbatter (auch kndwirtichaftlkh* Arbetter)

(438
l y Ungekrrte Arbetter
1 . 1 Angetentte Arbdtez
10 1 Gewabliche Fachabettzr
11 | Hacha qualinzate Fachmbetter

Selbundige Landwirte

12 | GroOe (20 ha/80 Moigea tind meho
13 | Mittlue (5 ha/20 Marger, bli :mj:/ 20 ha/80 MegeN
14 1 Kletne (bli unter 5 ha/20 Morgen)

ScmtiRe

I: hete krufe. relbstandige Akadern[ 
Ketne An8abe

432. Weklin Seblab:chlin ha der Hnis 182#ungnvi,land 1

(482)
1 Volkcehule (wd Berufgchule) oke abge:chlowene tehm/Beruf,ati:bildmS
2 Volkwihile mit abge:chlowener IshIe/Beruf,autbildung
3 Mitteknhule/Obercchuk orme Abitm/mehrjnhige Fach:cbule,4iandelcchule
4 Abltw

5 HoehwhilleAmiventtU
6 keine Angabe
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434 Wieale Peromen - Kindet und ewechine *u immen - teben in ntrem Ho hon, Ste :elbt mitet,ge-
mblo=en,

(433)
1

2

3

4

5

6

1 l

2I

3 Pez8onen
4 Perionen

5 Peis"o

6 Per:onen

(433)
7

8

9

0

*

V

7 Personin

8 Per*men

9 personen
10 persomen

11 Personen und me],r

ketne Angibe

434 Auf die:er Liste sehen Ste elna Aufstellung von Hauhaltz*ypen. Snhic. Sk *tch die Uate bltte ganau an

und sagen Ste intr dann, zu welchem Hau,halttngstyp a fami le gehazt, in der Sic leben.

Interviewer: BITTE USTE 12 VORLEGENI

(4840

l:
3

14

I 5

16
17

HAUSHALTUNGSTYP
| Junge I£li (1-2 Dwach*ne unter 35 Jahien. noch keine Kirfder)
1 Junge Familk (1-2 Imtgere £ wachiene wd 1-2 Kinder untir 8 3*hrep
1 Normale Farniik (1-2 &Wacbsene und 1-2 Kinder Ober 6 Jahre. aber in

wirtschailkiter At>hangigbit im HauQ

| Erwarbsene Familie (3 und met,r awa-hy•rt,)
1 Xltere i trte (1-2 E,wachkene ilbu 50 Jaltre,0, ketne Kinder (meht) im Haus

| Solidge (z. B. legge:ellan tiber 35 JahreN
1 Keine Angabe

435 EwaIten Sfe Ihr erstes Kind oder haten Sle whon ein oder mehrem Kinderv

(435)
1

2

3

4

6

6

habe schon ein Kind

habe schen ziwel Kinder

hat,e whon drei Kinder

habe schon vie Kinder

habe whan fanf Kinder

babe whon spe.hi Kinder

babe me)/ 813 4/ben

Kinder1
NACHST£ FRAGE (436)

1 9 1 *inc Ang•be

- WETrm Mrr RAGE 445

(435)
1 8 I e.warte mein eriti Kind
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436. Wiedak Jungen amd wievieli Mlldchw haben Sie. bzw. wean Ste nu J Kind haben: id a dn Junge
cd// ein Mn4chen)

An..ht der /ungen: Anzahl der Madchen:

(430 (437)
1 1 Jungen 1 1 Mndchen
2 2 Imigen 2 2 Madch"
3 3 Ju'lge 3 3 Madchen
4 4 Jungen 4 4 Madchen
5 6 jungen 5 S M Kdch..

6 6 und mehr Junge. 6 6 und mehr Madchen

(434
I y I ketne AMabe

438. Sagen Sk mir bitte noch, Wie alt Ihre Kinder *ind (bzw. wic nk 16 Kind W). Wieviele davon gind
unter 1 Jaht. unter 2 Jahren.unter 3 jahten usw.

Interviewer: ACETUNG: FALLS EINMAL DRILUNGE GENANNT WERDEN SOLWTEN. DANN EXTRA VERMERKEN j

AnzaW der Kinder:

bi* 1/ahr bh 2 Jahre bt, 3 John

(438) (430 (440)
g 1 1 Kind I 9 | 1 Klnd 9 1 1 Kind
8 1 2 Kinder 18 2 Kinder 8 1 2 Kinder

4 5 Jahre 6 - 10;ahm 11 - 14 Jihre

(441) (442) (443)

I: | 1 Kind I: | 1 Kind
2 Kinder | 2 Kinder I: 1 1 Kind

1 2 Kinder

15 )ke und alter

(444) (444)
7 1 1 Kind | V | hine Angabe
B 1 2 Kinder

445. Dari £ch fragen. in walchcm SchwangencharMonat Ste stch jetzt befLndenl

(445) (4451
11 1. Mcnat 16 1 6. Manat
12 1 2. Monat 17 1 7. Monat
13 1 3. Monat 18 1 8. Monat
14 1 4. Monat I 9 1 9. Monat
15 5. Monat
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446. Wkd das Kkd, das Sic jetv£ erwm·ten. von Anfang an ein eigenes Zin /er Rk stch alkine haben, ader

wird es dij Zimrner mit efrtem oder melieren Geschw: tern te[len. oder lit Ln Ihrer Wolminig ktin Kinder-

zimmer vargerehen 7

(440

3 des Kind wid von Anfang an ein eigenes Zimmer fik  ch allelne haben

4 da Kind /frd das Zimmer mit einem Gethwiste*chen teiken

5 883 Kind wlrd dai Zimmer mit E  Geschwistern tetten

6 du Kind wird du Zin,mer mit did tatd meti Geschwistem teilen

7 in der Wobnung W kita Kinderzimmer voibanden

8 vele .ocb nicat
9 keine Angabe

447. Wie ist dus in Ihem Hauihalt: wieviele Personen tragen zorn Haushaltidnkommen bet, 2 ej, daB diese

personen set t verdienen, oder durch ein Enommen aus Renten, Pensionen. Mieten und detgteichen dazu

bdtrageni

(447) (447)
12 1 2 Personen 11 1 Pe,Kn

la I 3 Personen
14 1 4 Personen

15 5 Perionen und mehr

1
NACHSTE FRAGE WErTER Mrr RAGE 454

448. Wer,n Ste elnmal allej guaammenrechnen, was die einzelnen Personell einschlieBUch des Hauptverdleners
hter in Ihrem Haushalt an Einkommen haben - also neben dem EInkommen aus beruflicher Tltigkeit auch

Einkommen aus Rcnten. pendonen. Mieten, Zinsen und dergletchen - wie hoch ist dann ungeflbr dai

monattiche Netto-Elnkommen, das Sit alle zusammen hier im Haushit haben. Netto-Einkommen li also

aut der Betiag. der nacb Abzug der Steuern und der Abgaben zur Sozialversicherung ilbrigbleibt E, genugt.
wenn Sie den Buch aben der zutreffendeo Gruppe nennen,

Inteniewer: BITTE USTE 13 VORLEGEN Z

(A) unter DM 250,--
2 (B) DM 250.-- bis Unter DM 400,--
3 (CD DM 400.-- bis unter DM 600,--

(D) DM 600.-- bis unter DM 800-
6 (E) DM BOO.-- bis Unter DM 1.000.--
6 (f) DM I. 000.-- bfS unter DM 1.250,--

(G) DM 1.250,-- bis ater DM 1.500.--
8 <M DM 1.500,-- bis unter DM 1.730.--
9 (D DM 1.750,-- bis unter DM 2.000,--
0 (K) DM 2.000,-- bis Inter DM 2.500,--
X (14 DM 2.500.-- und mehr

weiB ntcht

FAUS *wem nicki" NOTIEREN UND NACHFRAGEN:

BrrTE, SCHATZEN SIE EINMALI

(449)
1, 1 keine Angabe
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- durch Derufaulglteit oder aus mderen Baz[ en -:450·  dj' ufalve. in wther H,ki, CNeto·ktragl)
Sk t,crinUch nuch ein eigen= Einkomicn haben

Bitte gen Ste w mir vieder anhand dicer Ucte.

Intertewer. WIEDER LSTE 13 VORLEGEN 1

(A) unter DM 250.-·
(B) DM 250.·-
{C) DM 400.·-
Cm DM 600,--
CE) DM 800,--
(F) DM 1.000,·-
(G) DM 1.250.--
(W DM 1.500,·-
CD DM 1.Mo,--
(19 DM 2.000, •

(4 OM 2.500.--

Ms der DM 400,--

bis unter DM 600.-

bii unter DM 800.--
bio unter DM 1.000.-
bin unter DM 1. WO:-
Ek czter DM 1.aCO.--

bin =itct IM 1.750.--

blo untcz DM 2.COO,·-
& untcr DM 2.500. -

ed meh 

I babe Izin elgenei tinkimmen

I ketne Angabe

452 Kannen Ste mt bitte nuch sagen, wle hoch etwas das mennlache Netto-Einkommen des Hauptierdlenm
(= diejcnigc Perin. die am meisten zum Unterhnlt dca Hiuthaai beitragt) Ihre, Hauiholts nech Abzug der
Steutm ud Sminventcherung W7
Wekhe 6*uppe me:er ucte tzim zw

Interviewer: WIEDER USTE 13 VORLEGENI

(A) unter DM 250.--
M DM 280.-- bit Mter DM 400.-·

ic) DM 400.-  bb unter DM 600.--

(D) DM 600.-- bi unter DM 800,··
(D OM 800, -• bi, unter DM 2.000,--

(F) DM 1.000.- - Wi unte: DM 1.280,--

(G) DM 1.254- ba unter DM 1. 600.·-

(14 DM 1.500.-- bu unter DM 1.750, -

CD DM 1.750.-- bio unter DM 2.000,-
(10 DM 2.000, -- big unte DM 2.500. · *

(4 DM 2.500, -- und rwhi

weiD nicht

FAUS "weLD nickt- Nar IEREN UND NACHFRAGEN:

BrrTE, SCHXTZEN SIE UNMALl

1 keine Angnbe
) WWER Mn: RAGE 4561
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464. Kenmen Sie mir bitte noch sagen. wie hoch das monatliche Netto* Einkornrnen Ihres Haushalb nach Abzu8
der Steuen und Sozialversicherung ist,

Inter,·iewer: BITTE WIEDER LISTE 13 VORLEGEN!

(454)
1 (A) inter DM 250,--
2 Cm DM 250.-* bis unter DM 400.--
3 Cg DM 400.-* bis unter DM 600.--
4 (D) DM 600,-- bis Inter DM 800.--
5 m DM 800.-- bis unter DM 1 .OOO.--
6 (F) DM 1.000.-- bis unler DM 1.250.--

7 (G) DM 1.250,-- bis inter DM 1.500.--
8 {W DM 1.500, - bis unter DM 1.750.-
9 (D DM 1.750.-- bis unter DM 2.000.- 
0 (K) DM 2.000,-- bis untu DM 2.500,--
X (4 liM 2.500.-- und mehr

(454)
I y 1 wela ni/ht

FALLS "welB ni,ht" NOTEREN UND NACHFRAGEN:

BITTE, SCHATZEN SIE EINMAL!

(455)

[ , 1 keke Angibe

CODE:

466. Tag des Interviews (Ditum): 466.....

457..

Name und Adresse der bcfragten Person:

Name, Vomame

Wohnort, Postlcitzahl

StraBe. Hausnummer

CODE:

458......

459......

460..

461......

462'......
463.......
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