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Zum Inhalt

Die Kampagne FAMILIE - JEDER FUR JEDEN lauft seit 1978 mit

breitem Einsatz von Medien und Botschaften.

Die begleitende Aktionskontrolle dient einerseits der Bestandsauf-

name des Bisherigen: Was wurde bisher erreicht? Was wird durch

die Kampagne bewegt?

Diese Zwischenbilanz ist aber nur ein Teilziel. Vor allem geht es

um die kritische Bewertung bisheriger Strategien und die Bereit-

stellung von Material als Planungshilfe fur die optimierte Fortfuh-

run g d er Kampa gne.

Der vorliegende Bericht ist im Zusammenhang zu sehen mit dem

Materialband, der gelegentlich der mundlichen Prtisentation im April

1979 ausgehandigt wurde. Weitere Ergebnisse aus der Folgezeit

sind eingearbeitet.

Da es sich hier nicht um eine abschlieBende Bewertung der Kam-

pagne handeln kann, (iberwiegt in der Berichterstattung der Aspekt

der Planungshilfe. Besonders in den Vordergrund gestellt sind grund-

legende Fragen zu Inhalten und Strategien, welche sich bei dieser

Basiskampagne der BZgA erstmals stellen.
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I. EINFUHRUNG

1. Ausgangslage und Zielsetzungen der Untersu-

chung

1. 1 Kurzbeschreibung der Familienkampagne

Die Situation der Familie, die Anforderungen an die Familie und

die Probleme im familiaren Bereich haben sich gewandelt. Die Ver-

anderungen der Umwelt sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht als

auch hinsichtlich der konkreten, gegenstandlichen Lebensbedingun-

gen tragen dazu bei, daB uberlieferte und - in einer anderen Um-

welt - bewahrte Mdglichkeiten zur Problem16sung und Selbsthilfe

nicht immer ausreichend und wirksam sind.

Die Familie pragt im Rahmen der Sozialisation in mat3geblicher

Weise Wertorientierungen, Einstellungen und Verhalten des Kin-

des. Die Sozialisation in der Familie ist entscheidend fur das spii-

tere gesundheitsrelevante Verhalten. Ein wichtiger Ansatz der Pri-

marpravention muB deshalb in der Familie liegen.

Die Kampagne FAMILIE - JEDER FUR JEDEN setzt genau hier an.

Seite Mitte 1978 wurden Qber eine Anzeigenkampagne die Broschure

, ,Familienbilder" und das Familienfragespiel folgende Ziele nach-

verfolgt:

e Problematisierung eingefahrener Verhaltensweisen in der

Erziehung mit dem Einstieg uber Alltagsprobleme, die sich

in vielen Familien stellen.

e Die Ermutigung der Familie, die Verstarkung des Selbst-

vertrauens und der Selbsthilfekraft.

e Die Anregung zum Nachdenken und zur Diskussion iiber fa-



miliare Probleme, L6sungsm6glichkeiten und Entscheidun-

gen in der Familie.

Wahrend die Anzeigenserie sich primair an die Familien selbst wen-

det, ist die Broschure als Basismedium der Kampagne vor allem

1)
fur Multiplikatoren gedacht.

Gemeinsames Merkmal aller Bemuhungen ist, daB mehr bewuBtes

Wahrnehmen von eigenem und dem Verhalten anderer angeregt wird,

dag die Voraussetzungen fur mehr Gesprach und gemeinsames Ent-

scheiden auf unterschiedlichen Ebenen geschaffen werden.

Die Kampagne schlieBt die psychischen und sozialen Aspekte der

Gesundheit und des gesundheitsrelevanten Verhaltens ein. Sie be-

rucksichtigt auch soziale Beziehungen und Umwelteinflusse (sozia-

le Faktoren im weiteren Sinne).

Einzelne Aspekte und Fragen des gesundheitsrelevanten Verhaltens

werden nacheinander (Anzeigenserie) oder gebundelt (Broschure)

dargestellt. Insofern handelt es sich hier um eine Dachkampagne,

in die alle Arbeitsschwerpunkte der BZgA integriert sind.

1.2 Teilziele der Kampagne in 1978

Ab Mitte 1978 wurden in 3 B16cken Anzeigenmotive in der breiten

Presse geschaltet. Neben der jeweiligen Botschaft enthielten diese

Anzeigen die Aufforderung zum Bestellen von themenbezogenem In-

formationsmaterial der Broschure.

Operationale Teilziele dieser ersten Phase sind die erste Sensibi-

1) Der hier verwendete Multiplikatorenbegriff ist nicht ausschlieB-

lich an professionellen Merkmalen orientiert. Im erweiterten Sinn

sind alle die Multiplikatoren, die aktiv helfen und/oder zur Weiter-

verbreitung von Meinungen, Anregungen usw. beitragen.
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lisierung der breiten Offentlichkeit, das Erreichen.einer gewissen

Prasenz in der Offentlichkeit, das Erreichen von Wahrnehmung und

erstem Verstandnis der Kampagnenanliegen in m6glichst groBen

Teilen der Gesamtzielgruppe.

Eine wichtige Eigenschaft der Anzeigenkampagne ist der Zielgrup-

penbezug der Einzelmotive. Jedes Motiv wendet sich uber ein spe-

zifisches Thema aus dem Alltagsleben besonders an Teilzielgrup-

pen, die sich bzw. Aspelcte ihres Familienlebens hierin wiederer-

kennen. Interesse soll aber auch bei denen geweckt werden, die sich

durch den jeweiligen "Aufh:inger" in der Headline nicht persanlich

angesprochen fuhlen.

Dieses Funktionieren ist wichtige Voraussetzung dafur, daB via

Wahrnehmungsverstarkung eine Gesamtwahrnehmung der Kampa-

gne begunstigt wird, gewisse Erwartungshaltungen an "Fortsetzun-

gen" aufgebaut werden und sich ein Versttindnis fur die Gesamtkam-

pagne herausbildet.

1.3 Zieleder Untersuchung

Im Gegensatz zu Effizienzkontrollen, die nach AbschluB einer ge-

schlossenen Ma13nahme Wirk- und Erfolgsgr6Ben erheben, handelt

es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine begleitende

Aktionskontrolle. Ihre Ziele sind zu unterteilen in strategi-

sche und konzeptive Fragestellungen.

e Strategische Fragestellungen sind z.B.: Welche

Bev61kerungsgruppen wurden mit den belegten Medien bzw.

Mediakombinationen erreicht? Wie viele Beriihrungen bzw.

abgesicherte Kontakte wurden erzielt? Welche Faktoren (me-
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dia- und gestaltungsbezogene) beeinflussen das erzielte Re-

sultat? Wie wirkt sich die blockweise Schaltung im Zeitab-

lauf auf Wahrnehmung und Verstandnis der Kampagne aus?

Gestaltungsfragen usw.

e Konzeptive Fragestellungen sind z.B.: Interesse,

Verstandnis, Bewertung und Verarbeitung der Gesamtk n-

pagne und einzelner Motive? Relevanz der Botschaften fur

die eigene Familie? Wie wird die Kampagne eingeordnet und

welche Anst68e kann sie bewirken? Wo im einzelnen sind die

aktuellen und potentiellen Beruhrungspunkte zwischen Kam-

pagnenanliegen einerseits und dem selbstempfundenen Fami-

lienleben andererseits? usw.

Einleitend wurde bereits festgestellt, daB es hier nicht um eine ab-

schlief3ende "Bilanzierung" gehen kann und soll. Die Funktionen bzw.

Nutzen der vorliegenden Auswertungen sollen vielmehr folgende sein:

e Bereitstellung von Zwischenergebnissen zum bisher Erreich-

ten.

e Antwort auf grundlegende strategische Fragen, die mit dem

Einsatz von Anzeigen in dieser Form verbunden sind.

(Hierzu ist anzumerken, daB entsprechende Richt- und Pla-

nungswerte aus der wirtschaftlichen Werbung nur in sehr be-

grenztem MaBe ubertragbar sind. )

e Bereitstellung von Ergebnissen, die fiir die inhaltlich-kon-

zeptive Planung der nachsten Schritte relevant sind.

e Insgesamt gesehen uberwiegt also der Charakter der Pla -

nungshilf e fur den weiteren Fortgang der Kampagne.

Das methodische Instrumentarium wurde entsprechend diesen Zielen

und Funktionender begleitendenAktionskontrolle angelegt.

-4-
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2. Methodischer Aufbau

2.1 Gesamtuberblick

Wie die folgende Abbildung (siehe nachste Seite) zeigt, wurden im

bisherigen Verlauf der begleitenden Aktionskontrolle vor allem zwei

Instrurnente eingesetzt:

e Eine Serie von 3 Befragungswellen in Reprasentativstichpro-

ben. Diese Befragungswellen waren zeitlich so gestaffelt, daa

sie in einer sinnvollen Beziehung zu der Schaltung der Anzei-

genb16cke bis Ende 1978 stehen. Diese Erhebungen bezogen

sich schwerpunktmaBig auf die Resonanz der Kampagne in

der Gesamtbev61kerung sowie auf die Beantwortung der grund-

legenden strategischen Fragestellungen, die mit dem Einsatz

von Anzeigenlcampagnen in diesem Feld verbunden sind.

e Eine qualitative Analyse in der Zielgruppe Familie, im Rah-

men derer die Aufnahme und Akzeptanz von Medien und Bot-

schaften, mediendidaktische und Gestaltungsfragen und die

erwahnten konzeptiven Fragestellungen zu bearbeiten waren.

Die ersten Ergebnisse wurden im April 1979 mundlich pr sentiert.

Der vorliegende Bericht schlie8t bereits die Befragungsergebnisse

der 3. Welle ein, welche im Rahmen der Jahreserfolgskontrolle

der BZgA erhoben wurden und Anfang Juni 1979 erstmals vorlagen.
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2.2 Quantitativ-statische Analyse der Erreichbarkeit von Bevolke-

rungsgruppen und der Resonanz der Kampagne in der Gesamt-

bevalkerung

Im Rahmen von 3 Reprasentativbefragungen wurden folgende Frage-

stellungen erhoben:

• Leserkreise der Medien, in denen die Anzeigen geschaltet

wurden.

• Gestutzte Ruckerinnerung an einzelne Anzeigenmotive.

e Pers6nliches Interesse fur einzelne Anzeigenmotive.

• Verstiindnis des Anliegens der Kampagne (ungestutzte Fra-

ge nach Vorlage der Anzeigen).

• Meinungen uber die Kampagne (Zustimmung bzw. Ablehnung

zu 6 vorgegebenen Statements, nur in 2. und 3. Welle).

Die erste Befragungswelle lief im November 1978, die zweite im

Januar 1979, die dritte im Marz 1979. Mit der Durchfuhrung der

Feldarbeit wurde jeweils das Infratest-Institut beauftragt. In allen

drei Fallen wurden die Fragen im Rahmen gr68erer Erhebungen ge-

stellt; im November 1978 und Januar 1979 im Rahmen einer Betei-

ligungsumfrage (wirtschaftliche, soziale und gesundheitsbezogene

Fragen, Plazierung in der zweiten Halfte des Fragebogens), im

Marz im Rahmen der BZgA-Jahreserfolgskontrolle (gesundheitli-

che und soziale Fragen, Plazierung in der ersten Halfte des Fra-

1)
gebogens).

Die Stichprobe reprasentiert jeweils die erwachsene Gesamt-

bev61kerung ab 14 Jahre (Stichprobengr68e N=2000). Da-

mit werden ca. 45 Millionen Biirger reprasentiert.

1) Fragenwortlaut im Anhang
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Die Frage zur Lesefrequenz der einzelnen Zeitschriften und Illu-

strierten wurde mit Vorlage der ublichen Titelkarten gestellt. In

der Art der Fragestellung bzw. Skalierung wurde jedoch eine ge-

genuber der MA (Media-Analyse) der AGMA stark vereinfachte Form

gewahlt. Durch den Vergleich mit den MA-Daten im Rahmen der

Analyse wurde die Beziehung zwischen diesen unterschiedlichen

Fragetechniken aufgeklart.

Dieses Vorgehen hatte u. a. zum Ziel, ein im Rahmen von themati-

schen Umfragen einsetzbares 6konomisches Instrument zur Ermitt-

lung von Leserkreisen zu entwickeln. Wie die Analyse zeigt, ist

dies gelungen.

2.3 Qualitative Analyse in der Zielgruppe Familie

Die Aufnahme, Akzgptanz und potentielle Leistungsfahigkeit einer

Kampagne von diesem Typ ist nicht mit dem gewohnten methodi-

schen Instrumentarium der Kommunikations- und Konzeptforschung

zu erfassen. Deshalb wurde hier ein neuer Untersuchungstyp ent-

1)
wickelt, der auf folgenden Prinzipien basierte:

1. Die Befragten sollten Gelegenheit erhalten, sich in ihrem ge-

wohnten Umfeld intensiv mit der Kampagne auseinanderzuset-

zen. (Damit wird eine Situation hergestellt, als ob die Ausge-

wahlten die Gesamtkampagne bewuBt wahrgenommen htitten. )

2. Sowohl in der Befragung selbst als auch in der Analyse sollte

eine Konfrontation zwischen selbsterlebter Familiensituation

und Aussagen der Kampagne m6glich sein.

3. Die angesprochenen Familien sollten nicht "Ausgefragte", son-

1) Siehe auch Material im Anhang
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dern eher "Gesprachspartner" sein.

Fiir den Aufbau der Untersuchung sind folgende Phasen charakteri-

stisch:

I. Auswahl und Ansprache der Familien (Botschaft

zur Teilnahme).

H. Zusendung des Kampagnenmaterials durch IMW-

KOLN. Einer Halfte der Stichprobe wurden nur die Anzeigen

zugeschickt, der anderen Halfte Anzeigen und Broschure, Durch

diesen Split sollte u. a. ermittelt werden, ob sich die Selbstdar-

stellung der Familie und insbesondere die Aufnahme und Beur-

teilung der Kampagne bei zusatzlicher Zustellung der "Familien-

bilder" verandert.

III. Durchfuhrung einer Tonbandexploration anhand

eines vorher getesteten Leitfadens. Diese Gesprache dauerten

zwischen 100 Minuten und 3 Stunden.

Die Tonbandexploration gliederte sich grob in zwei Abschnitte auf:

a) Exploration zum Familienleben

Hierbei wurde eine spezielle Technik eingesetzt, mit deren

Hilfe vermieden wird, daB Gesprachsablauf und Ergebnisse zu

stark von vermuteten und vermutbaren Hypothesen der Frage-

bogenersteller (und der Interviewer) beeinfluBt wird. Bei die-

ser Technik werden zuntichst nur die Grobbereiche des Gespra-

ches definiert (Kontakte und Kontaktbedurfnisse; das gewohnte

Familienleben; Aufgabenteilung in der Familie; Erziehung der

Kinder; Selbsteinschatzung und Konflikt16sungen in der Fami-

lie).

Jede Gesprachssequenz wird eingeleitet durch eine fur Inter-



viewer und Befragte relativ "einfache" Phase: die Beschrei-

bung dessen, was in der Familie geschieht und gemacht wird,

welche Aufgaben, Tagesablaufe usw. es hier gibt.

Das hier Geschilderte ist nun Gesprachsgegenstand fur die wich-

tigen Fragen nach der Befindlichkeit der Familie, der Zufrie-

denheit oder Unzufriedenheit mit dem Familienleben, Probleme

und Probleml6sungstechniken, Wunsche nach Veranderung usw.

Wie Interviewerberichte und Analyse zeigten, wurde hierdurch

ein Klima erh6hten Vertrauens geschaffen. Gewohnte Rationa-

lisierungen und Verdrangungstendenzen bei "Problemfragen"

wurden in den meisten Fallen aufge16st.
1)

b) Diskussion iiber das Kampagnenmaterial

Erst nach der Aktualisierung des eigenen Familienlebens wur-

de das Gesprach auf die Kampagnenmaterialien gelenkt. Auch

in dieser Phase wurden die Aussagen pers6nlicher, d. h. mehr

ein Vergleich "Kampagne - Eigenes Leben".

Die Analyse basierte auf den Tonbandabschriften und war naturge-

ma8 sehr kompliziert. Einerseits sollten die Antworten durch in-

haltsanalytische Zuordnung nicht soweit reduziert werden, da13 sie

an Authentizitat verlieren. Andererseits mu8ten sie doch so zusam-

mengestellt und gegliedert werden, daB sie ein geschlossenes Bild

zu einzelnen Themenfeldern geben.

Die Ergebnisse sind im Materialband so aufgegliedert, daB das Aus-

gangsmaterial (getrennt nach wichtigen Grundmerkmalen der Befrag-

ten) sichtbar bleibt. Damit sind auch weitere den Leser interessie-

rende Analysen m6glich.

1) In einigen Fallen geriet das Gesprach allerdings auch "aut3er Kon-

trolle". Befragte lenkten das Gesprtich auf sie sehr bedruckende

Probleme, denen sich die Interviewer nicht entziehen konnten.

- 10 -



Die Stichprobenmerkmale sind ebenfalls aus dem Anhang er-

sichtlich. Zu erwahnen ist, da 13 hier schwerpunktmaBig die mitt-
1)

lere bis gehobene Mittelschicht erfaat wurde. Dies war u. a. not-

wendig, weil Gesprache dieser Art eine gewisse Artikulations- und

Verbalisierungsfahigkeit erfordern. Die Gesprache fanden in 8 un-

terschiedlichen Stadten im gesamten Bundesgebiet statt. Die Inter-

views wurden von hierfur speziell geschulten und bei anspruchsvol-

len Aufgaben bewahrten Mitarbeitern des IMW-KOLN durchgefuhrt.

Abschlie Bend sei angemerkt, daB bei einzelnen vergleichbaren Fra-

gen diese Stichprobe die gleiche Antwortverteilung aufwies wie der

strukturell entsprechende Abschnitt aus den Reprasentativstichpro-

ben.

1) Einige Gesprache wurden aus den erwahnten Grunden so einsei-

tig und "unvollstandig", so daB sie aus der vergleichenden Ana-

lyse ausgeschlossen werden muaten.

- 11 -
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1. Die Wahrnehmung der Anzeigenkampagne inder

Gesamtbev61kerung

Die Anzeigen sind Trager der inhaltlichen Botschaft der Kampagne.

Mit Hilfe der Anzeigen sollen bei m6glichst weiten Teilen der Ziel-

gruppe bestimmte Wirlcungen erreicht werden. Im Gegensatz zu gro-

Ben Teilen der wirtschaftlichen Werbung genagt es hier nicht, nur

sehr begrenzte Teilziele wie z. B. Existenzinformation uber Produkt

und Unternehmen, Bekanntheitssteigerung von Namen, Herausstel-

len einzelner Imagekompontenten usw. zu erreichen. Vielmehr wird

hier ein weit intensiverer ProzeB der Auseinandersetzung mit den

Anzeigeninhalten erwartet. Zunachst muB die Anzeige soweit Auf-

merksamkeit erregen, daa uberhaupt ein Lesen stattfindet. Und erst

nach Lesen und Verarbeitung der Inhalte beginnt die interessierende

Phase m6glicher Wirkungen.

Z. B. Erkennen der Beziehung zwischen Inhalt und eigener Lebens-

sphare, Nachdenken, Anregung zur Kommunikation, Interesse an

weiteren Informationen, Aufgreifen von Hinweisen usw.

Die Gesamtproblematik ist in Abbildung 1 schematisdl dargestellt.

Bereits im medial-strategischen Bereich sind gewisse Streuverlu-

ste fur die Botschaft zu erwarten. Diese sind zum Teil unvermeid-

bar, zum Teil durch Aufbau, Gestaltung und Inhalte der Anzeige be -

dingt. Auf jeden Fall wird der Kreis der tatsachlich Erreichten nur

einen Bruchteil der laut Leseranalysen m6glicherweise Erreichba-

ren ausmachen.

Wenn also die Wahrnehmung und Resonanz der Kampagne in der Ge-

samtbev61kerung untersucht wird, so mussen zunachst die durch Me-

II. ERGEBNISTEIL
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Abb. 1: Der Weg einer Botschaft (Anzeige) zum Leser und deren mdgliche Wirkungen
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jeder Einzelseite ist also geringer

Der tarsachliche visuelle Kontakt (d. h.

Anzeige im Blickfeld) einer einzelnen

Sette ist nochmals eingeschrankt

Verluste. weil die Anzeige nichz die

Aufmerksamkeit alter Personen erregt

Hier fallen erste qualitative Entschet-

dungen: Reizt der erste Eindruck zum

ntheren Hinschauen?

Eine weitere qualitative Entscheidung:
Reizz die Anzeige zum vollstandigen
Lesen?

Die letzte Entscheidung: Wird die

Botachaft als relevant fur die eigene
Person bewerter?

z. B. Umsetzung in Verhal:en

Spetchern der information fur

magliches Verhaken in Situarionen

-- 
Starkere Gewichrung der ange-

3 sprochenen Themen -rn Bewumsem I

ANZEIGEN

Weitergeben der Borschaft Unmittelbares Aufgreifen-4 Besrellen angebotener Medien
im soziaten Umfeld von Ratschlagen usw

4



dienwahl und Gestaltung bedingten Streuverluste erfa Bt werden. Bei

der Analyse der qualitativen Streuverluste werden auch die entspre-

chenden Ergebnisse der qualitativen Teilstudie berucksichtigt. Die

Phase m6glicher Wirkungen wird schwerpunktm&8ig im qualitativen

Teil diskutiert.

1.1 Die Reichweiten einzelner Medien und der Media-Kombinationen

Als Planungswerte dafur, wie viele und welche Personen aus der

Gesamtbev61kerung durch Schaltung von Anzeigen in einzelnen Me-

dien bzw. Media-Kombinationen erreicht werden k6nnen, stehen in

der MA (Media-Analyse) die sogenannten LpA- Werte (Leser pro

Ausgabe) zur Verfugung. Beispiel: Fur den "Stern" wird ein LpA-

Wert von 17,6% der Bev6lkerung angegeben, d. h. 17, 6% der Bev61-

kerung ab 14 Jahren (= 8,05 Millionen) k6nnen uber eine Ausgabe

des Stern erreicht werden. Dieser Standard-Wert ist nun nicht im-

mer zweckmaBig, da er auch seltene Leser (bis zu 1-3 Ausgaben

von 12) einschlie t, die bei nicht zu intensiver Schaltfrequenz von

Anzeigen nur beschrankt zu den m6glichen Kontaktchancen zu rech-

nen sind.

Fur die BZgA erscheint es sinnvoller, von dem Anteil der soge-

nannten "Kernleser" oder auch "regelmaBigen Leser", die min-

destens 10, 11 oder 12 von 12 Ausgaben lesen, auszugehen.

Dabei ist weiterhin zu unterscheiden zwischen den Leserzahlen fur

einzelne Medien und den Leserzahlen fur Media-Kombinationen. Letz-

tere ist geringer als die Summe der Einzelzahlen, weil es Uberlap-

pungen der Leserkreise gibt. In den folgenden Abschnitten wird zu-

nachst dargestellt, wie viele Leser die BZgA-Anzeigen hatten se-

hen k6nnen (Kontaktchancen).

- 14 -
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1.1.1 Harte und weiche Leserkreisdefinitionen

In Abbildung 2 sind die Leserkreise der 1978 berucksichtigten Zei-

tungen und Zeitschriften dargestellt. Es wird unterschieden zwischen

"harten" und "weichen" Definitionen. Dabei zeigt sich eine groBe

Stabilitat der Prozentwerte in den drei voneinander unabhingigen

Reprasentativstichproben. Diese Stabilitat sowie die Gesamtstich-

probe von N= 6000, die hinter diesen Zahlen steht, laSt die Werte

als zuverlassig erscheinen.

In Abbildung 3 sind die von uns ermittelten Werte den Vergleichs-

zahlen aus der MA 1978 gegenubergestellt. Daraus ergibt sich fol-

gendes:

e Die von uns ermittelte "harte" Leserkreisdefinition ent-

spricht im Rahmen der statistischen Fehlerbreite exakt

1)
dem Wert der Kernleserschaft.

e Die von uns ermittelte "weiche" Leserkreisdefinition ent-

spricht meist der Reichweite LpA oder auch der qualifizier-
2)

ten Reichweite. Dieser Wert ist etwas weniger stabil: ein

aus der Media-Forschung bekanntes Phanomen, da diese An-

gaben sensibler gegenuber Prestigeeffekten (zu hohe Nen-

nungen fur anspruchsvolle Zeitschriften) und anderen Ein-

flussen sind.

Wir k6nnen dementsprechend ohne weiteres von den durch dieses

vereinfachte Verfahren erhobenen Werten ausgehen, da sie hinrei-

1) Einzige auffallige Ausnahme ist "TV-Hi ren und Sehen". Diese

nicht erklarbare Abweichung wurde der "Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse" zur Stellungnahme ubermittelt.

Fiir die Bild-Zeitung als einzige Tageszeitung existieren entspre-
chende Werte nicht.

2) Vgl. hierzu auch "Planung 78/79- Eine Arbeitshilfe fur die

Markt- und Media-Planung", herausgegeben im Auftrag von

HOR ZU.



chend zuverlassig sind und mit aus der MA bekannten Werten iiber-

einstimmen.

Wie bereits erwahnt sollte die BZgA u. E. in Planung und Bewertung

von den "harten" Werten ausgehen, da bei der blockweisen Anzeigen-

schaltung nur in dieser Gruppe eine reale Kontaktchance zu vermu-

ten ist.

1.1.2 Die Erreichbarkeit der Bevalkerung durch Medien und Me-

dia-Kombinationen

Die Erreichbarkeit der Bev61kerung durch einzelne Titel ist den

Abbildungen 2 und 3 sowie den entsprechenden Tabellen im Material-

1)band zu entnehmen. Diese Zahlen sind vorwiegend relevant fur Pla-

nungszwecke und k6nnen in analoger Weise kostenlos aus der MA

bezogen werden. Entscheidend bei diesen Abrufen ist lediglich die

fiir die BZgA sinnvolle Eingrenzung auf Kernleser.

Fur die Folgeanalyse interessanter ist die Betrachtung der Media-

Kombinationen. Hier werden zwei Kombinationen unterschieden:

e Media-Kombination A, bestehend aus den Titeln H6r Zu,

TV H6ren und Sehen, Gong, Bild und Funk, Stern, Bunte

Illustrierte, Bild am Sonntag.

Diese Kombination wurde vor dem Erhebungszeitpunkt No-

vember 1978 mit einer Serie von Motiven belegt.

e Media-Kombination B, bestehend aus den Titeln der Kombi-

nation A zuzuglich Spiegel und Zeit.

1) Die Daten im Materialband sind noch nicht fusioniert, d. h. zu

einem gemeinsamen Datensatz von N= 6000 zusammengefugt.
Die Einzelzdhlungen k6nnen jedoch schon als gute Richtwerte fur

die Erreichbarkeit demografisch beschriebener Bev61kerungs-
gruppen gesehen werden.

- 16 -
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Abb. 2: Leserkreise der berucksichtigten Zeitschriften/ Illustrierten

TITEL

H5r Zu

TV Horen und Sehen

Gong

Bild und Funk

Stern

Bunte Illustrierte

Bild am Sonntag

Spiegel

Bild - Zeitung

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M79

N 78

J 79

M79

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M 79

N 78

J 79

M79

N 78

J 79

M 79

A

"HARTE"
DEFINITION

(Regelmlaig,
Jede Woche)

Anmerkuni· Abweichungen der Summen 'A

durch Rundung.
N 78 = November 1978; J 79 =

(Haufiger,
alle 14 Tage)

C

"WEICHE"
DEFINITION

(A * B) (Seltener)

E

WEITESTE

DEFINITION

CA+B+D)

+Bbzw. A B - D) von der Summe der Einzelwerre ergeben Stch

Januar 1979;   79 = Marz 1979

B D

22 3 25 12 37

20 6 26 20 47

21 4 25 16 41

18 1 20 10 29

16 4 20 16 37

17 2 19 11 30

7 1 9 7 15

7 2 9 12 21

7 1 8 8 16

6 1 7 9 16

6 2 8 14 23

6 7 10 17

10 9 18 25 43

10 10 20 37 57

10 9 19 28 47

6 5 10 18 28

5 7 12 33 45

5 4 9 26 35

11 5 16 17 34

12 7 19 25 45

13 5 18 20 - 38

7 10 17 30 46

6 6 12 22 34

Zeit 3 2 3 13 18

2 2 4 9 13

22 13 35 23 58

22 9 31 21 52
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Abb. 3: Gegenuberstellung von Leserkreisdefinitionen aus Resprasentativ-
befragungen und MA

ANGABEN AUS BEFRAGUNG   ANGABENAUS MA 78 VERGLEICH

A C I I III

"HARTE" "WEICHE" '

TITEL DEFINITION DEFINITION Reichweite Qualifizierze Kernleser

IRegekniBig. [Haufiger. Lp A Reichweite

lede Woche) alle 14 Tage)

N 78 22 25 A = III

Har Zu J 79 20 L/ 26 27,5 26,2 023,7 C =I·II

M 79 21 25

N 78 18
 

20 A •I

TV Haren und Sehen J 79 · 16 - 20 ® 14,1 12.8 CIO

M79 17 19

N 78 7 9 A , I/ II/ III

Gong J 79 7   9 e @ 0123* C.I

M79 7 8

N 78 6 7 A = I'II'III

Bild und Funk J 79 6  8 e ©0 C=?

M79 6 7

N 78 10 18 A = III

Stern J 79 10 20 17,6 14,8 9 C.I

M79 10 19

N 78 10 A * iII

Bunte Illustrierte J 79 : €) 12 12,1 9,8 9 C *I, II

M 79 5 9

N 78 11 16 A. HI

Bild am Sonntag J 79 12 19 19,5 18,7 © C ' Il II

M79 13 18

N 78 A. III ·

Spiegel J 79 50 17 10,7 9. 3 ® C= 9

M79 6 12

N 78' A = I/ II

Zeit J 79 6® 5 0 '7.-;\ 1,4 C. .

M79 2 4

N 78 A =ca. I

(53'1
Bild-Zeitung J 79 22 CJ 35 25.8 C= 9

M 79 22 31

i 1

Anmerkng: Bet den "Angaben aus der Befragung" wurden die Mittelwerte aus beiden Wellen herausgehoben und

eingekreist bzw. eingerahmr. Soweit unter Berucksichtigung der Fehierroleranz in den Angaben der

MA gletche Werte gefunden wurden. sind diese in gletcher Weise gekennzelchner. Die Spalte -ter-

gletch" weist nochmals aus. wetche Wer:e der MA den in der Befragung erhobenen Werten A und B

entsprechen.



Diese erweiterte Kombination wurde in den Erhebungen zum

Zeitpunkt Januar und Marz 1979 zugrundegelegt. Die auch im

Schaltzeitraum belegte Bild-Zeitung wurde nur einmal bei-

spielhaft in der Berechnung der Erreichbarkeit berucksich-

tigt. Fiir die weitere Analyse wurde sie wieder ausgeschlos-

sen, weil sie nicht oft belegt wurde und das Ergebnis so un-

angemessen verzerrt wurde.

In den Abbildungen 4 und 5 sind die errechneten Werte sowohl in %

der Gesamtbev61kerung als auch in Absolutzahlen ausgewiesen. Be-

zuglich der grundsatzlichen Kontaktchance im Hinblick auf die An-

zeigen der BZgA lassen sich daraus folgende Aussagen ableiten:

e Mindestens 27 Millionen Burger im Alter ab 14 Jahre (= 60%

der erwachsenen Gesamtbev61kerung) hatten als regelmaBi-

ge Leser von einem oder mehreren der belegten Titel die

Chance, eine oder mehrere der BZgA-Anzeigen zu sehen.

Diese Minimalzahl kann legitim angenommen werden, da in

jeciem der Titel mehrere Anzeigen innerhalb eines halben

Jahres geschaltet wurden und hier nur die Kernleser bertick-

sichtigt sind (d. h. solche Leser, die den betreffenden Titel

praktisch jede Woche lesen).

e Schlie  man angesichts der Schaltfrequenz der Anzeigen

auch noch die "haufigen" Leser ein ("weiche" Definition),

so hatten insgesamt ca. 33 Millionen Burger im Alter ab

14 Jahre die Chance gehabt, eine oder mehrere der BZgA-

Anzeigen zu sehen.

Nun zeigen vorliegende Untersuchungen zur Lesequalitat und Lese-

1)
intensitat, daB sporadische, Auaer-Haus-Leser und ahnliche Grup-

1) Diese Untersuchungen der Verlage liegen teilweise auch in der

BZgA vor.
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Abb. 4: Die Erreichbarkeit der Ge samtbev6lkerung durch die im Rahmen

der Familienkampagne genutzten Media-Kombinationen

(Werte in % der Gesamtbev61kerung, Basis 45,73 Mio)

kein Titel gelesen

mindestens einen Titel

gelesen

davon:

• ein Titel

e zwei Titel

e drei Titel

• vier Titel

e funf Titel

Auszlhlung nach "harter" Definition

1) 2)
Komb. A Kombination B

(Nov. 1978) (Jan. 1979) (Marz 1979)

5 5 5

41(35)

59 (65)

41 (37)

12 (17)

4 ( 6)

2( 2)

0 ( 1)

Auszahlung nach "weicher" Definition

Komb. A
1)

Kombination B
2)

(Nov. 1978) (Jan. 1979) (Mirz 1979)

26 (20)

74 (80)

37 (31)

21 (24)

10 ( 14)

4 ( 7)

2( 4)

1) Har Zu, TV H6ren und Sehen, Gong, Bild und Funk, Stern, Bunte Illustrierte, Bild am Sonntag

2) Wie 1), zuzuglich Spiegel und Zeit. Werte in Klammer: einschlieBitch Bild-Zeitung

Abb. 5: Die Erreichbarkeit der Gesamtbev61kerung durch die im Rahmen

der Familienkampagne genutzten Media-Kombinationen

(Werte in Millionen)

kein Titel gelesen

mindestens einen Titel

gelesen

davon:

• ein Titel

• zwei Titel

• drei Titel

. vier Titel

• f(inf Titel

Auszihlung nach "harter" Definition

Komb. A Kombination B
1) 2)

(Nov. 1978) (Jan. 1979) (Marz 1979)

Mio Mio Mio

21,5

4,6

1,4

0,4

18,7 (16,0) 17,8

27,0 (29,7) 27,9

18,7(16,9) 20,1

5,5 ( 7,8) 5,9

1,8( 2,7) 1,8

0,9( 0,9) 0,4

- (0,41

Auszahlung nach "weicher" Definition
4 2)

Komb. A Kornbination B

(Nov. 1978) (Jan. 1979) (Mare 1979)

Mio Mio Mio

20,6

7,3

3,2

0,4

16,9

9,6

4.6

1,8

0,9

1) Hdr Zu, TV Heren und Sehen, Gong, Bild und Funk, Stern, Bunte Illustrierte, Bild am Sonntag
2) Wie 11, zuzuglich Spiegel und Zeit. Werte in Klammer: e inschlieBlich Bild-Zeitung

19,7

7,8

4,1

1,4

0,4

10 : 5

39 39 31 27

61 61 69 73

47 44 45 43

10 13 16 17

3 4 7 9

1 3

0 0 0 1

17,8 14.2 11,9 12, 3

' 27,9 31,3 33,8 33,4



pen die Zeitschriften weniger lange und weniger intensiv lesen. Da-

mit sinkt naturgemaB die Wahrscheinlichkeit der Wahrnehmung ei-

ner einzelnen (Anzeigen-) Seite erheblich. Es ist deshalb zweclana-

8iger, von der Kernleserschaft auszugehen. Damit erhalten wir ei-

ne realistischere Minimalschatzung der "realen Kontaktchance fur

mindestens eine plazierte Anzeige" (vgl. hierzu Abbildung 1 auf

Seite 13).

AbschlieBend zu diesem Punkt sei noch auf die Problematik unter-

schiedlicher Kontalctchancen in einzelnen Bev61kerungsgruppen hin-

1)
gewiesen. Ausgehend von dem durchschnittlichen Wert von 60%

sind folgende Abweichungen bemerkenswert:

e Kriterium Alter: leicht uberdurchschnittliche Werte

fur 30-50-Jahrige, stark unterdurchschnittliche Werte fur

Personen im Alter uber 70 Jahre.

e Kriterium Alter/Geschlecht: Hier zeigt sich, dag

besonders die uber 70jithrigen Frauen stark unterdurch-

schnittlich erreicht werden.

e Kriterium soziale Schicht (Punktgruppenverfahren):

Dieser Effekt muB differenziert nach Mannern und Frauen

betrachtet werden; uberdurchschnittliche Werte er-

geben sich fur

- Mtinner der mittleren bis gehobenen Schichten

- Frauen der gehobenen bis oberen Schichten.

Unterdurchschnittliche Werte zeigen sich bei Mannern und

Frauen der einkommensschwacheren Gruppen.

1) Vgl. hierzu Materialband, S. 9 ff. Da sich zwischen den Erhe-

bungen im November 1978 und Januar 1979 noch gewissen Unter-

schiede in Subgruppen ergeben, die evtl. durch die zu geringe
Basis erklarbar sind, mug fur stabile Werte die Fusion aller Da-

tensatze abgewartet werden. Gleiches gilt fur stirker differen-

zierte und qualitative Merkmale.
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Alle bisher feststellbaren Differenzen sind jedoch nicht so stark,

daa man von praktisch weitgehend unberucksichtigten Gruppen der

Gesamtbev61kerung sprechen kannte.

1.2 Die Wahrnehmung der Anzeigen

Die Erhebung der Ruckerinnerung an Anzeigen ist eines der proble-

matischen Felder der Wirkungsforschung. Im vorliegenden Fall war

eine sogenannte ungestutzte Abfrage (d. h. ohne Vorlage der Anzei-

gen) aus offenbaren Grunden nicht m6glich. Die mit Vorlage gestiitz-

te Abfrage der Ruckerinnerung erbringt nach ubereinstimmenden

Erkenntnissen der Wirkzingsforschung uberhahte Werte durch Fehl-

erinnerungen, Tendenzen zum Ja-Sagen usw.

Eine der Aufgaben ist also, die ermittelten Werte zu bereinigen.
1)

Dank extensiver Forschung hierzu gibt es akzeptable Prozeduren

hierfur. In der Analyse haben wir uns an solchen und eigenen Er-

fahrungswerten orientiert.

1.2.1 Harte und weiche Wahrnehmungsdefinitionen

Wie bei der Systematik harter und weicher Leserkreisdefinitionen

gibt es auch hier ahnliche Klassifilcationen. Die Angabe "habe ich

genauer angeschaut oder gelesen" kann z. B. als gultiger einge-

s chatzt werden als die weichere Angabe "habe ich nur fluchtig ge -

sehen".

Da es im Fall der Familienkampagne keinesfalls zufriedenstellend

ist, wenn ein nur fluchtiger Blickkontakt zustande kommt (vgl. hier-

1) Vgl. z. B. das Experiment "Lesequalitat" (herausgegeben von

der Axel Springer Verlag AG) mit praparierten Heften von H6r

Zu und Stern.
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zu auch Abbildung 1), besteht schon a priori die Tendenz, sich eher

auf die "harten" Werte zu stutzen, da nur beim Durchlesen m6gliche

Wirkungen realistisch werden.

Speziell zu dieser Problematik durchgefuhrte Detailanalysen besta-

tigen diese Entscheidung: der EinschluB weicher Nennungen erh6ht

vor allem die offensichtliche Irrtums- bzw. Fehlnennungsquote

(sichtbar z. B. an der Zahl derer, die die Anzeige(n) mangels Lek-

ture der entsprechenden Zeitschriften gar nicht gesehen haben k6n-

nen). Ein weiterer Beleg ist die Instabilitat der Werte in unterschied-

lichen Befragungswellen.

Der Vollstandigkeit halber sind in Abbildung 6 alle Angaben aufge-

fiihrt.

e Im Mittel geben jeweils zwischen 2% und 5% der Befragten

(dies entspricht ca. 900.000 bis 2.200.000 Personen) an,

die einzelnen Motive "genauer angeschaut oder gelesen" zu

haben.

e Gewisse sichtbare Hoch- oder Tiefpunkte sind wegen der ge-

ringen Zahl nicht interpretierbar.

Die Abbildungen 7 und 8 enthalten die kumulierten Werte analog der

Auszahlung der Erreichung durch die genutzten Media-Kombinatio-

nen. Die Werte sind noch nicht um Fehlnennungen bereinigt (siehe

dazu folgenden Abschnitt). Fur strukturelle Aussagen k6nnen sie je-

doch herangezogen werden. Vorauszuschicken ist, da13 die fehler-

bereinigten realistischen Werte fiir gelungene intensive Kontakte

etwa um zwei Drittel niedriger liegen.
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Abb. 6: Angaben zur Wahrnehmung der unterschiedlichen Anzeigen
und pers6nliches Interesse

A B C

"HARTE" 1 "WEICHE" Persdn-

ANZEIGEN DEFINITION DEFINITION , liches

I genauer angeschaut' inur fluchrig Interesse

i iA - B)
oder gelesen) gesehenl

N 78
Dalitrkannst Du Dir was kaufen !

119 4 14 18 23

M 79 2 8 10 19

N 78
Dein Kind schreit ja *chon wieder !

J 79 3 11 14 21

M 79 2 7 9 20

N 78

Ein Junie wiint nicht
J 79 3 13 16 27

M 79 4 9 13 21

N 78 3 11 14 20
In, damit Du groB und static wirst !

J 79 4 14 18 24

JI 79 5 11 16 24

N 78
LaR mich mal. daa schaffst Du doch

nie ' J 79 3 11 14 28

W 79 2 8 10 23

N 78

Machen Sie das Beste aus Ihrer

Familie ? J 79 3 12 15 39

M 79 3 9 12 37

3 78

So jung kommen wir nie wieder
J 79 3 11 14 24

rusammen.

M 79 3 8 11 23

N 78 4 12 16 30

Solange Du Deine F(tee unter meinen
3 79 5 13 18 34

Tisch stellst...

M 79 5 9 14 29

N 78
Was essen wir bloa dieses Mal ?

J 79 2 10 12 23

M 79 3 8 11 26

N 78

Was kilmmern uns die b16den Leute 1
J 79 3 9 12 27

M 79 3 6 9 24

N 78 2 13 17 22

[ch muS Ja achlieelich das Geld
verdienen ! J 79 *

M 79

N 78 2 11 13 19
Duham aber auch ewig was anderes :

J 79

M 79

N 78 4 i2 16 27

Wehe, Du kommst mit
'

rer 5 nach
J ;9

Hause '

M 79

N 78 12 25

PaO :a auf ·

Jungs wollen immer nur

das Eine.
4 79

 I .1
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7 Die Erreichung der Gesamtbev61kerung durch Anzeigen der

Familienkampagne (Werte in % der Gesamtbev61kerung ab

14 Jahre; Basis 45,73 Mio)

keine Anzeige gelesen

mindestens elI·le Anzeige
gelesen

davon:

1 Anzeige

2 Anzeigen

3 und mehr Anzeigen

Wahrnehmungswerte laut Angabe "genauer angeschaut oder gelesen

Werte far 6 Anzeigen im

Novernber 1978

Werte fur 10 Anzeigen im

Januar 1979 Marz 1979

Anmerkung: Hier handelt es sich um noch rucht bereinigte Rohwerte.

Abb. 8: Die Erreichung der Gesamtbev61kerung durch Anzeigen der

Familienkampagne (Werte in Millionen)

keine Anzeige gelesen

mindestens eine Anzeige
gelesen

davon:

1 Anzeige

2 Anzeigen

3 und mehr Anzeigen

Wahrnehmungswerte laut Angabe "genauer angeschaut oder gelesen"
Wette fur 6 Anzeigen im Werte fur 10 Anzeigen im

November 1978 Januar 1979 Marz 1979

Mio Mio Mio

1,4

0,9

0,9

2,3

0,9

2,3

2,3

1,4

1,8

Anmerkung: Hier handelt es sich um noch nicht bereinigle Rohwerte.

Abb. :

5 t' %

93 88 88

7 12 12

3 5 5

2 2 3

2 5 4

42,5 40,2 40,2

3,2 5,5 5,5



e Die relative Steigerung der Wahrnehmungsangaben im Ja-

nuar bzw. Marz 1979 gegenuber November 1978 entspricht

prozentual der Steigerung der Zahl der Motive, ist also

nicht einer echten Wahrnehmungsverstarkung pro Motiv zu-

zuschreiben.

e Die Analyse der Wahrnehmungswerte in einzelnen demogra-

fisch beschriebenen Bev61kerungsgruppen ergibt ahnliche

Resultate wie die Analyse der Erreichbarkeit uber die Me-

1)
dia-Kombinationen. Unterdurchschnittliche Werte sind bei

Personen uber 70 Jahre (Frauen !) sowie in unteren Schich-

ten bzw. niedrigen Einkommensgruppen festzustellen.

Uberdurchschnittliche Werte finden sich in mittleren bis ge-

hobenen sozialen Schichten sowie bei relativ Jungeren.

Auch hier sollten nach der Fusion aller Datensatze weitere Analy-

sen in Untergruppen mit bisher zu geringen Basiszahlen stattfinden.

1.2.2 Schatzung der erreichten wirksamen Kontakte in der Gesamt-

bev6lkerung

Ein absolut prazises Verfahren zur Bereinigung der Wahrnehmungs-

Rohwerte gibt es nicht. Zahlreiche groBangelegte Experimente der

Wirkungsforschung geben jedoch hinreichende Anhaltspunkte fur ein

Verfahren zur Schatzung, das - Init einer Schwankungsbreite - rea-

listischerweise anzunehmende Gr68en liefert. Unser hier angesetz-

tes Verfahren basiert auf folgenden Prinzipien:

e Um die angestrebten Wirkungen beim Adressaten uberhaupt

erreichen zu k6nnen, muS in diesem Fall eine intensive

1) Vgl. Materialband, Seiten 21 ff.
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Wahrnehmung vorausgegangen sein. Deshalb sollen m6g-

lichst harte Kriterien angelegt werden, um die zuverlassi-

ge Minimalzahl zu ermitteln (Prinzip der pessimistischen

Schatzung).

e Der Korrekturwert wird iiber eine Quasi-Kontrollgruppe er-

mittelt, und zwar uber die Fehlnennungsquote in der Gruppe

derer, die nicht zu den regelmagigen Lesern irgendeines

der genutzten Medien geh6ren und somit kaum die M6glich-

keit haben konnte, eine Anzeige wahrzunehmen.

Die in Abbildung 9 dargestellte Methode fuhrt im Ergebnis zu fol-

genden Aussagen (vgl. auch Abbildung 10):

e Etwa 4% der Gesamtbev6lkerung (d. h. ca. 2 Millionen Bur-

ger) haben mindestens eine der Anzeigen in solcher Intensi-

tat wahrgenommen, da B eine persdnliche Auseinandersetzung

mit den Inhalten anzunehmen ist.

e Bezogen auf die Zahl der regelmaBigen (Kern-)Leser der

genutzten Medien bedeutet dies, da8 7% aller Leser (oder

jeder funfzehnte Leser) mindestens eine der Anzeigen in ge-

wunschter Intensit&it wahrnahmen.

e Bei ca. der Halfte der so Beruhrten ist anzunehmen, daa

2- 3 der Anzeigenmotive wahrgenommen wurden. Unter Be-

rucksichtigung dieses Faktors ergibt sich - beziehbar auf

die Gesamtzahl der geschalteten Anzeigen - eine Gesamt-

summe erfolgreicher Kontalcte in H6he von ca. 3,5-4,5 Mil-

lionen.

Diese Werte k6nnen auch als Bezugsbasis fiir Kosten-Wirksamkeits-

Relationen herangezogen werden. Gewi13 sind auch andere Berech-
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Abb. 9: Methode zur Ermittlung der korrigierten Schatzwerte fur die Ge-

samtheit derer, die mindestens eine der Anzeigen bewuBt und in-

tensiv wahrgenommen haben.

7 Titel/6 Anzeigen (Nov. 1978) Leserkreise Prozemder Gruppen, Prozent nach Gesicherte Wahrnehmung
in Absolut der die Anzeigenwahr- Abzug der in Absolut der

Leserkreise Gesuntbevelkerung nehmung anieben Fehinennungen Gesamrbevolkerung

(0) lesen keinen der Titel re-

gelmaaig (Kontrollgruppe) 17, 8 Mio 5 0

C 1) lesen 1 der Titel regel-
maaig 21.5 Mio 8 3 0.6 Mio

(2) lesen 2 der Titel regel-
maBig 4.6 Mio

SUMME
16 11 0,5 Mio

* 1,1 Mio
(3) lesen 3 und mehr der Ti-

tel regelinaBig 1,8 Mio 6 0,0 Mio

9 Titel/ 10 Anzeigen (Jan. 1979)

10) lesen keinen der Titel re-

gelmaBig (Kontrollgruppe) 18,7 Mio 8 0

(1) lesen 1 der Titel regel-
maaig 18,7 Mio 13 5 0,9 Miol

(2) lesen 2 der Titel regel-
SUMME

miaig 5,5 Mio 19 11 0 6 Mio -

1 - 1,9 Mio

(3) lesen 3 und mehr der Ti-

tel regelmatig 2,7 Mio 23 18 0.4 Mio

9 Titel' 10 Anzeigen (Marz 1979)

10) lesen keinen der Titel re-

gelmlaig  Kontrollgruppe) 17.8 Mio 7 0

11) lesen 1 der Titel regel-
maaig 20 1 Mio 13 6 1.2 Miol

<2) lesen 2 der Titel rege- SUMME
madig 5,9 Mio 20 13 0.8 Mio.

= 2,3 Mio

(3) lesen 3 und mehr der Titel

regelmaeig 2.2 Mio 23 16 0,3 Mio,



Abb. 10: Uberblick uber ausgewahlte ErfolgsmaBstabe

Basis: Erwachsene Bev6lkerung ab 14 Jahren (= 45,7 Mio)

NOVEMBER 1978 JANUAR 1979 MARZ 1979

Erreiclit durch Errelclit dtirch Er·retcht dul'Cli

Media-Koinbination A Me lin-Konibination B Media-Kombinalion B

Weiche Definition 11.0 Mio 31.5 Mio 16.9 Mto 33,8 Mio 13.7 Mio :33.4 Mic,

Harle Definition FTal 27.9 Mio 8,2 Mio 27.0 Mio 7.8 Mk 27.9 Mie,
----

ti
CD

flaben subjektiv mindestens liaben subjektiv mindestens liaben subjekliv mindeste,m

1 von 6 Anzeigen gesehen 1 von to Anzeigen gesehen 1 von 10 Anzeigen gesehe,i

Weiche Definition 9.6 Mio 13,7 Mio 12.8 M to 16,9 Mio 11,0 Mio 15.1 Mio

liarte Definition 00 3.2 Mio 13-1 5. s M,"

1.8 Mio 3.2 Mio
[D.5.5 Mio

3, 10

Korrigierter Schatzwert fur Korrigierter Schatzwert far Korrigierter Scliatzwert mr

die Gesamtzahl derer, die die Gesamtzaht derer. die die Gesamtzatil derer. die

mindeslens eine der 6 Anzet- mindestens eine der 10 Anzei mindeste,is eine der 10 Anzei-

gen bewuBt und intensiv wahr- gen bewilat und intensiv wal,r- gen bewuBt und intensiv wal,r-

genon,ii, en haben genommen haben genommen haben

  ca. 1,1 M to   ca. L 9 Mio Ilca. 2,3 Mlo

  = Mehrfachleser bzw. Mehrfachwahrnehmung



nungsmodi m6glich, die bei optimistischeren oder auch pessimisti-

scheren Resultaten enden. Uns erscheint jedoch die durchgefithrte

Rechnung in Anbetracht der Konzeption und inhaltlichen Zielsetzung

von Kampagne und einzelnen Anzeigen als vorsichtig-realistisch

und auf keinen Fall entscheidend zu hoch oder zu niedrig gegriffen.

1.2.3 Kritische Bewertung der Ergebnisse

Bei der Betrachtung solcher Endwerte drangt sich naturlicherwei-

se die Frage nach Vergleichbarem auf; die Frage, ob dies nun viel

oder wenig sei. MaBstabe hierfur k6nnten sein unmittelbar vergleich-

bare Kampagnen oder auch absolut gesetzte Ziele.

Werte zu unmittelbar vergleichbaren Kampagnen, die auch in ver-

gleichbar systematischer Weise untersucht wurden, liegen unseres

Wissens nicht vor. Analog ver6ffentlichte Werte sind u. E. mit Vor-

sicht zu betrachten, weil

1. bei einfachen Recall-Untersuchungen selten eine sorgfaltige

Leserkreisanalyse und Fehlerbereinigung durchgefuhrt wer-

den, die Werte also vergleichsweise zu hoch sind.

2. an die Wahrnehmungsqualittit geringere Anforderungen als im

vorliegenden Fall gestellt werden (im wirtschaftlichen Bereich

gilt haufig schon die abgesicherte Markenwahrnehmung als ak-

zeptables Teilziel).

MaBstab sollte deshalb zunachst sein, was erreicht werden sollte.

Verbesserungsm6glichkeiten sollten primar aus der internen Ana-

lyse m6glicher Verlustursachen abgeleitet werden.

Als feststehender Punkt ist u. E. anzunehmen, daB die BZgA in der

Planung nur von der Kernleserschaft der belegten Medien ausgehen
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sollte. Wenn nun ermittelt wurde, daB ca. 7% der Kernleserschaft

mindestens einmal substantiell zufriedenstellend erreicht wurden,

stellt sich die Frage nach den Ursachen fiir die Verluste. Ein be-

achtlicher Teil ist mit Sicherheit dem Faktum zuzuschreiben, daB

die Eigenschaft "Kernleser" noch kein Garant dafur ist, daB die

Wahrnehmungswahrscheinlichkeit fur jede Seite einer Illustrierten

gleich 1 ist. Leider liegen auch in der umfanglichen Media-For-

schung keine validen Anhaltspunkte dafur vor, wie hoch die reale

Grundwahrscheinlichkeit fur den Blickkontakt mit einer beliebigen

Seite eines Mediums ist.

Ein weiterer Verlustfaktor - nun qualitativer Art - kann die man-

gelnde Aufmerksamkeitswirkung einer Anzeige sein. Oder, obwohl

eine Anzeige bzw. Elemente grundsatzlich und auch bewuBt wahr-

genommen wurde, fiel die Entscheidung, sich nicht naher dafur zu

interessieren.

Filr die Bewertung solcher qualitativen Faktoren wurden vor allem

in der qualitativen Detailanalyse einige Anhaltspunkte ermittelt.

Diese sind nicht derart zu bewerten, daB man abschlieBend sagen

k6nnte: exakt X% der Verluste sind Gestaltung und/oder Inhalten

zuzuschreiben. Festhalten laSt sich jedoch, daB diesen Faktoren ein

mit Sicherheit relevanter Beitrag zur Verminderung des Erfolges

zuzuschreiben ist. Erwdhnenswert sind vor allem folgende Punkte:

e Die Headlines erregten Interesse und selektierten das Ziel-

publikum in der erwunschten Weise.

• Der restliche Teil der Anzeige erwies sich jedoch fur grd-

Bere Anteile der Adressaten teils als etwas zu spr6de, teils

wurden auch negative Emotionen erregt, die dem Weiterle-

sen und Involvement entgegenstanden.

1
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e Trotz der im angestrebten Sinn "funktionierenden" Headlines

entstanden so vermeidbare qualitative Verluste.

Dieses stark vereinfachte Resumee wird in den folgenden Ergebnis-

darstellungen naher begrundet.

1.3 Erste Indikatoren zur Aufnahme der Kampagne in der Gesamt-

bev61kerung

Im Rahmen der Reprisentativuntersuchungen konnten nur wenige

Indikatoren hierzu erhoben werden, zumal sich die Kampagne erst

in der ersten Wirkphase befindet. Es erfolgte deshalb eine Beschran-

kung auf zwei Fragestellungen, die gleichzeitig eine Briicke zur qua -

litativen Erhebung schlagen, in der potentielle Wirkungen differen-

zierter analysiert wurden.

Nach Vorlage aller Motive wurde zunachst danach gefragt, fur wel-

che davon sich die Befragten pers6nlich interessieren. In

offener Form wurde das vermutete Anliegen der Kampagne erhoben.

Weiterhin wurden einige bewertende Statements zur Kampagne vor-

gelegt.

e Pers6nliches Interesse

Pro Anzeige geben zwischen 20% und nahezu 40% aller Be-

fragten pers6nliches Interesse an. Primtirer Anhaltspunkt

fiir artikuliertes Interesse war zweifellos die jeweilige Head-

line. Zwar steht die Detailanalyse nach Familien- und Pro-

blemstrukturtypen noch aus. Aber bereits aus den vorlie-

genden Daten k6nnen folgende Schlusse gezogen werden:

- Wie erwartet und geplant wirken die Headlines im positi-

1) Vgl. hierzu Abbildung 6 und Materialband, Seite 32 ff
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ven Sinne selektiv. Sie fiihren - und dies wird auch durch

die qualitative Analyse gestiitzt - bei Betroffenen zum Wie-

dererkennen eigener Fragen und Problerne.

Sie wirken jedoch auch ausschlieeend selektiv. Das heiat

Personen, die sich durch die formulierte Situation nicht

betroffen fuhlen, zeigen kein weiteres Interesse.

- Oberdurchschnittliche Interessequoten fur fast alle Motive

finden sich bei Frauen bis zu 40 Jahren, bei Mannern von

20-40 Jahren und in relativ h6heren sozialen Schichten.

- Deutlich unterdurchschnittliche Interessequoten finden sich

bei allen Personen im Alter von uber 60 Jahren (teilweise
auch schon unter den 50-60jahrigen) sowie in unteren so-

zialen Schichten.

- Spezifische Hoch- und Tiefpunkle fur einzelne Motive in

einzelnen Untergruppen verstarken den Eindruck, daB in

der Tat das Wiedererkennen von Lebenssituations- und/
oder familienabhangigen Stereotypen arbeitet.

e Vermutete Anliegen der Kampagne

Die in Abbildung 11 dargestellte Antwortverteilung zeigt, daB

die Grundrichtung der Kampagne wohl erkannt wird. Die be-

sonders auffalligen Differenzen (z. B. Kindererziehung) zwi-

schen den Befragungszeitpunkten 1978 und 1979 sind insbe-

sondere auf die Zahl und Art der vorgelegten Motive ( 1978:

6 Motive; 1979: 10 Motive) zuruckzufuhren. Weiter ist zu

beriicksichtigen, daf3 die Antworten von allen Befragten

stammen; mehrheitlich also von solchen, die die Motive in

der Befragung erstmals sahen.

- Je breiter das wahrgenommene Motivspektrum ist, desto

eher werden die Ziele der Problematisierung, des Anre-

gens zum Nachdenken und der Ratgebercharakter erkannt.

Eher unspezifische Nennungen (Familienzusammenhalt,
Sich-Verstehen usw.) nehmen hier relativ ab.

- Die "Wei8 Nicht"-Nennungen sind in den Gruppen beson-

ders hoch, die auch unterdurchschnittliches Interesse fur
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Abb. 11: Vermutete Anliegen der Kampagne (offene Frage)

1 Familienzusammenhalt, Fa-

milienzugeh6rigkeit starken,
Sich-Verstehen in der Fami-

lie

2 Fur den anderen da sein, hilfs-

bereit sein, Rucksicht auf den

Nachsten nehmen, auf Fehler

gegenuber anderen hinweisen

3 Probleme der Kindererzie-

hung, Erziehungsfragen, Auf-

klarung

4 Kinderfreundlichkeit, Kinder-

freundliches Verhalten f6r-

dern

5 Zum Nachdenken anregen, Leu-

te auf Probleme aufmerksam

machen, Probleme der Ge-

sellschaft und Familienpoli-
tik vor Augen fiihren

6 Aufklarung, Ratgeber, Hin-

weise, Belehrung, Informa-

tion (allgemein)

7 Fragen des Soziallebens, Tips
furs Alltagsleben

8 Gesundheitstips, Gesundheits-

bewu13tsein anregen

9 Sind nur Spruche, Werbung,
Reklame, Beschaftigung fur

Ministerien

10 Anzeigen sind zu unuber-

sichtlich, um sie zu beur-

teilen, schlechte Aufma-

chung

11 Sonstige Nennungen

12 Wei8 nicht

November

1978
Januar
1979

13

3

2

Marz

1979

1 1 -

2 4 -

21 18 18

43 35 28

9 10 7

21 11 8

X 2 2

9 12 30

X 17

1

1 6

5 7 4



alle Einzelmotive zeigten: altere Menschen und Angeh6ri-
ge unterer sozialer Schichten.

Insgesamt wird hier erkennbar, dad bei Wahrnehmung vie-

ler und unterschiedlicher Motive die ubergreifenden Ziele

durchaus besser erkannt werden. Problematisch ist nur

(wie die vorangehenden Ergebnisse zeigten) der Punkt, wie

man hinreichend viele Bertihrungen einer Person durch un-

terschiedliche Motive erreicht.

e Meinungen uber die Kampagne

Die Kampagne insgesamt und insbesondere auch der Fami-

lienbezug werden offenbar von der Mehrheit der Befragten

positiv beurteilt. Explizite Ablehnung dieser Aktivitaten

kommen praktisch nicht vor. Gr613er ist lediglich das Po-

tential derer, die sich nicht pers6nlich beruhrt fuhlen. Die-

ses knappe Drittel rekurtiert sich Qbrigens vorwiegend aus

den Gruppen, die auch durch keines der Einzel-Motive an-

gesprochen wurden.

Abb. 12: Zustimmung zu vorgegebenen Meinungen uber die

Kampagne (Januar 1979)

Ich finde es gut, daB in dieser Weise und 6ffentlich

etwas zum Thema Familie gesagt wird

Die Themen und Inhalte dieser Anzeigen sind lebens-

nah ausgewthlt und dargestellt

Ich fande es gut, wenn noch mehr Anzeigen mit ihn-

lichen Themen und Inhalten erscheinen wurden

Wenn man diese Anzeige sieht, weiG man gar nicht,
was damit eigentlich bezweckt wird

Fur mich selbst sind ganz andere Dinge wichtig, als

die in den Anzeigen angesprochenen Themen und Pro-

bleme

Der Staat sollte sich aus den Themen, die in diesen

Anzeigen angesprochen werden, lieber ganz heraus-

halten

%

57

28

22

24

- 35 -

28
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2. Aufnahme und Akzeptanz der Kampagnenbotschaft

in der Zielgruppe Familie

Einleitend sei nochmals auf die Beschreibung der Methoden in Teil I

verwiesen, da diese Art der Untersuchung nicht direkt mit ublichen

Konzepttests vergleichbar ist. Der Materialband enthalt eine Fulle

von qualitativen Einzelergebnissen. Die folgende Kommentierung

beschrankt sich auf die wesentlichen Akzente und ubergreifenden

Ergebnisse.

2.1 Die Anzeigenserie

2.1.1 Globale Bewertung und Interessenschwerpunkte

Die Stellungnahme zu den Anzeigen insgesamt ist ambivalent bis ne-

gativ. In spontanen AuBerungen zum Gesamt der 14 vorgelegten An-

1)
zeigen stehen 59% positiven Einzelnennungen 169% negative gegen-

uber.

Positiv schlagt vor allem zu Buche, wenn die Orientierung an rea-

len Situationen, an "echten Problemen" erkannt wird. Repraisentant

dieses Realitatsbezuges ist insbesondere das Prinzip der Headlines.

Ausgesprochen negativ wirken die Fragen zur Selbstbeantwortung.

Dieses Fragenspiel wird als zu durchschaubar, einengend, teils so-

gar als "mit erhobenem Zeigefinger gestellt" erlebt. Dieser ent-

scheidende Punkt wird auch durch den Folgetext nur teilweise wie-

der aufgefangen.

2)
Wie die Einzelreaktionen auf die unterschiedlichen Motive zeigen,

kann ein Teil der negativen Reaktionen auch durch pers6nliches Be-

1) Vgl. Materialband, Seite 129

2) Vgl. Materialband, Seite 135 ff
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troffenseiri erklart werden, also durch Wiedererkennen einer sub-

jektiven Unzuliinglichkeit und emotionale Zuruckweisung des Ge-

samten als aggressive Gegenreaktion. Diese These ist auch durch

1)
die Antworten zum vermuteten Anliegen der Kampagne zu stutzen:

"ProblembewuBtsein schaffen", "Herausforderung" und "sich uber

die Familie Gedanken machen" werden in dieser intensiv beeinfluB -

ten Stichprobe weit star·ker als in der Reprasentativbefragung als

Anliegen genannt. Dennoch ist festzuhalten, daB der uberwiegende

Teil der negativen Reaktionen auf textliche und gestalterische Ele-

mente zuruckzufuhren ist (vgl. folgenden Abschnitt).

Die Analyse der Interessenschwerpunkte bestatigt die Ergebnisse

der Reprasentativbefragung. Die Headlines als ProblemaufriB wir-

ken stark selektiv. Persanliches Interesse bzw. Desinteresse streu-

2)
en relativ gleichmaBig iiber alle Einzelmotive, und in der Einzelbe-

urteilung wird deutlich, da13 der Faktor "Identifikation mit der dar-

gestellten Situation" der entscheidende Selektor ist.

Dieser Selektionsmechanismus ist im Grundsatz als positives Merk-

mal zu betrachten, deutet er doch darauf hin, da 8 bewu Bte Wahrneh-

mungsentscheidungen provoziert werden. Negativ ist jedoch zu be-

werten, da8 der Folgetext das durch die Headline Versprochene

nicht einhalten kann.

2.1.2 Gestaltung und Text

Positive und tragende Elemente sind die Headlines und teils die

3)
Zeichnungen. Hemmende Elemente sind die dann folgende Gesamt-

aufmachung, die wenig anregend wirkt, schon visuell die "Muhe zu

lesen" signalisiert und durch Gleichf6rmigkeit des "Kleingedruck-

1) Vgl. Materialband, Seite 132

2) Vgl. Materialband, Seite 130 f.

3) Vgl. Materialband, Seite 133
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ten" eher ermudet.

Es ist nicht unbedingt die absolute Textmenge, die st6rt (es sind in

der Wirkungsforschung auch erfolgreiche "kleingedruckte" Anzei-

gen bekannt). Hier spielen die weiter oben erwahnten inhaltlichen

Mangel des einleitenden "Fragespiels" eine entscheidende Rolle.

Was aus den inhaltsanalytischen Aufbereitungen nicht direkt erkenn-

bar ist, muB hier genannt werden: Nur eine Minoritat der Befrag-

ten ist uber das Fragespiel hinaus weiter im Text vorgedrungen.

Die in der Headline vermittelte Lebensnahe und Authentizitat geht

im Text verloren. Die visuelle Auflockerung durch die Zeichnungen

ist als Gegengewicht nicht stark genug. Dieses ist umso bedauerli-

cher, als die AuBerungen zu den einzelnen Anzeigen und auch die

Nennungen zu besonders wichtigen und interessierenden Punkten

zeigen, da13 Aufgeschlossenheit, Interesse und subjektiver Informa-

tionsbedarf zu den angesprochenen Themenfeldern und zum Grund-

1)
anliegen bei der Mehrheit der Befragten gegeben sind.

2.2 Die Broschure

2)
Die Broschiire wird praktisch ausschlieBlich positiv bewertet. Le-

bensnahe, Authentizitat, Emotionalitat der Bilder und auch die Fall-

beispiele beruhren, interessieren und engagieren.

Obwohl hier mehr Text zu verarbeiten war als in den Anzeigen, ge-

schah dies hier gerne und interessiert. Stark ist die Intensitat der

Anst68e, die durch die Fotos erreicht wurde und stark sind auch

die DenkanstaBe durch die Fallbeispiele. Dies ist an der Fulle und

Differenziertheit der Aussagen hierzu zu erkennen.

1) Vgl. Materialband, Seiten 170- 171 und Seite 165 ff

2) Vgl. Materialband, Seite 174 ff



Die Harmonie von Gestaltung, Text und Inhalten ist so stark, daB

auch vorhandene Lesewiderstande meist uberwunden werden und

kein wirklich schwaches Element in der Broschiire auszumachen

ist.

1)
2.3 Die Gesamtkampagne

2.3.1 Pers6nliche Relevanz der Botschaften

Aus der durchgehenden Inhaltsanalyse der Reaktionen und AuSerun-

gen zur Kampagne lassen sich drei Reaktionstypen herauslesen:
2)

TYP 1: Beruhrt, engagiert und persanlich angesprochen. Befrag-

te dieses Typs haben in der Regel mehrere Anknupfungs-

punkte bzw. Verbindungen zu ihrer persdnlichen Lebens-

sphare gefunden (Themen, Situationen, Probleme) und sind

offen fur Informationen und Anregungen in den angespro-

chenen Feldern. Dieser Typ reagiert auch am aufgeschlos-

sensten im Hinblick auf Anst6Be zur Problematisierung,

Reflektion und Diskussion des eigenen Verhaltens.

TYP 2: Beruhrt, betroffen, aber zuruckweisend. Bei diesen Be-

fragten ist erkennbar, da B sie durch einzelne der angeris-

senen Themen und Situationen oder Probleme betroffen

sind. Dennoch werden die AnstaBe zurtickgewiesen, sei es

durch von-sich-weisen ("ist fur Familien, die es n6tig ha-

ben"), sei es durch eine Form der Aggression gegen In-

halte oder gestalterische Elemente der Kampagne (vgl.

Punkt 2.1. 1).

i) Vgl. hierzu auch Materialband, Seite 193 ff

2) Diese Typisierung stutzt sich u. a. auf die Einzelfallanalyse, die

aus der nach Fragen gegliederten Ergebnisdarstellung nicht exakt

nachvollziehbar ist.
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TYP 3: Desinteressiert, distanziert. Befragte dieses Typs finden

sich in keiner der angebotenen Schliisselsituationen wieder,

haben subjektiv (teils vielleicht auch objektiv) keinen Be-

darf an Information und Anregung in der Zielrichtung der

Karnpagne.

Eine Quantifizierung dieser Typen 1St bei einer qualitativen Studie

mit geringer Stichprobe nicht maglich. Es bestehen jedoch Anhalts-

punkte dafur, daB jeder Typ etwa ein Drittel der Stichprobe aus -

machte.

Die benannten Typen manifestieren sich am starksten in der Reak-

tion auf das schwachere Medium, die Anzeige. Die Broschure da-

gegen ist so gut und attraktiv, daB sie von praktisch allen zumindest

gerne angeschaut und gelesen wird. Sie bietet im Vergleich zu den

Anzeigen weniger "Angriffspunkte", die die Rationalisierung von

Verdrangungstendenzen (Typ 2) begunstigt.

AbschlieBend sei noch angemerkt, daB Mutter generell intensiver

auf die Inhalte der Kampagne ansprachen als dies bei den Vatern

der Fall war. Dieser generelle Effekt ist zum Teil wohl durch die

Aufgaben- und Rollenverteilung in der Familie erklarbar (vgl. Punkt

3).

2.3.2 Argumente Pro und Contra

Die Notwendigkeit einer solchen Kampagne wird von jeweils der

Hiifte der Befragten in der Grundrichtung bejaht oder bezweifelt.
1)

Die objelctive Hilfebedurftigkeit vieler Familien, die Notwendigkeit,

das ProblembewuBtsein zu verstarken, durch AnstaBe wieder Be-

1) Vgl. z. B. Materialband, Seite 201
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wegung zu erreichen, werden als wichtige Pro-Argumente gesehen.

Immer wieder schlagt auch ein zentrales Einzelthema durch: die

Kinderfeindlichkeit in Deutschland und/oder Hilflosigkeit und sub-

jektive Unzulanglichkeiten in Erziehungsfragen.

Von jeweils beachtlichen Teilgruppen werden auch weitere Einzel-

themen (Prob' me der Frau, Rollen, Gleichberechtigung,· Umwelt,

Freizeit, Behinderte usw. ) genannt, zu denen Anst613e erwunscht

sind.

Die Contra-Position ist weniger spezifisch formuliert. Relativ

starkstes Argument ist hier das Pers6nlich-Nicht-Betroffensein.

Zweifel daran, ob es so wie vorgestellt gelingt (Anzeigen!), wer-

den uberwiegend mit gestalterischen Problemen oder mit "zu ober-

flachigen" Inhalten begrundet.

Letztlich sind dennoch insgesamt 70-80% der Befragten an weite-

rem Material interessiert, wobei hier ein relativ starker Wunsch

1)
nach "Ratgeber - Information" geauBert wird.

Als Fazit kann betrachtet werden, daB die weit uberwiegende Mehr-

heit der Befragten den Anliegen der Kampagne wohlwollend bis ab-

wartend gegenubersteht. Nur eine kleine Minoritat bezieht eine ex-

plizite Contra-Position.

Diese Tendenz wird sowohl in den Reprasentativbefragungen als

auch in der qualitativen Studie deutlich.

1) Vgl. Materialband, Seite 206
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2.3.3 Widerstandsschwellen

Im Gesamt der quantitativen und qualitativen Ergebnisse wird klar,

da13 explizite Zuruckweisung keinesfalls die Hauptschwelle ist, die

zu uberwinden ist. Problematischer sind offensichtlich

e das Erreichen von Aufmerksamkeit

(Auch bei relativ dichter Schaltung von Anzeigen ist es

schwer, sich im Umfeld aller konkurrierenden Informatio-

nen durchzusetzen. Diese Probleme wurden im Abschnitt 1

dargestellt. )

0 die Vermittlung komplexer Botschaften auf

kleinem Raum

(Der Anzeigenraum ist sehr begrenzt. Hier gleichzeitig

Aufmerksamkeit und Identifikation zu erzeugen und eine

relative Fulle von Botschaften/Anregungen zu vermitteln,

ist eine schwierige Aufgabe. Die Detailanalyse zeigt, daB

hier Verbesserungen notwendig sind. )

e das Uberwinden von psychologischen Barrie-

ren

(Selbst wenn Ansatze zur Identifikation und pers6nliches Be-

riihrtsein erreicht wurden, besteht bei einem gr6Beren Teil

der Adressaten die Tendenz, sich der weiteren Reflexion,

das auch Sich-Selbst-In-Frage-Stellen bedeutet, zu entzie-

hen. Wahrend die Broschure solche Prozesse und das Aus-

dem-Felde-Gehen kaum zula.Bt, bieten die Anzeigen hier

starkere "Angriffspunkte". )

e die Notwendigkeit mehrfacher Beruhrung

(Sowohl der strategische Aufbau der Kampagne als auch de-

ren inhaltliche Ziele basieren u. a. darauf, da13 durch Mehr-



fachberuhrung eine Wahrnehmungsverstdrkung, stufenweise

Entwicklung von Verstandnis und Sensibilisierung fur die

Kampagnenanliegen stattfinden. Die Reprasentativstudie zeig-

te, da8 solche Mehrfachberuhrungen ohne pragnante und ein-

fach strukturierte Teilelemente in der Kampagne nur schwer

zu erreichen sind.)

Da Kampagnenanliegen, Basismedium und Grundelemente der An-

sprachetechnik (Authentizitat, Lebensnahe, emotionale Identifika-

tion) sich als sinnvoll und potentiell effizient erwiesen haben, mu13

es nun darum gehen, Vermittlungsstrategien (Anzeigen) und Streu-

techniken zu optimieren.

Voraussetzung dafur ist u. E. eine Aufgliederung der Zielgruppe un-

ter operationalen Aspekten wie "Erreichbarkeit durch Medien und

Strategien", "spezielle Anknupfungspunkte und/oder Problemlagen

inhaltlicher Art" usw. Solche Aufgliederungen bzw. Analysen wer-

den mit Vorliegen der kumulierten Datenstitze aus den bisherigen

Reprasentativanalysen (unter EinschluB der Jahreserfolgskontrol-

len) m6glich.
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3. Familienleben - Qualitatives Material uber die

Ausgangsbedingungen in der Familie

Wie im einfiihrenden Teil dargestellt, wurde im Rahmen der quali-

tativen Analyse ein neues Verfahren erprobt, welches lebensnahere

und authentischere Darstellungen von Familie und Familienleben er-

gibt, als dies in reldtiv stark vorstrukturierten Untersuchungen der

Fall ist. Im Vordergrund standen dabei zwei Ziele:

• Darstellung der Ist-Situation in Worten und Beschreibungs-

kategorien der Befragten.

e Analyse der Reaktions- und Bewaltigungsmechanismen auf

eigene und vorgegebene Konflikt- und Spannungssituationen

in der Familie.

Beides hat einen Informations- und Planungswert far die inhaltlich-

konzeptive Weiterfuhrung der Kampagne. Es werden Ansatzpunkte

fitr die Auswahl neuer "Aufhanger" aus dem Alltagsleben sichtbar.

Aus den Reaktionen auf eigene und vorgegebene Problemsituationen

ist ablesbar, wie man diese fur sich bewaltigt und (mittelbar) wel-

che Arten von Verdrangung und Aus-dem-Felde-Gehen ublich sind.

Die Bedeutung dieses letztgenannten Aspektes leuchtet unmittelbar

ein, da ein erheblicher Teil der Widerstande gegen die Aufnahme

und Verarbeitung der Kampagnenbotschaften auf solche Mechanis-

men zuruckfuhrbar ist.

In Abbildung 13 sind die Themen aufgefuhrt, zu denen Material in

inhaltsanalytischer Aufbereitung vorliegt. Im Anhang sind einige

Fallbeispiele beigefugt, die verdeutlichen, von welcher Qualitat die

Gesprdche waren.

Diese Materialien k6nnen im Hinblick auf vielfaltige Aspekte ausge-
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Abb. 13: Uberblick uber die Erhebungsbereiche, zu denen qualita-
tives Material vorliegt

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf den Materialband)

I. Fainiheal/ben

1. 1 Kontakte und Kontakrbedurfnisse innerhalb und aueerhalb der Familie
.

- Verwandte, die man zur engeren Familie zihit

- Verwandte. die man nur zur weiteren Familie z ahlt

- Bekannte, die man zur engeren Familie zahlt

- Zufriedenheit mit diesen Kontakten

- Wunsch nach Anderungen, Wechiel Lm Bekanntenkreis

E.LU

42

42

43

44

45

46

50

- Vergleich des Kontakrbedurfnisses zwischen den Familienangeh6rigen, Unterschie-
de bei den einzelnen Mitiliedern 32

- Gesprachsintensitat uber diese Probleme innerhalb der Familie 54

1.2 Das gewohnte Familienleben: Werktags und am Wochenende .*.
57

- Ablaut eines ganz normalen Werictages 58

- Ablauf lines ganz normalen Samstags 58

- Ablauf eines ganz normalen Sonntags 58

- Subjektive Bewerrung des normalen Tagesablaufs innerhalb der Familie 3 9

- Dinge, die man gerne after machen warde, die zuwenig getan werden 63

- Wunsch nach mehr gemeinsamer Freizeit 66

- Wunsch nach mehr Zeit fur sich selbst 70

1.3 Aufgabenteilung in der Familie
. ... ...

- Aufgaben, die es in der Familie gibr
- Haupt- und Mitverantwortung fur diese Aufgaben
- Dinge, far die man gerne mehr Zeit aufbringen warde, die zu kurz kommen

- Dinge, die man eher als Belastung empfindet

- Empfundene Ungleichgewichte

- Art und Inhalt von Gesprachen dber Aufgabenteilung innerhalb der Familie

76

77

78

79

81

83

86

- Spannungen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Themas "Aufgabenteilung
irn Haushalt " 88

1.4 Die Erziehung der Kinder.....
... ...

- Dinge an der Erziehung, die besonderen SpaO bzw. Probleme machen

- "Reinreden" von anderen in die Erziehung des Kindes

- Einigkeit (bzw. Unstimmigkeiten) in Erziehungsfragen zwischen den Ehepartnern

- Informationen aber Erziehungsfragen
- Fuhlt man sich der Erziehungsaufgabe gewachsen?

- Dinge, die man verbessern muate

91

92

95

97

98

99

100

- Verhalten bei verschiedenen (vorgegebenen) Situationen, die die Erziehung der Kin-

der berithren 102

1.3 Selbsteinschatzung und Konfliktlasungen in der Familie

- Beschreibung der eigenen Familie anhand vorgegebener Statements

- Besonderheiten der eigenen Familie

- Anlasse fur Spannungen in der Familie

- Lasung dieser Spannungen

.114

115

122

123

123
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wertet werden und stellen insofern die Ausgangsbasis zur Beantwor-

tung von Fragen dar, welche sich im Laufe der weiteren Arbeit er-

geben.

Die folgende Berichterstattung hat zum Ziel, einerseits einen Grob-

uberblick uber die Ergebnisse zu vermitteln, andererseits beispiel-

haft aufzuzeigen, wie das Material bei Stellung spezieller Fragen

zu handhaben ist.

3. 1 Kontakte und Kontaktbedurfnisse in der Familie

Der objektive Familienbegriff, z. B. definiert mit Hilfe von Ver-

wandschaftsgraden, Personen, die zusammenleben usw., stimmt

nicht unbedingt mit dem subjektiven Empfinden "wer zur Familie

geh6rt" uberein. In der Befragung wurde unterschieden zwischen

"engerer" und "weiterer" Familie sowie zwischen Personen, die

der Familie sehr· nahe stehen, aber nicht verwandt sind.

Zur engeren Familie wurden (iberwiegend die Eltern bzw. Schwie-

gereltern und ein Teil der Geschwister gezahlt. Weitere Verwandt-

schaftsgrade wurden nur von relativ wenigen genannt. Jeweils zwei

Drittel der Befragten konnten noch weitere Verwandte nennen, die

sie zur weiteren Familie zahlen sowie Freunde und Bekannte,

die der Familie sehr nahe stehen, naher als die weitere Familie.

Etwa zwei Drittel der Befragten au13ern Zufriedenheit mit dieser

Situation. Ein Drittel sagt explizit, da B die Verhaltnisse unbefrie-

digend sind, daa ein Bediirfnis nach Erweiterung oder Veranderung

der Beziehungen besteht. Besonders Frauen und die Kinder werden

in diesem Zusammenhang als Unzufriedene genannt. Auffallig oft

werden unterschiedliche Kontaktbedurfnisse von Mann und Frau er-
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wahnt, wobei die Frau als kontaktbedurftiger und auch kontaktfreu-

diger, der Mann eher als kontakthemmend bezeichnet wird.

Zwar geben etwa zwei Drittel der Befragten an, daB uber diese Fra-

gen in der Familie gesprochen und diskutiert werde; bei naherem

Betrachten der w6rtlichen Augerungen muB der reale Anteil jedoch

niedriger eingeschatzt werden.

3.2 Das gewohnte Familienleben: Werlctags und am Wochenende

ErwartungsgemaB sind die Tagesablaufe am Werktag, am Samstag

und am Sonntag sehr unterschiedlich. Auch die Analyse gemeinsa-

mer Aktivitaten, bei denen Eltern und Kinder zusammen sind, er-

gibt ein relativ eingeschranktes Spektrum, wie die Aufstellung der

bedeutenden Nennungen zeigt.

Abb. 14: Gemeinsame Aktivitaten von Eltern und Kindern

. GESAMT

e Pflichten, Grundbedurfnisse, sekundare Arbeit

davon:

- Essen

- Versorgen u. 1.

• Gerneinsam Fernsehen, Radio horen

• Gemeinsame Aktivititen

davon:

- Mit Kindern beschaftigen, spielen

- Spazieren. Ausflug usw.

- Besuche haben und machen

- Zusammensitzen, Sprechen

WERKTAGS SAMSTAGS SONNTAGS

(160)

( 82)

( 76)

( 27)

( 11)

C 31)

(167)

( 53)

( 87)

( 69)

( 51)

( 31)

(147}

( 31)

( 63)

( 91)

( 46)

C li)

Anmerkung: Die Zahlen sind Prozentzahlen. Lesebeispiel: 568% entspricht 5,68 Nennungen
pro Person.
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293 277 235

58 22 31

168 283 266



Etwa die Halfte der genannten gemeinsamen Aktivitaten bezieht sich

auf "Unumgangliches" oder Selcundararbeit. Den vielfaltigsten Ta-

gesablauf weist der Samstag auf.

In diesem Bereich sind erschreckend hohe Unzufriedenheitsquoten

festzustellen. Jeweils etwa die Halfte de r Befragten aut3ert explizit,

e daB die gewohnten Tagesablaufe wenig befriedigend und ab-

wechslungsreich sind (Schlusselwort: "immer der gleiche

Trott")

0 da13 bestimmte Dinge zu wenig getan werden ( sowohl indivi -

duelle als auch gemeinsame Aktivitaten)

e da13 ein Wunsch nach mehr gemeinsamer Freizeit besteht

(hier werden uberwiegend die Kinder genannt)

e daB man nicht genugend Zeit fur sich selbst habe.

Nur eine Minoritat von maximal einem Drittel der Befragten auGert

explizit, da B man im wesentlichen zufrieden sei mit dem gewohnten

Familienleben.

In den wdrtlichen Au erungen scheint eine gewisse Hilflosigkeit zu

bestehen, durch ein Sich-Ausgeliefert-Fuhlen den Umstanden, wel-

che den "eingefahrenen Trott" bedingen, und eine subjektive Unfa-

higkeit, aus eigener Kraft etwas zu bewegen.

3.3 Aufgabenteilung in der Familie

Die quantitative Analyse der Aufgaben sowie der Verantwortlichkei-

ten hierfur ergibt das auch aus anderen Untersuchungen bekannte

Bild der sehr einseitigen Belastung der Mutter. Eine echte Aufga-

benteilung im Bereich der Pflichten und Selcundararbeit zeigt sich
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nur bei Reparaturen in der Wohnung, "Papierkrieg" und der Pla-

nung gr68erer Anschaffungen. Auch bei den vielfiltigen Aktivitaten

zur Versorgung und Erziehung der Kinder liegt die Hauptlast bei

der Mutter. Vater tragen gleiche Verantwortung fast nur bei der

Bestrafung von Kindern, wenn diese etwas falsch bemacht haben.

Dementsprechend mit Unzufriedenheit und mit Spannungen geladen

ist auch dieser Bereich, wie die Synopse in Abbildung 15 zeigt.

Bei Aufgaben, die zu kurz kommen, werden uberwiegend die Kinder

ins Spiel gebracht. Das weiter oben festgestellte Defizit an gemein-

samen Aktivitaten in der Familie ist also durchaus bewuBt. Bei den

Belastungen uberwiegt die Hausarbeit, "die geistlose Routine". Die

Einseitigkeit der Aufgabenverteilung wird naturgemaB eher von Frau-
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Abb. 15: Bewertungen zur Aufgabenteilung in der Familie

Manner Frauen

90 %

• Subjektiver Abwechslungs-
reichtum der Tagesabliufe ja 26 38

nein 58 42

• Empfinden, das bestimmte

Dinge zu wenig getan werden ja 42 31

nein 5 12

• Wunsch nach mehr gemein-
samer Freizeit ja 53 58

nein 32 38

• Genugend Zeit fur sich selbst ja 26 38

nein 63 31

1) Die Prozentzahlen resultieren aus der inhaltsanalytischen Verarbeitung



en als von den weniger belasteten Vatern erlebt und artikuliert. Die

Vater betonen haufiger als die Mutter, daB sich die Aufgabenteilung

nicht einfach ergeben habe, sondern da13 man dariiber spreche, wo-

bei dieses angesichts der Spannungen (vor allem uber Hausarbeit)

teils zweifelhaft erscheint.

3.4 Die Erziehung der Kinder

Die Erziehung und der Umgang mit den Kindern stehen meist im

Mittelpunkt der Tatigkeiten und des Empfindens, sind aber gleich-

zeitig recht ambivalent. Das gemeinsame Tun, das Erleben des

Aufwachsens sind Quelle von Freude und intensivem Erleben. An-

dererseits ergeben sich hier eine Reihe von Problemen, die Span-

nungen bringen, fiir welche nicht irnmer Bewaltigungsformen ver-

fugbar sind.

Akute Konflikte zwischen den Ehepartnern und beim "Reinreden"

anderer (insbesondere GroBeltern) entzunden sich vor allem an dem

Thema Ungehorsam ("wenn das Kind nicht spurt") und wie diesem

zu begegnen sei (Strenge und Bestrafung versus Nachgiebigkeit und

Geduld). In zweiter Linie spielen Ordnung und Sauberkeit und - von

anderen eingebracht - das "St6ren" der Umwelt eine Rolle. Uber-

raschend hoch erscheint uns das (psychologisch schwierige) offene

Eingestandnis des sich der Aufgabe nicht (ganz) gewachsen Fuhlens.

Einen wichtigen Einblick in die Reaktionsweisen von Eltern zeigen
1)

die Antworten auf vorgegebene Situationen (z. B. "Ihr Kind hat ei-

ne auBergew6hnlich gute Leistung vollbracht" oder "Sie waren ein-

mal ungerecht zu Ihrem Kind. Ihr Kind hat es aber noch nicht ge-

merkt oder sagt nichts"). Es steht uns nicht an, diese Reaktionen

1) Vgl. Materialband, Seite 102 ff
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in "richtig" oder "falsch" einzuteilen. Sie k6nnen aber legitim in

Reaktionstypen eingeteilt werden, uber die es sich nachzudenken

lohnt. So fallt z. B. auf, da13 sich die Freude oder Belohnung des

Kindes sehr oft in materiellen Dingen auBert (Geld, Geschenkeusw.).

Offene Emotionalitat ("dicker Kut3", Umarmen, Schmusen) wird nur

in 20% der Falle genannt. Alternative sind vor allem noch das ver-

bale Lob ("das hast du gut gemacht") oder "gemeinsame Freude",

wobei wir hier nicht beurteilen k6nnen, inwieweit sich dies dem

Kind mitteilt.
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1)
Abb. 16: Zur Erziehung der Kinder (Synopse)

Manner Frauen

% %

• Was besonderen Spae macht

- Heranwachsen und Zusammenleben (Ver-
halten beobachten, gemeinsame Tatig-
keiten) 121 115

- Spezielle Aktivitaten mit Kindern (Spie-
len, Spazierengehen, etwas erklaren,
sprechen. Hobbys) 100 199

• Wo es Probleme gibt
- Allgemeiner Art (Widerstand, fehlender

Einflug, Hilflosigkeit, Ungeduld) 64 74

- Spezielle Dinge (Aufraumen, Ordnung,
Hygiene, Einflusse von aueen) 100 66

e Reden andere in die Erziehung rein? ja 68 69

nein 32 31

e Unterschiedliche Ansichten zwischen

Ehepartnern? ja 68 38

nein 32 62

• Externe Informationen uber Erzie-

hungsfragen? ja 48 69

nein 52 31

• Sich der Aufgabe gewachsen fuhlen gut 79 70

teils-teils 21 30

1) Die Prozentzahlen resultieren aus der inhaltsanalytischen Zuordnung



Noch weniger Emotionalitat wird bei der Situation "Ihr Kind ist ver-

schlossen und zieht sich zuriick" sichtbar. Die Antworten zeigen ei-

ne relativ groBe Unsicherheit oder sehr rationale Art der Bewalti-

gung.

Starke Unsicherheiten zeigen sich auch bei direkten Konfrontationen

(Kind st6rt, hat etwas fals i gemacht, will nicht mit). Hier haufen

sich auch Antworten, die auf einfaches Durchsetzen ("Kind mu13 halt

mit") und unerklarte Sanktionen hindeuten.

Der Erlebnis- und Verhaltensbereich Umgang mit und Erziehung

von Kindern steht im Regelfall im Mittelpunkt. Anders als die vor-

genannten Felder laBt sich dies nicht verdrangen oder zuruckstel-

len, weil das Kind als Person und die standig prasente Erziehungs-

aufgabe fortwahrend Reaktionen und Handeln erfordern.

3.5 Selbsteinschtitzung und Konflikt16sungen in der Familie

Die Synopse uber Dimensionen der Selbsteinschatzung der Familie

(Abbildung 17) bestatigt in wichtigen Punkten Eindriicke, welche sich

in den vorgenannten Ergebnisbereichen ergaben. Jeweils relativ gro-

Be Untergruppen der Stichprobe artikulieren mehr oder weniger of-

fen dauerhafte Spannungen und Probleme, die es zu bewaltigen gilt.

Erziehungsfragen, Alltagsprobleme und ungleiche Belastungen bzw.

Verantwortungen stehen dabei im Vordergrund.

Nun geht es nicht darum, die "konfliktfreie Familie" als Ideal zu

postulieren. Entscheidend ist vielmehr, ob und wie solche Spannun-

gen zu verhandeln, zu verarbeiten oder zur Auf16sung zu bringen

sind. Angaben der Befragten hierzu sind in Abbildung 18 dargestellt.

Inhaltlich beziehen sie sich auf die jeweils individuell genannten Pro-
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bleme. Die inhaltsanalytische Betrachtung zeigt in etwa drei Grund-

reaktionstypen:

e Emotional-aggressive Reaktion (sich anbrullen, sich mit

Gewalt durchsetzen wollen).

e Ruckzug oder Resignation (wird sich von selbst erledigen;

teils nach Versuchen, die aber von vorneherein als nicht

erfolgreich eingestuft werden).

e Befriedigende Problem16sung War·uber sprechen, sich er-

klaren; teils verbunden mit emotionaler Konfrontation).

Diese Reaktionstypen sind nicht exalct zu quantifizieren. Es lat3t

sich jedoch festhalten, daB sie alle in beachtlichen Haufigkeiten

von jeweils mindestens 25% vorkommen.

In der zusammenfassenden Betrachtung muB festgestellt werden,

da B ein (zu) groBer Anteil von 25-50% der befragten Familien sich

einem Dauerstre13 mit starker emotionaler Belastung ausgesetzt

fuhlt und nicht uber die M6glichkeiten zur Bearbeitung, zur Bewe-

gung oder zur Auf16sung dieser Situation verfugt. Dabei ist zu be-

rucksichtigen, daB existentielle Notlagen (Armut, Extrembelastun-

1)
gen usw. ) in dieser Stichprobe nicht vorkamen.

Die Detailanalyse ergibt, da B jeweils recht groBe Untergruppen sich

in gleichartigen Situationen befinden. Insofern erscheint der konzep-

tive Ansatz der Familienkampagne als richtig und praktikabel. Sie

zeigt aber auch die Vielfalt und Komplexitat der (teils erfolglosen)

Bemuhungen, zu befriedigenden L6sungen, zu ausgeglichenen For-

men des alltaglichen Familienlebens zu kommen. Hieran wird deut-

lich, da B einfache "Ratschlage" nur in sehr begrenztem MaBe wirk-

1) Wie einleitend dargestellt, wurden bewuBt solche Familien in die

Stichprobe einbezogen, die als Angeh6rige mittlerer bis gehobe-
ner sozialer Schichten nicht besonders unterprivilegiert sind.
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sam sein k6nnen. In der Reaktion auf die Materialien der Kampagne

zeigten sich jedoch bereits vielfaltige Ansatze, die fur die Adressa-

ten mit Interesse aufgenommen und als relevant empfunden werden.
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Abb. 17: Selbsteinschatzung und Probleme in der Familie

Manner Frauen

5 %

• Profil anhand von Vorgaben

- Wir sind eine besonders harmonische

Familie. Alle kommen gut miteinander

zurecht 68 50

- In unserer Familie kennt jeder die Witn-

sche, Bedurfnisse und Probleme der an-

deren Familienmitglieder 63 58

- In un serer Familie sind alle gleich. Nie-
mand fahlt sich haufiger zurackgesetzt
oder mehr beLastet als die anderen 58 35

- Bei uns gibt es weniger Spannungen, Mei-

nungsverschiedenhetten oder Probleme

als in den meisten anderen Familien 37 31

- In unserer Familie gibt es mehr Spad
und wird haufiger gelacht als in den mei-

sten anderen Familien 42 46

- Bei uns werden aLle wichtigen Entschei-

dungen, Fragen und Probleme offen und

mit allen zusammen beschlossen und be-

sprochen 73 73

• Besonderheiten (offen)

- Harmonie, Verstindnis, Eintracht 27 42

- Inten sive Kommunikation 11 35

- Gleichberechtigung 26 12

- Gemeinsame Aktivitaten 16 19

• Spannungen (offen)

- Bei der Erziehung 52 51

- Ehe-, Partnerprobleme 16 39

- Alltagsprobleme 48 28

- Keine Spannungen 21 8



Abb. 18: L6sungen von Spannungen und Konflikten in der Familie

(Auszuge von Antworten)

TEIL 1: Antworten von Mannern

e Da wird daraber gisprocnen. Sonst har ei ja keinen Sinn.

In din ailteniten Flilen wirdin anderi in dae Gisprach
einbezogen. Das mante sich ergebon. Dae z.B. abinds,
winn man mit guten Freunden zusammen sitzt und redit,
und so eMu zur Sprache kommt. Dann wird das halt ge-
meiniam diskutiert. woil ja jeder im Endeffeirt doch ahn-

liche Problime hat. Im Prinzip abir unter AuischluB dir

Offentlichkitt.

e Meine Frau reagiert sehr emotional - Iii redit itch Gott

set Dank atlas von dir Soile. Ich ziehe mich bit "dicker
Luft" fur 2 - 3 Std. zurack. Dann veriuche ich mich selbst

zu stabilts loren, weil mich das ziemlich mitnimmt. M•i-

ne Frau riagiert nach dieser Zeit auch ziemlich ablekithlt
und ich versuche sie in ein Geiprlch zu verwickeln, um

die Problematik zu ergrunden. Ich brauche diese Pause.
weil ich auch die Furcht habe, auch emotional zu reagie-
ren.und dann gar nichti geklart wird. Ich s•lbit fresie

Problime in mich hinein und bin dann muffil. Meine Frau

bohrt dann *tindig, bii ich irpixtwaan herauiplatze: "Ach
laa mich doch in Ruhe". Ste sagt: "Sag doch mal wa* toi

int7" Sie verwickelt mich atio *tandig in Reden, bii ich

komme und dir Knoten dann gelost ist. Bii Spannung•n
mit den Kindern vergreift man stch schon mal an den

Kindern, wobii wir merken. daa dies nicht mir Fehlver-

halten der Kinder ist, sondern auch unaire emottonate An-

ge epanntheit. Dann luieo wir mehrire Stunden ins Land

gebon, sitzen una dann zu den Kindern und reden darilb•r.
Bei Unzufriedenheit iprechen wir auch mit Freunden und

Bekannten daritber, well so etwas ja abortragbar tit.

Z.B. Unzuiriedenheit der Frau un Haushalt. Fihiender

Kontairt nach drauain und fehlende Anerkennung bewir-

ken die Unzufriedenheit dir Frau.

e E a wird daruber ge*prochen. auch mit den Kindern, die

auch Probleme an uns herantragen.

• Na, also zuerst *ind wir beidi Dickkopf•. Winn, dann

mauton wir betdo und reden nicht miteinander, solange,
bii es selbet erledigI ist, weil man das doch alcht abtun

Icann.

e Spanoungen, die wir hatten, habon sich immer von selbst

geldit. Wir haben Streit gebabt, abor du hat dann alles

nichts gebracht, du waren ungluckliche Phaion, die

sich dann oft abor Stunden him¥egzogin, duln luckien
die Kinder schon ein binchin komisch. al*o alia ne*-
tiv. Und winn e, mal zu irgendwilchen aggressiven
Auderungin kam, hat jider zugeiehen. dall dir Laden

lief. Algo mcht, dd man *a tun mud, es war mohr eln

Anfichilttler, litztlich doch schan.

• Mohr oder winiger *ine Auisprache Ohne die Kinder.

0 Dann wird d ar(tber gesprocben und verrucnt, es aus=u-

gletchon, damit man Ruhe zu Hause hat, well man zu

*tark gestredt wird.

• Ich kann dann Har spontan sein, der Jungi bekommt

dann einen Klaps, bet dim Midchen gerlitit ein Blick.

e Werden aus ge tobt ! Wir bralle n uns Lier. Meine Frau

brullt. ich wirde wahnitnnig, scheure ihr eine und sie

acheuirt zurack. Dann folgin Goipriche daruber und

die Angeleginheit laet itch laion. Um aolche Explosio-
nen kommen wir nicht herum, well die 'Irldti*che Um-

lebung" Zwangi aufdringt, die man nicht durch direlrte

Ge,prache laeon Icann. Du ist eine Obnmacht,weil wir

dem System von Biron und Wohnallos richts entgegen-
setzin Kannen. Die Nachbarn sitzen vcr der Glocke
und vertriumen ihr Liben, *ind far Aktivitaten leer.

• Ich bin ein Typ, dir mohr in atch hineintriat. Meine

Frau ist ginall entgegingeietzt, explodier. bit irgend-
wilchin Spannungen. wogigen kh mehr zurackhaltend

bin, auch mit d im Auitragen von Koofliktin, das *taut
sich dann auf und triendwann kommt es dann zu einem

mittellchwerin "Ausbruch" - will £ch nicht sagen. Ee

gibt dann schor mal Knatsch. Kinder kdanen wir nicht

mit einbeziihin, die *ind ja noch sebr jung. Wir haben

also *ine Abmachung, vor den Kindern nach Mailichkeit
dberhaupt nichu austragen. Aber es ist auch schon mal

vorgekommen, daB wir uns vor dinin ein bi8chen deut-

licher wu gesagt haben.

e Saubermachen, Schularbetten: da redit meine Frau ein-

mal mit din Kindern. Wean ei dann immer noch nichz

klappt, trete ich auf und dann wisien sie schon. wai ih-

nen "bluht". Da bin ich dann *ihr maamiv und dann gehz
da• ub•r die Bahni. Da *preche ich daruber und iage:
'

so geh£' / nicht". Dann luse ich mich night mehr er-

welchen. das mud dann getan werden.
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TEIL 2: Antworten von Frauen

. Spreche mit Kindern. da die die Blegiamerin •ind (Va-
ter setzt *ich ing Auto und flhrt w•g, winn e r wieder-

kommt fit alles wieder im Lot).W ir *trebon durch du

Reden mit den Kindern einin KompromiC an.

• Spanmingin habin stch durch GIsprichi gelgt, tauchen

aber trotzdom hin und wieder auf.

• Wir *prechen daraber. Dian hatit mein Mann oft dii

Kinder und ich gihi weg.

e D a habon wir Schwierigkittin mit, will sich dir Mann

da eher :uritckzient und nichts sagt, und jo mohr er

sich zurackzieht, disto winiger fallt mir daa auf. Ich

nutze dann den Raum, den er mir da freimacht auch

noch. Du *chaukilt sich dann immer weiter hoch, bis

ea dann mal run, Knall kommt, wo ailis rau,Flasion
wird. Und wena daa drauden ist, dann haban wiz· den

Mut, uns dae m iagen.Er friat alles in *tch hine in,
ne ift dazu Kon£likte zu virsachlichen, start auszulebon.

Manchmal eben, winn wir Stri 13zeite n habin, dann ist

ee un, gar nicht bowuat, di wir ganz verkrampft *ind.

• Sprecnen recht oft dr(tber, fur den Mann i/t aber daa

offane Gisprach etn Problem: man macht es dann, wenn

er gar,tig wird und rummakilt. Er hat e, schwer, iii-

no echten Bedarinissi zu erkennen und zu ludern. Abor

auch, wean man ihin die Zeit gibt, Ie ine Beditrints*e m

befriedigen, hat dir Mann das Gifabl, etwas zu vernach-

11*sigen, oder die Zeit sei nicht ausroichend etc.

e Spreche mit Mann dart.tber, er behirzigt du dann auch

und 108 dann fur 2 Tage die Zeitichrift zur Seite um

dann wieder zu lisen: man gewahnt sich an diese Situa-

tion; Streit ist seltert, winn dann leht es um Kinderer-

ziihung, Auftelluor dir Haushaltipflichten. Zubireitung
der Mahlzeiten, ich fande es schan, winn or mitmachin

w,trde. manchmal tut er e s aber Lu winig.

e Bet uns ist jetzt eigentlich die greate Unzufriodinhoit,
daa ich jetzt eigentlich sear viel zu tun habe und me ine

Mutter ganz gut libt und dai sind bei une im Augeablick
die Spannungen. Ich rede mit meinem Mann daruber und

versuche ee halt eben als gegeben hinzunohmen. Es gibt
ke ine anderi Mallichkeit. Da kann man Tar nichts ande-

rei gegen machen. Man mud du halt akziptieren. Das

i•t halt nicht einfach, winn man silber anders lit. Die

Mutter wardi dam atcht einsehen. Nein, die wur•de glau-
ben, ich macbte iii in threr Freizeit einachranken. Es

ware z.B. slhr schan, winn meine Mutter den Kindern

mittagi das E**en warm machen warde. Daa wari Ic hon

eine tele Sache. Me in Maan reagiert da manchmal sebr

feindielig. Winn meine Mutter dann abends runterkommt,
dann redet er kein Wort, hingt verbieatert hinter seinem

Buch und guckt ruch: auf. (Frage: Wie reagieren dli Kin-

der?) Wiz• haben da* in dem Sinne gelest, daa ich zu mei-

ner Mutter geialt habe, wir kannten jetzt abends aicht

mohr so unbeschwert (tber alles reden, das macht ma.n

nicht, wean die Mutter dabii ist und die Kindir *prechen
auch nicht mohr Gber ihre Prooleme und seitd•m guckt
meine Mutter auch meiatens oben Ferniehen. Und wir

habin die Heizung ein bidchen kalter geitellt, weil sie

immer sehr friert. Ich habe mit milner Freundin oder

mit urweren Freunden daraber ge*prochen, die wie *chon

ge*agt. schon zur Familie gehoren und die wismen auch

keine LD*ung.
• Im Momint bin ich dann sohr geretz:. Dann darf mich

kitner aniprechen, ich *chreie dann glitch far alles

glitch rum. Ich mull mich irgendwie abreagieren. oder
mud mit meinim Mann lanier dartlber sprechin. Dann

•age ich danach: "Iit ja alles wieder gut, ich s•he auch

ailes ein" und dann geht du ini Normale dber. Mit 130-
kannten ride ich auch darilber aber explodieren tue ich
nur zuhause. Abir da schatte ich *chon mal mein Herz
aui und beklage mich. Dann gehe tch, wenn ich wittend
bin. schon mal ruzlter, Iclingele bei dir Nachbarin und

trage: "Haben Sie Zoit far eine Zigaritte?" Und dann
reden wir so 2 - 3 Std. aber alles, was einen so be -

druckt. Hinzerher fahle ich mich gur, da ist dann alles

wei. Mein Mann und ich reden, wean irgend erwas nicht
Stimmt, sofort daruber und wir klven du dann.

0 Wiz·d mit dem Kind boiprochen, dan Ii nicht immer

nach loinom Willen geht.

• Wir haben daraber gereciet und ich habe gesagt. di es

mir schwerfllit und ic h mdchte jet:t so spontan
und dann wollte ich weruger• ni anrufen. dann dachte ich.

was for ein Bladsinn. dann retae ich die aus ihrer Stim-
mung wieder raus. Ich wollte ein Stackchen Stimmung
mitkriegen und hatte sie dann raulFri,men. Gent alio

auch nicht. Am nachite n Morgen habon wir noch witter

gesprochen, daa daa *ehr *chwierig ist, das imt ja einer

von vielen, das *ind ja ganz kleini Verztchte, du lit

ja keine grone Sache, daa die doch manchmal sehr

schwer wiegen, weil es doch manchmal sohr viele sind.

Winn ich sout meini Freundin oder die Nacbbarin ge-
troffen habe, baben wir uns abir du unterhalten, wu

uns gerade beichaftigte und das waren meisten, die Kin-

der. Jetzt haben wir feitgestellt, dad die schon solcho

Ohren haben und daa wir ihre Intims phlre verletzen,
node tch, winn wir aber iii reden und sie sind dabei

und das sind ja oft dann auch Problime mit den Kindern

und da hat>en wir uns jetzt vorgenommen, das machen

wir oicht mohr. Du heint alio auch tagiaber, silk)st

wertn ich mit Ervachierten zusammen bin, mit Milttern,
dann keine Ge*prache auf unsirer Eboni menr maglich,
ei iii dian, die Kinder sind aicht goradi witt weg, das

sind diese vielen kleinen Verzicate und es Bt ja nicht 'o

dae ich *agen kannte, gut, dann machen wir es ebon spi-
ter. Die Zeit ist ebin nicht da. Ich kann mir mal am

Abend eine Stunde nehmen, abir die mdchte ich auch wie

dir mebr gemeiruam haben. Man mutl einfach **chnei-
din und verzichtin. Du lit schwierig halt.

• Es gibt dann haufig Krach, Spannungen. Streit. Man re-

det darilber, mun aber akziptieren, daa es nicht anders

geht, wo du Kind da Mt und die Frau in dir Auabildung
ist. Dartiber waren sich die Partner im voraus klar, daa

die Zeit nicht einfach ist, man akeeptiert sich alio letze-

lich gogens•itig.

e Ich tobe fltrchterlich, darn raumt sie aber schnell auf.

Brallen, tobin, dann geht es.

e Solange halten Reibireien nie. Ea ist atcht so, dad man

sagt, montagi Krach und iamstags redit man wieder

daruber. Also w•nn es so ist. wird schnell darub•r ge-

sprochin und die Sache ins Klari gebracht. Ea war al-

mo nie, dall das eine lang• Sache wurde.

e Man redet darater. Den Kindern Bgentlber meine ich.
daS man auch biswellen akzootier·t, daa ate wa• nicht

tun wollen, aber mein Mann Liest manchmal stundenlang
Zeitung. wahrind ich aufriume und das *tinkt mir

manchmal, aber dal sage ich dann auch.

e Mein Mann mault und ich bralle das raus. Ich spreche
ihn dann an. Man hat sich mittlerweile *chon darin ge-
wohnt. ich br<Ule dann und dann isr es filr mich erle-

digr. Ist zwar auch nicht immer richtig, meint man

brallt dann gletch wu mit raua. aber es ist besser far

alle.

e Das loit sich nur schwer, woil mew Mann die Be-

lastung nich: nachempfinden Icann. Du kommt dann

zuw•ilen zur Explo•ion. Die Kinder wercion nicht direkt

einbezogen, aber Jdrg ist Iehr senslb 1 und merict daa

sofort, weon 01 Spaanungen gibt.

• Mann und ich scareten uns auch in Gegenwart der

Kinder an. Proble me werden zuiammen be, prochen und,
auch Tele#.

• Dann brulle ich toi. Aber bellende Hunde beiaen rticbt

und die Kinder wis*en daa. Die Wut muil aber erst 'mal

r au* und dann kaan ich mit ihne n red in. Dann habe ich

Geduld zuzuhdren. Mein Mann verbierer dann gleich.
Dir sagt: "Alio winn du das nicht einsiehit, i t nichare

Woche Ferviehverbot"

Abb. 18: Fortsetzung
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1. Fragenwortlaut der Reprasentativbefragungen



Karte 378/4920

Nr.

26. Anzeigen 1 bis 10

vorlegen und bis

Frage 27 liegerilissent Genauer Nur Kelne

ange- flachtig Rock-

Diese Anzeigen warm tin Laufe des schaut gesehen erinnerung
letzten halben Jabres in verschiede- odel

nen Zeitungen und mus#terten zu gelesen
sehen.

Sagen Ste mir doch bitte bei jeder Anzeige
Anzeige. ob Ste :tch daran erinnern.

diese Anzeige - 1 0

2 0
• genauer Ingeachaut oder

gelesen zu haben, 3 0 0

• ob Ste diese Anzeige nur 4 0

flachtig ge=,hen babe
5 0

oder
6 0 0 0

• ob Sie stch an diese Anzeige 7
aberhaupt nicht erinnern

0 0

kennen. 8 0 0

9
Zuslitzlich Liste H

vorlegen! 10 0 0 0

1 21-25
I

t.

(.n
27. Ste babe nun alle Anzeigen (noch) Interes- Interes- Cl

einmit lanz in der Hand gehabt. slut dert 0
C]

Sagen Ste mir doch bitte. welche pmen- weiger Ee
dieser einzelnen Anzeigen bzw. lich CA

Themen Ste persenlich interes:teren

imd welche davon Ste persenlich Anzeige
weniger interes,ieren.

1 0

2 0 0

3 0

4

5

6 0 0

7 0 0

8 0

9 0

10 0

i 26/27/28



I--I

Karte 378/4920
I welr

Nr. Frage Antwort
  FMV

28. Weon Ste nun einmal an die ganze
1

Anzeigenserie denken. was glauben Ste,  
,011 mit diesen Anzeigen meicht 1
werden 7 1
Wai :ind Ibrer Ancicht nach die wich- 1

tigiten Anliegen dieser Anzeigen 7
1
1

1 29 - 31

29. Wetchen der folgenden Meinungen Ober   A Ich finde es gat, <laB in dieser Weise

diese Anzeigenserie warden Ste persan-  
Offentlich etwas zum Thema

lich zustimmen 2 F.milte gesagt wird.1

B Wen man diese Anzeigen sieht. weiB
Liste J vortegent

man gar nicht, was dimit eigentlich t.

bezweckt wird. 0
r
C]
0

C· Die Themen und Tnhalte dieser Anzeigen C)

0
sind lebenmah aulgew:hlt und darge- 00
stent.

D Der Staat sollte jich aus diesen Themen,
die in den Anzeigen angesprochen werden,
lieber ganz heraushalten.

E Ich flade es gut, wenn noch mehz An-

zeigen mit Ihnitchen Themen und In-

halten erscheinen.

F Fur mich :elbst :ind ganz andere Dinge
wichtig, als die in den Anzeigen ange-
sprochenen Themen und Probleme.

32



Karte 578/4920

Nr.

100. Titelkazten mitchen und mit Late T varlegent

Auf diesen Kitchen:tehen eine Retha von Zeitichriften und mustrierten.

Welche dieser Zeitichriften nlustrierten haben Ste im letzten halben Jahr regelmiSig. d. h. jede Woche gelesen 7

Wetche davon baben Ste hiuilger gelesen, d. h. etwa alle 14 Tagel
Und wetche davon nur settener und welche aberhaupt nicht 7

Regel- Haudger, Settener Nie

mieig. alle

jede 14 Tage
Woche

TV Heren und Sehen 0 0 0

Gong 0

Bimte mustzierte 0 0

Bud und Funk 0 0

Stem 0

Har zu 0 0 0

Bud am Sonntag 0 0

Die Zeit 0 0

Spiegel 0 0 0 0 .C

Bildzeitung 0 0
Cl
0
C]

a
Ln
0

Weiter mit Statistik!

-

42 - 46



2. Ablaufplan der qualitativen Erhebung

Die Ergebnisse im Materialband sind entsprechend diesem Ablauf-

plan dargestellt.



.EITFADEN Erfolgskontrolle "Familie - jeder far jeden" Projekt 8808

ge-Nr.

,.1

1.2

,. 3

5. 1

-.2

5.3

Frage in Kurzform

Familienstruktur:

Anzahl Personen im Haushalt

Aufteilung der Personen nach Alter und Geschlecht

Kontakte innerhalb und auaerhalb der Familie:

Verwandte. die man zur engeren Familie zahlt

Verwandte. die man nur zur weiteren Familie zahlt

Belcannte. die man zur engeren Familie zahlt

o Zufriedenheit mit dlesen Kontakten

o Wunsch nach Anderungen. Wechiel im Bekanntenkreis

o Vergletch des Kontaktbedarinisses zwischen den Familien-

angeherigen
0 Geaprachsintensitat aber diese Probleme innerhalb der Familie

Methode

g /O.

g /O.

0.

EXPLORATION

Tagesablauf, Tagesrhythmus:

Ablauf eines ganz normalen Werktages g /. 0.

Ablauf eines ganz normalen Samstages g /0.

Ablauf eines ganz normalen Sonntages g /O.

o Subj. Bewertung des normalen Tagesablaufes innerhalb der Familie EXPLORATION

o Dinge, die man gerne 6fter machen warde

0 Hinderungsgrande

O Wunich nach mehr gemeinsamer Freizeit (Bei wem? Was ?)

0 Wunsch nach mehr Zeit fur sich selbit (Bei wem? )

Anlasse fur Spannungen in der Familie o.

Lasung dieser Spannungen (Wie ?) 0.

Aufgabenverteilung im Hau*halt:

Aufgaben. die es in der Familie gibt L /0.

Haupt- und Mitverantwortung fur diese Aufgaben g. /0.

o Dinge. fur die man gerne mehr Zelt aufbringen warde EXPLORATION

o Dinge, die man eher als Belastung emptindet (Wer? Welche ?)

0 Empfundene Ungleichiewichte

o Art und Inhalt von Gesprichen aber Aufgabenverteilung innerhalb
der Familie

0 Spannungen und Meinungsverschiedenhetten innerhalb des Themas

"Aufgabenverteilung im Hauhalt"

Erziehung der Kinder;

Dinge an der Erziehung  die besonderen SpaB bzw. Pro-
blerne machen

"Reinreden" von anderen in die Erziehung des Kindes

(Wer? Bei was? )

Einigkeit (bzw. Unstimmigkeiten) in Erziehungsfragen zwischen
den Ehepartnern

Woher Informationen uber Erziehungsfragen

Fahlt man sich der Erziehungsaufgabe gewachsen

Dinge. bei denen das besser sein kannte

Familienklima:

Beschreibung der eigenen Familie anhand vorgegebener
Statements

0./g.
Skala

Bemerkungen

REGISTRIERBLATTER

7 Besonderheiten der eigenen Familie

/ g

g

''

7

8

9

0

1

0.

2

0.

3

0.

4 0.

5 g

0.

6



.age:Nr. Frage in Kurzform
.

Methode Bemerkungen

Erziehung der Kinder:

18 Verhalten bei verschiedenen (vorgegebenen) Situationen.
die die Erziehung der Kinder beruhren 0.

Anzeigenbeurteilungen:

19 Spontane Aussagen 0.

20 Interessante und weniger interessante Informationen 0.

21 Vermutete Anliegen der Informationen 0.

22 Beurteilung der Gestaltung der Anzeigen (gut gefallen/nicht
Zut gefallen) 0.

23 Leieintensitat der einzelnen Anzeigen g

23 Interesse an den einzelnen Inhalten g

24 Kontaktintensitat mit Famittenangeharigen bezaglich der

Informationen (Lesen. Gespriche) 9 10

25 Wichtige und interessante Themeninhalte far andere Fami-

lienangeharige (Ehepartner. Kind(er) g

25.1 Begrandung fur Preerenzen des Ehepartners 0

25.2 Begrandung fur Praterenzen der Kinder 0.

26 Inhalte. die am interessantesten und wichtigsten waren 0

27 Dinge. die man vermiBt hat g /O.

28;28.1 Dinge. die ausfahrlicher oder anders dargestellt werden soliten g /0.

29 Dinge. die aberflassig sind g./0.

Broschurenbeurteilungen

30 Spontane Aussagen 0

31 Interessante und weniger interessante Informationen 0.

32 Beurteilung der Broscharengestaltung (gut gefallen/nicht
gut gefallen) 0.

33 Leseintensitat der einzelnen Abschnitte g

33 Interease an einzelnen Abschnitten g

33 Begrandung fur das Interesae 0.

Beurteilungsvergletch Anzeigen - Broschare

34 die wesentlichen Unterschiede 0.

35 globaler Beurteilungsvergleich (Gefallen) g

Broschitrenbeurteilungen:

36 Bekanntheit der Broschike bei Familienangeharigen g

36.1 Beurteilung durch Familienangeharige 0.

Beurteilung der Kampagne:

37 Beurteitung des Slogan i /O.

38 Vermutetes Anliegen der Aktion 0.

39 Vermutete Zielgruppen 0.

40 Dinge. die man tun sollte. um die Aktion noch erfolgreicher
zu machen 0

41 Meinung zur Notwendigkeit einer solchen Aktion g

42 Dinge. die dafar bzw. dagegen sprechen 0.

Bekanntheit und Vergleich mit anderen Aktionen:

43 Bekanntheit weiterer Aktionen zum Thema Familie (Medien,
Inhalte) 0.

Beurteilungsvergleich mit der vorliegenden Aktion 0.



Statistik:

S. 1 Geschlecht g

2 Alter g.

3 Familienstand g.

4 SchulabschluB (BP/Partner) g

5 Anzahl Personen in Schule/ Ausbildung oder Beruf g

6/6.1 Berufitatilkeit (BP/Partner) g

7 Berufsgruppe (BP /Partner) g

8 Haushaltsnettoeinkommen g

9 Wohnung zur Miete/Eigentum g.

10 Raomaufteilung der Wohnung g.

11 Anzahl Riume g.

12 Zugang zu nicht Offentlichem Garten

13 Interesse an der Zusendung von weiteren Materiatien zum

Thema g.

13.1 Weshalb kein Interesse 0.

13. 2 Interesse an anderen Themen



3. Drei Fallbeispiele

Die folgenden Auszuge aus Gesprachen mit drei Familien sollen

einen Einblick in den Charalcter der Gesprache und die Qualitat

des Materials vermitteln.

Sie enthalten beispielhafte AuBerungen zu einzelnen Fragenfel-

dern. Im Materialband sind Zitate bzw. AuBerungen inhaltsana-

lytis ch aufgegliedert.



FALLBEISPIEL (FRAGEBOGEN-Nr. 037) PROJEK:r 8808 "FAMILIE"

Charakteristika der Familie: 5-Perionen-Haushalt (Eltern mit 2 Kindern in der Altersgruppe 10-14 Jahre,1 Groaeltern-

tell). Belde Elternteile besitzen Volkaschulabschluu und abieschloisene Birufiausbudung.
Der Mann tat ganztags b•rufatitig. sie i•t halbtagi beichaftigt. Die Familie bisitzt Wohn-

eigentum (5 Riume, Garten).

Zutriedentleit mit

den Kontakten der

Familie

Dinge, die man als

Belastung emptin-
der

"Ich mdchte jitzt mehr Kontakt zur Verwandischaft. Zu Freundin und Bekannten manchinal w•-

niger. Ea tat manchinal *chon richtig anstreniend, 1edes Wochenende auszuplanen. Weil das

eigentlich •chon in Verpflichtung aularter, senr oft. Ea ist night mehr aur, daa man aagt, man

trifft sich nur, weil man die bestimmte Person oder den bestimmten Personenkrets sehen mdch-

te, sondern es Mt schon eine Art Verpflichtung. Man kann einfach nicht abiagen. Das kommt
durch din gro Ben Bekanntinkrets. Ich mochti eigentlich niemanden von unieren Bekannren mis-

sen. aber troudem ist es manchmal einfach zu viel.

Uniere Kontakte *ind doch mohr auf die Freunde beschrankt. Mit den Verwandtin, du ist eigent-
lich an Giburtstag und Weibnachten und Muttertag. Die wohnen alle in Kaln. Auder bei den Eltern
oder bet dir Mutter, die sioht man natarlich Ofter. Wir fahren allo mindestena einmal in der Wo-
ch• su meinor Schwiegermut ·. M•ine Mutter wohnt ja hier im Haus.
Natarlich habon wir *chon mal g•lagt:

' Nlin', weact wir wiz·klich k•ine Lu,t hatton und hab•n

auch *chon Aulriden erfunden. winn einom nicht so ganz gut ilt und man kann wirklich nicht kom-

men, aber anionsten.

(Frage, ob Kinder mitriden): Nein ich finde, du sind j a im Grunde uniere Blkannten unct wir

wollen ja abinds weggehen. Wenn sil dann natarlic h mitiehen, dann lat du e twas gam anderei
aber aoch lat das unser Problem, ob wir dahin gehen wollen oder nicht."

"

Staubiaugen ist Belastung. Ich mud jeden Tag staubiaugen wigen dem Hund, ansoasten essen

wir hier nur Haare. Und das isr anstrengend, yon oben bis unten.
'

Wun•ch nach Anderun- "Violleicht jitzt hier. Well wir vor einem Jahr umgezogen sind, dat3 man den Bikanntenkreis

gen, Wechiel im Be- auch ein bidchin arM Wohnorr *ucht. Wir pflegen die Bekannuchaften noch dort. wo wir frither
kanntenkreis lewohnt habon, als wir noch jung waren. So ungenthr. Und dadurch wird das dalln halt auch •o

viel."

Virgleich des Kontakt- "Bei meinem Mann ist das genau wie bii mir auch. Nur hat er, weil er ja nicht in Kaln war. da-

bedarinisses zwischen mit emu achwieriger. Die Kinder haben sich jetzt eing•lebt, aber du hat lange gedauert, dean
den Familienang•hari- sie waren immer alleine hier. Eln 3/4 Jahr hat es bestimmt gedauort, bia ste @in bikhen An-

gin, Unterschiede schlu  hier bikamea. Aber du hat sich j•tz: gegeb•n. Er ist in einia Sportverein g•gang•n
und dann hat er nachher von der Schule auch Jungs mitgenommen in den Sportverein. Dadurch
Mt dann der Kontairt entitanden. Nicht our von dir Schule aul. Nun ist es auch unianatig, bei-

de hab•n einin ziemlich weiten Weg zur Schule und hier in der Nahe wohnt ni•mand in ihrem
Alter.

Ich bin di•jinige, die lieb•r unter Bekannte geht, er ist li•ber alleine. Aber dir muS mit."

Ge•prach•intenittlt
ab•r dle/e Probleme
innerhalb der Familie

Subjektive Bewertung "Ea ist *chon lin biachin feitgefabren. Das k,nn•n sie eigentlich gar nicht andern, das gibt ja
des normalen Tages- gar nicht. Dieses ewige Saubirmachen ist furchtbar. Aber es ist r,nnrnal nicht ru andern, da
ablaufs kann man nichts dran ladern. Diesel Haul airnmt die meiste Zeit weg. Man hat das Gefabl,

man wird nie tertig. Dam kommt achon alleine dadurch, wenn man zwei voile Tale in der Woche
we g vt und am Freitag bin ich den halben Tag wei und winn ich dann h:ter bin, mun ich halt

saubermachen. Das mua ja s•in."

Dinge, dte man gerne "Ich warde viel lieber handarbeiten, after. Aber ich habe da einfach keine Zeit dazu."
aft• r machen warde,
die zuvremg getan
wirden

Wun•ch nach mehr "Nein, weil wir sonst alles gemeinsam machen. Die Kinder wurden eigentlich after mit dem

gem•insamer Frii- Papi Sport treiben, aber hier sind auch nicht so groae Maglichkeiten dazu. Bet una ilt eben die
zeit Schwilrigklit immer noch hier sich zurechtzufinden, hier icl der Gegend. E• tat dlls noch ein

biachon kompliziert.
"

Wunsch nach mehr "Er mechte nicht so oft weggehen."
Zeit tar sich selbit

Auflaben, di• zu Ich glaub• for den Groeen. hatte ich gerne mehr Zeit - sich ein biachen intensiver um ihn zu

kurz kommen kilmmern. Natilrlich kommt es dann eu Spannungen. Er meint er machte alcht zo gerne mit und  
will unbidingt zu Haus• bleiben, und ich will raus. Und dann gehen wir nalt manchmal zu Be-
kinnten und ich machte manchmal einfach mir in eine Kneipe und ein Bier trinken. Dam mag er i
aicht *0 gerni. (Frage: Setzes Sie sich hauflger durch 7) Jawoht. Sonst bin ich beleidigt. Wir
bleiben auch schon mal zuhause. weil daa dann keinen Sinn hitte. Er wurde nur dasitzen und
ein ganz langes Gesicht ziehen."
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"Ich ride mit meinem Mann darilber und ver•uchi es halt •ben ala gogebon hinzucibmen. Es

gibt keine andere Maglichkeit. Da kann man gar nichts andere• gegen machen. Man mun das :

halt eben •infach akiepti•ren. Man mun ihr• Libensweise akzeptierin. Du ilt halt nicar ein-

fach. wenn man seiber anders Mt.

(Frage: Spricht man daruber mit der Mutter? ) Nein, die wurde daa night einsehen. Nein, die

warde glauben, ich machte sil in threr Frelzeit einengen. Ea wire zum Beispiel sehr schan,
weng meine Mutter den Kindern mittags da, E asect warmmachen warde. D as ware schon e ine

tolle Sache.

Mein Mann realiert da manchmal sehr feinds•lig. Winn meine Mutter dann abends runterkommt, ·

dann ridet er ke in Wor:. hanit verbiestert hinter leinem Buch und guckt nicht auf.

(Frage: Wie reagieren die Kinder?) Wir habin dai in dem Sinni gelost. dad ich :u milner Mut- ;

ter goiagt habe, wir koonen jetzt abends nicht mehr so unbeschwort uber alles r*len, das macht ·

man nicht, pearl die Mutter dabei ist. und die Kinder sprecherl auch nicht mehr aber thre Pro-

bleme und 0•itdem luckt m•ine Mutter auch meiatens oben Feriwihin.
Und wiz, haben die Heizung ein biOchen kalter gestellt, weil sie immer *ehr frilrt.
Ich babe mit meiner Friundin oder mit unserin Freunden dartlber gelprochen, die wie schon ge-
sagt achon zur Familie gehart und dio wissen auch keine Ld,ung.

Empfundene Un- "Weid ich nicht. Ich glaube schon, das ist gletchverteilt. nur mein Mann kann da besser eingrei-
gletchiewichte fen (bei Kindererziehung). Dir setzt stch bes•er durch ats icb ."

Wie sich die Aufgaben- "Das hat itch so ergebon. du wird nicht abgelprochen. Am Wochenende z.B. macht mein Mann

tillung Irgiben hat genauso mit sauber. Dann mache ich das aicht alleine. Dann staubiauit er und spillt und wa

weia ich, wai gerade kommt. Dann ist man auch ziemlich *chnell fertig. Die Kinder kannten

ein biachin mehr run, die brauchten nicht so faul zu sein. Die kdanten z.B. ihr Zimmer mal

aufriumen."

Spannuagen und Mei- (Frage nach Aufgabln dir Mutter) "Das ist ja unser Problem. Ich habe lie einrnal Zeberen, mei-

nunisverachiedenhet- nem Sohn in Latein abzuharen und das kann lie ja auch, da ist nicht so achwierig. Das haI drei-

ten im Zuiammenhang mal geklappt und dann war es wieder gar nichts
.

Also selbit, winn wir Ite bitten, das ts, nicht

mit der Aufgabentei- bolartig von ihr, dal lit einfach Vergealichkeit. Ea ware sehr *chaa, winn sie mal anpacken
lung im Hauihalt warde. Vor allen Dingen b•i den Kindern, wenn ich die beidea Tale weg bin.

Du keante ill, lich um die Kinder kummern. Das habl ich auch erwartet, als wlr bierher g•- .

zogen sind."

Antasse for Spaninin. 'Ich glaube *chon. daa meine Mutter stch manchmal zuracklisitzt fablt. aber ich £inde. sie

gen in dir Familie kann einfach nicht jeden Ablnd mit hier unten sitzen. Dann •rzahlt man oicht mear so, wie man

dae frither Pmacht hat. Du klappt jetzt gan: gut.
Bet uns Nt jitzt eigintlich die greate Unzufriedenheit, daa ich jetzt eigentlich sehr viel zu run

habe und me LaI Mutter ganz gut libt und das sind boi uns im Augenblick die Spannungen."

Lasung dieier

Spanmingen
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Zurried•nheit mit den

Kontaktin der Fami-

lie

Wunich gach Anderun-

gen. Wechiel im Be-

kanntenkreis

Vergleich des Kontakt-

bedartnisses zwischen

den Fanlillenangeheri-
gen, Untlrichied•

Geiprickisintensitit
aber diese Probleme
innerhalb dir F amilie

Sublektive Bewertung
des normalen Tagee-
at)laufs

Dial•, die man gerne
after machea wdrde,
die zuwitug gitan wer-

den

"Al,0 ich kann mir nicht voritellen, daB die Kerstin in bezug auf thren Kontakt unzufrieden ist,
well ate sebr viel Kontakt hat. Im Moment eigentlich den meilten Kontakt von una allen, well

alles nach ihr eingerichte r ist, dad sie halt Spielkameraden hat. Kontakipersonen sind lar uns

Ervachsine genug da. nur wir sind im Moment nicht mit den Moglichkeiten der Kontaktpilege
zufrieden. Die leiden txn Moment sihr unter dir Tatsache, dail die Kerstin erst drei Jabre alt

ilt. Da kdanen wir unlere Kontatrte Dicht *o pilegen, wie wiz· sie gerne pflegen wollen. Wir hit-

ten ge rne mehr Kontak unabhingig von unserer Tochter. Darilber kommt es auch zu Spanningen,
innerlich, daa man manchmal denkt. jetzr machte kh spontan den oder den seben, ihn boluchen.

oder maa krieft eia•a Anruf: Hast Du Luit daa zu machea? Und ich muD halt oft passen. Viel-

latcht gibt es da doch mancbmal Spannungen zwischen Keritin und mlr, dad ich dadurch unbe-

wuat argerlicher auf etwas reagiere, al, ich sonst reagiert hatte. Da,s mag $ein. Ica ride mit

Gord daraber. Ich kant nicht sagen. 1ch warde Jetzt daa und das machen. aber ich kala das

nicht machea. well du da bilt. Du macho ich nicbt. Wonn ich mich mal mit j•mandem tr•ften

machte, dann erklire ich ihr daa, dann sage ich thr, ich m achte mit dem e in Gosprich fah.ren,
dal wire far dich langweilig und una warde du auch *taren. Und dann halt du es *o boiser und

wir habon em such b••Ier.
Gord hat sehr wenig Kontakte, die ich nicht hitte, auaer dem Beruf natarlich. Privat Tar kline

eigentlich, ion dinin ick %•eid. Ich habi ja aun *ehr viele IContalte tagallber. alio mit die,•r

einen Frau. Sie kommt dann oft mit den 2 Kind•rn und eine Nachbarin. ja, die eine Freundin

akzeptiert Gerd mcht so ganz. und da hat er atcht so ganz unrecht mit ioiner Kritik. Ihm wurde

es reichen. diesen Men.*chen irgendwo abzulehnen und mir retchr das aicht. das abzulehnen.
Und das sind gewi*se Spannungen, die ich halt versuche, so zu 18Ien, daa wir dann zusammen

sind, wenn er nicht da ist. Aber er wet# davon und das akzeptiert er auch. Aber das liberachnei-

det sich nicht, das ist dann kelne Freundschaft. die auch auf ihn abertragbar ware."

"Im Moment haben wir keinen "Wunsch nach Wecbsil", frether ja, etwa als wir so 5 Jahre ver-

heiratet waren, da habin wir fut total giwichilk, cal gaaz zurackgezogea, dann haben wir ge -

merkt, die Art zu l•bin gefallt uns nicht mohr und cla haben wir einen ganz neuen Frounde,kreis

auffebaut, Wo so h.alt 2, 3 geblilben sind, dll halt auf einer anderen Basis mit una befreundet

waren.

Wir hab•n nochmal unseren Freundeikreis ziemlich um gestalter, zunict,st unbewu t, als die

Kerstin da war, da hatten wir mohr Kontatrze mit Louten, die Kinder habin, auch menr Kontairte

gesucht, well man daan die Interessen mebr vereinbaren kcante, wenn man sich getroffen hat,
dann hatton dio Kinder e twae davon und wir auch. Und wenn man sich mit Erwachienen gitroffen
bat ohne Kinder, das war tur du Kind langwoilig und far una anstrengend, weil dal Kind ja •ine

Beichaftigung braucht, und da konntea wir Erwachienen ja doch far nicats miceinander anfaagen
und *o haben wir halt eben alle zusammen gispielt und alle waren glacklich, daa die Kinder gluck-
lich waren oder man hatte ebon Zeit, sich zwischendurch auch mal zu unterhalten.
Ich warde mir z. Z. gerne einen Urlaub wsloachen, naturlich ohne Bekaante, auch mal ohne Kind,
mir mal mit Gerd. Das ist aber nicht die Frage. Ich aberlege gerade. wir unternehmen im In-

tereill von Kerstin manches mit Blkannten mit Kindern und witrden manchmal mir mit Bekann-

ten gern was unternibmen. Und winn wir etwas alleine unternehmen machten, obne Bikannte

und ohne Kind, verluchen wir es, loweit es maglich lit. Ohne Bekannte ist es ja inliner m Of-
lich, da, icann man ja boeinfluseen, ohni Kind, das Nt dai Problem."

"Das gibt es zwar, aber dahinter stickt nicht das Bedarints. sich zuruckzuziehen, sondern das

lit auf bestirnmte Perionen b•achrankt. Wenn Gird salt, no, da mochte ich nicht hin, au• dem
und dem Grund. dann wurde er unter Um•tanden *agen, dann tahren wir dahin. Nee, es i•t kein

Bedurfna da, uns mohr zuruckzuziehen. Nein, im Gegenteil, wir massen uns ja eigentlich sehr

viel zuruckziehen. Es ilt ja sihr reduziert, lowobl die Zahl dir Begegnungen all mich di• Art  
der Begefung ist einfach anders, well halt imm•r ein Kind oder die Kinder von den anderen

mit dat,ei sind. Wir kennen uns nicht so rusammens•tzen und diskutieren und spontan dann ent-

*che:den. wir laa•en das Eason ausfallen oder wir reden bis aachts um 3.00 Uhr, wenn es un*

danach zumute ist. Du geht ebon nicht mehr. Und da das alles so reduziert iSt, habon wir,
glaube tch, kein Bectilrinis, 0 noch mehr zu reduzieren. Ich glaube, es hangt damit zusammen."

"Oh, ia. Alles Dinge. die man gerne alleine machen machte, die man, also Menn ich von uns au*-

gehe, unter Erwach•enen run machre. Die kommen also im Moment viel zu kurz.
Ich meine, Gesprache, da, geht dann gerade am Abend noch, aber z.B. lesen, das nole ich mir

also lerzt, seit sie in den Kindergarten geht. Aber das ist mir immer noch zu •emi. Cder winn

man dann mal nicht ein Buch liest, sondern mal "die Zeit", was ist eine Scunde "Zeit" lesen,
was lit eine Stunde Buch lesen.

Oder dann mochte man manchmal so Eindracke aufacnreiben, und was :st eine Stunde. ·menn :nan

anfingt, was zu schreiben, da krlegt man kaum einen Brief hin.

FALLBEISPUL (FRAGEBOGEN-Nr. 027)

Eharalcteristika der Familie: 3-Personen-Hausnalt (Eltern mit 1 Kind in der Attersgruppe 3-3 Jahre). Beide Elterntelle
haben die Universitit absolviert. jedoch nur dir Mann ist berufstatig, sle ist Hausfrau. Die

Fan:ilie besitzt Wohneigentum (7 Wohnriume, Garten).
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Dinge, die man al•

Belastung emptinder

Empfundine Unglitch-
g.wighte

Wie sich die Aufgaben-

teilung orgiben hat

"Alio, was Familie und Haushalt angeht. Al,0 im Moment auch dir Haushalt als *olcher. Wir

wohnen ja jetet noch nicht lange in unserim nouin Haus und es macht mir Friude. Und ich babe

Is gene auch *chan. Und es ilt allo nicht *chan. wenn noch vom Wochenende noch all Zimmer

durcheinander sind. Und el start mich eigintlich auch, mita Uthetisch•• G•fahl. Nicht, well ich

01 blamabel tinde, weil hier nicht aufgeriumt lit, abir ich habi es auch lanz gerne schOn. Und
'

da lit du Kind und da lit das Beditrinis, schnell mal eine Stunde zu steblen. winn sle int Kinder-

gartln ist und da ist du Haus. Und ich wilche schon ganz gene, du Haus •chener machen. Da•

kostet auch Zeit, dazu gehort auch auirtimen, putzen, Qberlegen, welche Tilchdecke lege ich

jitat auf. Und das kommt halt schon zu Icurz :'

"Belutung, nein. Ich finde ei schade. Am Aniang, ali wir in das Haus eingezogen *ind, da war

•a e ice Belaitung. Well ich mit den Er·*artungen here inkarn. es mul jetzt immer alles schon

sein. Du waren faliche Erwartungen, finde icb, so was muO oicht bela*ten, wertn man es nicht

immlr ic *chan hat.

Alio ich verstehe unter •iner Belastung etwas anderes, nachclem :ch wed. wa alles belasten

kann."

Es hat sich insofern erg•bon, well ich m•inen Beruf aulgegiben habe und einfach mebr zu Hause
bin. Und dad ich schon dafar sorge, dae, wenn er abincts nach Hausi kommt, daa Gerd sich dann
wohlfahlen kann. Und weOn ebon nachmittag* Kinder da waren, die schleifen ja anes durch' s gan-
ze Haua, das kann man j a nicht auf' s Kindereimmer beschranken, daa ich dann verruche, d a.3

es in etwa gematlich aussieht. Ja, das lit *chon meine Aufgabi.
. .wer waa macht am Wochenende. Du ist ein biachon abillprochen. oamlich die Zlit in der

er auch da Ler. Die ist abiesprochon, wer dann was macht. Aber in der Woche #t du eigentlich
tlber£1(liail."

"... insofern, als Spontanitlt Iebr eingeschrinkt ist. Und es lit an sich ein subjektives Empfin-
den, ich •mplin :ie sie al• sehr eingeschrinkt. Z.B. : Wir waren am Freitag abend an zwei Stellin

lingelad•n. einmal zum Fuchingiball und linmal gemeiniam eine Mainz•r Fasching,aendung
zu Iihen im Bikanntinkr•im. Und wir hatt•n eigentlich das gemoiniame Sehea im Bekanntenkreis

gerne gemacht. Der Ball hat uns nicht so gelockt. Und wir waren am Wochenende vorher auch

eingelad•n und wolltin auch nicht immer •inen Babysitter, weil es auch eine Koatenfrage ist,
und hattensie mitgenommen. Da lit sie bia um 22.00 Uhr immer zwischen uns Erwachsenen

rumgosprungen. das war, ein normaler Geburtitag, dam war verkraftbar. Aber jetzt, wean alle
dann so etwi sehen wollen, kann nicht dauernd ein Kind dazwilchin rumrennen, daa start die

anderen, dai start dann auch mich, dann kann ich auch nicht zuhoren. Und sie iat frustriert,
well ste merict, sie start, also ste ist da aber£litaaig. Da habin wir uns halt entichieden, nicht

hinzug•hen. Und ste schlief dann auch panktlich um 8.00 Uhr und wir konnten dann hier gucken  
und wibrend de r Sendung so Lust gekriegt, jetzt doch dahin zu gehen und habe gesagt: Mensch,
ich warde da jetzt gerne in dem Krets sitzen und das ist bestimmt jetzt lustig und frdhlich und
ich frag jetze ainfach die Nachbarin. vielletcht warde sie una jet:t mal eine Stunde Telefondienst

machen. Und da sagte Gerd, dal kannen wir nicht machen, die gucken vielleicht auch, dann aind i

iii ablelink: usw. und da hat er trgendwo auch Recht gebabt. Also man kann so sportan nicht

entacheiden. Und das fult mir manchmal aehr schwer. weil ich halt sebr vill spontaner bin ali
:

z. B. Gerd, der dann sehr viel vernunftiger ist und sagr, da* geht eben nicht und wir haben uns
nun so entschieden und da konnen wir sie jetzt niGht au, dem Bett holen, da wird iii eh wach
und einfach losfahren und sie allein lassen, geht auch nicht und elnen Babysitter batten wir auch
nicht. Und das ist filr mich mancnmal sehr schwer. das ist auf der ganzen Linie so, daO ich

spomaner reagiere und den momentinen Verz.icht als grdaer empfinde.
"

-

Also solche Dinge, die man halt allein machen machte, auch muB. Die kommen zu kurz, fur Gerd
,

auch. Es hindert die Tochter, ja. da, ist dir Verzicht, der geleistet werden mua. Man kann zum
.

Mann sagen. ich mdchte jetzt lesen oder ich machte jetzt einen Brief schreiben, man braucht es {
gar nichz zu sagen, man tur es ebon halt. Und Gerd hat z.Z. halt auch Dinge. die er gerne m  hz.

Und U leht halt nicht wahrend des Tages, es geht nur ab•nda. Und die Z•it ist dann ziemlich II
./

kurz und die mochte man dann auch z.T. wleder gemeiniam habin, auch nicht vieder mir alleine
.

1
Wanach nach meir "Ich glaube nicht, wir haben unsere Zeit eigentlich so eingerichtet, dad wir sehr viel mit Kerstin  
geme Lnsamer Frei- zuiammen machen, ob wiz einkaufen fahren, oder ob wir Besuche machen oder spielen oder wenn 1
zeit ich putze oder Iie hilft mir oder am Wochenende die Spazierginge, also das iat so auf Gemeun-  

•ainkeit.' 1
Wunsch nach mehr

"

Nein, das Bidarints ist jetzt eher, Dinge alleine zu unternehmen. Gemeiniam machen wir senr

Zeit far sich selbit Viel." 1

1

Allfgabin die zu

kurz kommen

Spannungen und Mit- "Ja, du galt far die Zeit, in dir ich im B•ruf war. Da habi ich also oft g•sagt, wieso mud 'ch

nunisverichiedenhei- eigentlich. die Waache wa•chen, die Wische bageln; ich bin doch auch int B•ruf. Ich bin zwar

ten im Zusammenhang mittags da. aber die Z•it brauche ich auch far den Beruf. Ich kann es mir nur anders einteilen.
mit der Aufgabent•ilung Ja, das schon, als praktiach ich meine Birufstatigkeit s•iner gleichsetzin konnte. Ich meine,
im Haushalt jetzt habe ich auch einen Blruf, Mutter ilt auch ein Beruf, aber da gehert •ben Hausfrau dazu.

"

Anlasse far Spannun-
gen in der Familie

E

1
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'... wir haben also darilber geredet und ich habe alio gesagt, daa e s mir *chwer f llt und ich

mdchte jetzt so spontan und dann wollte ich wenigatens anrufen, dann dachte ich, wai far ein

Bladiann. dann reiae ich die aus ihrer Stimmung wieder raus. Ich woilte ein Standchen Stimmung

mitkriegen und hatte sle dann rausgerision. Geht also auch nicht. Und arn alchiten Morgen ha-

ben wir noch witter daruber geaprochen, da  daa s•hr schwierig ist, das ist ja einer von vielen.
du Eind ja ganz kl•ine Verzichte, das ist ja Iceine groG• Sache, da.0 die doch manchmal sehr

schwer wiegen, w.il es doch manchinal sehr viel• sind.

Z.B. wenn wir uns sonst getroffen haben, meine Freundln oder die Nachbarin, wir Wen uns

unterhalten, was •inen halt gerade beschaftigt nat und dai waren halt in unserer Situation met-
'

stens die Kinder. Und jetzt haben wir fesrgeatellt, dad die achon solche Ohren haben und daa

wir thre Intimaphare verletzen, finde ich, winn wir dber sie reden und 'le sind dabei und das '

sind ja oft dann auch Probleme mit den Kindern und da haben wir uns jetzt vorgenommen, das ;
machon wir nicht mehr.

Dal heiat also auch, tagsuber, selbst wean ich mit Erwacheenen zulammen bin, mit Mattern,
daan kiini Gilprache auf unalrer Eb•ne mehr maglich, es set die Kinder sind nicht ierade
weit wei, dai *ind diese vielin kleinin Verzichte und ea ist ja nicbt so, dad ich sagen kdante.

gut, dann machen wir es eben spater. Die Zeit i•t •infach nicht da. Ich kann mir mal am Abend
eine Stunde nehmen. abor dle machte ich auch wilder mohr gem•in•am haber kian mu8 einfach

ablchneid•n und verzichten.

Du tat *chwarig halt.
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Vergletch des Kontakt-

beditinilies zwischen

den Familier,inE.hari-
gen, Unterschiede

Gesprich•intiniitat
iber dieie Probleme
innerhalb dir F ami-

lie

Dinge, die man gerne
after machen wurde,
die zuwenig getan
werden

Wun/ch nach mehr

geme inaamer Fre i -

zeit

'Nein, ein Wech*el der Freunde. dai kam noch aicht in Frage, also bia jetzt nicht. Bezuglich
dir Verwandten wollten wir dies•n Kontakt von vornherein nicht habin. Wiz haben einen besse-

ren Kontakt zu Freunden al, zu Verwanciten.

Wiz, wollen auch mcht lieber unter uns bleiben. Also, auf die VerwandUchaft verzichten wir auf-

gruxid fritherer Vorkommnia•• und die Freunde, die wir haben, die s ind uns lieb und teuor, das

wollen wir auch w erhalten. auch wonn wiz, z. 13 einmal umziehen lollten. Dian wir habon auch

Freundo, die weiter entfernt wohnen und diese . reundichaften *ind erhalten giblieben. obwohl

du zoitweillg achon 10 Jahre zuracklie gt.
. . .

Alm wir hatton *chon gern einen engeren Komakt zu den Nachbarn. aber das gestaltet stch

sehr *chwierig, well die Nachbarn alto lehr alt sind und die ganze Gegend, in der wir wohnen,

Bundeedarlihinawohnungin *ind und die Leute hier schon seit etwa 20 Jahren wohnen. Die Kin-

der, die sie erzogen haben, sind alll ichon grod und aus dem Haul und wollen die Nachbarn
eben thre Ruhe haben.

Und aus den affentlichen Ruedlichen wird so lanisam Privatgarten und da wollen die halt, vie

gesalt, thrl Rutle haben auf dem Raaen, Balkon, beim Kaffeerrinkin. im Sommer wie im Winter.

Die fahlen lich alio geatort durch die Kinder. Und wir s lod min dorthin gezogen u:*1 noch zwei ·

Fanlilien und da kommt I nun halt zu Spannungen. Unterhalten haben wir uns schon oft mit den

Lauten, aber, na wil *011 ich das jetit sagen, man kann mit den Louton reden, aber spater er-

fahrt man dann doch wieder ilber die Wohnungsbaugeiellachaft, daa das nicht so der "cactus
clarus" war, woruber man gir6det hat, die filhlen sich imm•r noch gestert."

'Ich bin geselliger, alio meine Frau hat den gleichen Kontakt zu Frounden, mir we rtal Is darum

geht, Kontakte zu knapten, da ist sie eher rubiger, da wagt •te met,r ab.

Bei den Kindern ist das so, da13 sle unheimlich spontan r•agieren. Entweder gefallen ihnen die

Freunde oder lie gefallen thnen nicht, das wilrden sie auch *agen, auch den Frounden."

"Wir red•n daraber, auch wean den Kindern etwal nicht gefallen sollte. Du war aber mar in

•inem Fall, und da mua ich *agen. da.  da die Kinder mohr auf uniorl Frounde reaglert haben,
als wir. Wiz, warin aber nie so. di wir irgendwie den E lndruck gegiailbor den Kindern erwek-

ken wollten, daa Iii die Froundi ablehmen sollten, darabir habin wir natarlich nicht gesprochen.
Wonn wir da irgendein Problem er6rtert baben, dann war •* 10, dad meine Frau und ich daritber

ge *prochen haben, abor ohne Beil•in unserer Kinder. Die Kinder reagierten dann ganz alleine

und tun es auch houte noch.

Dad wir Freunde unieter Kinder ablehnen, in di• Situation sind wir noch nicht gekommen. Hach-

sten* mit dir Nachbarschaft, da wir alio in einer Gegend wohnen, die nicht lehr kinderfreund-
lich ist und da wur<ie natarlich schon mal drilber gesprochen. Wie wir also jetzt zu,ammin rea-

gierin, wlan dii Kinder z. B. von den Nachbarn beachimpft worden. Dae iie dion nicht frich

werden zu den Er-*ach*enen, sondern di lie rubil mit den Leuten reden sollen und wenn dai

nicht geht, daa sie dann magen, gehen lie doch bitte zu meinem Papa/Marna und daa ate das

Gisprich auch ruhig dann abbrechen sollten.

Also Spannungen aufgrund des Kontaktei hat es noch nicht g•geben, mit Ausnahme d• r Nachbarn
oder dae me ine Frau und ich uns Qber Freunde unterhalten haben. Dabei haben wir unmere Kin-

der nicht mit einbezogen, weil sie ja oft keine Hintergrunde kennen und dadurch nicht belastet

werden sollten."

"Dinge, die wir gerne titan, bii dem Kleineren weniger, der ist noch zu beeinflus,en, der Groae

schon eher. Also wenn ich z.3. durch ihn motiviert werde, am Sonntag aus metner Fault,eit
herauszukommen, dann ble ibt meine Frau mit dem Kleinen zu Hause und darla unternehmen wir

envas. Obwohl ich sagin mud
,

daa kommt nicht so haufig vor. Dann gehen wir ins Kino, Tier-

park. graOere Stadt. Das ist dann mehr ein Druck. dae ich das Gifuhl habe, am Sonntag erwas

tun zu ma••en. Also der Groae druckt dann, die Frau drucirt mit, alao nucht, da.0 man so erwas

oicht leino tun w,trde, sondern ich mull aus meiner sonntlglichen Faulheit herwigeholt werden.
Man wlll endlich mal pennin, aeine Wohnung genie den, e infach mal herumliegen, ohne erwas mn

zu massen. Und ich ja die Wohnung seit einem Jahr kaum keane.
"

Das ist jetzt die Situation des Getrennrlebens. ich hatte Cern mehr Zeit zum Zusammensein.
Das hat jetzt nichts mit Aufgaben, Pnicnten oder Verhalten zu :un. E infach zu,ammensein und

zu/ammen reden. Ich hatte einfach gern mehr Zeit far metne Familie."

Charakteristika der Familie: 4-Personon-Haushalt (Eltern mit 2 Kindern in den Altersgruppen 3-3 Jahre und 6-9 Jahre).
.

Dor Ehemann besitzt die mittlere Reife, die Ehefrau Volks*chulabschluB und eine abieschlos-
sene Berufsausbildung. Nur der E hemann ist berufititig. lie iat Hau*frau. Die Familie wohnz

zur Miete (5 Rjume, Gartin).

Zufriedenheit mit "Ich ilaube, dall meine Kinder mit ihren Konzakten zu Freunden senr zufrieden sind. E in Wunach

den Kontakten der nach Anderung in diesem Beretch ware mir beatimmt aufgefaUen."
Famille

Wunsch nach Anderun-

gen, Wecha•l im Be -

kanntenkr•ts.

Subjektive Bewertung
des nor·malen Tages-
ablauies

l
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Wunsch nach mohr

Zeit far sich selbst

Aufgabla, die zu trurz
kommen

Dinge, die man als Be-

laitung emptindet

Emplundene Ungleich-
gewichte

Wie sich die Aufgaben-
teilung ergeben hat

'Mit mehr Zelt zum Alleinsein. da, ware *chon was fur den Urlaub, aber nicht unbedinit am

Wochenende. Also der Samitag ist beweit, da ist in der Stadz viel los, da gibt es viele Aktions-

bereiche. Es gibt (la auch keine Spannungen. Mean mal eiaer etwaa alleine tut. Also winn mor-

gens meine Frau mal nach dem Frahstack in die Stadt geht und sagr, dall sie abends wiederkommt
und ich die Kinder babe, dann ilt daa in Ordnung. Der Sonntag ist dagegen ein komischer Tag. da

herricht schon wilder Abichiedistimmung, vielleicht ist auch am Wochenende zu viel los. Aber

so familiar, daa wir sagen, jetzt staci die Kinder im Bet·t und jetz t setzen wir una allein zulam-

men, aind wir eigentlich alcht. Wir sind gern mit anderen zuaammen.

Also Spannungen. die wir hatten, habon stch immer von selbit gelast. Wir haben Streit gihabt,
aber das hat dann alles nichts gebracht, du waron unglackliche Phalen, die sich dann oft aber

S tunden hinweg zogen, dann guckren die Kinder schon ein biachen komisch, also alles negativ.
Und wean es mal zu irgendwelchen aggressiven Auderungen kam. die kdan•n ja ab und zu mal
kommen, auch ganz ruhig mal, hat jeder zugesehen, dait der Laden lief, also nicht, daa man es

tun mud, el war mellr eul Auflchettler, letztlich doch schon,
"

"Far Dinge, die getan w•rden -a*sen, hab• ich eigentlich immer Zeit, vienetcht niGht immer

100 %. Ja, alio ich meine nicht fanatische Saubirkeit, Pankttichkeit, Fenster lidia Tag putzon.
•oad•rn den Ablaut in •iner Familie, wa, einfach fehlt ilt genilgende Zeit far die Familie.

"Far meina Frau ist vielleicht die B•handlung de • GroS•n belairind. Al•o der Klein• i•t so spon-
tan und selbitbe,nuat, dir lauft etafach in dir Famill• *o mit, da braucht man keine Angst zu ha-

,

ben, daB der zu kurz kommt, der sucht lich schon das, was er braucht.

Der GroRe braucht ein bidchin mehr, aufgrund seiner Theraple, die er habon muO, er hat da

z.B. in Mathematik in dir Schule Schwierigkeiten, weil er du riumliehe Dinken nich: 80 hat

und da braucht er *chon mehr Hilfe und Zeit. Und da ist maine Frau doch manchmal aberlastet.
'

.

Spannungen und Mei- "Spannungen bezilglich der Auflabeavertii.luag gibt I eigentlich nicht, da ich dil ganze Woche

nungsverschiedenhet- ja nichz da bin. Am Wochenende schi•bt sie naturlich gern die Hauptlast auf mich ab. Naturlich
1 ten im Zu,ammenhang brauche ic h da auch eine Z eit zum Aulspaanen, da* waren dann meiner Meinung mach maglicne

mit der Aufgabentei- Anlatzpunkte far SpannunBn."
lung im Haushalt

Anti,•e fir Spartrt,in. 'Da gibt es dann auch •chon mal Spannung•a zwischin mir und milner Frau. Die sagt dann. die

gen in dir Familie Kinder brauchen Dich, mAn muBt Du auch •twas mit thnen untornehmen, sie aictivieren, ich nab :
mit ihnon die ganze Woche aber ein Programrn, du gebt nicht auch noch am Wochenende, dann

muOt Du auch schon emu unternehmen, daa tut thnen bestimmt lut. winn lie ihren Vater mal

ganz alle ine haben."

Ld'ung dieser "Atio Spanmingon, die wir hatton, baben atch immer von selbst geloit. Wir habon Streit gehabt,
Spanoungen ab•r du hat dann alles nichts gebracht, das waren unglackliche Phamen. die Iich dann ott aber

Stunden hinweg zogen, dann guckten die Kinder Khon ein b Lachen komisch, also allea negativ.
Und wean es mal zu irgendwelchen aggrisaivea Auaerungen kam. die kannen ja ab und au mal
kommen. auch ganz ruhig mal. hat jeder zugelehen, dae der Laden lief, also nicht, dad man

es tun mud, es war mehr ein Aufachuttler. letztlich doch schan.
"


