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JUGOSLAWIEN

400 000 Schwangerschaftsunterbrechungen

Die seit Jahren abnehmende Geburtenrate (Ta
belle I) hat in Jugoslawien erneut zu Diskussionen 
über die Ursachen dieser Entwicklung und über not
wendige Gegenmaßnahmen geführt. Die allgemeine 
Auffassung ist, daß diese Entwicklung in allen Län
dern während ihres Industrialisierungsprozesses zu 
beobachten sei; es handele sich in Jugoslawien folg
lich nicht um eine Ausnahmeerscheinung. Vom ideo
logischen Standpunkt scheint manchen eine solche 
„verallgemeinernde Auffassung“ nicht vertretbar, 
weil der sozialistische Staat, im Gegensatz zum „ka
pitalistischen“ und „bourgeoisen“ Regime, die Frau 
„befreit“ habe und sie in dieser „neuen gesellschaft
lichen Stellung“ sowohl am „sozialistischen Aufbau 
gleichberechtigt teilnehmen“ als auch zugleich 
„glückliche Mutter“ sein kann.

Immerhin wird auch im jugoslawischen Parteipro
gramm zugegeben, daß „das rasche Tempo der In
dustrialisierung und die Veränderung der Bevölke
rungsstruktur, die rasche Entwicklung und Vergrö
ßerung der Städte, die Übersiedlung der Landbevöl
kerung, insbesondere der Jugendlichen, in die 
Städte, der Mangel an Wohnungen und deren Über
belegung, die schwach entwickelten kommunalen 
Versorgungsdienste, die Wandlungen in den Fami
lienverhältnissen ... sowie Probleme der Anpassung 
an die neuen Bedingungen und die neue Lebensart 
negative soziale Erscheinungen u. ä. geschaffen ha
ben und weiterhin schaffen.“ (Programm des BdKJ, 
zitiert nach „VII. Kongres Saveza Komunista Jugo- 
slavije“/VII. Kongreß des Bundes der Kommunisten 
Jugoslawiens, Kultura, Belgrad 1958, S. 1076.)

Tabelle I

Zahl der Lebendgeborenen auf 1000 Einwohner

Jahresdurchschnitt

1951-
1955

1956-
1960 1961 1962 1963

Jugoslawien
insgesamt 28,1 24,1 22,6 22,0 21,4
Bosnien-
Herzegowina 38,0 34,7 32,7 31,8 29,7
Montenegro 32,3 29,5 27,1 26,1 26,1
Kroatien 22,7 19,6 17,8 17,3 16,8
Mazedonien 37,6 33,1 29,9 28,6 28,4
Slowenien 22,1 18,8 18,4 18,3 18,3
Serbien 26,4 21,3 20,2 19,5 19,1
Engeres Serbien 25,0 18,8 17,3 16,7 16,2
Vojvodina 22,3 17,7 16,8 15,4 15,2
Kosovo-Metohij a 43,1 42,4 41,5 41,2 40,3

(„Jugoslovenski Pregled“, Nr. 10/1963; „Borba“, 
3. Januar 1964.)

Im Rahmen der rückläufigen Geburtenentwicklung 
stellt die Schwangerschaftsunterbrechung wegen 
ihrer „steigenden Tendenz“ ein besonderes Problem

dar. Nach den Angaben des Statistischen Jahrbuches 
der SFRJ für 1963 (S. 321) wurden legale Abtreibun
gen registriert:

Tabelle II

1956: 39 553 1959: 74 392
1957: 45 736 1960: 100 959
1958: 61 006 1961: 118 444

Genaue Zahlen für 1962 und 1963 wurden noch 
nicht veröffentlicht; nach Angaben des Koordinie
rungsausschusses für Familienplanung bei der Kon
ferenz für gesellschaftliche Aktivität der Frau sind 
„in den letzten Jahren über 200 000 legale Abtrei
bungen registriert“ worden, die Zahl der illegalen, 
sogenannten „kriminellen Eingriffe“ durch Kurpfu
scher wird auf mindestens ebenso hoch geschätzt. 
(„Politika“, 5. Februar 1964.)

Das Strafgesetz vom 2. März 1951 bestimmte, daß 
eine Abtreibung nur dann nicht strafbar sei, wenn 
durch sie eine Lebens- oder Gesundheitsgefährdung 
der Schwangeren beseitigt würde oder andere be
rechtigte Gründe sie erforderlich machten. („Sluz- 
beni List FNRJ“, Nr. 13, 9. März 1951.) Ein Regie
rungserlaß vom 11. Januar 1952 erweiterte diese Be
stimmung. Die Abtreibung wurde gestattet: 1. Bei 
Lebens- und Gesundheitsgefahr für die Schwangere; 
2. wenn das Kind wegen einer Krankheit der Eltern 
mit schweren körperlichen oder geistigen Gebrechen 
geboren würde; 3. im Falle von Vergewaltigung, 
Verführung Minderjähriger oder Wehrloser und bei 
Blutschande.

Im Regierungserlaß hieß es weiter, daß „aus
nahmsweise“ eine Schwangerschaftsunterbrechung 
erlaubt sei, wenn „die begründete Erwartung be
steht, daß die Geburt des Kindes die Gesundheit der 
Frau wegen deren besonders schwierigen materiel
len, persönlichen oder familiären Situation schä
digt.“ (Art. 1.) Die Schwangerschaftsunterbrechung 
dürfe nur mit Einverständnis der Frau vorgenom
men werden. (Art. 2.) Die Schwangerschaftsunter
brechung müsse mit Stimmenmehrheit von einer 
aus drei Ärzten bestehenden Kommission beschlos
sen werden. (Art. 5.) Gegen einen abschlägigen Be
scheid dieser Ärztekommission könne die Schwan
gere bei der Ärztekommission des Rates für Volks
gesundheit und Sozialpolitik der Republikregierung 
Einspruch erheben. (Art. 9.) Die Schwangerschafts
unterbrechung dürfe nur in einem Krankenhaus 
oder einer gynäkologischen Klinik vorgenommen 
werden. (Art. 11.) Der Arzt sei verpflichtet, den Ein
griff binnen drei Tagen dem zuständigen Rat für 
Volksgesundheit und Sozialpolitik zu melden. Ein 
Arzt, der einen Eingriff außerhalb des Krankenhau
ses durchführe, werde bestraft. (Art. 16.) („Sluzbeni 
List FNRJ“, Nr. 4, 19. Januar 1952.)
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F ü r e in e  n ic h te r la u b te  A b tre ib u n g  m it E in w illi

g u n g  d e r F ra u , fü r d ie  E in le i tu n g e in e s A b g a n g s  

o d e r fü r M ith ilfe  b e i e in e r A b tre ib u n g  s a h d a s  

S tra fg e se tz  v o m  2 . M ä rz  1 9 5 1  e in e  M in d e s ts tra fe  v o n  

d re i M o n a te n  G e fä n g n is  v o r (A r t . 1 4 0 , A b s . 1 ) , fü r  

d ie  g le ic h e n  H a n d lu n g e n  g e g e n  d e n  W ille n  d e r  F ra u  

s tre n g e n  K e rk e r b is z u  a c h t J a h re n . (A b s . 2 .) B e i 

T o d e s fo lg e  a u s H a n d lu n g e n  g e m ä ß  A b s . 1 w u rd e n  

S tra fe n  v o n  m in d e s te n s s e c h s M o n a te n  G e fä n g n is  

b is  z u  fü n f J a h re n  s c h w e re m  K e rk e r , fü r  H a n d lu n 

g e n  m it T o d e sfo lg e  g e m ä ß  A b s . 2  e in e  K e rk e rs tra fe  

v o n  m in d e s te n s  z w e i J a h re n  a n g e d ro h t. (A b s . 3 .)

D a s Abänderungs- und Ergänzungsgesetz vom 

2. Juli 1959 z u m  S tra fg e s e tz  v o m  2 . M ä rz  1 9 5 1  p rä 

z is ie r te  e in z e ln e m iß v e rs tä n d lic h e B e s tim m u n g e n  

u n d  h o b d ie S tra fb e g re n z u n g  fü r tö d lic h a u s g e 

h e n d e  A b tre ib u n g e n  o h n e  E in w ill ig u n g  d e r  F ra u  a u f . 

( „ S lu z b e n i L is t  F N R J“ , N r . 3 0 , 2 9 . J u li  1 9 5 9 , A r t . 7 3 .)  

D ie s e  S tra fv e rs c h ä r fu n g  w a r n o tw e n d ig  g e w o rd e n , 

d a  d ie  „ o h n e  E in w ill ig u n g  d e r F ra u “ d u rc h g e fü h r

te n  i l le g a le n  A b tre ib u n g e n  (a u f  F o rd e ru n g  d e s  M a n 

n e s  o d e r d e r F a m ilie ) a u ß e ro rd e n tl ic h  z u g e n o m m e n  

h a tte n , w o b e i ü b e rw ie g e n d  „ n ie d r ig e  B e w e g g rü n d e “  

im  S p ie l w a re n , w ie  V e rw e ig e ru n g  d e r  E h e , A b le h 

n u n g  d e r m o ra lis c h e n  u n d  m a te r ie l le n  V e ra n tw o r

tu n g  u s w .

D ie  D e h n b a rk e it d e r B e s tim m u n g e n  d e s E r la ss e s  

a u s d e m  J a h re  1 9 5 2  u n d  d ie  d a ra u s re s u lt ie re n d e n  

M iß d e u tu n g e n  u n d  M iß b rä u c h e  m a c h te n  e in e  N e u 

fa s su n g  n o tw e n d ig , d ie  m it d e r „Verordnung über 

die Bedingungen und das Verfahren bei erlaubten 

Abtreibungen“ v o m  1 6 . F e b ru a r 1 9 6 0  e r fo lg te . D ie se  

V e ro rd n u n g  is t n o c h  in  K ra f t .

E rg ä n z e n d  z u m  E r la ß  v o n  1 9 5 2  b e s tim m t d ie  V e r 

o rd n u n g , d a ß  e in e  A b tre ib u n g  e r la u b t is t, w e n n  d ie  

S c h w a n g e rs c h a f t d u rc h  „ M iß b ra u c h  d e r S te llu n g “  

o d e r  d u rc h  „ T ä u s c h u n g “ (z . B . d u rc h  e in  E h e v e rs p re 

c h e n ) h e rb e ig e fü h r t  w u rd e . E in e  S c h w a n g e rs c h a f ts 

u n te rb re c h u n g  is t a u c h s ta tth a f t, w e n n  d ie F ra u  

d u rc h  d ie  G e b u r t d e s  K in d e s  in  e in e  s c h w e re  p e rs ö n 

l ic h e , fa m iliä re o d e r m a te r ie l le  S itu a tio n g e ra te n  

w ü rd e . N ic h t e r la u b t is t d ie  S c h w a n g e rsc h a f tsu n te r

b re c h u n g , w e n n  d u rc h  s ie  d a s L e b e n  d e r F ra u  g e 

fä h rd e t w ü rd e . (A r t . 2 , A b s . 7 .)

Ü b e r  d ie  S c h w a n g e rsc h a f tsu n te rb re c h u n g  e n ts c h e i

d e n  d ie  b e i d e n  K ra n k e n h ä u s e rn  u n d  G e b u r ts k lin i

k e n  b e s te h e n d e n  K o m m is s io n e n , d e n e n  n e b e n  z w e i 

Ä rz te n a u c h e in S o z ia lre fe re n t a n g e h ö re n m u ß . 

(A r t . 4  u n d  6 .) D e r A n tra g  a u f S c h w a n g e rs c h a f ts 

u n te rb re c h u n g  m u ß  v o n  d e r  S c h w a n g e re n  s e lb s t  b z w . 

v o n  d e n  E lte rn  o d e r  d e m  V o rm u n d  e in g e b ra c h t w e r 

d e n . (A r t. 3 .) G e g e n  e in e n  a b s c h lä g ig e n  B e sc h e id  d e r  

ö r t lic h e n  K o m m is s io n  k a n n  B e ru fu n g  b e i e in e r  ü b e r 

g e o rd n e te n  K o m m is s io n  e in g e le g t w e rd e n . D ie  K o m 

m iss io n s m itg lie d e r s in d  v e rp f lic h te t , a u f d ie  m ö g 

l ic h e n  g e s u n d h e it lic h e n  S c h ä d e n  d e r  A b tre ib u n g  h in 

z u w e is e n . (A r t . 1 4 ; „ S lu z b e n i L is t“ , N r . 9 , 2 . M ä rz  

1 9 6 0 .)

V ie r J a h re  n a c h  E r la ß  d ie se r  V e ro rd n u n g  m ü s se n  

d ie  z u s tä n d ig e n  S te lle n  fe s ts te lle n , d a ß  ih r Z w e c k  

n ic h t e r re ic h t w o rd e n  is t : d ie  le g a le n  w ie  d ie  „ k r im i

n e lle n “  S c h w a n g e rs c h a f ts u n te rb re c h u n g e n  h a b e n  s ic h

verdoppelt, o b w o h l in  d e n  A u s fü h ru n g s b e s tim m u n 

g e n  v o m  2 8 . O k to b e r 1 9 6 0  („ S lu z b e n i L is t F N R J “ , 

N r . 5 2 , 2 8 . D e z e m b e r 1 9 6 0 ) d e n  K o m m is s io n e n  d ie  

A u f la g e  g e m a c h t w u rd e , v o r  G e n e h m ig u n g  e in e s  A n 

tra g s  a u f  S c h w a n g e rs c h a f tsu n te rb re c h u n g  „ in  g e e ig 

n e te r  W e is e  d a ra u f  h in z u w e is e n , d a ß  d ie  A b tre ib u n g  

k e in  R e c h t d e r  F ra u  is t , d a ß  d ie  B e re c h tig u n g  e in e r  

A b tre ib u n g  in  je d e m  k o n k re te n  F a lle  n e u  z u  p rü fe n  

is t. . . u n d  d ie  E m p fä n g n is v e rh ü tu n g  a ls e in z ig  a n 

w e n d b a re  M e th o d e  fü r d ie  G e b u r te n k o n tro lle  u n d  

fü r  d ie  V e rh ü tu n g  e in e r  u n e rw ü n s c h te n  S c h w a n g e r 

s c h a f t z u  g e lte n  h a t“ .

B e ra tu n g ss te l le n  ü b e r E m p fä n g n is v e rh ü tu n g  u n d  

d ie  s c h ä d lic h e n  F o lg e n  d e r A b tre ib u n g  w a re n  e rs t

m a ls  1 9 5 6  e in g e ric h te t  w o rd e n . D ie  A u s g a b e  v o n  u n 

s c h ä d lic h e n S c h u tz m itte ln e rfo lg te a n s o z ia lv e r

s ic h e r te  F ra u e n  u n e n tg e ltl ic h , a n  n ic h tv e rs ic h e r te  

g e g e n  e in e  g e r in g e  G e b ü h r . N a c h  d e r  V e ra b s c h ie d u n g  

d e s  n e u e n  K ra n k e n v e rs ic h e ru n g sg e s e tz e s  v o m  2 4 .  M a i 

1 9 6 2  m u ß te  fü r  V e rh ü tu n g s m itte l  w ie  fü r  a l le  ü b r i

g e n  M e d ik a m e n te  e in  K o s te n b e itra g  e r le g t w e rd e n .  

B e i d e n  D isk u s s io n e n  ü b e r d ie  „ b e s o rg n ise r re g e n d e  

Z u n a h m e  d e r A b tre ib u n g e n “ u n d  d e n  g e r in g e n  E r 

fo lg  d e r  A u fk lä ru n g sa k tio n  ü b e r  E m p fä n g n isv e rh ü 

tu n g  w u rd e  v o rg e b ra c h t , d a ß  d ie  a u f  d e m  M a rk t b e 

f in d lic h e n , v o n  d e r  ju g o s la w is c h e n  p h a rm a z e u tis c h e n  

In d u s tr ie  e n tw ic k e lte n  M itte l in  ih re r A n w e n d u n g  

z u  k o m p liz ie r t u n d  z u  u n s ic h e r  s e ie n , s o  d a ß  s ie  n u r  

v o n  e in  P ro z e n t d e r F ra u e n  b e n u tz t w ü rd e n . N a c h  

e in e r  M e ld u n g  d e r „ P o li tik a “ (5 . M a i 1 9 6 4 ) w ird  d ie  

ju g o s la w is c h e  p h a rm a z e u tisc h e  In d u s tr ie  d e m n ä c h s t  

n e u e  u n d  b e s se re  M itte l , d ie  a u f  G ru n d  a u s lä n d isc h e r  

L iz e n z e n  h e rg e s te l lt  w e rd e n , a u f  d e n  M a rk t b r in g e n ; 

s ie  s o lle n  a u f E m p fe h lu n g  d e s K o o rd in ie ru n g s a u s 

s c h u ss e s  fü r  F a m ilie n p la n u n g  k o s te n lo s a u s g e g e b e n  

w e rd e n .

E in e  b e s o n d e rs  b e s o rg n ise r re g e n d e  B e g le i te r sc h e i

n u n g  d e r „ A b tre ib u n g s e p id e m ie “ s in d  d ie  g e s u n d 

h e itss c h ä d lic h e n  F o lg e n . E rh e b u n g e n d e s D ie n s te s  

fü r  d e n  S c h u tz  v o n  M u tte r  u n d  K in d  b e i d e r  B u n d e s 

a n s ta l t fü r G e s u n d h e its sc h u tz  h a b e n  e rg e b e n , d a ß  

b e i 3 0  P ro z e n t d e r F ra u e n  n a c h  e in e r A b tre ib u n g  

g e s u n d h e its s c h ä d lic h e F o lg e n fe s tg e s te l lt w o rd e n  

s in d . („ B o rb a “ , 2 0 . M a i 1 9 6 3 .) B e i e in e r D e b a tte  im  

G e s u n d h e its -  u n d  S o z ia lra t d e r V o lk s v e rs a m m lu n g  

S e rb ie n s w u rd e  m itg e te il t, d a ß  in  d ie s e r T e ilre p u 

b lik  e in  D r itte l d e r A b tre ib u n g e n  K o m p lik a tio n e n  

z u r  F o lg e  h a tte  u n d  d a ß  a l l j  ä h r l ic h  e tw a  4 5  0 0 0  F ra u e n  

n a c h  e in e m  n ic h t fa c h m ä n n is c h  d u rc h g e fü h r te n  E in 

g r if f u m  ä rz tlic h e  H ilfe  n a c h s u c h e n . („ P o li t ik a “ , 2 6 . 

J u n i 1 9 6 4 .) D ie  Z a h l d e r a n  E rk ra n k u n g e n  d e r G e 

s c h le c h ts o rg a n e  b e h a n d e lte n  F ra u e n  h a t s ic h  v o n  

1 9 5 6  (3 3 1 5 0 6 ) b is  1 9 6 1  (6 4 2 2 6 4 ) fa s t v e rd o p p e lt . (S ta 

t is tisc h e s  J a h rb u c h  1 9 6 2 , S . 3 2 1 .)

Ü b e r  d ie  U rs a c h e n  d e r  „ ra p id e n “ Z u n a h m e  d e r  e r 

la u b te n  u n d  „ k r im in e lle n “ S c h w a n g e rsc h a fts u n te r 

b re c h u n g e n  b e s te h e n  k e in e M e in u n g sv e rs c h ie d e n 

h e ite n : e s  s in d  d ie  a ls  „ s o z ia l-h y g ie n isc h e  In d ik a tio 

n e n “ b e z e ic h n e te  W o h n u n g s n o t, d ie  u n g e n ü g e n d e n  

E in k o m m e n s v e rh ä ltn is se g e ra d e d e r ju n g e n  E h e 

p a a re u n d  d ie u n b e f r ie d ig e n d e s o z ia le B e tre u u n g  

v o n  M u tte r  u n d  K in d . V o n  1 9 5 3  b is  1 9 6 1  s in d  1 ,3  M il

l io n e n  E h e n  g e sc h lo ss e n  u n d  6 9 0  0 0 0  n e u e  H a u s h a lte
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gegründet, aber nur 440 000 Wohnungen gebaut wor
den. („Borba“, 3. Februar 1964.)

Über die gegenwärtige Situation in der Kinder
fürsorge wurden bei der Tagung der Ständigen 
Städte-Konferenz im Januar 1964 folgende Angaben 
gemacht: Die Zahl der Kinderfürsorgeeinrichtungen 
ist während der letzten Jahre ständig gesunken, ge
genwärtig können in den vorhandenen 1125 Einrich
tungen 79500 Kinder aufgenommen werden; nur 
neun Prozent der Kinder erwerbstätiger Eltern ge
nießen eine Betreuung; von über 1,6 Millionen Kin
dern im Alter von drei bis sieben Jahren können nur 
67 000 (4,1 Prozent) untergebracht werden; in Monte
negro und Kosovo-Metohija sind überhaupt keine 
Kinderkrippen vorhanden, in Bosnien-Herzegowina 
eine einzige, in der Vojvodina müssen 50000 Kinder 
erwerbstätiger Eltern ohne jegliche Beaufsichtigung 
zuhause bleiben. („Borba“, 17. Januar 1964.) Von den 
mit Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes bis 1960 
eingerichteten 18 820 Schulküchen, in denen rund 
260 000 Kinder verpflegt wurden, sind in den letzten 
Jahren 4500 geschlossen worden. („Borba“, 29. Mai 
1964.)

Die Schuld für diese negative Entwicklung liegt bei 
den Kommunen, die für Fürsorgeeinrichtungen keine 
oder nur ungenügende Mittel aufbringen. Es handelt 
sich also praktisch um das Versagen der „sozialisti
schen Gemeinschaft“ auf kommunaler Ebene und um 
die Nichtrealisierung der ideologischen Grundsätze 
der sozialistischen Selbstverwaltung, die von Vida 
Tomsic (Präsident des Hauptausschusses des Sozia
listischen Bundes der Werktätigen Sloweniens, Mit
glied des ZK des BdKJ und Präsident der UNO- 
Sozialkommission) folgendermaßen formuliert wur
den:

„In der kommunalen Gemeinschaft stellt sich das 
Problem der Arbeit und der Qualifikation der Frau 
nicht mehr nur als Recht und als Problem der Frau, 
sondern als Problem der Kommune, die dafür 
kämpft, daß ihre Mitglieder ein Höchstmaß der Pro
duktivität entfalten, denn sie hat nicht nur die mo
ralische Verpflichtung, sondern auch unmittelbares 
Interesse daran, ihre Mitglieder zur produktiven Ar
beit zu befähigen. Die Verteilung (des Einkommens) 
gemäß Arbeit stimuliert auch die Frau. Dies drückt 
sich in der Sorge aus, den Frauen die Möglichkeit zur 
Arbeit zu geben, damit die Gemeinschaft für die Kin
der und für die Verringerung der häuslichen Arbeit 
sorgt.“ („Socijalizam“, Nr. 5—6/1961, S. 16/17.)

Übereinstimmung besteht auch in der Auffassung, 
daß die Schwangerschaftsunterbrechung kein Mittel 
der Geburtenregelung sein darf und der Gesund
heitsdienst keine bevölkerungspolitischen Ziele zu 
verfolgen hat. Ihrer Stellung in der Gesellschaft ent
sprechend, soll die Frau das Recht haben, „zusam
men mit ihrem Ehepartner die Familie zu planen.“ 
(Latinka Perovic, Präsident der „Konferenz für die 
gesellschaftliche Aktivität der Frauen“; „Borba“, 
3. Februar 1964.) Ihre „Befreiung“ von patriarcha
lischen Familienauffassungen soll auch darin zum 
Ausdruck kommen, daß die Frau nicht mehr „das 
Objekt zur Erhaltung der Familie“ ist, sondern als 
Subjekt über erwünschte oder unerwünschte Mutter

schaft zu bestimmen hat. (Aus dem Resümee einer 
Debatte der Konferenz für gesellschaftliche Aktivi
tät der Frauen, „Borba“, 2. Februar 1964.)

Dieser Grundsatz soll bei der vom „Dienst für den 
Schutz von Mutter und Kind“ empfohlenen Neuord
nung des Gesamtkomplexes Schwangerschaftsunter
brechung — Empfängnisverhütung beibehalten wer
den, da er im Einklang mit den im Parteiprogramm 
enthaltenen Prinzipien über die Stellung der Familie 
steht. Andererseits sollen „soziale Indikationen“, 
insbesondere bei der ersten Schwangerschaft, nicht 
mehr als berechtigte Begründung einer Abtreibung 
gelten. Entsprechende Maßnahmen sollen eine „weit
herzige Auslegung“ der geltenden Bestimmungen 
unmöglich machen: nicht um die Rechte und die Frei
heit der Frau einzuschränken, sondern um sie vor 
Gesundheitsschäden zu bewahren, die für die Wirt
schaft „riesige Verluste“ zur Folge haben. („Borba“, 
2. Februar 1964.)

Bei aller Betonung des Rechts der Ehegatten auf 
Familienplanung lassen die Diskussionen während 
der letzten Zeit doch eine gewisse Besorgnis über die 
unbefriedigende Bevölkerungsentwicklung erken
nen, die in dem sich ausbreitenden „Einkind-System“ 
zum Ausdruck kommt. Bei der Volkszählung 1953 
hatten 16,4 Prozent der Ehepaare ein Kind, 16,8 Pro
zent zwei Kinder; 1961 wurden 17,2 Prozent mit 
einem Kind und 18,6 Prozent mit zwei Kindern regi
striert. 1953 hatten 10 Prozent fünf und mehr Kin
der, 1961 waren es nur noch knapp 5 Prozent. „Mla- 
dost“ vom 19. Februar 1964 stellte resigniert fest, 
„der Spruch der Alten“: „Ein Kind ist kein Kind, 
zwei Kinder sind wie eines, drei wie zwei, fünf ge
nügen“, habe heute keine Geltung mehr.

Um das weitere Absinken des natürlichen Bevöl
kerungszuwachses (von durchschnittlich 16,0 Prozent 
im Zeitraum 1951—1955 auf 12,1 Prozent im Jahre 
1962) zu verhindern und die jungen Ehepaare zu 
einer „positiven Familienplanung“ zu veranlassen, 
ohne daß die Stellung der Frau als produktives Mit
glied der gesellschaftlichen Gemeinschaft beeinträch
tigt wird, sollen sich künftig alle gesellschaftlichen 
Organisationen und die gesellschafts-politischen Ge
meinschaften (Kommunen) in verstärktem Maße für 
die Realisierung der im Parteiprogramm über die 
Familienpolitik aufgestellten Prinzipien einsetzen: 
Befreiung der Frau „von der sklavischen Bindung an 
den rückständigen Haushalt“ und „Ausweitung der 
gesellschaftlichen Kinderfürsorge“. Die Vorausset
zung hierfür ist, daß die Kommunen größere Mittel 
für den Ausbau der Dienstleistungsbetriebe und die 
Gründung und Erhaltung von Fürsorgeeinrichtun
gen auf bringen. Da nach den bisherigen Erfahrungen 
das „sozialistische Gemeinschaftsbewußtsein“ gerade 
in bezug auf soziale und kulturelle Einrichtungen zu 
wünschen übrig läßt — angeblich infolge noch im
mer vorhandener bürokratisch-dogmatischer Auf
fassungen —, werden die zuständigen Bundesorgane 
nicht darum herumkommen, auch für diesen Sektor 
bindende Bestimmungen über die Umverteilung der 

Mittel zu erlassen.

(Quellen: Im Text angegeben.)
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Partei und Wirtschaftsführung

Die Rolle der Fachkader in Rumänien

E nde M ai und A nfang Juni 1964 bereiste eine D e

legation rum änischer Parteifunktionäre d ie Sow jet

un ion , um „auf E in ladung des Z K der K PdSU ... 

d ie E rfahrungen der (sow jetischen) Partei auf dem  

G ebiet der W irtschaftsführung zu studieren .“ 

(„N euer W eg“, 26 . M ai 1964.) L eiter der D elegation  

w ar Chivu Stoica, M itg lied des Politbüros und Se

kretär des Z K  der „R um änischen A rbeiterpartei“ .

R adio M oskau berich tete am  4. Juni lau t R adio 

B ukarest, daß C hivu Sto ica seinen sow jetischen  

Parteiko llegen in W olgograd erk lärt habe: „Unser 

Land nähert sich der Vollendung des Aufbaues des 

Sozialismus und dem Übergang zum Aufbau des 

Kommunismus.“ D ieses sei der G rund für das In ter

esse R um äniens an den sow jetischen E rfahrungen , 

an den „von unseren sow jetischen F reunden ange

w andten neuen Form en und M ethoden“ (der W irt

schaftsführung durch d ie Partei).

L eistungskam pf auf zw ei E benen

In den außerordentlichen A nstrengungen, d ie d ie 

rum änische Parteiführung untern im m t, um ihre 

ehrgeizigen Industria lisierungsziele zu  erreichen  und  

den „A ufbau des Sozialism us zu vollenden“, sp ielt 

der w irtschaftliche Sektor als Hauptfeld des Klas
senkampfes eine entscheidende R olle . D er K am pf 

um  L eistungssteigerung m uß nach A uffassung der 

Parteiführung auf zw ei E benen geführt w erden:

1. V erstärkung der Führungsro lle  der Partei in  der 

W irtschaft durch fachlich qualifiz ierte Parteikader, 

d ie im stande sind , d ie im m er kom plizierter w erden

den technischen und organisatorischen A ufgaben zu  

bew ältigen .

2 . H öhere W irtschaftsleistungen durch gesteigerte  

B em ühungen zur H eranbildung eines allgem einen 

„sozialistischen B ew ußtseins“ .

D ie N otw endigkeit, w irtschaftstechnisch qualifi

z ierte Parteikader heranzubilden , w ird von den  

Z ielsetzungen des Sechsjahresp lans dik tiert, der 

n ich t alle in quantita tiv hochgeschraubte Forderun

gen enthält (b is 1965 soll eine S teigerung der ge

sam ten  Industrieproduktion um  das 2 ,lfache erreich t 

w erden), sondern auch die E rhöhung der qualita

tiven L eistungen vorsieh t. Parteichef G heorghiu- 

D ej erk lärte auf dem III. Parteikongreß im Juni 

1960, auf dem  der Sechs  jahresp lan verkündet w urde, 

daß eines der H auptziele d ieses P lans d ie O rien tie

rung der Industria lisierungspolitik auf das N iveau 

der „modernen Welttechnik“ sei.
Indes, d ie Parteikader haben den hohen qualita

tiven Forderungen G heorghiu-D ejs an die W irt

schaft n ich t en tsprochen; sie en ttäuschten als „V or

trupp “ beim  „A ufbau des Sozialism us“ info lge m an

gelnder fachlicher Q ualifikation , w eil ihre A uslese

in erster L in ie nach dem K riterium der pro leta

rischen H erkunft und nach ideologischen G esich ts

punkten erfo lg te . So entsch loß sich die Parteifüh

rung im  A pril 1962, das Parteistatu t zu reform ieren  

und die V erleihung der Parteim itg liedschaft auch  

von der beruflich-fach lichen B efähigung abhängig  

zu m achen .

D ie A uffü llung der Parteikader m it Fachkräften  

so ll d ie führende R olle der Partei in der W irtschaft 

nach zw ei R ich tungen h in verstärken: einm al so llen  

d ie Schlüsselfunktionen in der W irtschaft m it fach

lich qualifiz ierten Parteim itg liedern  besetzt w erden , 

zum  andern w ill m an die B asis der Partei im  V olk  

verbreitern , um  den K reis der „Produktions-A kti

v isten “ zu vergrößern . D ies geht im  Satzungsände

rungsbeschluß des Z entralkom itees der R um änischen 

A rbeiterpartei aus fo lgendem  Satz hervor:

„E ine entsprechende V erteilung der Parteim it

g lieder und -kandidaten  auf d ie en tscheidenden  S tel

len des Produktionsprozesses m uß sichergestellt 

w erden , w as für d ie S teigerung der führenden R olle  

der Partei am  A rbeitsp latz und ihre Fähigkeit, d ie 

W erktätigen zur E rfü llung der von der Partei und  

R egierung gestellten A ufgaben aufzubieten , von  

außerordentlicher B edeutung ist.“ („N euer W eg“, 

18 . M ai 1962.)

„Q ualita tiver S truk turw andel”

K napp zw ei Jahre nach der R eform  des Partei

sta tu ts nahm  G heorghiu-D ej im  Februar 1964 auf 

der K onferenz des R egions-Parteikom itees der S tad t 

B ukarest auch zur F rage des qualitativen Struktur
wandels der Partei S tellung . E r sagte: „D ie Sach

kenntnis der Parteiorgane und -O rganisationen bei 

der L ösung der ihnen zukom m enden w irtschaft

lichen und sozialku lturellen kom plexen A ufgaben , 

ih re Fähigkeit, d ie M assen zu organisieren und zur 

E rfü llung  der Partei- und  R egierungsbeschlüsse auf

zubieten , sind gestiegen.“ („N euer W eg“, 16 . Februar 

1964 .) G heorghiu-D ej betonte , daß d ie erhöhte K om 

petenz der K om m unisten in der W irtschafts- und  

S taatsführung  auf eine in tensiv ierte Parteischulung , 

aber auch darauf zurückzuführen sei, daß „die Zahl 
jener Parteimitglieder und insbesondere jener Par
teifunktionäre immer größer wird, die einen allge
meinbildenden und fachlichen Mittel- und Hoch
schulunterricht genossen haben.“ (E benda.)

D ie Parteikontro lle in den B etrieben , und der 

Parteiun terrich t w ird offenbar n ich t m ehr von alten  

Funktionären ohne schulische und fachliche A usbil

dung durchgeführt, sondern von qualifiz ierteren 

E lem enten . D ies geht aus fo lgenden A usführungen 

G heorghiu-D ejs auf dem  B ukarester Parteikongreß  

hervor:


