
 10.11588/fr.1992.3.57594



258 Rezensionen

A-t-elle realise l’ampleur de la catastrophe qui s’est abattue sur l’Allemagne depuis 1933, trop 

perturbee par ses propres souffrances? C’est sans doute mieux ainsi, eile ne l’aurait pas 

supportee. »Lorsqu’on s’engage pour un ideal«, avait-elle ecrit ä sa fille Else, en 1816, »on ne 

peut plus s’en defaire comme d’un vetement, sans que cela s’accompagne d’une cassure 

interieure. Je ne veux plus de retour au menage et a la chambre des enfants; avan^ons et luttons 

cöte ä cöte avec les hommes dans l’education des enfants pour le bien, pour la paix, pour la 

verite, pour qu’ils apprennent a marcher droit et ä ne pas ramper.«

Marianne Walle, Calais

Franchise Thibaud, Quand nos grand-meres donnaient la vie. La maternite en France dans 

l’entre-deux-guerres, Lyon (Presses Universitaires de Lyon) 1986, 315 S. (Collection Mede- 

cine et Societe).

Frauen- bzw. Geschlechtergeschichte tritt langsam aus ihrem Schattendasein heraus. 

Die gesellschaftlich immer noch bevorzugte Rolle der Frau als Mutter fand bisher entweder 

unter ideologischen Gesichtspunkten - in der Bundesrepublik bedeutet das die pervertierte 

Mutterideologie der Nationalsozialisten - oder aber unter demographischem Aspekt Inter

esse. Ganz selbstverständlich stand dabei am Anfang das Kind ... Was ist aber mit dem Verlauf 

der Schwangerschaft und dem Geburtsvorgang selbst? Diese Aspekte einer speziell weiblichen 

Erfahrungswelt wurde in der bisherigen historischen Forschung fast gänzlich ausgeklammert. 

Die vorliegende Arbeit von Franqoise Thebaud versucht nun, diesem Defizit entgegenzuwir

ken. Für die Autorin sind Mutterschaft, Schwangerschaft und Geburt kulturell determiniert 

und unterliegen somit historischen Veränderungen. Als ein Beitrag zur Frauen-, Medizin- und 

Mentalitätsgeschichte geht es Thebaud in erster Linie um die Geschichte des »In-die-Welt- 

Setzens« eines Kindes - allenfalls die direkt anschließende Säuglingspflege wird mitberück

sichtigt. Der regionale Schwerpunkt der Arbeit liegt auf Paris. Hier war der Ort der größten 

Veränderung, hier entstanden die Modellcharakter besitzenden Entbindungskliniken der 20er 

Jahre. Die zeitliche Eingrenzung umfaßt die Jahre zwischen den Weltkriegen: Eine Zeit der 

wirtschaftlichen Instabilität und Faschismusängste; in Frankreich auch eine Zeit des Neomal

thusianismus, der in Überbevölkerung die Ursache von Elend und Krieg sah und deshalb 

Geburtenbeschränkung propagierte. Die sinkende Geburtenrate wurde staatlicherseits nicht 

nur durch finanzielle Mittel zu heben versucht: Bereits 1913 wurde bezahlter Mutterschaftsur

laub eingeführt, der 1930 auf 12 Wochen ausgedehnt wurde. Ideologisch sollte die 1920 

erstmals verliehene Muttermedaille helfen; das Denkmal der Mütter am Boulevard Keller

mann entstand 1938 nach Berliner Modell. Beides blieb jedoch ohne Erfolg.

In die Zwischenkriegszeit fällt auch die Verbesserung des staatlichen Gesundheitswesens. 

1930 wurde u. a. die Krankenversicherung eingeführt. Zusammen mit medizinischen Fort

schritten reduzierte sich die Säuglingssterblichkeit von 10% (1920) auf 7% (1934). Schwan

gerschaft und Geburt war für Frauen immer ein lebensgefährliches Risiko. Dieses Risiko 

begann in modernen Entbindungskliniken wie dem Pariser Baudelocque, das gleichzeitig 

Forschungszentrum war, langsam zu sinken. In der Geburtshilfe wurde Schwangerschaftsver

sorgung zum wichtigsten Bestandteil des Mutter- und Säuglingsschutzes. Um diese ausbauen 

und kontrollieren zu können, mußte die medizinische Geburtshilfe eine Hospitalisierung 

anstreben. Die Folge dieser Entwicklung war eine drastische Abnahme der Hausgeburten - 

und damit verbunden eine Krise des Hebammenwesens. Während 1920 in Paris 34% der 

Frauen in der Klinik entbanden, waren es 1939 bereits 68%. Auf dem Land war dieser Trend 

natürlich weniger deutlich, da von den 495 Entbindungskliniken im Jahre 1935 in Frankreich 

die meisten städtisch angesiedelt waren.

Der m. E. nach interessante und innovative Teil der Studie von Fran^oise Thebaud folgt 

jetzt. Die Autorin nimmt nämlich einen Perspektivenwechsel vor. Sie erläutert die Rolle der
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Schwangeren und Mutter als »objekthaft< in der Welt der Krankenhäuser (ohne deren 

positiven Wen betr. der Überlebenschancen schmälern zu wollen). Die Gebärenden der 

Zwischenkriegsjahre werden zu unseren Großmüttern. Die eigene Zeugenschaft der Frauen 

soll die in der Mehrzahl von Männern geschriebenen Quellen komplettieren. Allerdings gibt 

es solche Quellen nur allzu selten. So konnte Thebaud lediglich wenige Reportagen, einige 

autobiographische Romane und Interviews verwenden. (Gerade weil ich um die Schwierigkeit 

solches Material aufzuspüren aber auch dessen Faszination weiß, hätte ich mir durchaus mehr 

Zitate, Passagen der Interviews abgedruckt gewünscht). Eine vorherrschende Erfahrung der 

Französinnen (und wohl auch der Deutschen) zwischen den Weltkriegen bezüglich Geburt 

war Schmerz und Einsamkeit; eine Einsamkeit, die durch das Schweigen der Väter nachvoll

ziehbar wird.

Die individuelle Erfahrung in eine Mentalitätsgeschichte der Schwangerschaft einzubinden 

- ein spannendes Thema, das es weiterzuverfolgen gilt.

Beatrix Piezonka, Frankfurt/M.

Anne Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War, 

Cambridge (Cambridge University Press) 1990, VI-357 p.

A la fin des annees 1970 et au debut des annees 1980, une pleiade d’ouvrages fondes sur 

les archives recemment ouvertes en France, en Allemagne et aux Etats-Unis a donne une vision 

tout ä fait nouvelle de la politique economique et financiere internationale au lendemain de la 

Premiere Guerre mondiale. Mais les archives britanniques ont ete relativement delaissees, et 

par voie de consequence la politique de la Grande-Bretagne relativement peu etudiee. C’est 

cette lacune qu’Anne Orde a voulu combler dans un ouvrage intitule British Policy and 

European Reconstruction after the First World War. Ce travail s’ouvre sur la description de la 

politique britannique pendant la guerre. A cette epoque, ce que l’on craint pour l’apres-guerre, 

ce ne sont guere les difficultes de la reconstruction, mais une penurie de matieres premieres. 

De meme, estime notre auteur, la delegation britannique est partie pour la Conference de la 

Paix sans aucun plan d’ensemble pour la reconstruction et ne defend pas activement le projet 

de creation d’une section financiere au sein de la SDN. En fait, c’est seulement dans les mois 

qui suivent la signature du traite de paix, qu’on decouvrira que les problemes de la reconstruc

tion sont essentiellement d’ordre financier, et non economique. De ce fait la täche la plus 

urgente consiste ä surmonter le desordre monetaire, ä contröler l’inflation, ä regier l’endette- 

ment international, afin de remettre en route les circuits commerciaux. C’est le but de la 

Conference de Bruxelles (septembre 1920) reunie ä l’initiative du monde de la finance. Mais les 

banquiers sont en grande mesure impuissants en raison du poids des dettes interalliees. Le 

gouvemement britannique en a eu precocement conscience de ce probleme et, en fait, a 

cherche a le regier avec le gouvemement americain au cours de la Conference de la Paix. 

Toutefois il ne parviendra ä un accord, dont la negociation est minutieusement etudiee, qu’en 

1923. Notre auteur se penche avec le meme soin sur les credits d’urgence et l’aide ä la 

reconstruction en Europe de l’Est de 1919 ä 1922, la Conference de Cannes, l’occupation de la 

Ruhr et le plan Dawes, la Stabilisation financiere en Europe centrale, et la Conference de 

Geneve de 1927.

Assurement, tous ces problemes ainsi que les grandes etapes de la reconstruction euro- 

peenne etaient dejä connus par les travaux anterieurs, mais le livre d’Anne Orde, reposant sur 

une documentation impressionnante1, apporte sur de nombreux points, et pas seulement sur la

1 Elle a depouille les archives puhliques en Autriche, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, les 

archives de la SDN, ainsi que des archives privees fran^aises, anglaises et americaines, sans de parier des 

nombreux documents officiels publies dans plusieurs pays ainsi que ceux de la Commission des


