
www.ssoar.info

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die
Entwicklung des Freizeitverhaltens von 1953 bis
1980 in der Bundesrepublik Deutschland
Uttitz, Pavel

Veröffentlichungsversion / Published Version
Zeitschriftenartikel / journal article

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Uttitz, P. (1984). Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Freizeitverhaltens von 1953 bis 1980
in der Bundesrepublik Deutschland. ZA-Information / Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, 15, 17-37. https://
nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-206248

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under Deposit Licence (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non-
transferable, individual and limited right to using this document.
This document is solely intended for your personal, non-
commercial use. All of the copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the above-stated
conditions of use.

http://www.ssoar.info
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-206248
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-206248


17 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Freizeitverhaltens 
von 1953 bis 1980 in der Bundesrepublik Deutschland 

von P a v e l Utti tz 

In d e r ak tue l l en D i skus s ion ü b e r den Rückgang d e r A r b e i t s z e i t und die A u s 

wei tung des Z e i t r a u m e s , i nne rha lb d e s s e n s i ch die F r e i z e i t a b s p i e l t -

F r e i z e i t i s t dabe i n icht iden t i sch mi t f r e i e r Zei t (DUMAZEDIER 1974, 

SCHEUCH 1977 u . a . ) - w e r d e n oft die Rahmenbed ingungen nicht beach te t , 

von denen die Handlungsbedingungen und O r i e n t i e r u n g e n d e r A k t e u r e a b 

hängig sind und die en t sche idenden Einfluß auf das F r e i z e i t v e r h a l t e n a u s 

üben . Desha lb i s t es von Bedeutung, auch die a l l g e m e i n e ge se l l s cha f t l i che 

und -wir tschaft l iche Entwicklung zu b e t r a c h t e n .

Mit d i e s e m Be i t r ag so l len die w ich t ig s t en T r e n d s d e r l e t z t en d r e i J a h r 

zehnte angedeu te t we rden , ohne d a m i t e inen A n s p r u c h auf Vol l s tändigkei t 

und e ingehende re Ana lyse d i e s e r Entwick lung zu e r h e b e n . Es er folgt v i e l 

m e h r die D e s k r i p t i o n e in ige r Ind ika toren , die das gese l l s cha f t l i che , w i r t 

schaf t l i che und f a m i l i ä r e Umfeld, in d e m die F r e i z e i t v e r b r a c h t wi rd , 

i l l u s t r i e r e n und den Wandel , d e r s i ch in d i e s e r P e r i o d e vol lzogen hat , 

andeu ten so l l en . 

Die E r ö r t e r u n g d e r a l l g e m e i n e n po l i t i s chen Entwicklung (hohe A r b e i t s l o 

senquote , V e r k ü r z u n g d e r Wochen- und L e b e n s a r b e i t s z e i t , u s w . ) sowie 

d e r Änderung p o l i t i s c h e r Kul tur , die ebenfa l ls wich t ige Komponenten d e r 

Gesamten tw ick lung in d e r Bundes repub l ik d a r s t e l l e n , b le iben gänz l ich a u s 

g e k l a m m e r t , da d e r e n Behandlung an d i e s e r Ste l le zu wei t führen w ü r d e . 

Im Fo lgenden wi rd zunächs t d ie w i r t s cha f t l i che und s o z i o s t r u k t u r e l l e E n t 

wicklung s k i z z i e r t , wobei nur die Ind ika to ren er faßt we rden , die in V e r 

bindung zum f r e i z e i t r e l e v a n t e n Ve r ha l t en s t ehen . Ansch l i eßend w e r d e n 

d ie En twick lungen d e r F r e i z e i t und d e r F r e i z e i t t ä t i g k e i t e n k u r z d a r g e 

s t e l l t . In d e r n ä c h s t e n Ausgabe d e r ZA-INFORMATION w e r d e n dann die 

w ich t ig s t en E r g e b n i s s e d e r Entwick lung d e r B e s t i m m u n g s f a k t o r e n des 

F r e i z e i t v e r h a l t e n s v o r g e s t e l l t . Die Z e i t p e r i o d e bzw. die Zei tpunkte , d ie 

h i e r b e t r a c h t e t we rden , s ind im Hinbl ick auf die V e r g l e i c h b a r k e i t mi t den 

später r e - a n a l y s i e r t e n e m p i r i s c h e n Daten ausgewäh l t w o r d e n . 
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1 . D i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g d e r p r i v a t e n H a u s 

h a l t e 

Die V e r h a l t e n s w e i s e n in d e r F r e i z e i t s ind nicht zu le tz t von d e r w i r t s c h a f t 

l i chen Auss t a t t ung d e r H a u s h a l t e abhäng ig . D e s h a l b sol l die ökonomische 

Entwick lung in den v e r g a n g e n e n d r e i Dekaden d a r g e s t e l l t w e r d e n . Im b e 

t r a c h t e t e n Z e i t r a u m hat s i ch nicht nur d ie r e a l e Höhe des E i n k o m m e n s 

d e r Hausha l t e s t a r k v e r ä n d e r t , s o n d e r n e s vollzog s ich auch bei d e r E i n 

k o m m e n s v e r w e n d u n g ein Wandel ( s iehe Tabe l l e 1) . 1)

W ä h r e n d die Ausgaben für E r n ä h r u n g in den Z w e i - P e r s o n e n - H a u s h a l t e n 

von R e n t e n - und Soz ia lh i l f eempfängern mi t g e r i n g e m E i n k o m m e n ( H a u s 

h a l t s t y p I) und den V i e r - P e r s o n e n - A r b e i t e r - und A n g e s t e l l t e n - H a u s h a l t e n 

m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n (Hausha l t s typ II) (Der V i e r - P e r s o n e n - B e a m t e n -

und A n g e s t e l l t e n - H a u s h a l t  m i t h o h e m E i n k o m m e n (Hausha l t s typ III) w u r d e 

in den s t a t i s t i s c h e n E r h e b u n g e n e r s t se i t 1965 mi t b e r ü c k s i c h t i g t . ) zu 

Beginn d e r 50er J a h r e m e h r a l s die Hälfte des G e s a m t e i n k o m m e n s a u s 

m a c h t e n , gab 1980 H a u s h a l t s t y p I 33, 5%, H a u s h a l t s t y p II 28, 1% und H a u s 

h a l t s t y p III nur 22% d e s mona t l i chen E i n k o m m e n s für N a h r u n g s m i t t e l a u s . 

Das d i spon ib le E i n k o m m e n e r h ö h t e s ich somi t t r o t z s t e i g e n d e r Ausgaben 

für Wohnungsmie t e bei a l l en H a u s h a l t s t y p e n deu t l i ch . Bei den Hausha l t en 

II und III s ch l äg t s i ch d ies auch in d e r Zunahme von Aufwendungen für 

F r e i z e i t g ü t e r n i e d e r (be im H a u s h a l t s t y p II von 7, 3% 1950 auf 12, 2% 1980, 

H a u s h a l t s t y p III von 10, 9% 1965 auf 14, 4% 1980. B e i m Hausha l t s t yp I 

konnte l ed ig l i ch e ine g e r i n g e S t e ige rung (von 4, 3% auf 6, 5%) v e r z e i c h n e t 

w e r d e n . 

Die Umsch ich tung i n n e r h a l b d e r H a u s h a l t s b u d g e t s m a c h t deut l ich , daß -

m i t A u s n a h m e des H a u s h a l t s t y p s I - zu Beginn d e r 80er J a h r e 1/8 bis 1/7 

d e s m o n a t l i c h e n H a u s h a l t s e i n k o m m e n s d e r F r e i z e i t bzw. d e m Ur l aub zu

gute kommt. Die s t e igenden Ausgaben für den F r e i z e i t b e r e i c h in den 

l e t z t e n 30 J a h r e n w e i s e n s o m i t auf e ine zunehmende Bedeutung d i e s e s 

S e k t o r s h i n . 

Auch d ie H a u s h a l t s a u s s t a t t u n g mi t l ang leb igen K o n s u m g ü t e r n übt e inen 

m i t t e l b a r e n oder u n m i t t e l b a r e n Einf luß auf die Länge d e r F r e i z e i t und 
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d a m i t auch auf das F r e i z e i t v e r h a l t e n a u s . Dabei s ind i n s b e s o n d e r e en t 

w e d e r so lche Gü te r von Bedeutung, die d e r Z e i t e r s p a r n i s d ienen - und 

d a m i t zur V e r l ä n g e r u n g de r F r e i z e i t be i t r agen ( z . B . W a s c h - oder Spül 

m a s c h i n e ) - oder a b e r d i r e k t e n Einfluß auf die F r e i z e i t g e s t a l t u n g a u s 

üben ( z . B . F e r n s e h g e r ä t , F o t o a p p a r a t ) . Anhand de r folgenden Tabe l le 

kann die Entwicklung in d e r Bundes repub l ik se i t Mitte d e r 60er J a h r e auf 
2) 

d i e s e m Gebie t aufgeze ig t w e r d e n ( s i ehe Tabe l l e 2) . 

Mit e n t s p r e c h e n d e r E i n k o m m e n s e n t w i c k l u n g und d e r S te igerung des Wohl 

s t andes in d e r b e t r a c h t e t e n Z e i t p e r i o d e v e r b e s s e r t e s ich auch die A u s 

s ta t tung d e r Hausha l t e mi t l ang leb igen K o n s u m g ü t e r n : F a s t j e d e r de r in 

d ie Unte r suchung e inbezogenen Hausha l t e verfügt heute übe r eine G r u n d 

a u s s t a t t u n g mi t (mindes t ens ) e i n e m F e r n s e h a p p a r a t , (mindes t ens ) e i n e m 

Hör funkgerä t , e i n e m S t a u b s a u g e r und e i n e m K ü h l s c h r a n k . Mehr a l s 4 / 5 

d e r Hausha l t e mi t m i t t l e r e m und h o h e m E i n k o m m e n (Hausha l t s typ I I und 

III) haben d a r ü b e r h inaus Telefon, W a s c h m a s c h i n e , e l e k t r i s c h e Kaffee

m a s c h i n e , Tonbandge rä t u n d / o d e r K a s s e t t e n r e c o r d e r , F o t o a p p a r a t und 

P K W . Bei fas t a l l en n a c h g e w i e s e n e n K o n s u m g ü t e r n s te ig t d e r V e r s o r 

g u n g s g r a d mi t d e m E i n k o m m e n ; in d e r Rege l sind die Un te r sch i ede zwi 

schen den Hausha l t s t ypen II und III w e s e n t l i c h g e r i n g e r a ls de r Abs tand 

zwischen ihnen und H a u s h a l t s t y p I . 

Die Z w e i - P e r s o n e n - H a u s h a l t e d e r R e n t e n - und Soz ia lh i l feempfänger sind 

m i t den Gegens t änden , die n ich t zur H a u s h a l t s t a n d a r d a u s r ü s t u n g zählen, 

t e i l w e i s e deu t l i ch s c h l e c h t e r a u s g e r ü s t e t a l s die ü b r i g e n Hausha l t s t ypen . 

Die vo rhandenen G e b r a u c h s g ü t e r w e i s e n d a r ü b e r h inaus noch Q u a l i t ä t s 

und P r e i s u n t e r s c h i e d e auf, die in der E r h e b u n g jedoch nicht er faßt w e r d e n . 

T r o t z d i e s e r E i n s c h r ä n k u n g e n leb ten die Mi tg l i ede r a l l e r d r e i H a u s h a l t s 

typen 1980 mi t e i n e r bedeutend b e s s e r e n Auss t a t t ung a l s noch 1965 oder 

1974. Noch vor 10 o d e r 15 J a h r e n gal ten z . B . das Auto, die W a s c h m a s c h i n e , 

d ie Tiefkühl t ruhe o d e r das F a r b f e r n s e h g e r ä t a l s Luxusob jek t . S t a r k 

n i v e l l i e r t ha t s ich a u c h die Ve r fügba rke i t des Te le fons . Ans te l l e d e r a l t e n 

s ind neue W o h l s t a n d s s y m b o l e au fge t r e t en : S t e r e o a n l a g e , Wohnwagen, Boot. 

I n s g e s a m t verfügen die Hausha l t e a l s o nicht nur ü b e r eine b e s s e r e t e c h 

n i s c h e Auss t a t tung , d ie zur E r l e i c h t e r u n g von H a u s a r b e i t e n dient und somi t 
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die effektive F r e i z e i t v e r l ä n g e r t , s o n d e r n vor a l l e m übe r m e h r G ü t e r , 

die r e i n e F r e i z e i t o b j e k t e sind, se i e s F o t o - , F i l m a u s r ü s t u n g , P h o n o -

g e r ä t e oder C a m p i n g a u s s t a t t u n g . D a m i t k o m m t auch h i e r die v e r s t ä r k t e 

F r e i z e i t o r i e n t i e r u n g zum A u s d r u c k . 

Um d i e s e k u r z e Ü b e r s i c h t noch zu ve rvo l l s t änd igen , se i die S te ige rung d e r 

Re i se f r eud igke i t d e r Deu t schen e rwähnt : Zwischen 1962 und 1979 s t ieg 

die Zahl d e r R e i s e n d e n von 26, 4% auf 49, 9%, womi t s i ch d e r Ante i l fast 

ve rdoppe l t e ( P R E S S E - UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIE

RUNG 1973, S. 149, und 1982, S. 197). Dabei muß jedoch auch h i e r eine 

s t a r k e Abhängigkei t vom H a u s h a l t s e i n k o m m e n bzw. de r Stel lung im Beruf 

b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n . 

2. D i e s o z i o s t r u k t u r e 11 e E n t w i c k l u n g 

Die s o z i o s t r u k t u r e l l e n Ind ika to ren wie E r w e r b s t ä t i g k e i t , Stel lung im 

Beruf, Schulbi ldung, G e m e i n d e g r ö ß e sowie Auss t a t t ung bzw. Größe d e r 

Wohnung bi lden w e i t e r e wicht ige Komponenten , d ie das F r e i z e i t v e r h a l t e n 

bee in f lussen können ( S C H M I T Z - S C H E R Z E R 1974, G I E G L E R 1982). Die 

E r w e r b s q u o t e ha t s i ch zwischen 1950 und 1980 i n s g e s a m t k a u m v e r ä n d e r t , 

es gab jedoch eine l e i ch t e Ve r sch i ebung zwischen den G e s c h l e c h t e r n . 

W a r e n 1950 63, 8% d e r Männer und nur 30, 2% d e r F r a u e n berufs tä t ig , 

sank bis 1980 die Quote bei Männe rn auf 58, 4%, wäh rend sie bei F r a u e n 

auf 32, 6% ans t i eg ( s i ehe Tabe l l e 3). 
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E i n e wesen t l i ch b e d e u t e n d e r e Entwicklung gab es in d e r Aufteilung de r 

E r w e r b s t ä t i g e n auf die e inze lnen Berufs zweige ( s iehe Tabe l l e 4): 1950 w a r 

led ig l ich l / 5 (20%), 1980 fast die Hälfte (45, 6%) a l l e r Be ru f s t ä t igen im 

D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r beschäf t ig t . Dabei ha t s ich die Zahl d e r B e a m t e n 

von 4, 2% auf 8, 4% verdoppe l t , die d e r Anges t e l l t en von 15, 8% auf 37, 2% 

s o g a r noch etwas s t ä r k e r e r h ö h t . Am deu t l i chs t en g e s c h r u m p f t i s t dagegen 

die Gruppe d e r mi the l fenden F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n (von 15, 5% auf 3, 5%), 

gefolgt von Se lbs t änd igen (von 15, 9% auf 8, 6%) und von A r b e i t e r n (von 

48, 6% auf 42, 3%). 

Die Zahlen deuten an, daß die e r w e r b s t ä t i g e Bevölkerung h ins i ch t l i ch 

i h r e r Stel lung im Beruf in den l e t z t en 30 J a h r e n e i n e m Wandel u n t e r l a g . 

D a m i t s ind auch neue V o r a u s s e t z u n g e n für das F r e i z e i t v e r h a l t e n geschaf 

fen worden , da die Ges ta l tung d e r e igenen F r e i z e i t s t a r k von d e r A r t de r 

a u s g e ü b t e n be ruf l i chen Tä t igke i t abhängig i s t (CHRIS TIANSEN/LEHMANN 

1976, SCHEUCH 1977). 

E i n e n für da s V e r h a l t e n in d e r F r e i z e i t noch b e d e u t e n d e r e n B e s t i m m u n g s 

faktor s t e l l t d ie Daue r d e r f o r m a l e n Schulbi ldung d a r (ARMBRUSTER/ 



24 

LEISNER 1975, SCHEUCH 1977). Auch h i e r gab es in d e r Zei t s e i t d e m 

II . W e l t k r i e g aufgrund d e r B i ldungsexpans ion de r 60er und 70er J a h r e 
3) e ine s t a r k e S t r u k t u r v e r ä n d e r u n g ( s i ehe Schaubi ld 1) . 

Zu Beginn d e r 50er J a h r e ver fügten m e h r a l s 4 / 5 d e r bundesdeu t schen B e 

vö lke rung ü b e r e inen V o l k s s c h u l a b s c h l u ß , n u r j e d e r Zwanz igs t e ha t t e 

Ab i tu r oder ein H o c h s c h u l s t u d i u m . Bis E n d e d e r s i e b z i g e r J a h r e v e r d r e i 

fach te s i ch die Zahl d e r A b i t u r i e n t e n und A k a d e m i k e r auf 16%, wogegen 

d e r Ante i l de r j en igen , d ie l ed ig l i ch übe r e inen Volks Schulabschluß ve r füg 

ten , nu r noch w e n i g e r a l s 2 / 3 (60, 9%) b e t r u g . D e r R e s t (22, 4%) v e r l i e ß 

d ie Schule mi t m i t t l e r e r Reife o d e r e i n e m e n t s p r e c h e n d e n Absch luß . 

Die d a r g e s t e l l t e En twick lung deu te t an, daß z u m E n d e d e r 70er bzw. zu 

Beginn d e r 80e r J a h r e w e s e n t l i c h m e h r Menschen den Zugang zu F r e i z e i t -
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angeboten finden konnte, die durch höhere schulische Bildung erleichtert 

wird. Das sagt jedoch noch nichts darüber aus, ob und wie sich die Ab

hängigkeit zwischen Bildungsgrad und Freizeitverhalten entwickelt hat. 

Dies festzustellen bleibt den Analysen im zweiten Teil dieser Untersuchung 

vorbehalten. 

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung für das Freizeitverhalten bildet 

die ökologische Umgebung. Verbunden ist dieses Merkmal nicht nur mit 

der Größe des Wohnortes und der Lage der Wohnung, die für die Ausbil

dung der Infrastruktur wichtig sind, sondern auch mit der Grundausstattung 

der Wohnung, da ein großer Teil der Freizeit in der Wohnung verbracht 

wird (EMNID 1971). Die Aufgliederung der Wohnbevölkerung nach Gemein

degrößenklassen zwischen 1950 und 1980 (siehe Schaubild 2) zeigt zwar 

einen deutlichen Trend, der die kleinen Gemeinden zugunsten von Klein-

und Mittelstädten fast verschwinden läßt, die Zahlen werden jedoch durch 

die Neustrukturierung der Kommunen und die damit verbundenen Gebiets

reformen stark relat iviert und sind dadurch nur begrenzt aussagefähig. 
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Eine w e s e n t l i c h e i n d r u c k s v o l l e r e Entwicklung vollzog s ich auf d e m Woh

n u n g s m a r k t ( s i ehe Tabe l l e 5): Zwischen 1950 und 1980 s t ieg die Zahl d e r 

Wohnungen von 16, 7 Mio. auf 24, 8 M i o . , a l so um m e h r a l s die Hälfte, 

w ä h r e n d die Bevö lke rungszah l l ed ig l ich von 50, 2 auf 61, 6 Mio. zunahm. 

D a m i t r e d u z i e r t e s i ch auch die d u r c h s c h n i t t l i c h e Zahl d e r P e r s o n e n im 

Hausha l t von 2, 99 auf 2, 48 P e r s o n e n p r o Hausha l t . I n s b e s o n d e r e die Zahl 

d e r E i n - P e r s o n e n h a u s h a l t e s t ieg im b e t r a c h t e t e n Z e i t r a u m an (von 19, 4 auf 

30, 2%), wäh rend die "Großfami l i en" , d . h . Hausha l t e mi t fünf und m e h r 

P e r s o n e n von 1 6, 1 auf 8, 8% zu rückg ingen . 

Neben d e r h ö h e r e n abso lu ten Zahl d e r Wohnungen und i h r e r g e r i n g e r e n 

d u r c h s c h n i t t l i c h e n Bese tzung ä n d e r t e s i ch vor a l l e m auch die qua l i t a t ive 

Auss t a t t ung d e r Hausha l t e ( s i ehe Tabe l l e 6). 

Im J a h r e 1960 w a r e n led ig l i ch 10, 3% d e r Hausha l t e m i t Bad, WC und 

Z e n t r a l h e i z u n g a u s g e s t a t t e t , w e i t e r e 36, 4% ha t t en Bad, WC, a b e r ke ine 

Z e n t r a l h e i z u n g . 1978 ver fügten b e r e i t s 58, 7% d e r Wohnungen über e ine 

k o m p l e t t e Auss ta t tung , w e i t e r e 27% w a r e n z u m i n d e s t m i t Bad und WC 

a u s g e r ü s t e t . Dami t w a r e n 1978 nu r noch 14, 3% d e r Wohnungen ungenügend 

a u s g e s t a t t e t gegenüber noch 53, 7% im J a h r e i 9 6 0 . 



27 

Die h i e r v o r g e s t e l l t e n Daten zeigen, daß die "Wohnkul tu r" in den v e r 

gangenen d r e i J a h r z e h n t e n einen wei ten S c h r i t t nach vorne g e m a c h t h a t . 

D a m i t haben s i ch auch die V o r a u s s e t z u n g e n für da s V e r b r i n g e n d e r F r e i 

zei t im Hause s i c h e r l i c h v e r b e s s e r t . Ob a l l e r d i n g s d i e s e r A n r e i z dazu 

a u s r e i c h t , in d e r F r e i z e i t öfter in den e igenen v ie r Wänden zu bleiben, 

kann h i e r n icht a b s c h l i e ß e n d bean twor t e t w e r d e n . 

Unmi t t e lba r m i t de r Änderung d e r Wohns t ruk tu r hängt auch d e r n ä c h s t e 

wicht ige Indikator für das F r e i z e i t v e r h a l t e n - das F a m i l i e n l e b e n im 

w e i t e s t e n Sinne - z u s a m m e n . Wie die b e r e i t s e rwähn ten Daten übe r d ie 

d u r c h s c h n i t t l i c h e H a u s h a l t s m i t g l i e d e r zahl zeigen, i s t ein T r e n d von 

" G r o ß f a m i l i e n " zu "Kle in fami l i en" bzw. E i n p e r s o n e n h a u s h a l t e n zu v e r 

z e i c h n e n . D a m i t ha t s i ch auch das F a m i l i e n l e b e n und die P r o b l e m e , d ie 

d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n , s t a r k gewande l t . E m o t i o n a l e Bindungen i n n e r h a l b 

d e r F a m i l i e n e h m e n ab, die Beziehung zwischen E l t e r n und Kinde rn i s t 
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l o c k e r e r geworden , die F a m i l i e n m i t g l i e d e r gehen v e r s t ä r k t e igene W e g e . 

Viele g e m e i n s a m e E r l e b n i s s e sind weggefal len , v ie le V o r s t e l l u n g e n d e r 

F a m i l i e n m i t g l i e d e r en twicke ln s ich , bedingt d u r c h s t ä r k e r e G e n e r a t i o n s 

g e g e n s ä t z e , a u s e i n a n d e r . Die F a m i l i e ha t i n s g e s a m t vor a l l e m a l s B e z u g s 

objekt an Bedeutung v e r l o r e n , was auch für d a s F r e i z e i t v e r h a l t e n n icht 

ohne Wirkung bleibt (UTTITZ 1983). 

Obwohl die Fami l i enb indungen e i n e m d e r a r t s t a r k e n Wandel un te r l agen , 

h a t s i ch d ie F o r m d e s Z u s a m m e n l e b e n s i m s t a t i s t i s c h e n D u r c h s c h n i t t 

k a u m v e r ä n d e r t . T r o t z d e r s t e igenden Zahl von "Ehen ohne T r a u s c h e i n " 

bzw. " S i n g l e - H a u s h a l t e n " sind die Quoten d e r Led igen und V e r h e i r a t e t e n 
4) 

fas t kons tan t geb l i eben . 

3 . D i e E n t w i c k l u n g d e r F r e i z e i t 

E i n e s d e r ä l t e s t e n P r o b l e m e d e r F r e i z e i t f o r s c h u n g is t F r e i z e i t zu def i 

n i e r e n . Um die quan t i t a t i ve Entwicklung d e r F r e i z e i t f a ß b a r e r zu machen , 

w i r d im folgenden Abschn i t t von d e r w e i t v e r b r e i t e t e n , nega t iven Defini t ion 

ausgegangen , auch wenn s i e da s P r o b l e m nur ungenau er faß t und qua l i t a t ive 

K r i t e r i e n a u ß e r ach t l ä ß t . D i e s e Defini t ion w i r d h i e r angewandt , we i l z u m 

einen auf d e r g lobalen Ebene ke ine spez i f i schen Daten ve r fügbar sind und 

z u m a n d e r e n h i e r nur g robe Linien d e r Entwicklung d e r F r e i z e i t g e z e i c h 

ne t w e r d e n so l l en . F r e i z e i t w i r d danach a l s die Zei t angesehen , die ü b r i g 

bleibt , wenn von d e r G e s a m t z e i t (24 Stunden) Ze i ten für Arbe i t , Wegzei t , 

E s s e n , Schlafen und Körpe rp f l ege abgezogen w e r d e n . 

Vor d e m H i n t e r g r u n d d e r g e ä n d e r t e n ge se l l s cha f t l i chen und w i r t s cha f t l i chen 

Rahmenbed ingungen so l l zunächs t die Entwicklung d e r A r b e i t s z e i t in den 

l e t z t e n d r e i J a h r z e h n t e n b e t r a c h t e t w e r d e n . In d i e s e r Z e i t p e r i o d e (vgl . 

Tabe l l e 7) n a h m die A r b e i t s z e i t d u r c h V e r l ä n g e r u n g des J a h r e s u r l a u b s , 

V e r k ü r z u n g d e r W o c h e n a r b e i t s z e i t sowie d e r L e b e n s a r b e i t s z e i t ( s p ä t e r e r 

E i n t r i t t i n das Be ru f s l eben d u r c h V e r l ä n g e r u n g d e r Ausbi ldung, f r ü h e r e s 

E n d e des B e r u f s l e b e n s d u r c h f lexible A l t e r s g r e n z e ) deu t l i ch a b . 

Die t a r i f l i ch v o r g e g e b e n e A r b e i t s z e i t d e r E r w e r b s t ä t i g e n be t rug 1980 d u r c h 

schn i t t l i ch c a . 8 Stunden p r o Woche wen ige r a l s 1950. Gle ichze i t ig n a h m 
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von 1960 - 1980 der durchschnittliche Jahresurlaub um fast 9 Tage zu (für 

die Zeit davor liegen keine Vergleichsdaten vor). Bei der Entwicklung der 

Wochenarbeitszeit gibt es jedoch deutliche geschlechts- und berufsspezi-
5) 

fische Differenzen (siehe Tabelle 8). 

Unter den Berufstätigen arbeiten Männer im Durchschnitt länger als 

Frauen, Selbständige sind länger an ihrem Arbeitsplatz als die übrigen 

Berufsgruppen. Die Arbeitszeit nahm in den einzelnen Berufsgruppen, mit 

Ausnahme der Selbständigen, in den letzten 20 Jahren jedoch entsprechend 

dem Durchschnitt al ler Erwerbstätigen ab. 

Der Rückgang der Arbeitszeit, verbunden mit dem technischen Fortschri t t 

und der besseren Ausstattung der Haushalte zieht noch nicht zwingend die 

Zunahme der Freizeit um den gleichen Betrag nach sich, da gleichzeitig 

auch der Zeitbedarf, z . B . für Wege zwischen der Wohnung und dem Ar

beitsplatz, gestiegen ist . Gefragt nach dem subjektiven Empfinden, wieviel 

Freizei t am Tag jedem einzelnen zur Verfügung steht, bezifferten die Bun

desbürger (ab 16 Jahre) im Durchschnitt 1952 ihre Freizei t mit 2 Std. 

33 Min., 1980 mit 4 Std. 18 Min. Damit hat sich die Freizeit nach subjek-
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tivem Empfinden in dieser Zeit um mehr als 2/3 erhöht (siehe Tabelle 9) • 

Das subjektive Empfinden unterscheidet sich jedoch oft von objektiven 

Messungen. Bei den Untersuchungen des Zeitbudgets an Werktagen wurde 

1964 die freie Zeit im Durchschnitt mit 5 Std. 41 Min., 1980 mit 7 Std. 

29 Min. gemessen (siehe Tabelle 10). 

Damit wird sichtbar, was auf der theoretischen Ebene oft behauptet wird: 

Jedes Individuum empfindet andere Tätigkeiten als tatsächlich zur Freizei t 

gehörend, ohne Rücksicht darauf, wie diese Zeitspanne von außen wahr

genommen wird. Interessant bleibt jedoch, daß die subjektive Wahrnehmung 

im Verhältnis zu den objektiven Bedingungen konstant bleibt (1964 empfan

den die Bundesbürger 58, 8% ihrer freien Zeit als Freizeit , 1980 bzw. 

1981 waren es 57, 3%). Aus diesen Zahlen läßt sich folgern, daß es keinen 

bedeutenden Wandel in der individuellen Wahrnehmung des Zeitraumes 

"Freizei t" gegeben hat. 

Die Differenzierung nach der Stellung im Erwerbsleben ergibt, daß Rentner, 

Pensionäre und Arbeitslose 1980 mit 9 Std. 40 Min. täglich über die meiste 

freie Zeit verfügen konnten, gefolgt von teilweise Erwerbstätigen und P e r -
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sonen in Ausbi ldung sowie Haus f rauen mi t 7 Std. 28 Min. bzw. 7 Std. 

25 Min. Die wen igs t e f re ie Zei t ha t t en mi t 6 Std. 22 Min. die voll E r w e r b s 

t ä t i gen . Bei de r Be t r ach tung d e r zu le tz t genannten Zahlen muß jedoch b e 

r ü c k s i c h t i g t we rden , daß es s ich dabe i um D u r c h s c h n i t t s a n g a b e n handel t , 

d ie v ie le wicht ige Randbedingungen wie Gesch l ech t , A l t e r , F a m i l i e n s t a n d 

u s w . nicht m i t e r f a s s e n , so daß h i e r ke ine a l l g e m e i n gül t igen S c h l ü s s e g e 

zogen w e r d e n dü r fen . 

4. D a s F r e i z e i t v e r ha 11 e n u n d s e i n e Ä n d e r u n g e n 

N a c h d e m die Entwick lung d e r a l l g e m e i n e n w i r t s cha f t l i chen und g e s e l l s c h a f t 

l i chen Rahmenbed ingungen sowie des Umfangs d e r F r e i z e i t d a r g e s t e l l t 

w u r d e , muß noch die Auswi rkung d i e s e r F a k t o r e n auf k o n k r e t e F r e i z e i t 

t ä t igke i t en b e s c h r i e b e n w e r d e n . Mit d e m Wandel, d e r s ich in den l e t z t en 

J a h r z e h n t e n vol lzog, s ind b e s t i m m t e V e r h a l t e n s w e i s e n in den H i n t e r g r u n d 

g e t r e t e n , a n d e r e neu h i n z u g e k o m m e n . An d i e s e r S te l le w e r d e n nur e inige 

von ihnen e x e m p l a r i s c h he rausgeg r i f f en , um die Tendenzen d i e s e r E n t 

wicklung z u m i n d e s t anzudeu ten . 

E i n e de r auf den e r s t e n Blick s i c h t b a r s t e n Entwick lungen i s t d e r Wandel 

auf d e m M e d i e n s e k t o r . W a r e n zu Beginn der 50er J a h r e Radio und P r e s s e 

d ie wich t igs t en K o m m u n i k a t i o n s m e d i e n , t r i t t heu te an i h r e S te l le da s F e r n 

s e h e n . Auch wenn das " R a d i o h ö r e n " und " Z e i t u n g l e s e n " nicht an V e r b r e i 

tung eingebüßt haben, i s t d e r e n S t e l l e n w e r t in de r F r e i z e i t im V e r g l e i c h 

z u m F e r n s e h e n deu t l i ch z u r ü c k g e g a n g e n . Zu Beginn d e r 80er J a h r e v e r 

b r a c h t e ein e r w a c h s e n e r B u n d e s b ü r g e r (ab 14 J a h r e ) vor d e m F e r n s e h e n 

w e r k t a g s d u r c h s c h n i t t l i c h 2 Std. 31 Min. und 3 Std. 8 Min. am Wochenende 

(TE LESKOPIE 1981). 

Gle ichze i t ig n a h m die Bedeutung des Kinobesuchs , e i n e r wich t igen F r e i z e i t 

t ä t igke i t d e r N a c h k r i e g s z e i t , e n t s p r e c h e n d ab ( s i ehe Tabe l l e 11). 

Ging noch 1953 j e d e r d r i t t e e r w a c h s e n e B u n d e s b ü r g e r m i n d e s t e n s e inma l 

p r o Monat ins Kino, w a r es 1979 led ig l i ch j e d e r s i e b t e . 1979 gaben zwei 

von d r e i Bef rag ten an, se i t J a h r e n nicht m e h r im Kino gewesen zu se in , 

1953 gab nur j e d e r d r i t t e d i e s e An twor t . Zieht m a n zu s ä t z l i ch noch die 
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Entwick lung d e r neuen Medien, wie z . B . B i l d s c h i r m - und Videotext , und 

vo r a l l e m die d e r t e c h n i s c h e n Hi l f smi t t e l wie V i d e o r e c o r d e r oder e l e k t r o 

n i s c h e Spie le , die e ine von den Sendeze i t en unabhängige P r o g r a m m g e s t a l 

tung e r l auben , in B e t r a c h t , w i rd d e r Wandel d e r Medien landschaf t noch 

d e u t l i c h e r . 

Hinzu k o m m e n auch neue , d i r e k t auf die F r e i z e i t g e s t a l t u n g a u s g e r i c h t e t e 

Ze i t sch r i f t en , die von P h o n o - oder F o t o b r a n c h e übe r D o - i t - y o u r s e l f - und 

B a s t e l z e i t s c h r i f t e n bis hin auf spez i e l l e S p o r t a r t e n bezogene P e r i o d i k a 

(Tenn i s , Squash, Surfen, Skifahren, Golf u s w . ) r e i c h e n . Dadurch w i r d d e r 

Boom auf d e m F r e i z e i t m a r k t , d e r mi t e i n e r vor a l l e m in den s i e b z i g e r 

J a h r e n s t a r k expand ie renden F r e i z e i t i n d u s t r i e e inhe rgeh t , s i c h t b a r . Die 

Entwick lung n e u e r F r e i z e i t b e r e i c h e auf b r e i t e r B a s i s , die zum einen in 

d e r s p o r t l i c h e n T r i m m - d i c h - und Joggingwel le A u s d r u c k fand, zum a n 

d e r e n s ich auf d e m Hobby- und D o - i t - y o u r s e l f - S e k t o r vol lzog, deu te t e ine 

s t a r k e Dive r s i f ika t ion des F r e i z e i t v e r h a l t e n s an . Zu Beginn de r 50er J a h r e 

konnten noch mi t e i n e m Dutzend von F r a g e n die w ich t ig s t en Akt iv i t ä ten 
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erfaßt werden (z .B . REIGROTZKI 1956), Ende der 70er Jahre und Anfang 

der 80er Jahre war dazu schon die zwei- bis dreifache Anzahl an Fragen 

notwendig (z .B . GRUNER & JAHR/STERN 1981). 

Die Erweiterung des Freizeitangebots geht, wie bereits dargestellt, mit 

einer Erhöhung des Freizeitbudgets einher. Deshalb sind in den vergange

nen 30 Jahren nur sehr wenige Aktivitäten unbedeutender geworden. Es gab 

lediglich Umschichtungen, wobei neue Tätigkeiten meist durch die zusätz

liche Freizeit aufgefangen wurden. Eine der wenigen Aktivitäten, die stark 

an Bedeutung verlor, ist die "religiöse Freizei t" . Gehörte noch 1953 die 

kirchliche Gemeindearbeit und vor allem der Kirchenbesuch zu einer häufi

gen Freizeittätigkeit, ging die Teilnahme bis Ende der 70er Jahre drastisch 

zurück (siehe Tabelle 12). 

Im Jahre 1953 gaben 18% der Protestanten und 60% der Katholiken an, 

"regelmäßig in die Kirche zu gehen", 1979 waren es nur noch 9 bzw. 36%. 

Die Zahl derjenigen, die selten oder nie in die Kirche gehen, stieg in dem 

gleichen Zeitraum bei den Protestanten von 49 auf 69%, bei den Katholiken 

von 20 auf 42%. 
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D e r Bedeu tungswande l d e r r e l i g i ö s e n F r e i z e i t b e s c h r e i b t nicht nur die 

Änderung e i n e r F r e i z e i t t ä t i g k e i t , s o n d e r n deute t im Z u s a m m e n h a n g mi t den 

ü b r i g e n b e s c h r i e b e n e n F a k t o r e n auf a n d e r e Randbedingungen für das F r e i 

z e i t v e r h a l t e n und e ine neue , d i r e k t e o d e r i n d i r e k t e Gewichtung in d e r F r e i 

z e i t o r i e n t i e r u n g h in . Die h i e r s k i z z i e r t e Entwicklung so l l t e l ed ig l i ch e inen 

k u r z e n a l l g e m e i n e n Überb l i ck ü b e r die gese l l s cha f t l i chen , ökonomischen 

und s o z i a l e n Bedingungen geben, die den R a h m e n für da s F r e i z e i t v e r h a l t e n 

a b s t e c k e n . Vor i h r e m H i n t e r g r u n d m ü s s e n auch die Änderungen des F r e i 

z e i t v e r h a l t e n s in den v e r g a n g e n e n d r e i J a h r z e h n t e n i n t e r p r e t i e r t und b e u r 

t e i l t w e r d e n . D ie se Bedingungen s t e l l en auch eine d e r g röß ten B a r r i e r e n , 

d ie bei s e k u n d ä r a n a l y t i s c h e n A u s w e r t u n g e n des F r e i z e i t v e r h a l t e n s und 

s e i n e r D e t e r m i n a n t e n überwunden w e r d e n m ü s s e n . Auf d i e s e P r o b l e m a t i k 

w i r d in d e m e r w ä h n t e n n ä c h s t e n Be i t r ag n ä h e r e ingegangen . 

A n m e r k u n g e n 

1) Die folgenden Tabe l l en en tha l ten die Aufg l iederungen nach d r e i H a u s h a l t s 
typen . Die H a u s h a l t e w u r d e n vom S t a t i s t i s c h e n B u n d e s a m t so ausgewähl t , 
daß s i e e ine w i r t s c h a f t l i c h e Si tuat ion von g le ichen Hausha l t en d a r s t e l l e n , 
dabe i a b e r in d e r E i n k o m m e n s p y r a m i d e j ewei l s im o b e r e n Tei l , i n d e r 
Mit te bzw. a m u n t e r e n Ende a n g e s i e d e l t s ind . D e m e n t s p r e c h e n d w e r d e n 
d i e s e d r e i " M o d e l l h a u s h a l t e " in d e r Unte r suchung nach folgenden M e r k 
m a l e n b e s c h r i e b e n : 
H a u s h a l t s t y p 1: Z w e i - P e r s o n e n - H a u s h a l t e von R e n t e n - und Soz ia lh i l f e 

e m p f ä n g e r n mi t g e r i n g e m E i n k o m m e n , 
H a u s h a l t s t y p 2 : V i e r - P e r s o n e n - A r b e i t e r - und A n g e s t e l l t e n - H a u s h a l t 

m i t m i t t l e r e m E i n k o m m e n , 
H a u s h a l t s t y p 3 : V i e r - P e r s o n e n - B e a m t e n - und A n g e s t e l l t e n - H a u s h a l t 

m i t h o h e m E i n k o m m e n (vgl . auch H A L E F E L D T 1982, 
S. 567). 

2 ) F ü r d ie 50er J a h r e l i egen ke ine v e r g l e i c h b a r e n Daten v o r . Die 
ü b r i g e n Zei tpunkte w u r d e n im Hinbl ick auf die V e r g l e i c h b a r k e i t m i t den 
e m p i r i s c h e n Daten, d ie s p ä t e r a n a l y s i e r t wurden , a u s g e w ä h l t . 

3 ) Die s t a t i s t i s c h e E r f a s s u n g d e r B i l d u n g s s t r u k t u r d e r e r w a c h s e n e n Bevöl 
ke rung (ab 18 J a h r e ) d e r Bundes repub l ik Deu t sch land w e i s t s t a r k e Lücken 
auf. Die S t a t i s t i k e n bez iehen s i c h m e i s t n icht auf die B i l d u n g s a b s c h l ü s s e 
d e r g e s a m t e n Bevö lke rung , s o n d e r n auf b e s t i m m t e J a h r g ä n g e , so daß 
z u s a m m e n f a s s e n d e E r g e b n i s s e k a u m zu e r h a l t e n s ind . Die nachfolgende 
Ü b e r s i c h t s tü t z t s i c h d e s h a l b auf d ie E r g e b n i s s e von r e p r ä s e n t a t i v e n 
E r h e b u n g e n , m i t A u s n a h m e d e r Zah len für 1970, d ie d e r Volkszählung 
e n t n o m m e n s ind . Sie können d e s h a l b im R a h m e n des s t a t i s t i s c h e n F e h l e r s 
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von den t a t s ä c h l i c h e n Zahlen le ich t abwe ichen . 

4) Vgl . S t a t i s t i s c h e s J a h r b u c h für die Bundes repub l ik Deu t sch land 1983, 
h r s g . v o m S t a t i s t i s c h e n Bundesamt , Wiesbaden , S . 5 8 1 . 

5) Neben d i e s e n s t a t i s t i s c h e n Angaben muß jedoch b e r ü c k s i c h t i g t we rden , 
daß v ie le Beschäf t ig te über die t a r i f l i che A r b e i t s z e i t h inaus Übe r s tunden 
m a c h e n . D a r ü b e r l i egen j edoch ke ine genauen Angaben v o r . 
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