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Selten haben sich öffentliche Meinung und soz ia le Inst i tut ionen so synchron 

entwickel t wie im F a l l e des Bi ldungswesens de r Bundesrepubl ik in den 

le tz ten 30 J a h r e n . Während in den fünfziger J a h r e n das Bi ldungswesen -

mit Ausnahme der folgenlosen Daue rd i skuss ion um die Hochschule - für 

den Ze i tge i s t kein Thema war , blieben die Besuchsquoten we i t e r füh rende r 

Schulen und der Hochschule kons tant oder zeigten nur einen mäßigen Auf

w ä r t s t r e n d (NAUMANN 1980: 53-81) . Zu Beginn d e r s echz ige r J ah re a b e r 

wurde Bildung zu e inem P r o b l e m in de r b re i t en Öffentlichkeit; de r Bi ldungs

nots tand wurde ausgerufen , PICHT (1964) befürchtete die Bi ldungska tas t rophe 

Mit Beginn der s e c h z i g e r J a h r e expand ie r t en die Schüler zahlen an w e i t e r 

führenden Schulen und an Hochschulen d r a m a t i s c h . Die Bi ldungsre formen , 

die g le ichzei t ig mi t d e r Bi ldungsexpansion e inge le i te t wurden, sol l ten zur 

soz ia len Gerech t igke i t be i t r agen und po l i t i sche Tei lhabe e rmögl ichen ; ja 

schon die quant i ta t ive Expans ion des Bi ldungswesens - "Bildung is t B ü r g e r 

r e c h t " (DAHRENDORF 1965) - galt a ls ein Schr i t t zur Verwirk l ichung 

d i e s e r Z i e l e . Seit Mitte de r s i ebz ige r J a h r e a b e r i s t die Euphor ie über die 

Entwicklung des Bi ldungswesens weitgehend in Skeps is umgesch l agen . 

Gle ichze i t ig beginnen auch die Besuchsquoten d e r wei te r führenden Schule 

und d e r Hochschule zu s t a g n i e r e n . 

Das Bi ldungswesen ha t a l so in den le tz ten 30 J a h r e n g l e i c h s a m einen Zyklus 

durchlaufen - e ine r l e i , ob man auf die Rea l i t ä t öffentl icher Meinungen und 

S t immungen oder auf die Rea l i tä t objekt iver Meßziffern schau t . In d e r 

öffentlichen Meinung lösen D e s i n t e r e s s e , Aufmerksamke i t und fast aggress ive 

Nichtachtung e inander a b . An den objektiven Meßziffern läßt s ich erkennen, 

daß eine s te t ige Entwicklung von e iner Explos ion und w i e d e r u m von e i n e r 

Beinahe-Stagnat ion abge lös t w i r d . Die m i t t l e r e P h a s e kennzeichnet die 

Bi ldungsexpans ion . Im h i s t o r i s c h e n Rückblick hä t te - wie FLORA (1979: 120) 

b e m e r k t - die Bi ldungsexpansion die Bezeichnung "Revolut ion" s i c h e r v e r 

d ient . Das geht aus e inem Vergle ich des Wandels de r le tz ten 15 J a h r e mi t 
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dem Wandel der vorausgegangenen 40 J a h r e h e r v o r : Zwischen 1921 und i960 

st ieg die Zahl der Sekundar schü le r je 100 Einwohner von 17, 3 auf 27, 9, die 

Zahl der Hochschüler je 100 Einwohner von 1, 9 auf 5, 2; zwischen i960 und 

1975 s t iegen die en t sp rechenden Zahlen auf 54, 9 bzw. 12, 7 (BALLERSTEDT/ 

G L A T Z E R 1979: 160). Der Zuwachs in de r Bi ldungstei lhabe in den le tz ten 

1 5 J ah ren - g e m e s s e n in P r o z e n t Satzdifferenzen - ist a l so u n g e f ä h r 

d o p p e l t so s t a r k wie in den vorausgegangenen 40 J a h r e n . Die Bi ldungs

expansion i s t eine fast rucka r t i ge Veränderung: Auf einen kont inuier l ichen 

l a n g s a m e n Wandel folgt eine sprunghafte Steigerung, die heute wieder in 

eine Stagnation übe rgeh t . 

Wenn P h a s e n d e r öffentlichen Meinung und de r ins t i tu t ionel len Entwicklung 

p a r a l l e l ver laufen, so muß de r Verlauf auf beiden Ebenen desha lb noch nicht 

in die gle iche Richtung we i sen . Im Gegentei l , es gibt Anzeichen, daß die 

ins t i tu t ionel le Entwicklung und ihre Bewertung in der öffentlichen Meinung 

s ich ause inande ren twicke ln . Während zum Beispie l zwischen 1958 und 1979 

die objektiven Bi ldungschancen - g e m e s s e n an Jahrgangs spezif ischen Te i l 

habequoten - s t a rk ans te igen , geht die pos i t ive E inschä tzung von der R e a l i 

s i e rung de r Chancengle ichhei t in der Bevölkerung im gleichen Z e i t r a u m 

zurück (MEULEMANN 1982). In j edem Fa l l bleibt es eine Fo r schungs f r age , 

wie die objektiven Veränderungen subjektiv wahrgenommen werden . Wie 

k o m m t die Bi ldungsexpansion - s i c h e r eine der wicht igs ten s t r u k t u r e l l e n 

Wandlungen in der noch ku rzen Gesch ich te d e r Bundesrepubl ik - in d e r 

Bevölkerung an? Welche langfr is t igen Konsequenzen hat die Bi ldungsexpan

sion für die R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n subjekt iver L e b e n s z i e l e ? Füh r t die Infla

tion in B i ldungsabsch lüssen zu Ent täuschungen in d e r Berufs laufbahn? Zur 

Beantwortung gibt es zwar keine s y s t e m a t i s c h e n Erhebungen , abe r im 

ZENTRALARCHIV finden s ich einige Umfragen zum Thema Bildung, von 

denen e inzelne F r a g e n im h i e r s k i z z i e r t e n Kontext a n a l y s i e r t werden können; 

einige d i e s e r F r a g e n sind in neue ren Untersuchungen r e p l i z i e r t worden, 

a n d e r e bieten sich für -weitere Replikat ionen an . Ich will im folgenden zu

nächs t d iese Studien vo r s t e l l en und auf einige Publ ika t ionen zu ihnen h in

weisen und dann eine einzelne ze i tverg le ichende Analyse ku rz be r i ch ten . 
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" B i l d u n g u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e s B e w u ß t s e i n " : 

B a s e l i n e u n d R e p l i k a t i o n e n 

Als Base l ine für eine Ana lyse der Repl ikat ionen auf die Bi ldungsexpansion 

dient eine Studie, die in de r Mitte der fünfziger J a h r e am Soziologischen 

Semina r de r Univers i t ä t Gött ingen geplant und d e r e n - h i e r a l le ine i n t e r 

e s s i e r e n d e r - Befragungs te i l im Juni 1958 vom DIVO-Inst i tut in F rankfu r t 

durchgeführ t w u r d e . Sie ha t te den Ti te l "Bildung und gese l l schaf t l i ches 

Bewußtse in" (STRZE LEWICZ/RAAPKE/SCHULENBERG 1966, 1973) und 

befaßte sich mit den Wechse lbez iehungen zwischen Bildungs vor Stellungen und 

Gese l l schaf t sb i ld - s i che r auch in Anlehnung an die kurz zuvor a b g e s c h l o s 

sene Göt t inger Untersuchung zum "Gese l l schaf t sb i ld des A r b e i t e r s " 

( P O P I T Z / B A H R D T / J U R E S / K E S T I N G 1957). Unter "Bi ldungsvors te l lungen" 

ve r s t and man - in Abgrenzung zu no rma t iven , pädagogischen oder ph i lo so 

phischen Theor ien d e r Bildung - die a l l t äg l i ch w i r k s a m e n Konzepte von 

Bildung. W a r u m häl t man einen Menschen für gebi lde t? W a r u m s t r eb t man 

für s ich s e l b e r Bildung an? V e r s t e h t man Bildung inner l i ch oder äußer l i ch , 

a ls Herzensb i ldung oder Leis tungsfähigkei t , a l s Wesen d e r P e r s o n oder Zu

gehör igkei t zu soz ia len E l i t e n ? Von d ie sen F r a g e n e rgab sich fast zwanglos 

eine Verbindung zum Gese l l scha f t sb i ld . Gibt es Chancengle ichhei t und Auf

s t i egsmögl i chke i t en in de r Gese l l s cha f t ? Soll Bildung ein Mittel des S t a a t s 

gewinns und des beruf l ichen Aufst iegs se in? 

Die Besonderhe i t d i e s e s Un te r suchungsansa t ze s lag nun ge rade dar in , daß 

sie über E ins te l lungen und Meinungen zu b e s t i m m t e n Bi ldungsbere ichen 

h inausging und auf die Bedeutung von Bildung a l lgemein für die L e b e n s 

o r i en t i e rung und Lebensplanung z ie l t e . Meinungen zu e inzelnen Bi ldungs

e inr ich tungen sol l ten ke ineswegs übergangen, abe r auf d e m Hin te rg rund 

langfr i s t ig w i rkende r , für die p r iva t e Lebensführung wich t iger Motivlagen 

gesehen -werden. Spezif isch ging es um Meinungen zur Schule und zur 

Wei te rb i ldung . Welche Er fah rungen hat man in d e r Schule gemacht , was hat 

man v e r m i ß t ? Was e r w a r t e t man en t sp rechend von der Wei te rb i ldung? 

W a r u m n i m m t man t a t s äch l i ch Angebote de r Wei terbi ldung wahr , w a r u m 

n ich t? Die a l l geme ine F r a g e nach d e m gese l l schaf t l i chen Bewußtsein von 

Bildung diente a l so zur Aufschlüsse lung e ines spezi f i schen b i ldungspol i t i -
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sehen P r o b l e m s , den Hinde rn i s sen und Zugangschancen in d e r Wei te rb i ldung. 

Ein ige wichtige F r a g e n d i e s e r Untersuchung hat das DIVO-Inst i tut im 

November 1963 wiederho l t (DIVO-PRESSEDIENST 1964a, 1964b). Zum Tei l 

konnten Auswer tungen d i e s e r zweiten Befragung schon in die Publ ikat ion d e r 

E r g e b n i s s e zur e r s t e n Befragung (STRZELEWICZ/RAAPKE/SCHULENBERG 

1966) aufgenommen w e r d e n . Beide Befragungen - 1958 und 1963 - fallen 

noch in die Zei t vor d e r Bi ldungsexpans ion . 

E i n e r de r Autoren d e r Base l i ne -Un te r suchung , Wolfgang SCHULENBERG, 

r e p l i z i e r t e im März - Juni 1973 an der Univers i tä t Oldenburg wichtige 

F r a g e n zum a l lgemeinen Thema und e r w e i t e r t e g le ichzei t ig den F r a g e n -

Katalog zur Wei te rb i ldung . Da das DIVO-Inst i tut nicht m e h r ex i s t i e r t e , 

mußten die F e l d a r b e i t e n zu d i e s e r Studie von e inem ande ren Institut, dem 

INFAS-Ins t i tu t in Bonn-Bad Godesberg ü b e r n o m m e n w e r d e n . Zu d i e s e r 

Untersuchung l iegen eine ausführ l iche ( S C H U L E N B E R G / L O E B E R / L O E B E R -

P A U T Z S C H / P Ü H L E R 1978) und eine k u r z e Ber i ch t s fa s sung (SCHULENBERG/ 

L O E B E R / L O E B E R - P A U T Z S C H / P U H L E R 1979) vor . Wei te rh in r e p l i z i e r t e 

H. MEULEMANN (1981, 1982) einige wichtige F r a g e n aus d e r Base l i ne -

Untersuchung im Juni 1979- Die Studie wurde von ZUMA betreut , die F e l d 

a r b e i t von GE TAS B r e m e n durchgeführ t . Diese beiden Befragungen - aus 

d e m J a h r e 1973 und 1979 - fallen m e h r oder minde r in die Zei t nach d e r 

Bi ldungsexpans ion . 

Alle Studien sind Tei l g r ö ß e r e r Mehr themenbef ragungen gewesen, die von 

d r e i ve r sch i edenen Ins t i tu ten - DIVO (1958 und 1963), INFAS (1973) und 

GE TAS (1979) - durchgeführ t wurden . Daraus e rgeben sich kleine Differen

zen de r Da tene rhebung . Die Studien 1958, 1963 und 1979 sind r e p r ä s e n t a t i v 

für die Bundesrepubl ik und W e s t - B e r l i n , die Studie 1973 für die Bundes 

republ ik ohne W e s t - B e r l i n ; die Studien 1958 und 1963 beziehen s ich auf die 

Bevölkerung ab 16, die Studien 1973 und 1979 auf die Bevölkerung ab 18 

Jah ren ; die Studien 1958, 1963 und 1979 beruhen auf e ine r mehrs tuf igen 

Zufal lsauswahl ; die Studie 1973 beruht auf e ine r Kombinat ion von v ie r 

Wellen der monat l ichen, nach dem Zufalls ve r fah ren e rhobenen R e p r ä s e n t a 

t ivbefragungen des INFAS-Ins t i tu t s ; die St ichproben 1958, 1963 und 1979 

haben die übl iche Größe von etwa 2000, die St ichprobe 1973 die doppelte 
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Größe von etwa 4000 Befrag ten . 

Die v ie r Studien übe r spannen in i h r e r G e s a m t h e i t den Z e i t r a u m zwischen 

1958 und 1979, a l so die Zeit d e r Bi ldungsexpansion in Deutschland. Die 

Veränderung in Antworthäufigkei ten zu Meinungen können daher im Z u s a m 

menhang mi t e inem s t r u k t u r e l l e n Wandlungsprozeß , eben de r Bi ldungs

expansion i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . Während in der Fo r schung zum E i n -

s t e l l u n g s - und Wer twande l häufig die Meinungen ohne eine b e s t i m m t e I n t e r 

p re ta t ions fo l i e über die Zeit verg l ichen werden, bietet h i e r die Bi ldungs

expansion ein s t r u k t u r e l l e s Datum, mit dem sich die Schwankungen in den 

Meinungen i n t e r p r e t i e r e n l a s s e n . In e inem gewissen A u s m a ß kann a l so die 

v o r h e r r s c h e n d e F r a g e s t e l l u n g zur Wer twandel forschung umgekehr t w e r d e n . 

Statt von Meinungen auszugehen und aus ih ren Wandlungen auf - m e h r oder 

m i n d e r laute - Revolut ionen zu schl ießen, wird von s t r u k t u r e l l e n Umbrüchen, 

die so gut wie j ede r kennt und die , wie gesagt , in i h r e m objektiven A u s m a ß 

nicht zu Unrecht das E t ike t t Revolution beanspruchen könnten, ausgegangen 

und nach den Konsequenzen in den Meinungen und E ins te l lungen d e r B e 

völkerung gef ragt . Die F r a g e n , die in den v ie r Studien über die Zeit v e r 

gl ichen werden können, sind in Tab . 1 synopt isch d a r g e s t e l l t . 

Die F r a g e n in Tab . 1 können na tü r l i ch auch unter ganz ande ren G e s i c h t s 

punkten un te r such t werden ; die Wirkung de r Bi ldungsexpansion auf die 

E ins te l lungen der Bevölkerung is t ja eine von der Sekundärana lyse nach

t r äg l i ch an die Daten h e r a n g e t r a g e n e P e r s p e k t i v e und die F r a g e n zu s p e z i 

f ischen Bi ldungse inr ich tungen enthal ten a l s solche noch i n t e r e s s a n t e Ana

ly semög l i chke i t en . Zum Beisp ie l wä re es s eh r i n t e r e s s a n t , die Gründe für 

das A u s e i n a n d e r s c h e r e n von Bekannthei t und Benutzung der Wei terbi ldung 

zwischen 1958 und 1973 (SCHULENBERG/LOEBER/LOE B E R - P A U T Z S C H / 

P Ü H L E R 1978: 199 - 237) noch w e i t e r zu e rg ründen : Während die Bekannt

he i t de r Wei te rb i ldung (V72) von 67% auf 86%, a l s o um fast 20 P r o z e n t 

punkte ans te ig t , s t a g n i e r t die t a t s äch l i che Nutzung de r Volkshochschule 

(V88) bei 19%» bzw. 1 8 % . Offenbar gewinnt die Wei terb i ldung zwar t h e o r e 

t i s c h e , a b e r keine p r a k t i s c h e n Anhänge r . Stößt die Bi ldungswerbung h i e r 

auf G r e n z e n - se i es du rch die Bedür fn i sse in den Menschen oder die Um

stände um s ie h e r u m ? 
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Tab. 1 Überblick der replizierten Fragen im integrierten 
Datensatz 

Frage 1958 1963 1973 1979 

V2 Chancengleichheit x x x 

V 3 V 2 Nein: Gründe? (x) (x) 

V4-V12 Schulische Zielwerte x x x 

V13-V22 Was kam zu kurz in (x) (x) (x) 
Schule? 

V33 Kennen Sie gebildeten Menschen? x x 

V34-V44 V33 Ja: x x 
Gründe für "Bildung"? 

• 

V45-V49 V33 Nein: (x) (x) 
Gründe für Nichtkennen? 

V 5 o-V 7 o Verbesserungsvorschläge 
für Bildung (x) (x) (x) 

V71 Urteil Weiterbildung x x 

V72 Kenntnis Weiterbildung x x 
allgemein 

V73-V86 Kenntnis Weiterbildung 
spezifisch (x) (x) 

V87 Betätigungsfeld 
Volkshochschule (x) (x) 

V88 Besuch Volkshochschule x x 

K1 ammern bezeichnen offene Fragen mit unterschiedlicher Verkodung 
der An tworten. 

• 
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E i n i n t e g r i e r t e r D a t e n s a t z 

Jede de r v ie r Studien is t e inzeln vol ls tändig be im ZENTRALARCHIV e r h ä l t 

l i ch . D a r ü b e r hinaus a b e r wurde im ZENTRALARCHIV ein i n t e g r i e r t e r 

Da tensa t z e r s t e l l t , d e r jede inhal t l iche F r a g e , die mindes t ens zweimal 

ges te l l t wurde und eine kombin i e r t e Soz ia l s t a t i s t i k en thä l t . Die inhal t l ichen 

F r a g e n sind in Tab . 1, die kombin i e r t en s o z i a l s t a t i s t i s c h e n M e r k m a l e in 

Tab . 2 vol ls tändig aufge l i s te t . Im i n t e g r i e r t e n Da tensa tz is t d e r E r h e b u n g s 

zeitpunkt s e lbe r eine Var iab le (VI) . Var iablen , die zu e inem b e s t i m m t e n 

Zeitpunkt nicht ve r code t wurden, e rha l t en einen besonde ren F e h l w e r t (8), 

d e r vom F e h l w e r t für "Keine Antwor t" (9) un te r sch ieden i s t . Der Da tensa t z 

hat eine vol ls tändig r ech teck ige F o r m und umfaßt nahezu 10 000 Bef rag te . 

Ein m a s c h i n e n l e s b a r e s Codebuch zum i n t e g r i e r t e n Da tensa tz i s t im 

ZENTRALARCHIV ver fügbar . Die E r s t e l l u n g e ines i n t e g r i e r t e n Da tensa t ze s 

b r ach t e einige P r o b l e m e bei d e r Bearbe i tung d e r inhal t l ichen F r a g e n und d e r 

s o z i a l s t a t i s t i s c h e n F r a g e n mit sich, auf die im folgenden ku rz h ingewiesen 

w i r d . 

Bei den inhal t l ichen F r a g e n war die Übe re in s t immung d e r F r a g e f o r m u l i e r u n 

gen durchweg gegeben, nicht in j e d e m Fa l l jedoch die Übe re in s t immung in 

den Vercodungen offener F r a g e n . Offene F r a g e n mi t un t e r sch ied l i chen Ant 

wor t codes sind in T a b . 1 d u r c h eine K l a m m e r gekennze ichne t . Es wurden, 

sowei t a l s möglich, ähnl iche Codes zu e ine r Var iab le zusammengefaßt , a b e r 

die u r s p r ü n g l i c h e Vielfalt de r Codes j ede r Studie e r h a l t e n . Der Sekundär 

ana ly t ike r hat a l so auch im i n t e g r i e r t e n Da tensa tz noch a l le Informat ionen, 

die für eine Kombinat ion de r Codes unter eigenen Ges ich tspunkten zur V e r 

fügung s tehen . Bei den s o z i a l s t a t i s t i s c h e n F r a g e n lagen jedoch Unte r sch iede 

in den F r a g e f o r m u l i e r u n g e n wie in den Antwor tvorgaben vo r . T r o t z d e m 

wurden die F r a g e n zu e ine r Var iab le zusammengefaß t und die Antwor tcodes 

auf den a l l g e m e i n s t e n Nenner g e b r a c h t . Bei den Codes zu den s o z i a l 

s t a t i s t i s c h e n F r a g e n e rgaben s ich dahe r im i n t e g r i e r t e n Datensa tz Infor

m a t i o n s v e r l u s t e gegenüber den e inzelnen Datensä tzen ; die Zahl de r v e r 

ble ibenden Codes is t in Tab . 2 angegeben . 
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Spezie l le P r o b l e m e e rgaben sich bei de r Zusammenfas sung des F a m i l i e n 

e inkommens und des A l t e r s . Be im F a m i l i e n e i n k o m m e n un t e r sche iden s ich 

die G r e n z e n in den Antwor tvorgaben zwischen den Studien und die Bedeutung 

de r Vorgaben ände r t s ich aufgrund de r Inflation im be t r ach te t en Z e i t r a u m 

von 21 J a h r e n . Um die Vorgaben dennoch ve rg l e i chba r zu hal ten, wurden 

die Codes a l s P r o z e n t r a n g p l ä t z e innerha lb j ede r Ver te i lung d a r g e s t e l l t : 

Im Ze i tve rg le ich i s t das E inkommen ja nicht de r absolu ten Höhe, wohl abe r 

de r r e l a t iven Pos i t ion nach bedeu t s am. Beim Al ter sind die Grenzen der 

Antwor tvorgaben für die e r s t e n d r e i Studien nicht vol ls tändig ident isch, 

a l l e in die v i e r t e Studie hat das Al ter expl iz i t n u m e r i s c h ve rcode t . Das Al te r 

i s t jedoch eine wicht ige Var iab le für ze i t l iche Analysen, bei denen es ja 

d a r u m geht, die T r i a s d e r mi t e inande r logisch verknüpften Effekte d e r 

P e r i o d e , des b io logischen A l t e r s und d e r G e b u r t s k o h o r t e n - oder G e n e r a 

t ionszugehör igke i t au se inande rzuha l t en (GLENN 1977). Aus d i e s e m Grund 

wurde aus dem Al t e r eine Kohor t enva r i ab l e gebildet; sie s te l l t in j ede r 

Studie Gruppen mit un t e r sch i ed l i chen A l t e r s g r e n z e n so zusammen , daß 

de r Gebur t sze i tpunk t für die jewei l ige Gruppe konstant ble ibt . Aufgrund 

de r un te r sch ied l i chen A l t e r s g r e n z e n enthäl t d iese Var iab le eine kleine 

Ungenauigkeit , die in MEULEMANN (1982: Tab . 3) genau dokument i e r t i s t . 

Die s o z i a l s t a t i s t i s c h e n Var iab len dienen na tü r l i ch in e r s t e r Linie d e m 

Zweck e iner genaueren Analyse der inhal t l ichen Var i ab l en . Dennoch bietet 

i h re Z u s a m m e n s t e l l u n g über die Zeit, auch an s ich be t rach te t , inhal t l iche 

Aufsch lüsse , die man zwar in ähnlichen Datenquel len - z . B . der amt l i chen 

Sta t i s t ik - ebenfal ls findet, für die sich abe r in d iesen Datenquel len m e i s t 

keine genaueren Kreuz t abe l l i e rungen h e r s t e l l e n l a s s e n . I n t e r e s s a n t i s t e s 

zum Beisp ie l zu verfolgen, wie d e r Telefonbes i tz von 12% 1958 über 17% 

1963, 48% 1973 auf 67% 1979 - a l so in zunehmendem Tempo - an s t e ig t . 

Zweifel los kann man Daten über den Telefonbes i tz auch aus d e r amt l i chen 

S ta t i s t ik e rha l ten , a b e r die ze i t l iche Z u s a m m e n s t e l l u n g von Umfragedaten 

bie te t die Chance, un t e r s ch i ed l i che En twick lungs formen des Te le fonbes i tzes , 

etwa in B e r u f s - und Bi ldungsgruppen, zu verfolgen, die in d e r amt l i chen 

Sta t i s t ik nicht gegeben i s t . Ähnliche Über legungen gel ten für den Wohnsta tus 

- B e s i t z e r oder Mie te r - und den Bes i t z e ines F e r n s e h g e r ä t e s . 
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Gleichze i t ig mit den Analysechancen zeigt die Zusammens te l lung de r 

soz i a l s t a t i s t i s chen Merkma le abe r auch die Beschränkungen von Befragungen 

auf S t i chp robenbas i s . Zwei Beschränkungen sollen ku rz d e m o n s t r i e r t werden : 

Zufa l l se rgebn i s se aufgrund u n t e r s c h i e d l i c h e r E rhebungs fo rmen und Ver 

a l ten der F r a g e f o r m u l i e r u n g aufgrund de r sozia len Entwicklung. Im Jah re 

1958 haben 24% der Befragten 1 Kind, im J a h r e 1973 50% und im J a h r e 1979 

2 2 % . Als e r s t e E r k l ä r u n g für die Abweichung 1973 k o m m t na tür l i ch de r 

Zufal lsfehler in B e t r a c h t . Die Abweichung scheint abe r zu g roß zu sein, um 

a l le in darauf zurückgeführ t werden zu können. S icher hat auch die u n t e r 

schiedl iche F o r m eine Rolle gespie l t , in de r in den ve r sch iedenen Inst i tuten 

die H a u s h a l t s s t r u k t u r erhoben wird: INFAS, das Institut, das die s t a rk ab 

weichende P r o z e n t z a h l p roduz i e r t , hat h i e r eine sehr besondere E r h e b u n g s 

fo rm entwickel t . Jedoch zeigen sich auch bei a l len Erhebungen durchgängig 

S t i chproben- oder E rhebungs feh l e r : Zu a l len vier E rhebungsze i tp roben sind 

die F r a u e n mit etwa 57% in den St ichproben ü b e r r e p r ä s e n t i e r t ; INFAS 

schneide t h i e r üb r igens mi t nur 53% am bes ten a b . Dies i s t ve rmut l i ch ein 

Effekt de r l e i ch t e r en E r r e i c h b a r k e i t von F r a u e n . Das Vera l ten e iner F r a g e 

formul ie rung läßt s ich am F e r n s e h b e s i t z e rkennen: Während 1958 10% der 

Befragten über ein G e r ä t verfügten, sind es 1973 80% - 1979 wurde eine 

en t sp rechende F r a g e gar nicht m e h r ges te l l t : man hät te eine völlig schiefe 

Verte i lung e r h a l t e n . Um die Ze i t re ihe , auch nach der Durchse tzung des 

G e r ä t e b e s i t z e s , fo r tzuse tzen , müßte man äquivalente F r a g e n s te l len - etwa 

nach de r Häufigkeit d e r Nutzung. 

S c h u l i s c h e Z i e l w e r t e i n u n t e r s c h i e d l i c h e n B i l d u n g s 

g r u p p e n 

In d r e i Studien des i n t e g r i e r t e n D a t e n s a t z e s , 1958, 1973 und 1979, wurde 

ein Inventar s c h u l i s c h e r Z ie lwer te e rhoben; aus 9 Vorgaben mußten die 

Befragten d r e i a l s die wich t igs ten Z ie lwer t e auswählen . Die Entwicklung 

de r Z ie lwer te in de r G e s a m t g r u p p e is t in MEULEMANN (1982) d a r g e s t e l l t . 

E ine gängige Kr i t ik an Wer t inven ta ren is t es , daß sie in hohem Maße 

bildungsanfäll ig sind: s ie würden in Gruppen mi t u n t e r s c h i e d l i c h e m Bi ldungs

g rad un te r sch ied l i ch häufig gewählt, weil sie un te r sch ied l i ch ve r s t anden 
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werden; es würde eine un t e r sch i ed l i che Eins te l lung e r s c h l o s s e n , wo t a t 

säch l ich nur ein u n t e r s c h i e d l i c h e s Bedeu tungsve r s t ändn i s vo r l i eg t . Nun 

e rgeben s ich zwar in vielen Untersuchungen zwischen den Bi ldungsgruppen 

deut l iche Unte r sch iede in d e r Häufigkeit de r Wer twah len . Aber unabhängig 

davon können die Häuf igkei tsprof i le a l l e r Wer te - ledigl ich auf e inem u n t e r 

sch ied l ichen Niveau - s ich übe r die d r e i Zei tpunkte in beiden Bi ldungs

gruppen gleich entwickeln; beide Bi ldungsgruppen hät ten dann bei kons tan ten 

E i n s t e l l u n g s u n t e r s c h i e d e n die gleiche Entwicklung m i t g e m a c h t . Der Einwand 

d e r Bi ldungsanfäl l igkei t w ä r e zwar nicht unbedingt wider leg t , abe r doch 

s t a r k entkräf te t , wenn d i e s e Bedingungen zu t rä fen . Ob s i e zutrifft, sol l 

im folgenden geprüft w e r d e n . 

Die Z ie lwer t e l a s s e n s ich in zwei Dimens ionen ordnen: d e m Wer t inha l t -

kogni t iv und evaluat iv - und d e m A b s t r a k t i o n s g r a d - n iedr ig und hoch . Durch 

Kreuzung de r Dimens ionen Wer t inha l t und Abs t r ak t ionsn iveau e rgeben sich 

v ie r Gruppen von Z i e l w e r t e n . Kognit ive Z ie lwer t e auf n i e d r i g e m A b s t r a k 

t ionsniveau kann man a l s F e r t i g k e i t e n beze ichnen . "Kenntn i sse für den 

Beruf" und "Vie l se i t iges Wissen" ; kognit ive Z ie lwer te auf hohem A b s t r a k 

t ionsniveau a ls K o m p e t e n z e n : "Eigene Ur te i l s fäh igke i t " . Fe r t i gke i t en 

sind a l s spez i f i sche Inhalte oder für spez i f i sche Zwecke gedacht, K o m p e 

tenzen beziehen s ich auf die P r i n z i p i e n des Umgangs mit spez i f i schen 

Inhalten oder Zwecken. Eva lua t ive Z ie lwer t e auf n i e d r i g e m A b s t r a k t i o n s 

niveau kann man a l s Wer t e d e r K o n v e n t i o n beze ichnen . "Ordnung und 

Disz ip l in" und "Gute Umgangsformen" ; evaluat ive Z ie lwer te auf hohem 

Abs t r ak t ionsn iveau a l s A u t o n o m i e - W e r t e : " P e r s ö n l i c h e Se lbs tändigkei t" , 

"S i che re s Se lbs tbewußtse in" , "Achtung vor dem Mi tmenschen" , " L e b e n s 

f r eude" . Wer t e d e r Konvention beziehen s ich auf s i c h t b a r e s Verhal ten , 

Au tonomie -Wer t e auf ve r i nne r l i ch t e Haltungen, die e r s c h l o s s e n werden 

m ü s s e n . 

Die p rozen tua l en Ante i le d e r gewählten W e r t e zu den d r e i Zei tpunkten sind 

für die Befragten mit Hauptschulabsch luß in Abb. 1, die Befragten mi t m e h r 

a l s Hauptschulabsch luß in Abb. 2 d a r g e s t e l l t ; die P r o z e n t s a t z d i f f e r e n z e n 

zwischen den Ausbi ldungsgruppen zu j edem Zeitpunkt und zwischen den 

e x t r e m e n Zeitpunkten für jede Ausbi ldungsgruppe , die s ich aus den beiden 

Abbildungen e r r e c h n e n l a s s en , sind in Tab . 3 d a r g e s t e l l t . Wie in vielen 
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ande ren Untersuchungen is t auch h i e r die Wer twahl deut l ich vom Ausb i l 

dungsgrad abhängig . Al le rd ings sind die Bi ldungsun te r sch iede a l l e r Wer te 

- mi t der quant i ta t iv unerhebl ichen Ausnahme von "Lebens f r eude" - für 

a l l e d r e i Zeitpunkte in de r Richtung und in de r Größe gleich; die I n t e r -

k o r r e l a t i o n e n de r Differenzen (Tab. 3) sind sehr hoch. Wenn das so is t , 

dann muß die Entwicklung in d e r einen Bi ldungsgruppe mit d e r Entwicklung 

in d e r ande ren Bi ldungsgruppe weitgehend ü b e r e i n s t i m m e n . Genau das zeigt 

a b e r eine Inspektion der beiden Abbildungen und ein Verg le ich der beiden 

le tz ten Zei len von Tab . 3: In den beiden Bi ldungsgruppen finden s ich nahezu 

die gleichen Entwicklungen, die K o r r e l a t i o n der Differenzen für die beiden 

Bi ldungsgruppen ( T a b . 3) be t räg t r = . 9 7 . Anders gesagt : Die beiden Bi l 

dungsgruppen haben zwar un te r sch ied l i che Wer tp rä f e r enzen , abe r von 

d i e s e m un te r sch ied l i chen Ausgangspunkt machen sie die gleiche Entwicklung 

du rch . In de r einen Gruppe mag zwar ein b e s t i m m t e r Wer t be l ieb te r oder 

unbe l ieb te r sein a l s ein a n d e r e r ; wenn abe r die Bel iebthei t e ines W e r t e s in 

e ine r Gruppe zu- oder abn immt , so n i m m t er in de r ande ren Gruppe auf die 

g le iche Weise zu oder a b . Was sind nun die Untersch iede zwischen den 

Bi ldungsgruppen? Und was ist die Entwicklung de r W e r t e ? 

Die Befragten mit Hauptschulabschluß wählen häufiger "Kenntn isse für 

den Beruf" sowie "Ordnung und Disz ip l in" , "Gute Umgangs fo rmen" und 

"Achtung vor den Mi tmenschen" ; die Befragten mit mehr a l s Haup t schu lab

schluß wählen häufiger "Vie l se i t iges Wis sen" , "Eigene Ur te i l s fäh igke i t " und 

" P e r s ö n l i c h e Se lbs tänd igke i t " . 

Wenn man, wie im Kopf de r Tab . 3 und le icht abweichend von der eingangs 

d a r g e s t e l l t e n Klass i f ika t ion a b s t r a k t - k o n k r e t nicht a ls eine s t a r r e Dicho

tomie , sondern a l s ein Kontinuum auffaßt, dann kann man "Vie l se i t iges 

W i s s e n " zu den a b s t r a k t e n und "Achtung vor den Mi tmenschen" zu den kon

k re t en Wer ten r echnen . Dann a b e r l a s s e n s ich auch die Unte rsch iede 

zwischen den Bi ldungsgruppen gut z u s a m m e n f a s s e n : Die weniger a u s g e b i l 

de te Gruppe bevorzugt kogni t iv -konkre te und eva lua t iv -konkre te Wer te , die 

b e s s e r ausgeb i lde te Gruppe hingegen e v a l u a t i v - a b s t r a k t e W e r t e . 

Die Entwicklung de r Wer te im Zei tver lauf läßt s ich am bes ten an den beiden 

Abbildungen verfolgen. Weil d r e i Zeitpunkte zur Verfügung stehen, kann die 
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Einhe i t l i chke i t de r Entwicklung überprüf t w e r d e n . Sie i s t in beiden Gruppen 

s e h r hoch: En twede r ein Wer t s te igt in d e r Zeitfolge kont inu ie r l i ch an oder 

kon t inu ie r l i ch a b . Es gibt nur eine quant i ta t iv bedeu t same Invers ion : In 

de r Gruppe mit Hauptschulabsch luß v e r l i e r t "Ordnung und Disz ip l in" 

zwischen 1958 und 1973 s e h r viel Boden, um zwischen 1973 und 1979 wiede r 

e twas zurückzugewinnen . E r s t die E inhe i t l i chke i t d e r Entwicklung e r l aub t 

es , s ie z u s a m m e n f a s s e n d a l s einen Trend zu i n t e r p r e t i e r e n . Der Trend is t 

nun in beiden Gruppen gle ich und daher auch d e r s e l b e wie d e r in der G e 

samtg ruppe , de r an a n d e r e r Stel le ausführ l ich be sch r i eben worden i s t 

(MEULEMANN 1982): Die kognit iven Wer t e gewinnen d r a s t i s c h auf Kosten 

de r eva lua t iven . Ein g e r i n g e r Untersch ied zwischen den beiden Bi ldungs

gruppen so l l te v ie l le icht noch v e r m e r k t werden : In de r Gruppe mit m e h r a l s 

Hauptschulabsch luß i s t die Entwicklung zwischen 1973 und 1979 - wie s ich 

am ger ingen Abstand d e r beiden Linien in Abb. 2 ab lesen läßt - nahezu 

zum St i l l s tand gekommen, während in der Gruppe mit Hauptschulabschluß 

de r Trend noch bis zule tz t anhä l t . 

Tab . 3 enthüll t noch eine i n t e r e s s a n t e P a r a l l e l e zwischen den Bi ldungs

und den Ze i tun t e r sch i eden : F a s t durchweg l iegen die b e s s e r Gebi lde ten im 

Trend - mi t de r Ausnahme von "Kenntn i ssen für den Beruf". Hier geben 

die b e s s e r Gebi lde ten weniger Unters tü tzung, während d e r Wer t im Ze i t 

ver lauf gewinnt . 

Die E r g e b n i s s e i n s g e s a m t s p r e c h e n nicht für eine "Bi ldungsanfä l l igkei t" d e r 

schu l i schen Z i e l w e r t e . Zwar gibt es Unte r sch iede zwischen den beiden 

Bi ldungsgruppen . Aber die Unte r sch iede bleiben über die Zei t e r s t aun l i ch 

konstant ; folglich findet man in beiden Bi ldungsgruppen den gleichen W e r t 

wande l . Was i m m e r den Wer twandel bewirkt haben mag, waren offenbar 

für beide Bi ldungsgruppen die gleichen Krä f te . Das sp r i ch t dafür, daß mit 

d e m Inventar d e r schu l i schen Z ie lwer t e t a t säch l i ch w i r k s a m e Denk- und 

E i n s t e l l u n g s m u s t e r getroffen werden und nicht mit be l ieb igem Inhalt füll

b a r e Wor thü l sen . 

j 
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