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1. E i n l e i t u n g  

Einen be t räch t l i chen  T e i l  seines Lebens v e r b r i n g t  der  Mensch i n  se iner  Be- 

ru fswe l t ,  so daß man davon ausgehen kann, daß das Ausmaß, i n dem e r  i n  d ie-  

ser  Welt Zu f r iedenhe i t  e r l e b t ,  e i  nen wesentl ichen Aspekt se iner  Lebens, - 
1 i t ä t  ausmacht. Eine besondere Ro l le  be i  der  Erk lärung d i e s e r  Zufrieden- 

h e i t ,  d i e  man zumeist a l s  Arbei t s z u f r i e d e n h e i t  bezeichnet, sp ie len  d i e  

Berufswerte. Dem 1 i egt unausgesprochen d i e  Annahme zugrunde, daß d i  e Zu- 

fr i  edenhei t eines Individuums mi t se iner  ( b e r u f l  i chen)  Umwelt sehr s ta rk  

vom Ausmaß an Kongruenz zwischen Persön l i chke i t  und Umwelt abhängt ( v g l  . 
2.B. Holland, 1966; Oppenheimer, 1966; Pervin, 1974). Kal leberg (1977) be- 

t r a c h t e t  b e r u f l  i c h e  Zufr iedenhei t  a l s  e ine  allumfassende E ins te l lung ,  d i e  

Menschen gegenüber ihrem Beruf  haben. Diese a f f e k t i v e  Bewertung w i r d  im we- 

sen t l  i chen  durch zwei Hauptfaktoren bestimmt: b e r u f l  i che Belohnungen ( j o b  

rewards) und Berufswerte ( j o b  values), d i e  n i c h t  nur d i e  Wich t igke i t  wider-  

spiegeln, d i e  Ind iv iduen möglichen Bel ohnungen zusprechen, sondern darüber 

hinavs d i e  " Z e n t r a l i t ä t  der  A r b e i t  im eigenen Leben und f ü r  d i e  eigene 

I d e n t i t ä t " .  Damit s i e h t  auch e r  d i e  Arbei t s z u f r i  edenhei t im Spannungsfel d 

zwischen erwarteten und r e a l i s i e r t e n  persönl ichen Zie len.  Ers te re  spiegeln 

s i c h  i n  den Einste l lungen zur b e r u f l  ichen Arbe i t ,  a l s o  den Berufswerten wi-  

der. 

Wenn d i e  Berufswerte t a t s ä c h l i c h  i n  der  erwähnten A r t  und Weise d i e  Ar- 

be i  t szu f r iedenhe i  t mitbestimmen, so kommt Untersuchungen der  Unterschiede 

verschiedener g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Gruppen h i n s i c h t l i c h  d i e s e r  Werte besonde- 

r e  gesel l s c h a f t s p o l i t i s c h e  Bedeutung zu. So muß man etwa dann, wenn beruf-  

l i c h e  Wertvorste l  lungen aufgrund des beschränkten Zugangs zum Arbeitsmarkt 

n i c h t  rea l  i s i e r t  werden können, mi t entsprechenden Konsequenzen f ü r  d i  e 

sub jek t i ve  B e f i n d l i c h k e i t ,  von einem gewissen Punkt an v i e l  l e i c h t  auch m i t  

soz ia len  K o n f l i k t e n  rechnen. Al l e r d i  ngs e r f o r d e r t  e ine  genauere Analyse 

d i e s e r  S i t u a t i o n  d e t a i l l i e r t e  Oberlegungen z.B. über den Zusammenhang zwi- 

schen Berufswerten und den Zugr i f fsmögl ichkei  t e n  zu verschiedenen Berufen 

f ü r  verschiedene gesel l s c h a f t l  i c h e  Gruppen bzw. über den Zusammenhang. zwi - 





G l e i c h e  gemessen wi r d ,  e r s c h e i n t  es s i n n v o l l  , d i e  I n v a r i a n z  des S t r u k t u r -  

g l e i chungsmode l l s  bzw. des Zusammenhangs zwischen l a t e n t e n  V a r i a b l e n  zu 

übe rp rü fen .  

Das üb1 i che Vorgehen beim m u l t i p l e n  Gruppenve rg le i ch  von Kausalmodel l e n  e r -  

l a u b t  nun zwar d i e  Oberprü fung d e r  I n v a r i a n z  d e r  Meßmodelle. Es h a t  abe r  

den N a c h t e i l ,  daß es k e i n e  Schätzungen d e r  l a t e n t e n  M i t t e l w e r t e  e r l a u b t .  So 

kann 2.6. das Meßmodell f ü r  das K o n s t r u k t  E x t r i n s i s c h e  O r i e n t i e r u n g  du rch -  

aus übe r  ve rsch iedene  Untergruppen hinweg i n v a r i  a n t  s e i  n. Dennoch können 

s i c h  d i e  Gruppen h i n s i c h t l i c h  i h r e r  M i t t e l w e r t e  a u f  dem K o n s t r u k t  u n t e r -  

sche iden.  Es i s t  i n  w e s e n t l i c h e n  das V e r d i e n s t  von Sörhom (1974, 1978) ,  ge- 

z e i g t  zu haben, w i e  s i c h  d i e  M i t t e l w e r t e  d e r  l a t e n t e n  K o n s t r u k t e  übe r  WL 

(Maximum Li k e l  i hood) schä tzen  l assen .  Jö reskog  & Sörhom (1981)  ze igen ,  w ie  

d i e  S p e z i f i k a t i o n  e i n e s  so l chen  Mi t t e l w e r t v e r g l e i c h e s  im Rahmen des Pro-  

gramms LISREL m ö g l i c h  i s t .  

W i  r werden im f o l  genden e i n e n  Oberb l  i ck übe r  den t h e o r e t i s c h e n  Hi  n t e r g r u n d  

und d i e  Techn ik  des m u l t i p l e n  V e r g l e i c h s  l a t e n t e r  M i t t e l  w e r t e  geben und 

l e t z t e r e  a u f  den V e r g l e i c h  d e r  oben heschr iebenen B e r u f s o r i e n t i e r u n g e n  an- 

wenden. 

2. M u l t i p l e  V e r g l e i c h e  von F a k t o r y i t t e l w e r t e n  

2.1 Das a l l g e m e i n e  Model l  

Se ien  iil, n2, . . . " m P o p u l a t i o n e n  (2.6. Na t i onen ,  s o z i a l e  Gruppen e t c . ) .  

Dann kann das a l l g e m e i n e  Fak to rmode l l  f ü r  d i e  g - t e  P o p u l a t i o n  du rch  d i e  

f o l gende  G1 e i chung  besch r i eben  werden: 

I n  d i e s e r  G le i chung  i s t  xg d e r  V e k t o r  d e r  m a n i f e s t e n  (beobach te ten )  V a r i a -  

b l e n ,  - e i n  k o n s t a n t e r  Vek to r  d e r  Ordnung p, - d e r  den I l r sp rung  d e r  Messung 

r e p r ä s e n t i e r t ,  5 e i n  kTd imens i  o n a l e r  Z u f a l  l s v e k t o r  d e r  gemeinsamen Fak to -  
-9 

ren ,  I\ d i e  p x k - M a t r i x  d e r  Faktoren ladungen und E e i n  Z u f a l l s v e k t o r  d e r  
-9 -9 

Meß feh le r  bzw. d e r  s p e z i f i s c h e n  Fak to ren  von de r  Ordnung p. 

D i e  K o v a r i a n z m a t r i x  Cg f ü r  d i e  beobachte ten V a r i a b l e n  i n  d e r  g - t en  Gruppe 

i s t  d u r c h  fo lgende G le i chung  d e f i n i e r t :  
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wobei O der Vektor der M i t t e l w e r t e  der  E; -Variablen, (I d i e  Kovarianzmatrix 
-9 2 -9 

der C-Variablen und 4 d i e  Kovarianzmatrix der  Meßfehler sind. I n  normalen 
-9 

faktorenanalyt ischen Modellen werden d i e  Meßfehler a l s  u n k o r r e l i  e r t  ange- 

nommen, so daß s i c h  f ü r  d i e  Mat r i x  $J' e ine  Diagonalmatrix e r g i b t .  

D ie  Erwartungswerte ( M i t t e l  werte)  der beobachteten Var iablen werden durch 

d i e  G1 eichung 

beschrieben. 

Man kann zeigen, daß das durch G I .  ( 2 )  s p e z i f i z i e r t e  Modell n i c h t  i d e n t i f i -  

z i e r t  i s t .  Um das Modell zu i d e n t i f i z i e r e n ,  i s t  d i e  Einführung w e i t e r e r  Pa- 

rameter res t r i k t ionen  notwendig. Eine R e s t r i k t i o n  b i e t e t  s i c h  f ü r  l a t e n t e  

Mi t te lwer tsverg le iche  von s e l b s t  an: d i e  Invar ianz  der  Mat r i x  A Die  Ober- 
9' 

prüfung der  Invar ianz  von A i s t  aus i n h a l t l i c h e n  Gründen schon darum no t -  
-4 

wendig, we i l  e i n  M i t t e l w e r t s v e r g l e i c h  be i  Vor l iegen un te rsch ied l i cher  Meß- 

model l e  unsinnig i s t .  I n  diesem Fa1 1  v e r g l e i c h t  man nämlich un te rsch ied l i  - 
che Konstrukte. 

Wenn d i e  g  Gruppen unabhängige Stichproben der g  Populationen dars te l len ,  

e r h ä l t  man ML-Schätzungen der Parameter, indem man d i e  folgende Funkt ion 

mi nimi e r t  : 

wobei Ng d i e  Anzahl der  Beobachtungen i n  der g-ten Gruppe i s t  und Fg d i e  

m i t  ( -1)g mul t i p l  i z i e r t e  Log-Li k e l  i hood-Funktion der  m u l t i v a r i a t e n  Normal - 
v e r t e i l u n g  i s t :  
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wobei 

X(.) i s t  de r  Vektor der  beobachteten Meßwerte f ü r  d i e  a - t e  Beobachtung i n  
-9 
der  g-ten Gruppe. 

D ie  Model l g ü t e  kann über x2 abgeschätzt werden, da d i e  Größe 

X2-ver te i  1  t i s t  mi t p+p(p+l) /2-q F r e i  he i  tsgraden(q:  Anzahl der  f r e i e n  Para- 

meter). 

Le ider  r e i c h t  d i e  oben e inge führ te  Annahme der  Invar ianz  von I\ über d i e  - 
Gruppen hinweg zur vo l l s tänd igen  I d e n t i f i k a t i o n  des Model 1s n i c h t  aus. 

Vielmehr v e r b l e i b t  e ine  w e i t e r e  Unbestimmtheit h i n s i c h t l i c h  der  Parameter 

p und o - -9' 

Wenn man z.B. O m i t  einem be l ieb igen  Vektor  2 a d d i e r t  und Ja- von abzieht ,  
-9 

so e r h ä l t  man aus GI. (3 )  d i e  folgende: 

Dies bedeutet, daß e ine  so1 che Transformat ion G1 . ( 3 )  unverändert 1 äßt. Um 

diese S i t u a t i o n  zu bese i t i gen ,  müssen w e i t e r e  R e s t r i k t i o n e n  e i n g e f ü h r t  wer- 

den. Eine R e s t r i k t i o n ,  d i e  das Problem lösen würde, i s t  d i e ,  daß man 

O (den Vektor der  l a t e n t e n  M i t t e l w e r t e )  i n  e i n e r  bestimmten Gruppe g (Kon- 
-!J 
t r o l l -  oder Referenzgruppe) g l e i c h  s e t z t .  Danach können d i e  Schätzungen 

von O so r e s k a l i e r t  werden, daß f ü r  d i e  r e s k a l i e r t e n  Vektoren $+ d i e  f o l -  
¶ -9 

gende Bedi ngung e r f ü l l  t i s t :  
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D i e  r e s k a l i e r t e n  M i t t e l w e r t s v e k t o r e n  ergeben s i c h  dann i n  de r  fo lgenden 

Weise: 

2.2 Model 1  spez i  f i  k a t i o n  i n  LISREL 

Jöreskog & Sörbom (1981) haben geze ig t ,  w i e  man das im l e t z t e n  A b s c h n i t t  

beschr iebene Model 1  i n  LISREL s p e z i f i z i e r e n  kann. Der wesen t l i che  Kunst- 

g r i f f  bes teh t  d a r i n ,  daß man ausgehend von de r  Analyse d e r  Momentmatrix 

(1 )  d i e  5 -Va r iab len  i n  GI. (1 )  a l s  ri -Va r iab len  (d.h. l a t e n t e  endogene Va- 
r i  ab len )  e i n f ü h r t ;  

( 2 )  e i n e  z u s ä t z l i c h e  X - V a r i a b l e  1 spezi  f i z i e r t ;  

( 3 )  d i e  FIXED X-Option verwendet, d. h. daß man annimmt ( i n  LISREL-Termi no- 
l o g i e ) :  

A = (&: M a t r i x  d e r  Faktorenladungen f ü r  d i e  X-Var iab len;  L: Iden-  
-X 

t i  t ä t s m a t r i x ) ,  

g6 = (0  : Kovar ianzmat r i x  de r  Meßfehler f ü r  d i e  X -Var iab len ) ,  4 
cP = hX ( @  : Kovar ianzmat r i x  de r  Faktoren;  zxx empir ische Kovar ianz-  - 

rna t r i x  de r  X -Var iab len )  ; 

( 4 )  e i n e  r i - V a r i a b l e  mehr e i n f ü h r t ,  a l s  man von de r  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  h e r  
benö t igen  würde und den E i n t r a g  i n  de r  r - M a t r i x  ( M a t r i x  de r  S t r u k t u r k o -  
e f f i z i e n t e n  f ü r  d i e  Bezi ehungen zwischen exogenen und endogenen 1  a ten -  
t e n  Var iab len ) ,  de r  de r  6 - V a r i a b l e n  I e n t s p r i c h t ,  a u f  1 f i x i e r t  und d i e  
d e r  z u s ä t z l  i chen  r i -Va r i  ab len  entsprechende Residual  v a r i a b l e  0 s e t z t ;  

( 5 )  daß man d i e  !-Matrix ( d i e  M a t r i x  d e r  K o e f f i z i e n t e n  f ü r  d i e  Beziehungen 
zwischen den q -Va r iab len )  s e t z t .  

Bezeichnet  man d i e  z u s ä t z l i c h  e i n g e f ü h r t e  rl -Va r iab le  m i t  Q* und s e t z t  man 

d i e  Ladungen a l l e r  beobachteten y - V a r i a b l e n  a u f  q *  f r e i  ( A  f r e i  i n  de r  e n t -  - 
sprechenden Spa l te ) ,  dann e r g i b t  s i c h  u n t e r  Annahme de r  I n v a r i a n z  d e r  Mo- 

d e l l s t r u k t u r  f ü r  j ede  de r  g  Gruppen d i e  fo lgende Gle ichung:  
- - 

J'g = hl l*  ' Lyng + (Li a l s  i n v a r i a n t  über d i e  ( 9 )  
Gruppen vorau5gesetz t  ) 
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wobei An* den Spa l tenvek to r  d e r  A -Ma t r i x  bezeichnet ,  d e r  d e r  V a r i a b l e n  
-JI 

rl* e n t s p r i c h t .  A -  i s t  d i e  M a t r i x  d e r  Faktorenladungen, d i e  r e s u l t i e r t ,  wenn 
-Y 

man S p a l t e  An, c e g s t r e i c h t  und n g i s t  de r  Vek to r  de r  V -Var iab len ,  d e r  s i c h  

e r g i b t ,  wenn man n * wegs t re i ch t .  

Wenn w i r  zu unserer  N o t a t i o n  im l e t z t e n  A b s c h n i t t  zurückkehren und 

setzen, so sehen w i r  u n m i t t e l b a r ,  daß d i e  Erwartung von 419 GI. ( 3 )  e n t -  

s p r i c h t  und de r  "grand meanN-Vektor- i n  de r  Spa l te  von A zu f i n d e n  i s t ,  
-Y 

d i e  de r  Var iab len  n* e n t s p r i c h t .  Be t rach ten  wi r d iese  Var iab len  a l s  l e t z t e  

n -Var iab le ,  so f i n d e n  s i c h  d i e  Werte von E i n  der  l e t z t e n  S p a l t e  d e r A  -Ma- 
-Y 

t r i x .  L e t z t e r e s  wi r d  i n  den Bei  s p i e l e n  des LISREL-Manual s  vorgenommen. D i e  

Werte P. werden d o r t  m i t  vi bezeichnet .  

Kommen w i r  nun zu r  S t r u k t u r  de r  r - M a t r i x .  Da w i r  nur  e i n e  C-Var iab le  haben, 

i s t  d iese  M a t r i x  e i n  Vek to r  de r  Ordnung k, wobei k  d i e  Anzahl de r  q -Var ia -  

b l e n  i s t .  Der E i n t r a g ,  de r  de r  V a r i a b l e n  rl; e n t s p r i c h t ,  e n t h ä l t  pe r  Voraus- 

setzung den Wert 1. Sei F -  der  r e d u z i e r t e  Vektor ,  d e r  e n t s t e h t ,  wenn man 
-g 

d i e  n* entsprechende Z e i l e  s t r e i c h t .  Dann s i e h t  d i e  S t r u k t u r g l e i c h u n g  f ü r  

d i e  r e s t l  i chen  n - V a r i  ab len folgendermaßen aus: 

wobei 4 den dem Vektor  n' entsprechenden Vektor  de r  Res idua lva r iab len  dar-  
-4 

s t e l l t .  Da d i e  Erwartung von C.-' nach Voraussetzung 2 i s t ,  e r h ä l t  man a l s  
-9 

Erwartung von n- - -4 ' 

Dies bedeutet  jedoch, daß d i e  l a t e n t e n  M i t t e l w e r t e  de r  n - V a r i a b l e n  i n  den 

entsprechenden Z e i l e n  des C-Vek to rs  zu f i n d e n  s ind.  Da w i r  aus I d e n t i f i k a -  

t i onsg ründen  d i e  M i t t e l w e r t e  e i n e r  K o n t r o l  l g ruppe  0  g e s e t z t  haben, e n t h a l -  

t e n  d i e   eilen f ü r  d i e  K o n t r o l l g r u p p e  den Wert 0 und f ü r  d i e  üb r igen  Grcp- 

pen d i e  D i f f e r e n z e n  de r  M i t t e l w e r t e  r e l a t i v  zur  Kon t ro l l g ruppe .  Diese M i t -  

t e l w e r t s d i f f e r e n z e n  werden h ä u f i g  m i t  M bezeichnet .  
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Aus GI. (11) f o l g t ,  daß d i e  Kovarianzen der U-Var iablen i n  der  Kovarianzma- 

t r i x  de r  1;-Variablen (der  --Matrix i n  LISREL-Terminologie) zu f i nden  s ind.  

D i e  beschriebene Model l s p e z i  f i k a t i o n  i s t  i n  Abbi 1 dung 1 f ü r  e i n  Ein-  

Konstrukt-Model 1 schematisch da-rgestel l  t. 

Abbildung 1: Graphische Veranschaulichung der  LISREL-Spezi f i k a t i o n  f ü r  e i n e  
be l  i ebi  ge Gruppe 

3. Mi t t e l w e r t s v e r g l e i  che der Beru fso r ien t ie rungen  

Im f o l  genden s t e l  l e n  wi r d i e  Anwendung der  Methode des M i t t e l  wer tsver-  

g l e i c h s  l a t e n t e r  Var iablen a u f  Beru fso r ien t ie rungen  dar ,  wobei wi r uns i n  

diesem Aufsatz au f  d i e  Konstrukte E x t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung  und I n t r i n s i  - 
sche O r i e n t i e r u n g  beschränken. D ie  Analyse bez ieh t  s i c h  au f  d i e  im ALLBUS 

1982 erhobenen Berufswerte. Sie wurden d o r t  im Rahmen der S p l i t - V e r s i o n  A 

(N=1504) erhoben. D ie  Befragten wurden dabei gebeten, e i n e  Reihe von Be- 

rufsmerkmalen h i n s i c h t l  i c h  i h r e r  W i c h t i g k e i t  f ü r  d i e  beruf1 i c h e  A r b e i t  und 

den Beruf  auf  e i n e r  7-Punkte-Skala einzustufen. 

A ls  k l a r e  I n d i k a t o r e n  f ü r  das Konstrukt  E x t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung  können 

ge l ten :  



Sichere Beru fss te l  1 ung (SICHER) 
Hohes Einkommen (EINKOM) 
Gute Aufst iegsmögl ichkei ten (AUFSTG) 
E in  Beruf, der  anerkannt und geachtet w i r d  (GEACHT). 

K la re  Ind ika to ren  f ü r  das Konstrukt  I n t r i n s i s c h e  Or ien t ie rung  s ind:  

Interessante T ä t i g k e i t  (INTER) 
Eine T ä t i g k e i t ,  be i  der man selbständig a rbe i ten  kann (SELBST) 
Aufgaben, d i e  v i e l  Verantwortungsbewußtsei n e r fo rdern  (VERANT). 

D ie  durchgeführten Mi t te lwer tsverg le iche  waren Vergle iche zwischen j e w e i l s  

zwei Gruppen, d i e  durch d i e  beiden Stufen von zwei dichotomen Merkmalen 

c h a r a k t e r i s i e r t  waren. Das e ine  Merkmal war d i e  Var iable Geschlecht. Das 

zwei te Merkmal bestand i n  e i n e r  Variablen, d i e  aus der  sub jek t i ven  Schicht- 

e instufung (ALLBUS 1982: F28) g e b i l d e t  wurde. Bei der  Sp l i t -Vers ion  A wur- 

den d i e  Befragten gebeten, s i c h  e i n e r  der  folgenden f ü n f  Schichten zuzuord- 

nen: Unterschicht ,  Arbei t e r s c h i c h t ,  Mi t t e l s c h i c h t ,  Obere Mi t t e l s c h i c h t ,  

Oberschicht. Die von uns neu geb i lde te  Var iable faß te  Unterschicht  und Ar- 

be i  t e r s c h i c h t  zu e i n e r  neuen Kategor ie "Unterschicht"  sowie Obere M i t t e l  - 
sch ich t  und Oberschicht zu e i n e r  neuen Kategor ie "Oberschicht" zusammen. 

Die M i t t e l k a t e g o r i e  wurde außer acht gelassen. Der Vergle ich zwischen Män- 

nern und Frauen wurde zusä tz l i ch  f ü r  jedes der  obigen Konstrukte innerha lb  

der folgenden A l te rss tu fen  durchgeführt: 18-29 Jahre, 30-41 Jahre, 

42-53 Jahre und 54-65 Jahre. 

Referenzgruppe f ü r  den Vergle ich Männer - Frauen war d i e  Gruppe der Frauen. 

Referenzgruppe f ü r  den Vergle ich zwi schen Unterschicht  und Oberschicht war 

d i e  OberscMcht . Verglichen werden i n  den nachfolgenden Analysen nur Meßmo- 

del  l e  m i t  unkorre l  i e r t e n  Fehlern, da e ine  Annahme von Feh le rkor re la t ionen  

theore t i sch  n i c h t  zu begründen i s t .  

Tabel l e  1 z e i g t  d i e  -Anpassungsi ndi zes und d i e  Mi t t e l w e r t s d i f f e r e n z e n  f ü r  

den Vergle ich zwischen Männern und Frauen. D ie  i n  d ieser  Tabel le sowie den 

übr igen Tabel l e n  angegebenen Fa1 1 zahlen beziehen s ich  auf  F ä l l e  ohne feh- 

lende Werte. Die Mi t te lwer tsd i f fe renzen s ind  m i t  U bezeichnet. 

Wie man zunächst zugeben muß, i s t  d i e  Anpassungsgüte im F a l l  der E x t r i n s i -  

schen Or ien t ie rung  n i c h t  akzeptabel, im Fa1 l e  der  I n t r i n s i s c h e n  O r i e n t i e -  
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rung w i r d  immerhin das 5%-Niveau überschr i t ten .  Dies bedeutet, daß man im 

Fa1 1 des Konstrukts der  Ex t r ins ischen Or ien t ie rung  n i c h t  ohne wei teres von 

einem gemeinsamen Meßmodel 1  m i t  unkorre l  i e r t e n  Meßfehl e rn  ausgehen kann. 

Für das Konstrukt  der I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  e r g i b t  s i c h  e ine  s i g n i f i -  

kante M i t t e l  wertsdi  f fe renz ,  was bedeutet, daß d i e  Männer stärker: i n t r i n -  

s i sch  o r i e n t i e r t  s i n d  a l s  d i e  Frauen. Für dieses Ergebnis g i b t  es e ine Rei- 

he von möglichen Erklärungen, denen i n  wei teren d e t a i l  li e r t e n  Analysen 

nachgegangen werden müßte. Eine Erk lärung z.B. wäre d ie ,  daß s i c h  i n  den 

U r t e i l e n  der  Befragten d i e  Erfahrung der eigenen fak t i schen B e r u f s t ä t i g k e i t  

w idersp iege l t  , Frauen aber i n  jenen Berufen, d i e  Gelegenheit zu Rea l i s ie -  

rung i n t r i n s i s c h e r  Werte geben, immer noch un te r repräsen t ie r t  sind. Auch 

i s t  zu bedenken, daß f ü r  Frauen der  Beruf n i c h t  unabhängig von i h r e r  Aufga- 

be i n  der  Fami l ie  zu sehen i s t  ( v g l .  z.B. B i e l b y  & Bie lby,  1984). Mögli- 

cherwei se 1  i e g t  d i e  Real i sierung der  i n t r i n s i s c h e n  Werte eher im fami 1  i ären 

und n i c h t  so sehr im b e r u f l i c h e n  Bereich. 

Tabe1 l e  1: Anpassungsgüte und Mi t te lwertsunterschiede f ü r  den Vergle ich 
Männer/Frauen 

Ex t r ins ische  I n t r i n s i s c h e  
Or ient ierung Or ien t ie rung  

X 
2 45.70 8.34 

(df= lO;  P=0.000) ( d f  =4 ; P=0.080) 

Anzahl der  Fa l le :  

Frauen (Referenzgruppe) : 799 
Männer : 667 

+ T-Wert n i c h t  s i g n i f i k a n t  
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Tabe l le  2 a-d en thä l t  d i e  Anpassungsindizes und Mit te lwertsunterschiede f ü r  

Vergleiche zwischen Männern und Frauen innerha lb  der  oben beschriebenen Al- 

te rss tu fen .  

Tabe1 l e  2: Anpassungsindizes und M i t t e l  wertsunterschiede MännerIFrauen 
innerhalb verschiedener Al tersstufen 

a .  18-29 Jahre 

E x t r i n s i s c h e  I n t r i n s i s c h e  
O r i e n t i e r u n g  O r i e n t i e r u n g  

Anzahl der  F ä l l e :  

Frauen: 158 
Manner: 141  

+ T-Wert n i c h t  s i g n i f i k a n t  

b.  30-41 Jahre 

E x t r i n s i s c h e  I n t r i n s i s c h e  
O r i e n t i e r u n g  O r i e n t i e r u n g  

Anzahl d e r  F a l l e :  

Frauen: 1 6 1  
Männer: 1 5 4  
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C .  42-53 Jahre 

Extrinsische Intrinsische 
Orientierung Orientierung 

Anzahl der Falle: 

Frauen: 159 
Manner: 150 

d. 54-65 Jahre 

Extrinsische Intrinsische 
Orientierung Orientierung 

Anzahl der Fa1 le: 

Frauen: 156 
Manner: 130 

Eine Analyse der Tabel le ze ig t ,  daß d i e  Modellanpassung im F a l l  der E x t r i n -  

sischen Or ient ierung,  s i e h t  man von der jüngsten Altersgruppe ab, n i c h t  a l s  

be f r ied igend bezeichnet werden kann. Bei der  Betrachtung der M i t t e l  wertsun- 

teschiede e r g i b t  s i c h  das B i l d ,  daß b e i  den jüngeren Altersgruppen ke ine  

s i g n i f i k a n t e n  Mi t te lwer tsun te rsch iede  zu verzeichnen sind, wohl jedoch be i  

den beiden höheren A l te rss tu fen .  In te ressan t  i s t  vor  a l  lern, daß d i e  Di f f e -  
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renzen be i  der  I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  m i t  zunehmendem A l t e r  ansteigen. 

Dies bedeutet, daß d i e  Männer s ich  im Vergle ich zu den Frauen m i t  zunehmen- 

dem A l t e r  immer s t ä r k e r  i n t r i n s i s c h  o r i e n t i e r e n ,  e i n  E f f e k t ,  der  durdh wei- 

t e r e  Subgruppenanalysen w e i t e r  e r k l ä r t  werden müßte. 

Wenden w i r  uns nunmehr den Schichtunterschieden zu. Es wurde e i n  Extrem- 

gruppenvergl e i c h  zwischen der Unterschicht  (Unterschicht  und Arbe i te r -  

s c h i c h t )  und Oberschicht (Obere M i t t e l s c h i c h t  und Oberschicht)  durch- 

geführ t .  Tabel le 3 z e i g t  d i e  Ergebnisse. 

Tabe1 l e  3: Ergebnisse des "Schichtvergle ichs" 

Ex t r ins ische  I n t r i n s i s c h e  
Or ien t ie rung  Or ien t ie rung  

Anzahl der F ä l l e :  

Sub jek t i ve  Einstufung "Oberschicht" : 100 
Sub jek t i ve  Einstufung "Unterschicht"  : 490 

D ie  Ergebnisse zeigen, daß Angehörige der  Unterschicht  e rheb l i ch  weniger 

i n t r i n s i s c h  o r i e n t i e r t  s ind  a l s  Angehörige der  Oberschicht. Auch h i e r  s ind  

v i e l f ä l t i g e  Erk l  ärungsmuster möglich. H i e r  d ü r f t e  s i c h  vor  a l  lern das un te r -  

sch ied l i che  Bildungsniveau a l s  in tervenierende Var iab le  auswirken. 

4. Zusammenfassung 

Wir haben i n  diesem Aufsatz am Be isp ie l  der  Berufsor ient ierungen zu zeigen 

versucht, wie d i e  Technik des m u l t i p l e n  Gruppenvergleichs l a t e n t e r  Waria- 

b l e n  s i  nnvol 1 angewendet werden kann. Werg1 i chen wurden Gruppen un te r -  

sch ied l i chen  Geschlechts und von unterschiedlichein sub jek t i ven  soz ia len  
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Status. Wir konnten dabei herausfinden, daß s i c h  d i e  Gruppen i n  e r s t e r  L i -  

n i e  im Konstrukt  der I n t r i n s i s c h e n  Or ien t ie rung  unterscheiden. So s ind  

Frauen weniger i n t r i n s i s c h  o r i e n t i e r t  a l s  Männer, wobei d iese Unterschiede 

e r s t  m i t  wachsendem A l t e r  bedeutsam werden. Auch Befragte der  Unter- und 

Oberschicht unterscheiden s i c h  im Konstrukt  der  I n t r i n s i s c h e n  Or ient ierung,  

wobei Befragte der  Oberschicht i n t r i n s i s c h e r  o r i e n t i e r t  scheinen. E r s t  d i e  

Oberprüfung w e i t e r e r  komplexer kausal a n a l y t i  scher Hypothesen kann jedoch 

h i e r  zu d e t a i l  1 i e r t e n  begründeten Erklärungen führen. Auf jeden Fa1 1 

scheint  es s i n n v o l l ,  beim Vergle ich von Meßmodel l e n  auch d i e  e rs ten  Momente 

der  Ver te i lung  der l a t e n t e n  Var iablen i n  d i e  Analyse einzubeziehen. 

Der vorstehende Aufsatz wurde von Frank Faulbaum verfaßt .  
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