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1 EinleitungObwohl �uber geschlechtsspezi�sche Unterschiede bei Erwerbst�atigkei-ten und Arbeitseinkommen bereits zahlreiche Tatsachen bekannt sind,ist das Wissen dar�uber, wie sich solche Unterschiede in den Lebens-verl�aufen von M�annern und Frauen herausbilden und ver�andern, nochziemlich beschr�ankt. Was mehr oder weniger bekannt ist, zugleich wiel�uckenhaft unser Wissen noch ist, dokumentiert der �Ubersichtsartikelvon S�rensen (1990). Blossfeld (1987) hat die Frage nach der Herausbil-dung von Geschlechtsunterschieden imRahmen eines Kohortenvergleichsthematisiert. Er kommt zu dem Ergebnis, da� sich in der Abfolge der Ko-horten zwar das Bildungsniveau der M�anner und Frauen zunehmend an-geglichen hat, da� es aber bei den sich anschlie�enden Arbeitsmarktpro-zessen immer noch sehr gro�e geschlechtsspezi�sche Unterschiede gibt,die vor allem durch eine unterschiedliche Wahl von Ausbildungsberufenbestimmt werden.Wir st�utzen uns in dieser Arbeit auf die seit kurzem verf�ugbare IAB-Besch�aftigtenstichprobe, eine 1%-Stichprobe aller sozialversicherungs-pichtigen Besch�aftigungsverh�altnisse im Zeitraum 1975 { 1990 in West-deutschland (Bender et al. 1995). Dieser Datensatz enth�alt zwar keinedi�erenzierten Informationen �uber den Lebenszusammenhang der Per-sonen, so da� Wechselwirkungen zwischen dem Arbeitsmarktverhaltenund privaten Lebenszusammenh�angen nicht untersucht werden k�onnen;1er erlaubt es jedoch, sowohl Erwerbsverl�aufe, einschlie�lich Arbeitslosig-keitsepisoden, als auch die korrespondierenden Einkommensentwicklun-gen f�ur eine gro�e Teilgesamtheit von Personen zu erfassen. Wie wirzeigen wollen, kann mithilfe dieses Datensatzes auch unser Wissen �uberdie Frage nach der Herausbildung geschlechtsspezi�scher Unterschiedein Erwerbsverl�aufen etwas vergr�o�ert werden.W�ahrend Blossfelds (1987) Arbeit sich auf einen Vergleich mehrererGeburtskohorten konzentriert, besch�aftigen wir uns hier nur mit einerKohorte, den 1960 geborenen Personen. Wir glauben, da� es f�ur un-sere Fragestellung aufschlu�reich ist, sich zun�achst nur auf eine Ko-horte zu beziehen, um herauszu�nden, wie sich in deren Erwerbs- undLebensverl�aufen geschlechtsspezi�sche Unterschiede herausgebildet ha-ben. Dieser Ansatz wird auch am besten der Tatsache gerecht, da� sichdie IAB-Besch�aftigtenstichprobe nur auf einen begrenzten Kalenderzeit-1 Es gibt allerdings eine Informationdar�uber, ob Personen verheiratet sind oder nicht.Da es sich um eine optionale Angabe der Unternehmen handelt, ist sie vermutlichnicht sehr verl�a�lich; vgl. Bender et al. 1995, S. 11.1
raum (1975 { 90) bezieht und infolgedessen die meisten der in ihr erfa�tenErwerbsverl�aufe links zensiert sind. Durch die Wahl der Geburtskohor-te 1960 k�onnen wir jedoch f�ur einen gro�en Teil ihrer Mitglieder dieBerufsausbildung, den Berufseinstieg und den sich anschlie�enden Er-werbsverlauf bis zu einem Alter von 30 Jahren feststellen.Die weiteren Ausf�uhrungen besch�aftigen sich also mit den Erwerbs-verl�aufen bei den Personen der Geburtskohorte 1960 bis zum Alter von30 Jahren. Folgende Aspekte werden behandelt.{ Zun�achst geben wir in Abschnitt 2 einige Informationen zu den ver-f�ugbaren Daten und diskutieren die Frage, wie eine Teilgesamtheit vonPersonen abgegrenzt werden kann, deren Erwerbsverl�aufe im wesent-lichen durch sozialversicherungspichtige Besch�aftigungen bestimmtwerden.{ Der dann folgende Abschnitt 3 behandelt geschlechtsspezi�sche Un-terschiede in der Berufsausbildung. Wir zeigen, da� es insbesonderedurch die unterschiedliche Wahl von Ausbildungsberufen zu einemgro�en Ausma� an geschlechtsspezi�scher Segregation kommt.{ In Abschnitt 4 werden die Erwerbsverl�aufe der Personen unserer Ko-horte bis zum Alter von 30 Jahren genauer beschrieben, wobei wiruns zun�achst auf einige Aspekte der Erwerbsbeteiligung konzentrie-ren. Wir zeigen, da� die Erwerbsverl�aufe von M�annern und Frauenin unserer Teilgesamtheit tats�achlich in vielerlei Hinsicht sehr �ahnlichsind; einen wesentlichen Unterschied sehen wir nur darin, da� Frauenin einem erheblich gr�o�eren Umfang in Teilzeitbesch�aftigungen wech-seln.{ Wir betrachten dann in Abschnitt 5 die Entwicklung der geschlechts-spezi�schen Segregation imHinblick auf Berufsgruppen und beruicheStellungen. Hier erweist es sich, wie wir glauben, als besonders sinn-voll, zun�achst nur eine Kohorte zu betrachten; denn es kann dannbeschrieben werden, wie sich die beruiche Segegration in deren Er-werbsverl�aufen herausbildet und ver�andert. Wir zeigen, da� das Aus-ma� beruicher Segregation im wesentlichen durch die unterschiedli-che Wahl von Ausbildungsberufen bestimmt wird.{ Der dann folgende Abschnitt 6 beschreibt, wie sich die Arbeitseinkom-men in unserer Kohorte bis zum Alter von 30 Jahren entwickelt haben.Wir zeigen, da� sich die Arbeitsverdienste der Frauen auf einem etwasniedrigeren Niveau sehr �ahnlich entwickeln wie die der M�anner.{ Schlie�lich besch�aftigt sich Abschnitt 7 mit einige Aspekten beruf-licher Mobilit�at, im Hinblick sowohl auf beruiche T�atigkeiten als2



auch auf beruiche Stellungen. Wir versuchen zu zu zeigen, da� auchdie Pr�agung der Erwerbsverl�aufe durch beruiche Mobilit�at bei denM�annern und Frauen unserer Kohorte sehr �ahnlich ist.Wir m�ussen nat�urlich betonen, da� wir nur eine Kohorte, die 1960 Ge-borenen bis zu ihrem 30. Lebensjahr betrachten. Die M�oglichkeiten, ge-schlechtsspezi�sche Unterschiede in den Erwerbsverl�aufen zu erfassen,sind dementsprechend beschr�ankt; insbesondere die Folgen des Familien-bildungsprozesses f�ur die (sp�atere) Di�erenzierung von Erwerbsverl�aufenk�onnen nicht erfa�t werden. Wir glauben indessen, da� bereits eine ge-naue Analyse unserer beschr�ankten Daten helfen kann, einige der Wei-chenstellungen f�ur die Herausbildung geschlechtsspezi�scher Di�erenzie-rungen aufzuzeigen.2 DatenkonstruktionDie f�ur die empirische Sozialforschung verf�ugbaren Daten sind immermehr oder weniger problematisch. Die IAB-Besch�aftigtenstichprobe bil-det keine Ausnahme. Sie umfa�t nur Personen, die im Zeitraum 1975{ 90 mindestens einmal sozialversicherungspichtig besch�aftigt waren.Sie liefert also keine Information �uber Erwerbst�atigkeiten von Beam-ten und Selbst�andigen, und ebenfalls nicht �uber geringf�ugige Besch�afti-gungen, deren Bezahlung unterhalb der Meldegrenzen liegt. Wir k�onnendeshalb mit diesen Daten kein vollst�andig repr�asentatives Bild der Er-werbsverl�aufe in unserer Kohorte gewinnen.Der Datensatz umfa�t jedoch alle sozialversicherungspichtigen Be-sch�aftigungsverh�altnisse w�ahrend des Zeitraums 1975 { 90; d.h. wenneine Person mindestens einmal in diesem Zeitraum sozialversicherungs-pichtig besch�aftigt war, dann kennen wir auch die Gesamtheit ihrersozialversicherungspichtigen Besch�aftigungsverh�altnisse in diesem Zeit-raum, und zus�atzlich haben wir Informationen �uber alle Zeitr�aume, indenen Leistungen vom Arbeitsamt bezogen wurden. Im Rahmen der ge-nannten Einschr�ankungen lassen sich also weitgehend vollst�andige Er-werbsverl�aufe rekonstruieren.Das Hauptproblem besteht allerdings darin, diejenigen Personen abzu-grenzen, deren Erwerbsverlauf im wesentlichen aus nicht-sozialversiche-rungspichtigen Besch�aftigungen besteht, die jedoch gelegentlich (z.B.w�ahrend der Ausbildung) ein sozialversicherungspichtiges Besch�afti-gungsverh�altnis hatten und infolgedessen in unserer Stichprobe enthal-ten sind. Da �uber diese Personen mithilfe unserer Daten keine sinnvollenAussagen getro�en werden k�onnen, sollten sie ausgeschlossen werden.3
Tab. 2.1 Angaben zur h�ochsten Schul- und Berufsausbildung bis zum 30. Le-bensjahrInsgeamt M�anner FrauenN % N % N %5 0.1 5 0.2 { { ohne Angabe461 8.4 222 7.9 239 8.9 ohne Berufsausb., ohne Abitur3897 71.1 1993 71.1 1904 71.0 mit Berufsausb., ohne Abitur274 5.0 140 5.0 134 5.0 ohne Berufsausb., mit Abitur365 6.7 159 5.7 206 7.7 mit Berufsausb., mit Abitur266 4.8 152 5.4 114 4.2 Fachhochschulabschlu�217 4.0 133 4.7 84 3.1 Hochschulabschlu�5485100.0 2804 100.0 2681 100.0 InsgesamtWir gehen in unserer Untersuchung so vor, da� wir uns nur auf die-jenige Teilgesamtheit von Personen beziehen, f�ur die es innerhalb desBeobachtungsfensters (16. { 30. Lebensjahr) mindestens eine Meldung�uber ein beruiches Ausbildungsverh�altnis gibt.2 Dieser Entscheidungliegt die Annahme zugrunde, da� es sich um Personen handelt, de-ren Erwerbst�atigkeit im wesentlichen durch sozialversicherungspichtigeBesch�aftigungsverh�altnisse bestimmt wird. Hinzu kommt, da� wir nurf�ur diese Personen den Ausbildungsberuf kennen, diese Information je-doch f�ur die Untersuchung beruicher Mobilit�at heranziehen m�ochten.Insgesamt umfa�t die IAB-Besch�aftigtenstichprobe 9076 Personen desGeburtsjahrgangs 1960, davon 4765 (52.5%) M�anner und 4311 (47.5%)Frauen.3 Beschr�anken wir uns auf diejenigen Personen, f�ur die es min-destens eine Ausbildungsmeldung gibt, verbleiben 5485 Personen, davon2804 (51%) M�anner und 2681 (49%) Frauen.Da der Datensatz auch eine Variable zur Schul- und Berufsausbildungenth�alt, k�onnen wir die von uns ausgew�ahlte Teilgesamtheit dadurch et-was n�aher charakterisieren. Tabelle 2.1 zeigt die Verteilungen f�ur M�annerund Frauen. Bei der Interpretation ist allerdings zu ber�ucksichtigen, da�2 Dabei kann es sich sowohl um eine betriebliche Ausbildung im Rahmen des dualenSystems (Lehre) handeln, als auch um "Anlernlinge, Praktikanten,Volont�are, Sch�uleran Schulen des Gesundheitswesens und Teilnehmer an gef�orderten Ma�nahmen zurberuichen Fortbildung\ (Bender et al. 1995, S. 12).3 Da es sich um eine 1%-Stichprobe handelt, repr�asentiert sie etwa 900000 Personen.In der BRD wurden 1960 etwa 970000 Personen geboren. Infolge von Migrationenist zwar die Grundgesamtheit nur schwer �xierbar; wir k�onnen aber davon ausgehen,da� der �uberwiegendeTeil der 1960-Kohortemit mindestens einerMeldung in unsererStichprobe repr�asentiert ist. 4



Tab. 2.2 Zustandsraum f�ur Erwerbsverl�aufe1 AL arbeitslos (mindestens an einem Tag im Monat wurden Leistun-gen des Arbeitsamts bezogen)2 VZ vollzeit erwerbst�atig (mindestens an einem Tag im Monat gabes ein Vollzeit-Besch�aftigungsverh�altnis)3 TZ teilzeit erwerbst�atig (mindestens an einem Tag im Monat gab esein Teilzeit-Besch�aftigungsverh�altnis)4 BA in Berufsausbildung (mindestens f�ur einen Tag im Monat gab eseine Ausbildungsmeldung)5 NE nicht erwerbst�atig (keiner der anderen Zust�ande)es sich bei diesen Angaben um optionale Meldungen der Unternehmenhandelt, die infolgedessen nicht sehr verl�a�lich sind. Zum Beispiel istdie Kategorie "ohne Berufsausbildung\ problematisch; die Angabe kannfalsch sein, oder es handelt sich um Personen, die zwar eine Berufsausbil-dung begonnen, jedoch nicht abgeschlossen haben. Immerhin zeigt sich,da� die Verteilungen f�ur M�anner und Frauen sehr �ahnlich sind.Es sei noch erw�ahnt, da� unsere Stichprobe auch einige Ausl�anderenth�alt. Durch die Selektion von Personen mit einer (in der BRD ab-solvierten) betrieblichen oder vergleichbaren Ausbildung innerhalb desBeobachtungszeitraums ist ihre Anzahl jedoch sehr klein: 96 M�annerund 48 Frauen, und wir werden diese Unterscheidung in den sp�aterenAnalysen nicht verwenden.Konstruktion von Sequenzdaten. Um Erwerbsverl�aufe im L�angs-schnitt zu analysieren, erzeugen wir Sequenzdaten. Die Zeitachse wirdals eine Folge von Monaten de�niert, und wir ermitteln dann f�ur jedenMonat und jede Person, in welchem der in Tabelle 2.2 de�nierten f�unfZust�ande sie sich befunden hat.Um die Zuordnung eindeutig zu machen, nehmen wir eine Priorit�aten-regelung entsprechend den Zustandsnummern an, d.h. Zustand 1 (ar-beitslos) hat die h�ochste, Zustand 5 (nicht erwerbst�atig) die niedrigstePriorit�at. Au�erdem haben wir Unterbrechungsmeldungen nicht geson-dert erfa�t;4 d.h. wir nehmen an, da� Besch�aftigungsverh�altnisse unddie dadurch de�nierten Zust�ande w�ahrend der Unterbrechungen erhal-ten bleiben.Wie bereits erl�autert worden ist, betrachten wir nur Personen, die4 Unterbrechungsmeldungen betre�en Zeitr�aume, in denen ein Besch�aftigungs-verh�altnis ohne Arbeitsentgelt rechtlich fortbesteht, z.B. bei Mutterschafts- und Er-ziehungsurlaub; vgl. Bender et al. 1995, S. 25.5
innerhalb unseres Beobachtungsfensters mindestens eine Ausbildungs-meldung aufweisen (N = 5485). F�ur jede dieser Personen erhalten wirdann eine Folge von Zustandsvariablen Sit , i D 1; : : : ; 5485. Der Index

t D 1; : : : ; 180 liefert den Monat (1 = Januar 1976,: : : , 180 = Dezember1990). In allen sp�ateren Abbildungen wird diese Zeitachse verwendet;entweder als Abfolge der Monate 1; : : : ; 180 oder in Form des korrespon-dierenden Lebensalters: vom 16. bis zum 30. Lebensjahr. Wenn wir imfolgenden von Erwerbsverl�aufen sprechen, beziehen wir uns stets auf die-se Zustandsfolgen. In sp�ateren Abschnitten werden wir noch zwei weitere,parallellaufende Zustandsfolgen betrachten: Berufsverl�aufe und Einkom-mensverl�aufe.3 BerufsausbildungIm Hinblick auf unsere Fragestellung ist es sinnvoll, die Lebens- bzw.Erwerbsverl�aufe der Personen unserer Geburtskohorte in vier Abschnitteeinzuteilen:{ die Schulbildungsphase,{ den Zeitraum zwischen dem Verlassen der Schule und dem Beginneiner Berufsausbildung,{ eine Berufsausbildungsphase,{ und einen sich anschlie�enden Erwerbsverlauf, der nat�urlich auch Zei-ten der Arbeitslosigkeit und Nichterwerbst�atigkeit einschlie�en kann.�Uber die ersten beiden Phasen k�onnen wir mit den uns verf�ugbarenDaten kaum etwas aussagen. Abb. 3.1 zeigt die Verteilung des Altersbeim Beginn der ersten Berufsausbildungsmeldung.5 Es gibt ersichtlichkaumUnterschiede zwischen M�annern und Frauen; die meisten Personenbeginnen ihre Berufsausbildung zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr.Nicht alle Personen beginnen ihre Berufsausbildung unmittelbar imAnschlu� an die Schule. In einigen F�allen gibt es in der �Ubergangspha-se auch bereits Erwerbst�atigkeiten. In unserer Stichprobe gibt es 325(12%) M�anner und 345 (13%) Frauen, die bereits eine Erwerbst�atigkeitvor Beginn ihrer Berufsausbildung hatten. Die durchschnittliche Dau-er dieser Erwerbst�atigkeiten betrug bei den M�annern etwa 10, bei denFrauen etwa 12 Monate.Der n�achste Schritt sollte jetzt darin bestehen, die Dauer der Berufs-ausbildung zu bestimmen. Dabei stellen sich jedoch zwei Probleme.5 Die Verteilung wird in Form von Dichtefunktionen dargestellt; f�ur die Gl�attungwerden Normalverteilungskerne verwendet.6
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folgenden nicht ber�ucksichtigt. Die Anzahl der unterschiedlichen Berufs-gruppen betr�agt 78.Im folgenden gehen wir von diesen 78 Berufsgruppen aus und untersu-chen, wie die geschlechtsspezi�sche Verteilung der Ausbildungsverh�alt-nisse auf diese Berufsgruppen aussieht. Abb. 3.3 zeigt ein Streuungsdia-gramm.F�ur jede Berufsgruppe gibt es einen Punkt, die X-Achse markiertdie Anzahl der Frauen, die Y-Achse die Anzahl der M�anner mit einemAusbildungsverh�altnis in der jeweiligen Berufsgruppe. Man erkennt, da�es eine ausgepr�agte geschlechtsspezi�sche Segregation gibt.4 Erwerbsverl�aufeWir beginnen jetzt mit einer Untersuchung der Erwerbsverl�aufe, wie siein Abschnitt 2 de�niert worden sind. F�ur jede Person in unserer Stich-probe gibt es eine Sequenz .Sit /, die f�ur jeden Monat (t D 1; : : : ; 180)angibt, in welchem der in Tabelle 2.2 de�nierten Zustand sich die Personbefunden hat. Unsere Frage ist, ob es bemerkenswerte geschlechtsspezi-�sche Unterschiede in diesen Sequenzen gibt.Wir besch�aftigten uns nicht mit der Frage, ob es in unseren Zustands-sequenzen "typische Verlaufsmuster\ gibt. Der bei der Analyse von Ver-laufsdaten oft auftretende Wunsch, solche "typischen Verlaufsmuster\ zu�nden, scheitert meistens an der Komplexit�at der Daten. Bei Sequenzenmit q unterschiedlichen Zust�anden und l Zeitpunkten gibt es q l unter-schiedliche Verl�aufe. In unserem Fall sind 5180 ³ 10126 unterschiedlicheErwerbsverl�aufe m�oglich, eine ziemlich gro�e Zahl. Da demgegen�uber derUmfang der Grundgesamtheit (und erst Recht der Stichproben) �au�erstklein ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gro�, haupts�achlich unterschied-liche Verl�aufe zu �nden. Tats�achlich gibt es in unserer Stichprobe 5091unterschiedliche Erwerbsverl�aufe. Der Stichprobenumfang betr�agt N =5485, d.h. fast alle Erwerbsverl�aufe sind unterschiedlich. Am h�au�gsten,bei jeweils 35 Personen, treten die beiden folgenden Verl�aufe auf:NE
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| {z }132malAber es gibt keinen Grund, diese beiden Sequenzen als "typische\ Er-werbsverl�aufe zu bezeichnen, denn fast alle Erwrbsverl�aufe sind andersals diese beiden. Wir beschr�anken uns deshalb auf die Frage, ob es signi-�kante Unterschiede zwischen den Erwerbsverl�aufen von M�annern undFrauen gibt. 9
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Abb. 4.2 Ungleichheitsma�e f�ur die Unterschiede zwischen denmonatlichen Zustandsverteilungen der M�anner und Frauen.men der individuellen Zustandssequenzen. Tats�achlich kann nicht ein-mal die Schlu�folgerung gezogen werden, da� ein zunehmender Anteilvon Frauen aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Es k�onnte durchaus sein,da� es sich um stets andere Frauen handelt, die vor�ubergehend ihre Er-werbst�atigkeit unterbrechen oder in ein Teilzeitverh�altnis wechseln, etwaals Folge dessen, da� sie sich zeitweilig um Kinder zu k�ummern haben.L�a�t sich zumindest die Schlu�folgerung ziehen, da� die Erwerbsver-l�aufe von M�annern und Frauen nach dem Ende der Ausbildungsphaseimmer ungleicher werden? In gewisser Weise kann diese Frage sicherlichbejaht werden. Wir k�onnen auch Ma�zahlen berechnen, um diese Un-gleichheit zu erfassen; zum Beispiel den Dissimilarit�atsindex, de�niertdurch
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FrauenAbb. 4.3 Dichtefunktionen f�ur die An-zahl der Ereignisse. Abb. 4.4 Dichtefunktionen f�ur die Ho-mogenit�at der Zustandssequenzen.ebene aggregierten Zustandsverteilungen keine Einsichten �uber eine sichim L�angsschnitt entwickelnde Ungleichheit individueller Erwerbsverl�aufevermittelt, diese Frage also gesondert mit anderen Methoden untersuchtwerden mu�.Charakterisierung von Erwerbsverl�aufen durch KennzahlenWir versuchen jetzt, die individuellen Zustandssequenzen durch Kenn-zahlen zu charakterisieren und dann die Verteilung dieser Kennzahlenbei M�annern und Frauen zu vergleichen.(1) Zun�achst k�onnen Zustandssequenzen durch die Anzahl von Ereig-nissen (Zustandswechsel) charakterisiert werden. Dies kann unmittelbarals ein Indikator f�ur Mobilit�at angesehen werden. In unserer Stichprobehaben die M�anner durchschnittlich 6.6, die Frauen durchschnittlich 5.7Ereignisse. Abb. 4.3 zeigt die Verteilung f�ur die Anzahl von Ereignissenin Form von Dichtefunktionen; ersichtlich weisen M�anner und Fraueneine sehr �ahnliche Verteilung auf.(2) Eine weitere Charakterisierung liefert die Anzahl unterschiedlicherZust�ande. Sofern es sich um wiederholbare Zust�ande handelt (wie in un-serem Beispiel), gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang mit derAnzahl der Ereignisse, und man erh�alt einen zus�atzlichen Indikator f�urdas Ausma� individueller Mobilit�at. In unserer Stichprobe haben dieM�anner durchschnittlich 3.5, die Frauen durchschnittlich 3.7 unterschied-liche Zust�ande.(3) Schlie�lich kann man die durchschnittliche Verweildauer in denm�oglichen Zust�anden ermitteln. Dies liefert f�ur jeden Zustand (Episo-dentyp) eine durchschnittliche Verweildauer. (Die Anzahl der Episodenist nat�urlich gleich der Anzahl von Ereignissen plus 1.) Diese Angabenk�onnen dann verwendet werden, um einen Indikator f�ur die Homogenit�at12



Tab. 4.1 Anzahl der Erwerbsunterbrechungen seit Beginn der Berufsausbil-dung, Prozentangaben bezogen auf die Gesamtzahl der M�anner (2804) bzw.Frauen (2681). M�anner FrauenErwerbsunterbrechung N % N %Insgesamt 2481 88 2188 82Mind. 6 Monate 1960 70 1928 72Mind. 12 Monate 1719 61 1731 65Mind. 24 Monate 1237 44 1407 52Mind. 60 Monate 644 23 733 27der Zustandssequenzen zu konstruieren, z.B. mithilfe eines Entropiemas-ses. Sei pij der relative Anteil von Zeitpunkten, den die Person i im Zu-stand j verbringt. Angenommen, es gibt q Zust�ande (j D 1; : : : ; q); dieEntropie der iten Sequenz ist dann durch
Ei D �

qX

jD1 pij log.pij/de�niert.10 Es gilt: 0 � Ei � log.q/. Die Entropie nimmt ihren minima-len Wert an, wenn sich eine Person w�ahrend der gesamten Zeitdauer nurin einem Zustand aufh�alt; sie nimmt ihren maximalen Wert an, wenndie Aufenthaltsdauer in allen Zust�anden gleich ist. Wir k�onnen also dieEntropie als ein Ma� f�ur die Inhomogenit�at von Zustandssequenzen in-terpretieren. Abb. 4.4 zeigt die Verteilung dieses Entropiemasses f�ur dieM�anner und Frauen unserer Stichprobe, wiederum in Form von Dichte-funktionen. Ersichtlich gibt es auch hier keine signi�kanten geschlechts-spezi�schen Unterschiede.ErwerbsunterbrechungenWir haben bereits darauf hingewiesen, da� der durch Abbildung 4.1nahegelegte Eindruck, da� ein zunehmender Anteil der Frauen nachdem Ende der Ausbildungsphase nicht-erwerbst�atig wird, irref�uhrendist. Um dies genauer zu zeigen, betrachten wir zun�achst die Erwerbsun-terbrechungen seit Beginn der Berufsausbildung bis zum Ende des Be-obachtungsfensters. Eine Erwerbsunterbrechung de�nieren wir als einen�Ubergang aus einem Zustand der Berufsausbildung oder Teil- oder Voll-zeitbesch�aftigung in einen Zustand der Nichterwerbst�atigkeit oder Ar-10 log./ bedeutet hier und im folgenden stets den nat�urlichen Logarithmus. Es giltdie Vereinbarung, da� 0 log.0/ D 0. 13
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0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180Abb. 4.5 Links: Verteilungsfunktionen f�ur Ei=Li (s. Text). Rechts: Dichtefunktio-nen f�ur die Dauer der Nichterwerbst�atigkeitsphasen in Monaten.beitslosigkeit. Tabelle 4.1 zeigt die Anzahl solcher Ereignisse, di�eren-ziert nach der Dauer der sich anschlie�enden Nichterwerbst�atigkeitspha-se. Wir k�onnen zwar aufgrund der Bescha�enheit unserer Daten nichtsicher sein, da� es sich wirklich um Erwerbsunterbrechungen handelt;aber unter der Annahme, da� dieses Datenproblem M�anner und Frauengleicherma�en betri�t, kann man wohl die Schlu�folgerung ziehen, da�M�anner insgesamt mehr Erwerbsunterbrechungen aufweisen als Frauen.Zwar haben Frauen tendenziell l�angere Erwerbsunterbrechungen, jedochist dies in unserem Beobachtungsfenster eher ein gradueller Unterschiedzu den M�annern.Um die �Uberlegung zu erg�anzen, berechnen wir f�ur jede Person un-serer Stichprobe zwei Gr�o�en: Li = Anzahl Monate vom Beginn derAusbildung bis zum 30. Lebensjahr, und Ei = Anzahl der Monate, diew�ahrend dieses Zeitraums mit Berufsausbildung oder Vollzeit- und Teil-zeitbesch�aftigungen verbracht wurden. Der Quotient Ei=Li zeigt dannan, welcher Anteil der Gesamtdauer mit Erwerbst�atigkeit (einschl. Aus-bildung) zugebracht wurde. Abbildung 4.5 (links) zeigt, wie sich dieseMa�zahlen bei M�annern und Frauen verteilen. Man erkennt, da� die-se Ma�zahlen bei Frauen durchschnittlich etwas kleiner sind als beiM�annern. Aber die Vermutung, da� eine im Zeitablauf �xierbare Gruppevon Frauen aus dem Erwerbsleben ausscheidet, ist aus den angegebenenVerteilungen zun�achst nicht ableitbar.11Die geschlechtsspezi�sche Verteilung der zeitlichen Dauern der Nichter-11 F�ur etwa 5% der Frauen unserer Stichprobe gibt es tats�achlich nach dem Beginnder Berufsausbildung keinerlei Meldung �uber eine Vollzeit- oder Teilzeitbesch�afti-gung. Infolge der spezi�schen Selektivit�at unserer Stichprobe kann daraus jedochnicht der Schlu� gezogen werden, da� diese Frauen langfristig aus dem Erwerbslebenausgeschieden sind. 14



0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
0

10

20

Wechsel: TZ -> VZ

Wechsel: VZ -> TZ

0 12 24 36 48 60 72 84
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1Abb. 4.6 Links: Anzahl Frauen (Y-Achse), die pro Monat von Vollzeit in Teilzeitbzw. von Teilzeit in Vollzeit wechseln. Gleitende 2-Jahresdurchschnitte. Rechts: Sur-vivorfunktion f�ur die Dauer der Teilzeitbesch�aftigungen von Frauen.werbst�atigkeitsphasen best�atigt diese Feststellung. Die durchschnittlicheDauer dieser Nichterwerbst�atigkeitsphasen betr�agt bei den M�annern 23,bei den Frauen 29 Monate. Die Darstellung der Verteilungen in Abbil-dung 4.5 (rechts) zeigt jedoch, da� es mit Ausnahme der Tatsache, da�M�anner eher k�urzere Unterbrechungen aufweisen, keine signi�kanten ge-schlechtsspezi�schen Unterschiede gibt.TeilzeitarbeitEs bleibt als ein signi�kanter Unterschied, da� kaum M�anner, jedochein betr�achtlicher Anteil der Frauen in eine Teilzeitbesch�aftigung wech-selt. Wiederum stellt sich die Frage, ob es sich um zwei im Zeitablaufunterschiedliche Gruppen von Frauen handelt, oder ob man angemes-sener davon sprechen sollte, da� zahlreiche Frauen vor�ubergehend auchTeilzeitbesch�aftigungen wahrnehmen.Wir k�onnen zun�achst die Frauen unserer Stichprobe in drei Gruppeneinteilen, wobei wir nur die Zeitdauer vom Beginn der Berufsausbildungbis zum 30. Lebensjahr betrachten: 69% der Frauen sind ausschlie�-lich vollzeiterwerbst�atig, 2% sind ausschlie�lich teilzeiterwerbst�atig, und24% sind mindestens einmal sowohl vollzeit- als auch teilzeiterwerbst�a-tig. Der Anteil der ausschlie�lich teilzeitarbeitenden Frauen ist o�enbarverschwindend gering.Gruppenbildungen im L�angsschnitt sind jedoch immer problematisch,da sich die Gruppenzugeh�origkeit mehr oder weniger oft ver�andern kann.Es k�onnte durchaus der Fall sein, da� zwar die meisten Frauen mit ei-ner Vollzeitbesch�aftigung beginnen, sich dann jedoch eine zunehmendezeitlich stabile Gruppe von dauerhaft teilzeitarbeitenden Frauen heraus-15
bildet. Einen Hinweis gibt Abbildung 4.6. Wir haben f�ur jeden Monatunserer Standardzeitachse berechnet, (a) wieviele Frauen in diesem Mo-nat eine Vollzeitarbeit neu beginnen und in ihrer letzten vorausgegan-genen Besch�aftigung teilzeit gearbeitet haben, und (b) wieviele Frauenin diesem Monat eine Teilzeitarbeit neu beginnen und in ihrer letztenvorausgegangenen Besch�aftigung vollzeit gearbeitet haben. Die resultie-renden Indizes f�ur die Anzahl der Wechsel zwischen Vollzeit- und Teil-zeitbesch�aftigungen werden im linken Teil der Abbildung illustriert. Manerkennt, da� es mit zunehmendem Lebensalter mehrWechsel von Vollzeitin Teilzeit gibt. Umgekehrt bleibt jedoch ein betr�achtliches Ausma� vonWechseln von Teilzeit in Vollzeit bestehen, d.h. da� entsprechend vieleFrauen wiederum in eine Vollzeitbesch�aftigung zur�uckkehren. Der rechteTeil der Abbildung zeigt die Verteilung der Dauern der Teilzeitbesch�afti-gungen in Form einer Survivorfunktion; die mittlere Dauer betr�agt 30Monate. Da ein erheblicher Teil (44%) der Beobachtungen rechts zensiertist, kann allerdings der Gesamtverlauf der Verteilung nicht ermittelt undalso auch nicht ausgeschlossen werden, da� ein kleiner Teil der Frauendauerhaft teilzeitbesch�aftigt bleibt.Gruppenbildungen im L�angsschnittUm die Problematik von Gruppenbildungen zu betonen, kann ein ein-facher Index f�ur die zeitliche Stabilit�at von Gruppen verwendet werden.Zur Illustration betrachten wir die "Gruppe der im Alter von 25 bis 30Jahren nicht erwerbst�atigen Personen\.Damit k�onnten zun�achst Personen gemeint sein, die in diesem Alterniemals erwerbst�atig gewesen sind. In unserer Stichprobe �nden wir 337(12%) M�anner und 480 (18%) Frauen, die zu dieser Gruppe geh�oren(wobei "nicht erwerbst�atig\ bedeutet, da� es in diesem Zeitraum keineMeldung �uber eine Vollzeit- oder Teilzeitbesch�aftigung oder ein Aus-bildungsverh�altnis gibt). Bei dieser Interpretation kann zwar von einerf�ur den betrachteten Zeitraum zeitlich stabilen Gruppe gesprochen wer-den; aber man kann zugleich den potentiellen Sinn der De�nition infragestellen, da wesentlich mehr Personen w�ahrend dieses Zeitraums gelegent-lich nicht erwerbst�atig sind. In unserer Stichprobe sind es 1812 (65%)M�anner und 1900 (71%) Frauen. Bezieht man sich auf diese Personen,handelt es sich jedoch o�ensichtlich nicht um eine zeitlich stabile Gruppe.Ein einfacher Index f�ur die zeitliche Stabilit�at bzw. Instabilit�at kannfolgenderma�en de�niert werden. Sei ng die Anzahl der Personen, diezu mindestens einem Zeitpunkt (Monat) der Gruppe angeh�oren, di dieAnzahl der Zeitpunkte, die die Person i der Gruppe angeh�ort, und dmax16
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iD1 diIn unserem Beispiel betr�agt dieser Index 0.51 f�ur die M�anner und 0.58f�ur die Frauen. Die zeitliche Stabilit�at ist ersichtlich nicht sehr gro� undf�ur die Frauen nur wenig gr�o�er als f�ur die M�anner.Analog kann man die "Gruppe der im Alter von 25 bis 30 Jahrenteilzeitarbeitenden Personen\ betrachten. Hier erhalten wir Indexwertevon 0.15 f�ur M�anner und 0.36 f�ur Frauen. In diesem Fall kann also nochweniger von zeitlich stabilen Gruppen gesprochen werden.Man kann allerdings versuchen, die Zeitstruktur der Gruppenzuge-h�origkeit noch etwas genauer zu beschreiben. F�ur unseren Anwendungs-fall betrachten wir die Zeitdauer vom Beginn der Berufsausbildung biszum 30. Lebensjahr. Wir k�onnen dann f�ur jede Person den Anteil andieser Zeitspanne berechnen, den sie nicht erwerbst�atig war, und diesals einen komplement�aren Index f�ur ihre Zugeh�origkeit zur "Gruppe dernicht-erwerbst�atigen Personen\ interpretieren. Abb. 4.7 links zeigt dieVerteilung dieser Gr�o�en getrennt f�ur M�anner und Frauen. Man erkennt,da� es zwei Teilgruppen gibt. Bei den Frauen ist die Teilgruppe derer, die�uberwiegend nicht erwerbst�atig sind, etwas gr�o�er als bei den M�annern;aber es gibt nur einen graduellen Unterschied zwischen M�annern undFrauen.Das rechte Schaubild in Abb. 4.7 zeigt, diesmal nur f�ur Frauen, die Ver-teilung des entsprechenden Indikators f�ur den zeitlichen Anteil der Teil-17
zeitbesch�aftigung. Wiederum lassen sich zwei Teilgruppen unterscheiden.In unserer Teilgesamtheit ist ersichtlich nur eine kleine Teilgruppe derFrauen �uberwiegend in Teilzeitbesch�aftigungen t�atig.5 Beruiche SegregationDer bisher verwendete Zustandsraum (Tabelle 2.2) unterscheidet nur ei-nige Aspekte der Erwerbsbeteiligung und liefert infolgedessen nur wenigeGesichtspunkte zur Reexion geschlechtsspezi�scher Unterschiede. Wirwollen jetzt versuchen, die beruichen T�atigkeiten und Stellungen derPersonen in unserer Kohorte etwas n�aher zu beschreiben.Segregation bei BerufsgruppenWir untersuchen zun�achst, wie sich M�anner und Frauen auf unterschied-liche beruiche T�atigkeiten verteilen, wobei beruiche T�atigkeiten da-nach unterschieden werden, zu welchen Berufsgruppen sie geh�oren (vgl.Abschnitt 3). Da� es bei der Wahl von Ausbildungsberufen bereits zu ei-nem hohen Ausma� an beruicher Segregation (dies stets als Abk�urzungf�ur "geschlechtsspezi�sche Segregation von Berufst�atigkeiten\) kommt,wurde in Abschnitt 3 bereits festgestellt. Um zu untersuchen, wie sichdie beruiche Segregation w�ahrend des Erwerbslebens unserer Kohorte(bis zum 30. Lebensjahr) ver�andert, verwenden wir den Dissimilarit�atsin-dex und den Gini-Koe�zienten. Beide Ma�zahlen haben die w�unschens-werte Eigenschaft, da� sie die unterschiedliche Verteilung von M�annernund Frauen unabh�angig davon erfassen, wie viele M�anner und Frauenes insgesamt gibt.12 Sie sind nicht unabh�angig von der Gr�o�envertei-lung der Berufsgruppen; und einige Autoren haben diese Indizes des-halb kritisiert.13 Wenn z.B. cet. par. eine Berufsgruppe mit einem hohenFrauenanteil relativ gr�o�er wird, liefern beide Indizes auch ein h�oheresAusma� an Segregation. Wir halten dies jedoch f�ur eine sinnvolle Eigen-schaft der Indizes.Zur Berechnung der Segregationsindizes gehen wir wie bisher von un-serer Monatszeitachse aus (t D 1; : : : ; 180) und betrachten in jedemMonat diejenigen Personen, die in dem betre�enden Monat in Ausbil-dung oder vollzeit- oder teilzeitbesch�aftigt waren. F�ur jede dieser Per-sonen und jeden Monat wird dann die Berufsgruppe (2-Steller der IAB-Berufsklassi�kation) bestimmt, wobei wir uns auf die Berufsgruppen 0112 Vgl. zu dieser und einigen anderen Eigenschaften der Indizes James und Taeuber1985; Deutsch et al. 1994.13 Vgl. Charles und Grusky 1995. 18
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Anteil FrauenAbb. 5.1 Dissimilarit�ats- und Gini-Index f�ur die beruiche Segregation bis zum Al-ter von 30 Jahren. Schra�erte Linie: Indexwert zum Beginn bzw. Ende der beruchenAusbildung.{ 93 beschr�anken.14 Dann werden f�ur jeden Monat die beiden Segrega-tionsma�e berechnet.Abbildung 5.1 zeigt die Entwicklung der beiden Segregationsindizesbis zum Alter von 30 Jahren. Der Dissimilarit�atsindex beginnt mit demh�ochstm�oglichen Wert 1,15 und er sinkt dann auf einen Wert von 0.63,der die Segregation w�ahrend der Ausbildungsphase repr�asentiert, in derAbbildung als schra�erte Linie eingezeichnet.16 Nach dem Ende der Aus-bildungsphase bleibt der Dissimilarit�atsindex im wesentlichen konstant,d.h. die dann noch statt�ndende beruiche Mobilit�at hat, jedenfalls biszum 30. Lebensjahrs, kaum noch einen Einu� auf die beruiche Segre-gation. Der Gini-Koe�zient liefert insgesamt etwas h�ohere Werte, zeigtaber im wesentlichen den gleichen Entwicklungsverlauf.Hakim (1993) hat die Vermutung ge�au�ert, da� insbesondere teilzeit-arbeitende Frauen zur beruichen Segregation beitragen. F�ur unsere Ko-horte kann dies nicht best�atigt werden. Um dies zu verdeutlichen, be-rechnen wir die Entwicklung des Gini-Koe�zienten nur f�ur diejenigenPersonen unserer Stichprobe, die w�ahrend des Beobachtungszeitraumsnur in Berufsausbildung oder Vollzeitbesch�aftigung, jedoch zu keinemZeitpunkt teilzeitbesch�aftigt waren (2624 M�anner und 1960 Frauen).14 Personen, die keine Berufsangabe haben oder die pauschal als "sonstige Arbeits-kr�afte\ oder als "Lehrlinge\, "Praktikanten\ oder "Volont�are\ eingruppiert sind, wer-den also nicht ber�ucksichtigt.15 Im ersten Monat sind 21 Frauen und 23 M�anner unserer Stichprobe erwerbst�atigoder in Berufsausbildung und verteilen sich auf 20 Berufsgruppen, wobei es in jederBerufsgruppe entweder nur M�anner oder nur Frauen gibt.16 Der Wert wurde gesondert aus der Verteilung auf Berufsgruppen zum Beginn(0.636) und Ende (0.631) der Ausbildungsphase berechnet.19
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MaennerAbb. 5.2 Links: Vergleich der beruichenSegregation (Gini-Koe�zient) bei vollzeit-und teilzeitbesch�aftigten Frauen. Rechts: Anzahl Frauen und M�anner in 81 Berufs-gruppen (X-Achse) im Januar 1990; Frauen di�erenziert nach Vollzeit- und Teilzeit-besch�aftigung.Das linke Schaubild in Abb. 5.2 vergleicht die Entwicklung des Gini-Koe�zienten f�ur diese Teilgruppe mit der bereits in Abb. 5.1 dargestell-ten Entwicklung f�ur alle Personen. Es gibt o�enbar keinen nennenswertenUnterschied.17Nat�urlich bedeutet dies Ergebnis nicht, da� es bei Teilzeitbesch�afti-gungen keine beruiche Segregation gibt. ImGegenteil, teilzeitarbeitendeFrauen konzentrieren sich ebenso in Frauenberufen wie vollzeitarbeitendeFrauen. Unser Ergebnis bedeutet jedoch, da� es im Hinblick auf berui-che Segregation keinen wesentlichen Unterschied zwischen Teilzeit- undVollzeitbesch�aftigung gibt. Das rechte Schaubild in Abb. 5.2 illustriertdiesen Sachverhalt f�ur den Januar 1990. Jeder Punkt auf der X-Achsemarkiert eine Berufsgruppe, sortiert nach der Anzahl der Frauen in die-sen Berufsgruppen (Y-Achse). Man erkennt, da� sich die vollzeit- unddie teilzeitarbeitenden Frauen gleicherma�en auf wenige Berufsgruppenkonzentrieren.Segregation bei beruichen StellungenUm "vertikale\ Unterschiede zwischen Berufst�atigkeiten zu erfassen, ver-wenden wir beruiche Stellungen. In unserem Datensatz werden aller-dings nur Nichtfacharbeiter, Facharbeiter und Meister bzw. Poliere un-terschieden, f�ur Angestellte und Teilzeitbesch�aftigte ist die beruicheStellung nicht weiter di�erenziert. Wir versuchen deshalb, eine N�ahe-rung f�ur die beruiche Stellung von Angestellten auf der Grundlage derBerufsbezeichnungen zu ermitteln (die genaue Vorgehensweise wird in17 Man erh�alt das gleiche Ergebnis, wenn der Dissimilarit�atsindex verwendet wird.20



Tab. 5.1 Beruiche Stellungen im Januar 1990M�anner FrauenBeruiche Stellung N % N %0 In Ausbildung 34 1.2 24 0.91 Nichtfacharbeiter 357 12.7 92 3.42 Facharbeiter 727 25.9 53 2.03 Meister, Poliere 58 2.1 6 0.24 Einfache Angestellte 70 2.5 368 13.75 Quali�zierte Angestellte 519 18.5 745 27.86 H�ohere Angestellte 181 6.5 99 3.77 Teilzeitarbeiter 6 0.2 53 2.08 Angestellte im prod. Gew. 27 1.0 9 0.39 Nichterwerbst., arbeitslos 823 29.4 1232 46.0Insgesamt 2802 100.0 2681 100.0
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Anteil FrauenAbb. 5.3 Dissimilarit�ats- und Gini-Index f�ur die geschlechtsspezi�sche Segregationbei beruichen Stellungen bis zum Alter von 30 Jahren (ohne nichterwerbst�atige undarbeitslose Personen).einem Appendix beschrieben); Angestellte im produzierenden Gewerbewerden zun�achst als eigene Gruppe behandelt. Teilzeitarbeitende Ange-stellte werden wie die vollzeitbesch�aftigten Angestellten auf der Grund-lage des Berufs eingeordnet. Bei Teilzeit-Arbeitern kann die Stellung imBeruf nicht di�erenziert werden, und sie werden deshalb als eigene Grup-pe ausgewiesen.Tabelle 5.1 zeigt die Verteilung der Personen unserer Stichprobe aufberuiche Stellungen im Januar 1990. Abb. 5.3 zeigt, wie sich die ge-schlechtsspezi�sche Segregation bei beruichen Stellungen w�ahrend desBeobachtungsfensters entwickelt hat. Da hier nicht nach Ausbildungs-berufen unterschieden wird, sind die Segregationsindizes zun�achst klein,21

werden dann jedoch mit der Anzahl der �Uberg�ange aus der Ausbildungin die Erwerbst�atigkeit schnell gr�o�er, bis sie sich schlie�lich auf einemhohen Niveau stabilisieren.6 Entwicklung der ArbeitseinkommenF�ur Zeiten, in denen ein sozialversicherungspichtiges Besch�aftigungs-verh�altnis besteht, liefert unser Datensatz auch Angaben �uber die H�oheder Arbeitsverdienste. Die Angaben sind in DM pro Tag, wobei zur Be-rechnung der Kalenderzeitraum des Besch�aftigungsverh�altnisses verwen-det wird. Da mindestens einmal pro Jahr eine Meldung gemacht werdenmu�, k�onnen insofern auch Einkommensentwicklungen erfa�t werden.18Allerdings haben wir keine Angaben �uber die unterschiedlichen Arbeits-zeiten und k�onnen nur eine grobe Unterscheidung zwischen Vollzeit- undTeilzeitbesch�aftigungen vornehmen.Wir betrachten zun�achst nur die Vollzeit-Besch�aftigungsverh�altnisseund berechnen Ym.t/ bzw. Yf .t/ als Durchschnittsverdienst der im Mo-nat t vollzeitbesch�aftigten M�anner bzw. Frauen.19 Abb. 6.1 zeigt, siesich diese Durchschnittsverdienste entwickelt haben. Es gibt ersichtlicheinen deutlichen Anstieg der Verdienste mit dem Lebensalter. Deutlichist auch, da� Frauen weniger verdienen als M�anner. Der Anschein einersich �o�nenden Schere ist aber eine optische T�auschung. Abb. 6.2 zeigt dieEntwicklung von Yf .t/=Ym.t/ und macht deutlich, da� sich die Verdienstevollzeitbesch�aftigter Frauen im Bereich von 80 bis 90% der Verdiensteder M�anner bewegen.Ob ein gewisser Anteil dieser Einkommensdi�erenz durch unterschied-liche Arbeitszeiten erkl�art werden kann, k�onnen wir leider mit den unsverf�ugbaren Daten nicht feststellen. Es ist jedoch zu vermuten, da� sichbestenfalls ein geringer Teil der Di�erenz auf Arbeitszeitunterschiedezur�uckf�uhren l�a�t. Die Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung 1990 zeigt,da� die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei vollzeitbesch�aftigten Ar-beitern 38.26, bei vollzeitbesch�aftigten Arbeiterinnen 38.02Wochenstun-den betrug; bei den vollzeitbesch�aftigten Angestellten haben die M�annerdurchschnittlich 38.32 und die Frauen 38.31 Wochenstunden.2018 Einige wenige Einkommensangabenliegen unterhalbder unteren bzw. oberhalb deroberen Einkommensbemessungsgrenzen; vgl. Bender et al. 1995, S. 13{15. In diesenF�allen verwenden wir die entsprechenden Grenzwerte.19 Wir berechnen stets Realverdienste. Zur Preisbereinigung wird der Preisindex f�urdie Lebenshaltung aller privaten Haushalte verwendet, entnommen dem Jahresgut-achten 1991/92 des Sachverst�andigenrats (S. 385).20 Vgl. Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung 1990, FS 16, Heft 1, S. 161 und 264.22



0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
0

50

100

150

Maenner
Frauen

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0Abb. 6.1 Arbeitsverdienste (real) beiVollzeitbesch�aftigung in DM pro Tag. Abb. 6.2 Vollzeitarbeitsverdienste vonFrauen im Verh�altnis zu M�annern.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Maenner
Frauen

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Maenner
FrauenAbb. 6.3 Anteil (in %) der Personenmitmindestens einer Ausbildungs- oder Voll-zeitmeldung pro Jahr. Abb. 6.4 Anzahl Tage (pro Jahr) miteiner Ausbildungs- oder Besch�aftigungs-meldung.Die in Abb. 6.1 dargestellte Verdienstentwicklung bezieht sich nur aufdiejenigen Personen, die in einem bestimmten Monat vollzeitbesch�aftigtgewesen sind; sie ber�ucksichtigt also nicht, da� es Unterbrechungen undZeiten der Arbeitslosigkeit gibt. Um den Einu� auf die Einkommens-entwicklung sichtbar zu machen, gehen wir folgenderma�en vor. Wirbetrachten die Jahre T D 1976; : : : ; 1990 und de�nieren Nm.T / als dieAnzahl der M�anner und Nf .T / als die Anzahl der Frauen, die im Jahr

T mindestens einmal vollzeitbesch�aftigt oder in einer Berufsausbildunggewesen sind. Abb. 6.3 zeigt den Anteil (in Prozent), den diese Personenan der Gesamtzahl der M�anner bzw. Frauen in unserer Stichprobe bilden.Man erkennt erneut, da� der Anteil der vollzeitbesch�aftigten Frauen nachdem Ende der Ausbildungsphase stark sinkt.Dann berechnen wir f�ur jede dieser Personen die Bruttolohnsumme(einschlie�lich Einkommen aus einer ggf. wahrgenommenen Teilzeitbe-23
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teilzeitAbb. 6.5 Durchschnittliche Monatsver-dienste (real) bei Vollzeitbesch�aftigung. Abb. 6.6 Durchschnittliche Vollzeit-bzw. Teilzeitarbeitsverdienste (real).sch�aftigung), die w�ahrend des Jahres T verdient wurde. Die Mittelwer-te, Y Ł

m.T / bzw. YŁ

f .T / zeigen dann, wie sich die durchschnittlichen Jah-resverdienste bei diesen beiden Gruppen entwickelt haben. Dies ist inAbb. 6.5 dargestellt. Sowohl bei den M�annern als auch bei den Frauengibt es im Erwerbsverlauf bis zum 30. Lebensjahr einen deutlichen An-stieg der durchschnittlichen Monatsverdienste, der sich aus zwei Kompo-nenten zusammensetzt. Erstens tr�agt dazu der Anstieg der in Abb. 6.1gezeigten durchschnittlichen Tagesverdienste bei; zweitens �andert sich,wie Abb. 6.4 zeigt, auch die Anzahl der Tage, die pro Jahr in einemAusbildungs- oder Besch�aftigungsverh�altnis zugebracht wird. So kommtes zu der scherenhaften Entwicklung in Abb. 6.5; zun�achst kommt es,trotz des im Durchschnitt geringeren Tagesverdienstes der Frauen (Abb.6.2), zu einer parallellaufenden Einkommensentwicklung, weil die Frau-en im Durchschnitt mehr Tage pro Jahr arbeiten; dann steigt jedochdas Verh�altnis der Arbeitstage pro Jahr bei den M�annern im Vergleichzu den Frauen zunehmend an (Abb. 6.4), und die in Abb. 6.5 sichtbareSchere entwickelt sich, obwohl sich an der Relation der Tageseinkommenim gro�en und ganzen nichts �andert.Vollzeit- und TeilzeitarbeitsverdiensteUm ein Bild der unterschiedlichen Verdienstentwicklung bei Vollzeit- undTeilzeitbesch�aftigungen zu gewinnen, unterscheiden wir zwei Gruppenvon Frauen: (a) Frauen, die bis zu ihrem 30. Lebensjahr nur Vollzeit-besch�aftigungsverh�altnisse wahrgenommen haben (73% der Frauen inunserer Stichprobe, N = 1965); und (b) Frauen, die gelegentlich oderhaupts�achlich Teilzeitbesch�aftigungen hatten (27%, N = 716).2121 Es gibt nur 48 Frauen, die ausschlie�lich Teilzeitbesch�aftigungen hatten.24
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teilzeitAbb. 6.7 Gini-Koe�zient f�ur die Ein-kommensungleichheit bei Vollzeitbesch�af-tigung. Abb. 6.8 Gini-Koe�zient f�ur die Ein-kommensungleichheit bei vollzeit- undteilzeitbesch�aftigten Frauen.Wir berechnen dann f�ur diese beiden Gruppen von Frauen, wie sich ihredurchschnittlichen (realen) Monatsverdienste entwickelt haben. Abb. 6.6zeigt das Ergebnis. Die Schere in den beiden Einkommenspfaden k�onntevielleicht so interpretiert werden, da� Frauen, die in den Teilzeitbereichwechseln, dadurch gewisserma�en von einem Proze� der Verbesserungberuicher Positionen und dadurch bedingten Einkommenszuw�achsenabgekoppelt werden.EinkommensungleichheitWir haben bisher nur die durchschnittliche Verdienstentwicklung be-trachtet; wir untersuchen jetzt die Streuung (Ungleichheit) der Einkom-men. Zun�achst betrachten wir vollzeitbesch�aftigte Personen. Abb. 6.7zeigt mithilfe des Gini-Koe�zienten, wie sich bei ihnen die Einkommen-sungleichheit entwickelt hat. Man erkennt, da� die Streuung der Einkom-men bis zum Ende der Ausbildungsphase ziemlich gro� ist, dann einenTiefpunkt erreicht und im weiteren Erwerbsverlauf wiederum ansteigt.Die Einkommensungleichheit ist bei den Frauen etwas gr�o�er als beiden M�annern. Inwieweit das eine Folge unterschiedlicher Arbeitszeitenist, k�onnen wir mit den uns verf�ugbaren Daten nicht feststellen. Immer-hin zeigt Abb. 6.8, da� die Streuung der Einkommen { wie in Abb. 6.6als reale Monatsverdienste berechnet { bei teilzeitbesch�aftigten Frauennoch erheblich gr�o�er ist.7 Beruiche Mobilit�atWir wollen jetzt etwas genauer einige Aspekte der beruichen Mobi-lit�at untersuchen, und zwar das Ausma�, in dem die sp�atere beruiche25
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FrauenAbb. 7.1 Anteil der Personen, deren Berufsausbildung oder Erwerbst�atigkeit nichtmehr im ersten Ausbildungsberuf erfolgt. Links: berechnet auf der Grundlage vonBerufen; rechts: auf der Grundlage von Berufsgruppen.
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FrauenAbb. 7.2 Anteil der Personen, deren Berufsausbildung oder Erwerbst�atigkeit nichtmehr im zuletzt erreichtenAusbildungsberuf erfolgt. Links: berechnet auf der Grund-lage von Berufen; rechts: auf der Grundlage von Berufsgruppen.T�atigkeit nicht mehr im Ausbildungsberuf erfolgt, die H�au�gkeit vonWechseln beruicher T�atigkeiten, Wechsel in den beruichen Stellun-gen, und schlie�lich betrachten wir die mit Berufswechseln verbundenenEinkommensver�anderungen.Verlassen des AusbildungsberufsAlle Personen unserer Teilgesamtheit haben zumindest einmal an ei-ner beruichen Ausbildung teilgenommen und insofern einen (ersten)Ausbildungsberuf. Um herauszu�nden, ob die sp�atere Berufst�atigkeithaupts�achlich in diesem Ausbildungsberuf statt�ndet, gehen wir fol-genderma�en vor. Wir berechnen f�ur jeden Monat t unserer Standard-zeitachse die Gr�o�en Nt = die Anzahl Personen, die im Monat t in einerBerufsausbildung oder vollzeit- oder teilzeitbesch�aftigt sind, und qt =26



den Anteil dieser Personen, deren Besch�aftigung oder Ausbildung nichtmehr im ersten Ausbildungsberuf statt�ndet.Das linke Schaubild in Abb. 7.1 zeigt, wie sich qt bei den M�annernund Frauen unserer Stichprobe entwickelt hat. Ersichtlich verlassen so-wohl M�anner als auch Frauen in einem �uberraschend hohen Ausma�ihren ersten Ausbildungsberuf. Wie das rechte Schaubild in der Abbil-dung zeigt, �andert sich kaum etwas, wenn Berufsgruppen anstelle vonBerufen verwendet werden, um einen Wechsel der beruichen T�atigkeitoder Ausbildung zu ermitteln.Man kann nat�urlich vermuten, da� sich in einigen F�allen an die er-ste Berufsausbildung eine weitere Berufsausbildung anschlie�t, die dannals Grundlage f�ur die Ermittlung sp�aterer beruicher �Anderungen ver-wendet werden sollte. Wir haben deshalb, wiederum ausgehend von dendurch Nt erfa�ten Personen berechnet, wieviele von ihnen sich im Monat
t nicht mehr in dem zuletzt vor t erreichten Ausbildungsberuf be�nden.Abb. 7.2 zeigt, wie sich diese Anteile entwickelt haben (wiederum so-wohl f�ur Berufe als auch f�ur Berufsgruppen) und macht deutlich, da�auch diese modi�zierte Berechnung einen fast �ahnlich hohen Anteil vonPersonen zeigt, die ihren Ausbildungsberuf verlassen.H�au�gkeit von Wechseln beruicher T�atigkeitenDas �uberraschend hohe Ausma�, in dem die sp�atere Berufst�atigkeit nichtmehr in einem zuvor absolvierten Ausbildungsberuf erfolgt, impliziertnicht notwendigerweise auch ein hohes Ausma� an beruicher Mobilit�at,gemessen an der Anzahl von Wechseln beruicher T�atigkeiten im sp�ate-ren Erwerbsleben. Um dies genauer herauszu�nden, betrachten wir dieEreignisse "Eintritt in eine neue beruiche T�atigkeit\, die wir folgender-ma�en de�nieren: Wir sagen, da� bei einer Person unserer Stichprobeein solches Ereignis im Monat t stattgefunden hat, wenn (a) die Personim Monat t vollzeit- oder teilzeitbesch�aftigt war, wenn sie (b) im Monat
t � 1 nicht oder nicht im gleichen Beruf (in der gleichen Berufsgruppe)besch�aftigt war, und wenn sie (c) zu einem Zeitpunkt t 0 < t in einem Be-ruf (Berufsgruppe) besch�aftigt war, der sich vom Beruf (Berufsgruppe)zum Zeitpunkt t unterscheidet. Im folgenden nennen wir diese Ereignisseauch "Berufswechsel\ bzw. "Berufsgruppenwechsel\, m�ussen aber dabeiim Auge behalten, da� es sich nicht unbedingt um einen unmittelbarenWechsel von einer in eine andere beruiche T�atigkeit handelt, sondernda� zwischen den beiden Berufst�atigkeiten ein mehr oder weniger langerZeitraum der Nichterwerbst�atigkeit, Arbeitslosigkeit oder Berufsausbil-dung liegen kann. 27
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FrauenAbb. 7.3 Zeitliche Verteilung der Ereignisse "Berufswechsel\ (links) und "Berufs-gruppenwechsel\ (rechts) zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr.{ 1702 (61%) der M�anner haben mindestens einmal (im Durchschnitt2.7) und 1214 (45%) der Frauen haben mindestens einmal (im Durch-schnitt 2.1) Berufswechsel. Bei 52% der Berufswechsel der M�annerund 58% der Berufswechsel der Frauen folgt die neue Berufst�atigkeitunmittelbar der vorangegangenen T�atigkeit, in den �ubrigen F�allen be-tr�agt die durchschnittliche Dauer der zeitlichen L�ucke bei den M�an-nern 17 und bei den Frauen 18 Monate.{ Ganz �ahnlich verh�alt es sich mit den Berufsgruppenwechseln. 1606(57%) der M�anner haben im Durchschnitt 2.5mal und 1042 (39%)der Frauen haben im Durchschnitt 2mal einen Berufsgruppenwechsel.Die Zeitstruktur der L�ucken ist imwesentlichen mit derjenigen bei denBerufswechseln identisch.Abbildung 7.3 zeigt die zeitliche Verteilung der Berufswechsel (links)bzw. der Berufsgruppenwechsel (rechts) auf unserer Standardzeitachse.Man erkennt, da� die beruiche Mobilit�at bei Frauen etwas geringerist und da� das Ausma� der so de�nierten beruichen Mobilit�at sowohlbei M�annern als auch bei Frauen mit steigendem Lebensalter abnimmt.(Wir k�onnen nat�urlich mit unseren Daten nicht sagen, was nach dem 30.Lebensjahr geschieht.)Wechsel in den beruichen StellungenBerufs- bzw. Berufsgruppenwechsel, so wie wir sie bisher de�niert haben,zeigen nur, da� sich die Art der Berufst�atigkeit (mehr oder weniger)ver�andert hat. Um Aufschlu� �uber die Verfassung beruicher "Karrie-ren\ zu gewinnen, betrachten wir Wechsel in den beruichen Stellungen.Wir gehen dazu von der in Abschnitt 4 gegebenen De�nition beruicher28



Tab. 7.1 Wechsel in aggregierten beruichen Stellungen bei 2265 M�annernund 2220 Frauen. NE = Anzahl Ereignisse, N = Anzahl Personen mit minde-stens einem der angegebenen Ereignisse (Wechsel).M�anner FrauenWechsel NE N % NE N %0 �! 1 284 270 9.3 369 358 16.60 �! 2 726 701 24.6 632 603 27.90 �! 3 56 56 2.0 49 46 2.11 �! 0 49 46 1.6 78 78 3.61 �! 2 865 663 23.3 503 412 19.11 �! 3 38 38 1.3 32 32 1.52 �! 0 91 87 3.1 65 61 2.82 �! 1 974 746 26.2 491 424 19.62 �! 3 184 174 6.1 77 74 3.43 �! 0 0 0 0.0 2 2 {3 �! 1 15 15 0.5 27 26 1.23 �! 2 58 55 1.9 46 44 2.0Insgesamt 3340 2851 100.0 2371 2160 100.0Stellungen aus, fassen sie jedoch in vier Gruppen zusammen, um M�annerund Frauen besser vergleichbar zu machen:{ Gruppe 0: in Ausbildung{ Gruppe 1: "niedrige Stellung\ (Nichtfacharbeiter, einfacheAngestellte, Teilzeitarbeiter){ Gruppe 2: "mittlere Stellung\ (Facharbeiter, quali�zierte Angestellte,Angestellte im produzierenden Gewerbe){ Gruppe 3: "h�ohere Stellung\ (Meister, Poliere, h�ohere Angestellte)Die Konstruktion der Sequenzen haben wir folgenderma�en vorgenom-men. Wir betrachten, wie bisher auf unserer monatlichen Standard-zeitachse, alle Personen, die vor dem 20. Lebensjahr eine Berufsausbil-dung begonnen haben und die zwischen ihrem 20. und 30. Lebensjahrmindestens einmal vollzeit- oder teilzeitbesch�aftigt sind. F�ur diese Per-sonen konstruieren wir eine monatliche Folge von beruichen Stellungen(in der o.a. aggregierten Form) f�ur den Zeitraum vom 20. bis 30. Lebens-jahr. Da wir hier nur an Wechseln in der beruichen Stellung interessiertsind, da� in Zeiten der Nichterwerbst�atigkeit oder Arbeitslosigkeit jeweilsdie zuletzt erreichte beruiche Stellung weiter gilt.Diese Vorgehensweise f�uhrt zu 4485 Sequenzen, 2265 f�ur M�anner und29
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FrauenAbb. 7.4 Zeitliche Verteilung beruicher Aufstiege und Abstiege zwischen dem 20.und 30. Lebensjahr bei M�annern (links) und Frauen (rechts); Angaben in Prozent,bezogen auf 2265 M�anner und 2220 Frauen.2220 f�ur Frauen. Tabelle 7.1 gibt eine �Ubersicht �uber die in diesen Se-quenzen beobachtbaren Ereignisse. Um die Information zu veranschau-lichen, unterscheiden wir:{ Beruiche Aufstiege (Ereignisse: 1 ! 2, 1 ! 3, 2 ! 3), und{ Beruiche Abstiege (Ereignisse: 2 ! 1, 3 ! 2, 3 ! 1).Abbildung 7.4 die zeitliche Verteilung dieser beruichen Auf- und Ab-stiege w�ahrend des Zeitraums zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Manerkennt, da� bei den M�annern zun�achst die beruichen Abstiege, dannjedoch, etwa ab dem 26. Lebensjahr, die beruichen Aufstiege �uberwie-gen. Bei den Frauen gibt es in etwa gleichviel beruiche Auf- und Ab-stiege. Bemerkenswert ist, da� es nur im unmittelbaren Anschlu� an dieBerufsausbildung zu einem relativ hohen Niveau von Auf- und Abstie-gen kommt und da� die beruiche Mobilit�at bereits ab etwa dem 23.Lebensjahr auf einem im Vergleich zu den M�annern relativ niedrigerenNiveau bleibt. Um den Nettoe�ekt der Auf- und Abstiege zu verdeut-lichen, berechnen wir das einfache arithmetische Mittel der beruichenStellungen im jeweiligen Monat der Zeitachse. Das linke Schaubild inAbbildung 7.5 zeigt, da� die Entwicklung dieser durchschnittlichen be-ruichen Stellung, trotz der in Abb. 7.4 sichtbaren Mobilit�atsunterschie-de, bei M�annern und Frauen bemerkenswert �ahnlich verl�auft, bei Frauenauf einem geringf�ugig niedrigeren Niveau.Um weiteren Aufschlu� �uber die beruichen Karrieren zu gewinnen,verwenden wir die von Abbott und Hrycak (1990) beschriebene Metho-de des "optimal matching\. Die Idee dieses Verfahrens besteht darin,die �Ahnlichkeit bzw. Un�ahnlichkeit von Sequenzen durch ein geeignetkonstruiertes Distanzma� zu erfassen. �Ublicherweise werden dabei die30
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FrauenAbb. 7.6 Verteilung (Dichtefunktionen) der Einkommensver�anderungen Y .t/=Y .t0/bei Berufswechseln im Monat t. Links: t D t 0 C 1; rechts: t > t 0.was als Ausdruck ihrer insgesamt etwas h�oheren beruichen Mobilit�atbetrachtet werden kann.Berufswechsel und Einkommensver�anderungenZum Abschlu� wollen wir einen kurzen Blick auf die mit Berufswechselnverbunden Einkommensver�anderungen werfen. Daf�ur betrachten wir nurdiejenigen der oben de�nierten Berufswechsel, bei denen es sich um einenWechsel zwischen zwei Vollzeitbesch�aftigungen handelt. Das sind 97%von insgesamt 4588 Berufswechseln bei den M�annern und 82% von insge-samt 2557 Berufswechseln bei den Frauen. Betrachtet werden, wie schonin Abschnitt 6, reale Arbeitsverdienste in DM pro Tag.In Abb. 7.6 betrachten wir die Einkommensver�anderungen bei Berufs-wechseln zum Zeitpunkt (Monat) t in der Form Y .t/=Y .t 0/. Y .t/ ist dasin der neuen beruichen T�atigkeit erzielte Einkommen, Y .t 0/ ist das imletzten Monat (t 0) der vorangegangenen beruichen T�atigkeit erzielteEinkommen. Wir unterscheiden dabei zwei Situationen: (a) die neue be-ruiche T�atigkeit folgt unmittelbar auf die vorangegangene beruicheT�atigkeit (t D t 0
C 1), und (b) es gibt einen mehr oder weniger gro�enzeitlichen Abstand zwischen den beiden Berufst�atigkeiten (t > t 0). Abb.7.6 zeigt, da� es in beiden Situationen eine �au�erst breite Vielfalt vonEinkommensver�anderungen gibt. Die durchschnittlichen Einkommens-ver�anderungen liegen in der Situation (a) bei 17%, in der Situation (b)bei 28%; aber solche Durchschnittswerte sind in Anbetracht der erhebli-chen Spannbreite der Verteilungen o�ensichtlich irref�uhrend. Denn mank�onnte auch sagen, da� fast die H�alfte der beruichen Wechsel mit Ein-kommensverlusten verbunden sind.Man kann vermuten, da� die Art der Einkommensver�anderungen auch32



0 50 100 150
0

0.5

1

1.5

2

0 50 100 150
0

0.5

1

1.5

2Abb. 7.7 Streuungsdiagramme f�ur den Zusammenhang zwischen t � t 0 (Dauer derzeitlichen L�ucke bei einem Berufswechsel im Monat t) auf der X-Achse und der rela-tiven Einkommensver�anderung Y .t/=Y .t0 / auf der Y-Achse. Nur Personen mit t > t 0.Links: M�anner, rechts: Frauen.
0 50 100

0

0.5

1

1.5

2

0 50 100
0

0.5

1

1.5

2Abb. 7.8 Streuungsdiagramme f�ur den Zusammenhang zwischen der Anzahl derMonate mit Leistungsbez�ugen aus der Arbeitslosenversicherung w�ahrend des Wech-sels zwischen zwei beruichen T�atigkeiten (X-Achse) und der relativen Einkommens-ver�anderung Y .t/=Y .t0/ auf der Y-Achse. Nur Personen mit t > t 0 und mit mindestenseinem Leistungsbezug. Links: M�anner, rechts: Frauen.davon abh�angt, wie lang die L�ucke zwischen zwei beruichen T�atigkeitenist und was w�ahrend dieser L�ucke geschieht. Naheliegende Hypothesenlassen sich jedoch nicht unmittelbar best�atigen. Abb. 7.7 zeigt, da� eskeinen o�ensichtlichen Zusammenhangmit der Dauer der Unterbrechungder Berufst�atigkeit gibt; und Abb. 7.8 zeigt, da� es auch keinen o�en-sichtlichen Zusammenhang mit der Dauer von Leistungsbez�ugen aus derArbeitslosenversicherung gibt. Ob eine detaillierte multivariate Analysezu anderen Einsichten f�uhren wird, bleibt allerdings noch zu untersuchen.33
Appendix: Konstruktion beruicher StellungenDie Angestellten in unserer Stichprobe haben wir aufgrund ihrer Berufs-bezeichnungen drei beruichen Stellungen zugeordnet: einfache, quali�-zierte und h�ohere Angestellte. Die Angestellten im produzierenden Ge-werbe (Berufskennzi�ern 71 { 549) werden pauschal als quali�zierte An-gestellte betrachtet. F�ur die �ubrigen Angestellten haben wir uns um einedi�erenzierte Zuordnung bem�uht.In einigen F�allen gibt es allerdings innerhalb eines durch eine Berufs-kennzi�er gekennzeichneten Berufs eine starke vertikale Di�erenzierung;z.B. bei Luftverkehrsberufen, Kaueuten im Bank- und Versicherungs-wesen und Unternehmensberatern. In der Berufsordnung 753 sind etwaSteuergehilfen zusammenmit Steuerberatern und Wirtschaftspr�ufern zu-sammengefa�t (vgl. Verzeichnis der Berufsbenennungen, Ausgabe 1988).Allerdings kommt dies hauptschlich nur in zahlenm�a�ig kleinen Beru-fen vor. Ein weiteres Problem besteht darin, da� im Public-Use-File derIAB-Besch�aftigtenstichprobe einige Dreisteller mit kleinen Fallzahlen zu-sammengefa�t worden sind, z.B. Gartenarchitekten mit G�artnern undGartenverwaltern. In allen diesen F�allen ist eine Zuordnung zu berui-chen Stellungen problematisch, da dann Fehler nicht zu vermeiden sind.Um m�oglichst wenig Fehler zu machen, haben wir die Daten der Le-bensverlaufsstudie des Max-Planck-Instituts f�ur Bildungsforschung (Ge-burtskohorten 1954 { 61) verwendet, um mithilfe der dort verf�ugbarensehr di�erenzierten Berufsangaben die h�au�gsten Besetzungen heraus-zu�nden. Diese wurden dann f�ur die Zuordnung problematischer Berufs-gruppen in den IAB-Daten verwendet. Die folgenden Listen zeigen, wiewir die Berufe bzw. Berufsgruppen den drei beruichen Stellungen f�urAngestellte zugeordnet haben.Einfache Angestellte. Die folgende Berufe wurden der Gruppe dereinfachen Angestellten zugeordnet.41{43 Landarbeitskr�afte, Melker44 Tierpeger und verwandte Berufe53 Floristen682 Verk�aufer685 Apothekenhelferinnen686 Tankwarte706 Geldeinehmer, -Auszahler, Kartenverk�aufer711 Schienenfahrzeugf�uhrer712 Eisenbahnbetriebsregler, -scha�ner713 sonstige Fahrbetriebsregler, -scha�ner714 Kraftfahrzeugf�uhrer716 Stra�enwarte 34



723 Decksleute in der Seeschi�ahrt724{725 sonstige Wasserverkehrsberufe731{732 Postverteiler734 Telefonisten741 Lagerverwalter, Magaziner742 Transportger�atef�uhrer744 Lager-, Transportarbeiter773 Kassierer782 Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreibr783 Datentypisten784 B�urohilfskr�afte791 Werkschutzleute, Detektive792 W�achter, Aufseher793 Pf�ortner, Hauswarte794 Haus-, Gewerbediener801 Soldaten, Grenzschutz, Polizei802 Berufsfeuerwehrleute803 Sicherheitskontrolleure804 Schornsteinfeger854 Helfer in der Krankenpege856 Sprechstundenhelfer864 Kinderg�artner, Kinderpeger901{902 Friseure, sonstige K�orperpeger912 Kellner, Stewards913 �ubrige G�astebetreuer922{923 Hauswirtschaftliche Betreuer931 W�ascher, Pl�atter932 Textilreiniger, F�arber933 Raum-, Hausratreiniger935 Stra�enreiniger, Abfallbeseitiger936 Fahrzeugreiniger, -pegerQuali�zierte Angestellte. Die folgende Berufe wurden der Gruppeder quali�zierten Angestellten zugeordnet.11 Landwirte31{32 Verwalter Landwirtschaft, Agraringenieure, Landwirtschaftsberater51{52 G�artner, Gartenarchitekten, Gartenverwalter61 Forstverwalter, F�orster, J�ager71{549 (produzierendes Gewerbe)621{629 Techniker, Werkmeister631{635 Technische Assistenten, Laboranten, technische Zeichner681 Gro�-, Einzelhandelskaueute, Eink�aufer683 Verlagskaueute, Buchh�andler684 Drogisten687 Handelsvertreter, Reisende691 Bankfachleute692 Bausparkassenfachleute693 Krankenversicherung694 Lebens-, Sachversicherungsfachleute35
701 Speditionskaueute702 Fremdenverkehrsfachleute703 Werbefachleute704{705 Makler, Grundst�ucksverwalter, Vermieter, Vermittler, Versteigerer722 technische Schi�so�ziere726 Luftverkehrsberufe771 Kalkulatoren, Berechner772 Buchhalter774 Datenverarbeitungsfachleute781 B�urofachkr�afte805 Gesundheitssichernde Berufe822 Dolmetscher, �ubersetzer834 Dekorationen-, Schildermaler (einschl. 383 Artisten usw.)835 B�uhnen-, Bild-, Tontechnik836 Raum-, Schauwerbegestalter837 Photographen851{852 sonstige Gesundheitsdienstberufe, Masseure, Krankengymnasten853 Krankenschwestern, -peger, Hebammen855 Di�atassistenten, PTAs857 Medizinallaboranten861 Sozialarbeiter, Sozialpeger863 Arbeits-, Berufsberater893 Seelsorge-, Kulthelfer911 Gastwirte, Hoteliers, Gastst�attenkaueute921 HauswirtschaftsverwalterH�ohere Angestellte. Die folgende Berufe wurden der Gruppe derh�oheren Angestellten zugeordnet.601{612 Ingenieure, Naturwissenschaftler721 Nautiker751 Unternehmer, Gesch�aftsfhrer, Bereichsleiter752 Unternehmensberater, Organisatoren753 Wirtschaftspr�ufer, Steuerberater761 Abgeordnete, Minister, Wahlbeamte762 Leitende Verwaltungsfachleute763 Verbandsleiter, Funktion�are811{814 Rechts�nder, -wahrer, -berater821 Publizisten823 Bibliothekare, Archivare, Museumsfachleute831 Musiker832 Darstellende K�unstler833 Bildende K�unstler, Graphiker841 �arzte842 Zahn�arzte843 Tier�arzte844 Apotheker862 Heimleiter, Sozialp�adagogen871 Hochschullehrer, Dozenten872 Gymnasiallehrer 36



873 Real-, Volks-, Sonderschullehrer874 Fachschul-, Berufsschulehrer875 Lehrer f�ur musische F�acher, a.n.g.876 Sportlehrer877 sonstige Lehrer881 Wirtschafts-, Sozialwissenschaftler,882 Geisteswissenschaftler, a.n.g.883 Naturwissenschaftler, a.n.g.891 Seelsorger
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