
OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Schriften des Vereins für Socialpolitik 

Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

N eue Folge Band 113 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



SCHRIFTEN DES VEREINS FtJR SOCIALPOLITIK 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Neue Folge Band 113 

Konzept und Kritik 
des Humankapitalansatzes 

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Konzept und Kritik 
des Humankapitalansatzes 

Von 

Gerhard Brinkmann, Walter Krug, Reinar Lüdeke, 

Heinrich Mäding, Jens N aumann, George Psacharopoulos, 

Dieter Sadowski, Michael Wagner, Hans Peter Widmaier 

Herausg.egeben von W'erner element 

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdruc!,s, der photomechanischen 
Wiedergabe und der übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten 

© 1981 Dunclter & Humblot, Berlin 41 
Gedrucltt 1981 bei Berliner Buchdruclterel Union GmbH., Berlin 61 

Printed in Germany 

ISBN 3 428 04809 1 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Vorwort 

Das Humankapitalkonzept dominiert seit J. Mincer, G. S. Becker und 
T. W. Schultz, die Bildungsökonomie im angelsächsischen Raum. Im 
deutschsprachigen Gebiet war hingegen der Einfluß von auf die Bil-
dungsplanung bezogenen Ansätzen ungleich größer, was nicht zuletzt 
auf die von der OECD betriebene Strategie der manpower requirement-/ 
social demand-Ansätze zurückzuführen sein dürfte. In bewußtem Kon-
trast stellte daher der "Ausschuß Bildungsökonomie" seine Beratungen 
in Hamburg (27. - 29. 9. 1978), Wien (20. - 22. 6. 1979) und Bremen (24. 
bis 25. 4. 1980) unter das Generalthema des Humankapitalkonzeptes. 
Über die üblichen Tagungsziele hinausgehend sollten zwei Anliegen im 
besonderen gefördert werden: Zum einen sollte ein weiterer Anstoß 
zur Verbesserung der statistischen Situation (Verknüpfung von Ein-
kommen mit personen bezogenen Merkmalen) gegeben werden. Dies ist 
mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland durch die Mikrozensen 
und vor allem durch die Beschäftigungsstatistik der Bundesanstalt für 
Arbeit geschehen, während Österreich noch abseits steht. Zum anderen 
sollte der theoretische Gehalt der deutschsprachigen Bildungsökonomie 
angereichert werden. 

Die Referate und Diskussionen der drei Tagungen, sowie andere pu-
blizistische Aktivitäten der Ausschußmitglieder lassen vielversprechende 
Lebenszeichen auch der humankapitaltheoretischen Bildungsökonomie 
im deutschen Sprachraum erkennen. Daß vielschichtige, ja kontrover-
sielle Standpunkte noch vorherrschen, belegen die Beiträge in diesem 
Band. Die Aufsätze wurden im übrigen in ihrer chronologischen Reihen-
folge belassen, da sich keine thematisch zwingende Gliederung auf-
drängte: 

Die Einleitung von G. Psacharopoulos sollte die humankapitaltheore-
tische Moral der Zweifelnden und Widerstrebenden stärken. Die beiden 
Untersuchungen von W. Krug nehmen die ursprüngliche Ertragsraten-
Perspektive bzw. das earnings-function Konzept auf. Kritische Anmer-
kungen, aber noch innerhalb der Tradition der humankapitaltheore-
tischen Schule, finden sich bei G. Brinkmann und R. Lüdeke. Kritik aus 
einer alternativen sozial wissenschaftlichen Position formuliert H.-P. 
Widmaier mit seinem gesellschaftlichen Bedürfnisansatz, der in manchen 
Punkten auch von H. Mäding aufgenommen wird, wobei dieser aller-
dings versucht, die Vereinbarkeit der beiden Standpunkte am Beispiel 
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6 Vorwort 

des Lehrermarktes zu veranschaulichen. J. Naumann wiederum erinnert 
an eine vernachlässigte Variante des Humankapitalkonzeptes, nämlich 
an makroökonomische Produktionsfunktionen ("dritter Faktor" in der 
Wachstumstheorie) und belebt sie am Problem Industrieländer-Ent-
wicklungsländer wieder. Daß das neoklassische Korsett des Human-
kapitalkonzeptes allmählich eng wird, deutet sich bei D. Sadowskis 
,.unternehmensfinanzierten Investiti<men in die Berufsbildung", welche 
die Abbildung von Arbeitsmarktprozessen erforderldch machen, an. 
Eine ähnliche Einschätzung wird ebenfalls im weit 'ausgreifenden 
Beitrag von R. Lüdeke gegeben und schließlich in einem "Review-
artigen" Aufsatz von M. Wagner ausformuliert, der Elemente einer 
nicht-walrasianischen Humankapitalanalyse vorstellt. 

Insgesamt belegen die Beiträge auch, daß sich die Bildungsökonomie 
von einer früher mitunter wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Randdisziplin zu einem etablierten Forschungsfeld entwickelt. Dieses 
ist dabei keineswegs nur "Theorienehmer", sondern befruchtet wesent-
lich nationalökonomische Gebiete, man denke nur an die Zusammen-
hänge Humankapitaltheorie und personelle Einkommensverteilung oder 
an "screening" sowie "job searm" und Arbeitsmarkt. 

Für die Bildungsökonomie im engeren Sinne beweisen auch die hier 
abgedruckten Arbeiten wieder einmal, wie dringlich eine Integration 
der "Strukturansätze" und der "Humankapitalansätze" wäre, damit die 
Irrealität von nur Mengen- oder nur Preiskalkülen überwunden wird. 

Werner element 
Wirtschaftsuniversität Wien 
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Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory 

By George Psacharopoulos, London 

The so-called human capital approach to education is over 20 years 
oId!. Yet to date considerable confusion exists in the literature on wh at 
it is an about to the point of being bluntly rejected by some scholars of 
education. 

In this paper I shall concentrate on a number of classic confusions or 
myths related to human capital theory in an attempt to clarify the 
issues to the non-committed reader. 

I. Core and multi-dimensionality of human capital theory 

1. What is ''human capital theory"? 

Perhaps most of the confusion stems from the fact that "human 
capital theory" means a different thing to different people. I have often 
heard the criticism that "human capital" is "inhuman" because it treats 
people as machines. Although the analogue is correct, the criticism is 
invalid. For the central core of human capital theory could be 'stated as 
follows: 

"A sacrifice for the sake of learning today is rewarded tomorrow." 
This is all one needs to define human capital and there is nothing in-

human in it. Learning ean be either formal or informal. Actually, if we 
abstract from Adam Smith, human capital theory started by considering 
the earning-augmenting possibilities of infol'mal learning or on-the-
job-training. It is for this reason I consider Mincer to be the father of 
human capital theory in its modern form2• Figure 1 gives a simple 
illustration of the theory. Age (or experience)-earnings profile A 
refers to the control group, i. e. to those workers who have undertaken 
less (or no) training relative to those in group B. Undertaking training 
means a loss of initial earnings (minus area) for the sake of recouping 

! For one of the many classics see T. W. Schultz, Reflections on investment 
in Man, Journal of Political Economy, October 1962, supplement. For arecent 
roundup see M. Blaug, Human capital: A slightly jaundiced survey, Journal 
of Economic Literature, September, 1976. 

2 See his 1957 Ph. D. dissertation, A study of Personal Income Distribution, 
Columbia University. 
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10 George Psacharopoulos 
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Figure 1. The basic human capital theory illustrated. 

this cost in later years (plus area). Note that if the two profiles did not 
cross over, other things equal, this could be interpreted as evidence 
contrary to human capital theory. However, the world we live in is 
such that, study after study, the profiles not only cross over but the 
cross-over point occurs more or less where the theory predicts it would 
occur3• In addition, the rate of return people realise on their "invest-
ment" in human capital is not of the order of + 300 per cent or - 100 
per cent. Instead the yield is of the same order of magnitude as other 
investments in the economy4. Empirical findings such as the ones cited 
above (and which refer to both informal and formal learning) tend to 
confirm the validity of the theory. 

3 This happens in such diverse countries as the U.S.A. (J. Mineer, 
Schooling, Experience and Earnings, NBER 1974) or Morocco (G. Psacharo-
poulos, Schooling, experience and earnings': The case of an LDC, Journal 
of Development Econornics, No. 4, 1977. 

4 See G. PsacharopoulOs, Returns to Education: An International Com-
parison, Elsevier, 1973. 
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Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory 11 

Of course there exists those who maintain that people do not act as 
conscious investors in human capital. However, the purpose of the actor 
is irrelev,ant in testing the theory. The fact that people, even uncon-
sciously, act "as if" they where taking costs and benefits into account in 
their educational decisions is sufficient to derive predictions and per-
form empirie al tests on them. To the best of my knowledge no such 
tests have managed to reject the co re of human capital theory, as out-
lined above5• 

2. The multi-dimensionality of human capital theory. 

Once we move from the central core, however, we may face problems. 
The simple theoretical core I gave above is essentially private in 
character. Namely, it is the individual who incurs the costs and to 
whom later accrue the benefits. What about the social dimension? Does 
the same cost-benefit argument apply to it? 

The social dimension is perhaps the most often cited critique of 
human capital. However, the objections refer to problems of measure-
ment rather than affecting the theoretical core. Although we might 
never have a satisfactory monetisation of externalities associated with 
education, one can certainly qualify his conclusions in a given direction 
by taking externalities into account. Or one can apply "shadow pricing" 
in order to measure the true value of different types of labour6• There 
certainly exist econometric difficulties. However these difficulties do 
not invalidate the human capital theoretical core. 

11. Myths and criticism 

1. The ability myth. 

This was one of the earliest alleged challenges of the human capital 
theory. Because those who have more education than others also have a 
higher level of ability, the pluses in Figure 1 are not solely due to 
learning, a great part of them being due to differential ability. This 
highly intuitive argument combined with some aggregate, cross-tabula-
tion evidence by Becker and Denison resulted in the enthronement of 
this myth7• However, micro data plus scrutinisation of wh at "ability" 

.; For an elaboration of this point see Blaug, op. cit. 
6 See G. Psacharopoulos, Estimating shadow rates of return to investment 

in education, Journal of Human Resources, Summer 1970. 
7 For the exact references and a review of the earnings-education-ability 

topic, see G. Psacharopoulos, Earnings and Education in OECD Countries, 
OECD, 1975. 
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12 George Psacharopoulos 

really me ans resulted in the highly counter-intuitive finding that ability 
differentials do not account for much of the variation in earningss. 

2. The screening myth. 

Then there was the so-called screening, or certification, or sheepskin 
myth, namely what schools produce is just diplomas helping the holder 
to get a privately weIl paid job, although the social pay-off of the human 
investment he has undertaken might be minimal9• However, there exist 
two major objections to this view10 : first, when one makes the dis-
tinction between "initial" and "persistent" screeening, it is very hard to 
find evidence corroborating the latter, namely that employers keep 
paying wages above the worker's productivity after they have the 
employee under their observation for some time. Initial screening cer-
tainly exists, i. e. employers may hire someone on the basis of his 
expected productivity given his educational qualifications. But this is 
not damaging to the human capital hypothesis. It even has an informa-
tional social value. 

A second objection becomes evident when one considers the direct 
productivity of different kinds of educated labour by means of pro-
duction function analysis and shadow pricing. Although it is difficult to 
shadow-price civil servants, this technique has been extensively applied 
in agriculture demonstrating that more educated farmers, other things 
being equal, pro du ce more rice relative to less educated farmers l1• 

3. Dual Labor markets: A red Herring? 

The most recent attack on human capital theory came from the so-
called dual or segmented labour market hypothesis12• According to it, 
education helps workers belonging to the "primary segment" of the 
market (i. e. those in good jobs) but not those in the "secondary seg-
ment" (i. e. those with inferior jobs)13. For several reasons the dual 

B See z. Griliches, Notes on the role of education in production functions 
and growth accounting, in W. Lee Hansen, ed., Education, Income and 
Human Capital, NBER, 1970. 

9 For a formal analysis see K. Arrow, Higher education as a filter, Journal 
of Public Economics, July 1973. 

10 For additional tests' see R. Layard and G. Psacharopoulos, The screening 
hypothesis and the returns to education, Journal of Political Economy, 
September-October, 1974. 

11 E. g., see C. C. Wu, Education in farm production: The case of Taiwan, 
American Journal of Agricultural Economics, Vol. 59, No. 4, November 1977. 

12 See D. Gordon, Theories of Poverty and Unemployment, Lexington, 1972. 
13 For a review and critique see G. Cain, The challenge of segmented 

labour market theories to orthodox theory: A survey, Journal of Economic 
Literature, December 1976. 
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Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory 13 

labour market fashion that started in the early seventies has already 
faded away, although it is still echoed in some quarters. In the first 
place, testing of it is extremely difficult because the hypothesis has 
never been stated in a rigorous manner. Second, the definition of the 
upper or lower segment is a major problem on its own. Where should 
one draw the dividing line between the two allegedly separate labour 
mal'kets? Last but not least, empirical attempts to test whatever bits 
and pieces of the theory are testable have failed to reject the orthodox 
functioning of labour markets14• 

4. Tbe market-inflexibility-of-wages myth. 

A commonly cited criticsm to human capital theory is that the empi-
rioal part of it is heavily based on observed market wages that may 
have nothing to do with the real scarcity, let alone productivity of the 
different kinds of labour. It is also said that wages are highly inflexible 
because of incomes policies and the like. This argument is also used in 
connection with the fact that in most countries the majority of educated 
labour, especially university graduates, are employed by the public 
sector, hence their salaries do not necessarily correspond to what these 
people are really worth in production. 

There exist three counter-objections to this al'gument. First, the 
above applies only to the social dimension of human capital theory. The 
private dimension is completely unaffected, as it is the current wages 
people respond to in their behaviour to acquire human capital. More-
over, the private returns people realise are also and entirely based on 
observed market wages, no matter how distorted these wages are be-
cause of the presence of the public sector or monopolistic elements in 
the economy. 

Second, the social objections are not entirely valid because, as men-
tioned earlier, one can apply shadow pricing in an attempt to obtain a 
proxy for the true productivity of a certain kind of labour. 

Lastly, no economy can evade for a long time the fundamental market 
forces determining wages. E. g., compare the re cent decline in univer-
sity graduate salaries relative to those with secondary qualifications in 
most western countries following the expansion of high er education in 
the late sixties and early seventies15• 

14 See G. Psacharopoulos, Labour market duality and income distribution: 
The case of the U. K., in W. Krelle and A. Shorrocks. eds., Personal Income 
Distribution, North-Holland, 1978. 

15 On the point that wages are not determinated by custom, see H. Phelps 
Brown, The Inequality of Pay, Oxford, 1977. 
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Education 

B 

C 

Figure 2. The effeots of family background and education on earnings 
strong effects (A, B) 
weak effects (C) 

5. Tbe social class dimension. 

Another commonly held belief is that education serves the main-
tenance of the status quo from generation to generation16• Although this 
might be true to a large extent, it does not constitute achallenge to 
human capital theory. For two interesting recent results show that, 
first, family background (or social c1ass) has only an indirect effect on 
earnings (i. e. via education, see Figure 2) and that it is those who 
acquire more education that are socially more upwardly mobile17• 

III. The implications of human capital theory 

Although I could have expanded the list of myths and misconceptions 
on human capital theory ad infinitum, I prefer to limit myself to the 
above major list. The question of course remains: What is the potential 
value of human capital theory? 

16 S. Bowles, Schooling and inequality from generation togeneration, 
Journal of Political Economy, May-June, Supppiement, 1972. 

17 See G. Psacharopoulos, Family background, education and achievement, 
British Journal of Sociology, September 1977. 
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Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory 15 

In my view the theory is important because it (a) predicts private 
human behaviour and (b) it touches upon an important social policy 
area. No policy maker can disregard people's reaction to his social 
engineering. For ex am pIe, abolishing university fees will increase the 
demand for higher education. This is the private aspect. On the other 
hand, the provision (or non-provision) of education has important pri-
vate and social effects. E. g., it affects people's take horne pay hence it 
influences income distributionl8 ; and it certainly affects one's employ-
ment chances19• It is for these reasons human capital theory will con-
tinue to flourish in spite of the fact that the above myths (along with 
others to crop up along the way) will continue to be cited in the world 
literature. 

Summary 

Als einführender Beitrag sieht der Artikel seine Aufgabe darin, die 
Leistungsfähigkeit einer weiterentwickelten Humankapitaliheorie ver-
schiedenen kritischen Alternativansätzen gegenüberzustellen. In der 
Essenz belegt diese Theorie, daß insbesondere "Lernen" als Investition 
in Humankapital aufgefaßt werden kann, da über daraus resultierende 
Einkommenserhöhungen Erträge in einer ähnlichen Größenordnung er-
fließen wie bei Realkapitalinvestitionen. Dieses Ergebnis könne auch 
durch Berücksichtigung von (vererbter) Begabung oder durch die alter-
native "Screening-(Selektions-)theorie" nicht wirkl,ich erschüttert wer-
den. Gleiches träfe für die Theorie des segmentierten Arbeitsmarktes, 
für das Argument der Lohninflexibilität und der Erhaltung des sozialen 
Status zu. 

18 A. Marin and G. Psacharopoulos, Schooling and income distribution, 
Review of Economics and Statistics, August 1976. 

19 M. Blaug, Education and the Employment Problem in Developing 
Countries, 1. L. 0., 1973. 
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Quantifizierung von Indikatoren 
zur "Rentabilität" der beruflichen Ausbildung und ihre 

Uberprüfung durch Dummy-Regressionen 

Von Walter Krug, Trier 

I. Art der Untersuchung 

1. Konzeption und Bedeutung 

Wenn Ausbildung von gegenwärtigen und künftigen Erwerbstätigen 
als eine Form der Investition in Humankapital verstanden wird, so wird 
dabei mit Friedman folgende Verhaltensweise des Investors unterstellt: 
Der Auszubildende "wird die Investitionen wohl als wünschenswert mit 
ansehen, wenn die zusätzlichen Einnahmen, wie er sie sieht, die zusätz-
lichen Kosten, wie er sie einschätzt, übertreffen" 1. Ob damit die Be-
stimmungsgründe von immateriellen Investitionsentscheidungen des be-
treffenden Personenkreises (immaterielle Investitionsfunktion) tatsäch-
lich beschrieben sind, bleibt eine empirisch zu überprüfende Frage. Aus 
den wenigen, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland betref-
fenden Untersuchungen2, die nach den die Entscheidung für einen be-
stimmten Ausbildungsweg beeinflussenden Faktoren fragen, geht her-
vor, daß "Möglichkeiten des beruflichen Fortkommens" und "Verdienst-
möglichkeiten" einen der vorderen Rangplätze seitens der Befragten 
einnehmen. Da eine nähere Spezifizierung der mit dem Einkommen 
veI1bundenen Determinanten der immateriellen Investitionsneigung 
nicht vorliegt, werden in dieser Untersuchung fünf Indikatoren quanti-
fiziert, denen je nach Investitionskalkül des Investors unterschiedliche 
Bedeutung zukommt: 

(a) Es wird das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen berech-
net, das erwerbstätige Männer und Frauen mit bestimmter beruf-

1 Vgl. Friedman, M.: Kapitalismus und Freiheit, München 1976, S.135. 
2 In diesem Zusammenhang ist die Veröffentlichung des statistischen 

Bundesamtes zu nennen: Bevölkerung und berufliche Fortbildung. Ergebnis 
des Mikrozensus 1970, Wirtschaft und Statistik 1972, S. 326 ff. Ebenfalls wird 
diese Thematik aufgrund einer Erhebung von Infratest Sozialforschung, Mün-
chen, untersucht. Vgl. dazu: Bundesanstalt für Arbeit: Berufswahlprobleme 
bei Hauptschülerinnen und -schülern in der BundesrepublikDeutschland (ein-
schließlich West-Berlin), Informationsdienst für Beratungs- und Vermitt-
lungsdienste (ibv) 11 (1974), S. 373 ff. 

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolltik 113 
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18 Walter Krug 

licher Ausbildung und unterschiedlichem allgemeinbildenden Ab-
schluß während ihrer Erwerbstätigkeit verdienen. 

(b) Aus den nach Altersgruppen gegliederten durchschnittlichen Netto-
einkommen der Erwerbstätigen wird das Lebenseinkommen ermit-
telt, das bei unterschiedlicher Ausbildung erwartet werden kann. 

(c) Jene nach Ausbildungsarten unterschiedenen Einkommen, die den 
in Ausbildung befindlichen Personen dadurch entgehen, daß sie 
nicht am Erwerbsprozeß teilnehmen können, werden als Ausbil-
dungsaufwendungen ermittel t. 

(d) Subtrahiert man vom ausbildungsspezifischen Lebenseinkommen 
die Ausbildungsaufwendungen und jene Einkommen, die auch ohne 
Ausbildung entstehen würden3, so erhält man als weiteren Indika-
tor das Nettolebenseinkommen. 

(e) Ähnlich wie bei der Berechnung der Verzinsung von Sachinvesti-
tionen wird versucht, Renditen von unterschiedlichen Bildungsin-
vestitionen anzugeben. Diese zinsen die Differenz der zu erwarten-
den diskontierten NettolebenseiIl1k:ommen und Ausbildungsaufwen-
dungen auf den Zeitpunkt vor Beginn der Investitionen so ab, daß 
der Kapitalwert Null wird. 

Bei der Quantifizierung der genannten Indikatoren zur "Rentabilität" 
der Bildungsinvestition wird zunächst deskriptiv-statistisch vorgegan-
gen, indem Erhebungsel'gebnisse des Mikrozensus 1976 nach den beruf-
lichen Ausbildungsgängen und den nach Altersklassen unterschiedenen 
monatlichen Nettoeinkommen tabelliert werden. Dal'aus werden sowohl 
die durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen als auch die ande-
ren Indikatoren berechnet. Dieses Vorgehen wird dann problematisch, 
wenn die entstehenden Einkommensunterschiede unterschiedlicher Aus-
bildung zugerechnet werden. Deswegen werden zur kritischen über-
prüfung des traditionellen empirischen Humankapitalansatzes in Form 
der "Verzinsung" von Ausbildungsinvestitionen4 multiple Dummy-
Regressionen verwendet, die auf analytisch-statistische Weise den Zu-
sammenhang zwischen Einkommen und Ausbildung anhand des glei-
chen Datenmaterials überprüfen sollen. 

3 Diese Größe des "natürlichen" Einkommens wird als Lebenseinkommen 
eines Volksschülers ohne praktische Berufsausbildung ermittelt. 

4 Einen Vergleich der empirischen und methodischen Grundlagen und der 
Ergebnisse geben über die verschiedenen amerikanischen Arbeiten zum Pro-
blem der Verzinsung der Ausbildung Campell, Jr. und Curtis. Vgl. CampeH, 
Jr., J. M., Curtis, T. D.: Graduate Education and Private Rate of Return: A 
Review of Theory and Empiricism, Economic Inquiry 1975, S. 99 ff. 
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2. Verwendete Daten 

Der empirischen Realisation der Aufgabenstellung und Konzeption 
sind durch die Datensituation in der Bundesrepublik Deutschland Gren-
zen gesetzt. Die vergleichsweise5 wenigen empirischen Untersuchungen 
in der Bundesrepublik Deutschland6 stützen sich auf Daten der amt-
lichen Statistik, deren Aktualität nicht mehr ausreichend gegeben ist 
und die sich in sachlicher Abgrenzung der Erhebungsmerkmale teil-
weise voneinander unterscheiden. Um die Ergebnisse zu aktualisieren, 
gründen sich diese Untersuchungen auf Erhebungsergebnisse des Mikro-
zensus 1976. Die tabellarische Aufbereitung nach Einkommensklassen 
und Einkommensbezieher erfolgte seitens des Statistischen Bundes-
amtes7 für folgende MerkmaleS: 

(a) Ausbildung (7 Kategorien), 

(b) Alter (Fünfjahresgruppen), 

(c) Geschlecht. 

Als Ausbildungskategorien, die sich auf die formale Berufsausbildung 
beschränken, werden einbezogen: 

5 Die Vielzahl von internationalen Untersuchungen auf dem Gebiet der 
"Ertrags- und Rentabilitätsmessung" von Ausbildungsinvestitionen ist über-
sichtsweise zu finden in: Psacharopoulos, G.: Returns to Education. An Inter-
national Comparison, Amsterdam/London/New York 1974. 

~ Es seien angeführt: Schmidt, K. B. (unter Mitarbeit von Baumgarten) : 
Berufliche Ausbildung und Einkommen, in: ütt, A. E. (Hrsg.): Theoretische 
und empirische Beiträge zur Wirtschaftsforschung, Institut für angewandte 
Wirtschaftsforschung, Schriftenreihe, Bd. 7, Tübingen 1967, S.154 ff; Brink-
mann, G.: Berufsausbildung und Arbeitseinkommen, Berlin 1967; KuHmer, 
H., Krug, W.: :Quantitative Beziehungen zwischen beruflicher Ausbildung 
und Nettoeinkommen der ausgebildeten Personen, Wirtschaft und Statistik 
1967, S. 572 ff.; Krug, W.: Höheres Einkommen durch qualifizierte Ausbildung? 
Ein statistischer Beitrag, in: Trierer Beiträge aus Forschung und Lehre an 
der Universität Trier, Praxis im Studium, Sonderheft 1, 1977, S.35 ff; Pfaff, 
M., Fuchs, G., Kohler, R.: Alternative Konzepte zur Akademikersteuer, 
Zeitschrift für Wirtschaft und Sozialwissenschaften 2 (1978), S. 181 ff; sowie 
Helberger, C.: Bildung und Einkommensverteilung, Habilitationsschrift 
Frankfurt a. M. 1978 (bisher unveröffentlicht). 

7 Es handelt sich um das monatliche Nettoeinkommen der Erwerbstätigen 
(ohne Selbständige in der Landwirtschaft), das in 15 Größenklassen unter-
schiedlicher Breite erhoben wird. Es wird aufgrund der Ergebnisse der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1973 der amtlichen Statistik für ver-
tretbar gehalten, die offene Flügelklasse von ,,3500 und mehr" mit Hilfe 
der splineinterpolierten Einkommensverläufe bei 10 000 DM zu schließen. 

S Der Verfasser ist dem Statistischen Bundesamt für Aufbereitung und 
überlassung der Daten zu Dank verpflichtet. Der Mikrozensus-Auswahlsatz 
von 1 % erlaubt größtenteils eine solche Tiefengliederung, da erst bei einer 
Tabellenfeldbesetzung von (hochgerechnet) weniger als 5 000 Einheiten (Per-
sonen) ein relativer Standardfehler für alle Merkmalsgruppen auftritt, der 
über ± 20 ij/o hinausgeht. Vgl. dazu die Fehlerrechnung des Statistischen 
Bundesamtes zur 1 %-Mikrozensusstichprobe in Fachserie I, Reihe 4.1, 1977, 
S.12 ff. 

2* 
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Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwertiger Berufs-
fachschulabschluß oder berufliches Praktikum (L) 

Fachschul-, Techniker- oder Meisterabschluß (F) 

Fachhochschulabschluß (einschl. Ingenieurschulabschluß) (FR) 
Hochschulabschluß (R) 
Keine berufliche Ausbildung (K) 

Für die Abschlüsse (L) und (F) werden unterschiedliche allgemein-
bildende Ausbildungswege hinsichtlich des Einkommens 'Und der Kosten 
untersucht, nämlich: 

Vor.ksschule (V) 

Realschule, Fachhochschulreife (R) 

Abitur (A). 

Es werden als Ergebnis des Mikrozensus 1976 (vgl. Tab. 1) 14771 
Mio. (9 240 Mio.) Erwerbstätige männlichen (weiblichen) Geschlechts in 
die Untersuchung einbezogen, wobei 75 % (730/0) Volksschul- und 150/0 
(210/0) Realschulabschluß besitzen und 10 % (60/0) das Abitur gemacht 
haben. Im Hinblick auf die Berufsausbildung haben darunter etwa 8,4 
Mio. (4,3 Mio.) eine praktische Berufsausbildung (L), die von 82 % (690/0) 
der Erwerbstätigen nach der Volksschule, von 16 % (290/0) nach der 
Realschule und von 2 Ofo (2 0/0) nach dem Abitur begonnen wird. Von den 
Erwerbstätigen besitzen außerdem 1,3 Mio. (0,2 Mio.) einen Fachschul-, 
Techni'ker- ,oder Meisterabschluß mit unterschiedlicher Vorbildung: 
640/0 (32 '0/0) kommen von der Volksschule, 27 fJ/o (530/0) von der Real-
schule und 9 % (150/0) vom Gymnasium. Von den einbezogenen 453000 
(82 000) Erwerbstätigen mit Fachhochschulabschluß haben 58 % (62 0/0) 
das Abitur, von 814000 (387000) erwerbstätigen Hochschulabsolventen 
besitzen 95 Ofo (88 Ofo) das Abitur. 

11. Durchschnittliches Monats- und Lebenseinkommen von 
Erwerbstätigen mit unterschiedlicher beruflicher Ausbildung 

1. Berechnungsverfahren 

Die Berechnung des Durchschnittseinkommen x der Erwerbstätigen 
mit bestimmter Berufsausbildung erfolgt über die Fünfjahresalters-
gruppen aus den nach Einkommensgrößenklassen ausgewiesenen Häufig-
keiten durch eine Approximation der Einkommensverteilung mittels 
einer kubischen rationalen Splinefunktion9• Wird die Splinefunktion mit 
s (x), die Untergrenze der niedrigsten Einkommensklasse mit a, die 

11 Zum Verfahren der Splineapproximation der Einkommensverteilung vgl. 
Krug, W.: Anwendung von Splinefunktionen zur Darstellung der personellen 
Einkommensverteilung, Allgemeines Statistisches Archiv 61 (1977), S. 227 ff. 
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22 WalterKrug 

Obergrenze der höchsten mit b, so ergibt sich das Durchschnittsein-
kommen wie folgt: 

h 
(1) X = f x· s (x) dx 

a 

Die Schätzung des Lebenseinkommens für Erwerbstätige, die nach 
abgeschlossener Ausbildung im Laufe ihres Lebens Einkommen bezie-
hen, erfolgt aus den Querschnittsdaten des Mikrozensus nach: 

" " (2) L: Y t = L: Xt . Pt . qt 
t=m+1 f=m+l 

Es bezeichnen: 

Y t Zu erwartendes Einkommen einer Person im Alter von t Jahren 
Xt Durchschnittliches Einkommen einer Person im Alter von t Jahren 
Pt Wahrscheinlichkeit, daß eine Person im Alter von 15 Jahren das 

Alter von t Jahren überlebtl0 

qt Wahrsch'einlichkeit im Alter von t Jahren erwerbstätig zu sein l1 

m Alter bei Beendigung der Ausbildung 
n Ende der Erwerbstätigkeit12 

Bei der Umwandlung von "Querschnittsdaten" in "Längsschnitts-
daten" werden Personen, die zum Zeitpunkt der Erhebung 1976 tO 
(= m + 1) Jahre alt sind, zu einer (fiktiven) Kohorte zusammengefaßt, 
die fiktiv über den Zeitraum (to, ... , n) beobachtet werden und die 
Kohorten-Einkommen beziehen. Diese Annahme erscheint nur sinnvoll, 
wenn vom wirtschaftlichen Wachstum abgesehen und von konstanten 
Einkommensrelationen ausgegangen wird. Hinsichtlich des Zeitpunktes 
des Eintritts der abgeschlossenen Ausbildung und dem eventuellen Ein-
tritt ins Erwerbsleben ist die durchschnittliche Dauer der einzelnen 
Ausbildungsgänge zugrundezulegen13• 

10 Zur Ermittlung der entsprechenden überlebenswahrscheinlichkeit dient 
die Sterbetafel von 1974/76. Vgl. Statistisches Bundesamt. Bevölkerung und 
Kultur, Fachserie I1Reihe 2 1976, S. 69. 

11 Für die entsprechenden Erwerbswahrscheinlichkeiten werden die alters-
spezifischen Erwerbstätigkeitsquoten (nicht Erwerbsquoten) für das Jahr 
1976 berechnet. Vgl. Statistisches Jahrbuch der BRD 1977 (S. 97) und 1978 
(S.59). 

12 Das Ende der Erwerbstätigkeit wird bei Männern mit 65 Jahren, bei 
Frauen mit '60 Jahren angenommen. 

13 Geht man vom Abschluß eines Volksschülers ohne praktische Berufs-
ausbildung von 15 Jahren aus, so wird die mittlere Ausbildungsdauer für 
die einzelnen Abschlüsse wie folgt geschätzt: Für Realschulabschluß und 
Abitur ohne praktische Berufsausbildung wird eine Dauer von 1 bzw. 5 
Jahren unterstellt. In bezug auf Lehre/Anlernzeit usw. (L) gilt: 

bei Volksschulabschluß 3 Jahre 
bei Realschulabschluß 4 Jahre 
bei Abitur 7 Jahre 
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2. Zunahme der Einkommen mit der Qualifikation der allgemeinen und 
beruflichen Ausbildung der Erwerbstätigen 

23 

Die Berechnungsergebnisse (vgl. Tab. 2) zeigen, daß das durchschnitt-
liche monatliche Nettoeinkommen der männlichen Erwerbstätigen mit 
zunehmender Qualifikation der Berufsausbildung wächst, wobei die Art 
des allgemeinbildenden Abschlusses eine wichtige Rolle spielt. 

Männliche Erwerbstätige mit praktischer Berufsausbildung verdienen 
1976 im Durchschnitt netto DM 1 606 im Monat, jene mit Fachschul-, 
Techniker- und Meisterabschluß monatlich DM 2329 netto; das durch-
schnittliche monatliche Nettoeinkommen steigt bei den Fachhochschülern, 
die zum überwiegenden Teil Ingenieurschulabsolventen umfassen14, auf 
DM3 247 und bei Hochschulabsolventen auf DM 3 841. Werden die durch-
schnittlichen Nettoeinkommen der Einkommensbezieher mit bestimmter 
Berufsausbildung auf jene mit lediglich Volksschulabschluß bezogen, so 
zeigt sich folgende prozentuale Zunahme bei den einzelnen Kategorien 
der Berufsausbildung: Das Einkommen bei praktischer Berufsausbil-
dung liegt um 31 %, bei Fachschul-, Techniker -und Meisterabschluß um 
90 % über jenem dieser Grundausbildung; es steigt bei Ingenieurschul-
ausbildung und Hochschulabschluß auf das 2,7- bzw. 3,1-fache. 

Für die Einkommenssteigerung ist bei der praktischen Berufsausbil-
dung der al1gemeinbildende Abschluß von großer Bedeutung: Liegt das 
monatliche Nettoeinkommen bei Volksschulabschluß um 7 % unter dem 
Durchschnitt dieser Kategorie, so steigt es bei Realschulabschluß um 
13010, bei Abitur um 72 Ofo über den Durchschnitt. Auch bei der Fach-
schul-, Techniker- und Meisterausbildung wächst das monatliche Netto-
einkommen mit zunehmender Qualifikation der Vorbildung in ähnlicher 
Weise. Abitur als allgemeinbildender Abschluß zahlt sich sowohl bei 

Hinsichtlich der Fachschul-, Meister- und Technikerausbildung (F) werden 
folgende mittlere Ausbildungszeiten zugrundegelegt: 

bei Volksschulabschluß 5 Jahre 
bei Realschulabschluß 6 Jahre 
bei Abitur 9 Jahre 

Die Fachhochschulausbildung (FH) erfordert nach dem 15. Lebensjahr eine 
Ausbildungsdauer von 8 Jahren, die Hochschulausbildung (H) von durch-
schnittlich 10 Jahren (Männer) bzw. 9 Jahren (Frauen). Die Schätzungen 
sind aufgrund folgender Quellen vorgenommen worden: BMBW und StBA 
(Hrsg.): Berufliche Aus- und Fortbildung, Stuttgart und Mainz 1976; StBA: 
Berufliches Schulwesen: Fachserie 11, Reihe 4/1, 1976. 

14 Aufgrund der Durchschnittsbildung des Nettoeinkommens über alle Al-
tersklassen (nach Beendigung des Ausbildungsabschlusses) ist 1976 noch nicht 
damit zu rechnen, daß jene relativ wenigen Absolventen ins Gewicht fallen, 
die einen anderen gleichartigen Abschluß als jenen von Ingenieurschulen 
besitzen. Vielmehr werden unter den 40- bis 60jährigen Einkommensbeziehern 
viele Absolventen höherer Fachschulen sein, die rückwirkend eine Graduie-
rung nachweisen können. 
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der praktischen Berufsausbildung als auch bei der Fachschul-, Tech-
niker- und Meisterausbildung aus: Das monatliche Nettoeinkommen der 
Erwerbstätigen beträgt jeweils das 2,3-fache des Volksschulabschlusses. 

Aufgrund der längeren Ausbildungsdauer steigen die Lebenseinkom-
men der Männer mit zunehmender beruflicher Qualifikation nicht so 
stark an wie die monatlichen Nettoeinkommen (vgl. Tab. 2 und Abb. 1). 
Hat unter den Annahmen des Berechnungsverfahrens der männliche 
Erwerbstätige mit lediglich Volksschul ab schluß ein Lebenseinkommen 
von DM 571 000 zu erwarten, so beträgt die höchste Lebenseinkommens-
erwartung - das ist jene der Akademiker - etwa das 2,8-fache. Auch 
bei der praktischen Berufsausbildung und der Fachschul-, Techniker-
und Meister-Ausbildung zahlt sich der qualifizierte allgemeinbildende 
Abschluß in Form höherer Lebenseinkommen aus. Bei diesem Indikator 
zeigt sich immer noch wie im monatlichen Nettoeinkommen, daß der 
qualifizierte allgemeinbildende Abschluß für die Einkommenserwartun-
gen teilweise von größerer Bedeutung ist als die berufliche Ausbildung 
selbst: Abiturienten haben sowohl bei praktischer Berufsausbildung als 
auch bei Fachschul-, Techniker- und Meisterabschluß das zweifache des 
Basislebenseinkommens (nur Volksschule) zu erwarten. 

Ein Vergleich der beiden Indikatoren für die Erwerbstätigen männ-
lichen und weiblichen Geschlechts zeigt beim Nettoeinkommen, das für 
qualifizierte Ausbildung um mehr als die Hälfte zu Ungunsten der 
Frauen differiert, eine ähnliche Struktur. Allerdings bleiben die rela-
tiven Einkommensunterschiede mit steigender Qualifikation der Aus-
bildung bei Frauen bescheidener als bei Männern. Hinsichtlich des 
Lebenseinkommens, das bei weiblichen Erwerbstätigen vor allem wegen 
der geringeren Erwerbsquote bis um das 4,3-fache (Fachhochschule) 
unter dem der männlichen liegt, zeigen sich im wesentlichen die analo-
gen qualifikationsabhängigen Veränderungen (mit Ausnahme des rela-
tiv niedrigen Lebenseinkommen der Fachhochschulabsolventen), wobei 
die relativen Unterschiede zum Basiseinkommen bei den Frauen wesent-
lich niedriger ausfallen als bei den männlichen Erwerbstätigen. 

III. Nettolebenseinkommen und Renditen der männlichen Erwerbs-
tätigen nach unterschiedlicher Ausbildung 

1. Modell 

Der Zuwachs an Lebenseinkommen (Nettolebenseinkommen), der sich 
bei einer bestimmten beruflichen Ausbildung ergibt, entspricht dem 
Lebenseinkommen, vermindert um die Ausbildungskosten und um das 
Einkommen, das auch ohne diese Ausbildung erzielt worden wäre 
("natürliches Einkommen"). Es soll also gelten: 
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Quantifizierung von Indikatoren 27 

n n n 
(3) ~ Y Lt = 1; Y t - ~ Y Ot + 

l=m+1 1=".+1 t=m+1 

Es bedeuten: 

Y t Nettoeinkommen der ausgebildeten Personen in der Periode t. 

Y Lt Zuwachs an Nettoeinkommen der ausgebildeten Personen in der 
Periode t. 

Y Ot Nettoeinkommen, das ohne berufliche Ausbildung und ohne weiter-
führenden allgemeinbildenden Schul abschluß in der Periode t ent-
stehen würde. 

K t Kosten in der Periode t, die den ausgebildeten Personen in Form 
von fiktiven Zinszahlungen während der Periode aufgrund der Aus-
bildungsinvestitionen entstehen. 

Die Ausbildungskosten Kt in Form der entgangenen Einkommen wer-
den wie folgt bestimmt: 

Das in der Periode t = 1, ... , n investierte Bildungskapital I a richtet 
sich nach den Aufwendungen je Ausbildungsjahr kt, nach der Höhe des 
Zinssatzes z, der bei alternativer Anlage am Kapitalmarkt angefallen 
wäre15, und nach der Ausbildungsdauer 

(4) 
m. 

la= ~ kt(l +z)t-l 
1=1 

Vora~esetzt, daß die laufenden Investitionsbeträge kt niemals klei-
ner als das "natürliche" Einkommen Y t sind, das während der Ausbil-
dungszeit verdient werden könnte (Opportunitätsprinzip), ergibt sich: 

(5) 
m 

la = ~ Y Ot (1 + z)t - 1 
1=1 

Es wird weiter davon ausgegangen, daß der Gesamtwert der Investi-
tionsausgaben in gleichbleibenden Jahresraten nachschüssig getilgt 
wird, wobei die Tilgungsrate a beträgt: 

(6) a = lal(n - m) 

Es wird also unterstellt, daß das erworbene Wissen einer Person im 
Laufe des Lebens an ökonomischem Wert verliert und nach der mitt-
leren Lebenserwartung den Wert Null annimmt. Die Zinszahlungen 
bzw. Kosten der ausgebildeten Personen errechnen sich dann mit: 

n " 
(7) ~ K t = ~ z[la - (1; - m - 1) a] 

t=nI+1 t=m+1 

I. Es werden alternative Zinssätze von 3 ~/& und 5 '% unterstellt. 
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28 Walter Krug 

Hinsichtlich des Renditenkalküls16 wird vom Investor in Human-
kapital erwartet, daß die Investition neben der Amortisierung eine posi-
tive Verzinsung des investierten Kapitals erbringt, d. h., daß die zu er-
wartenden diskontierten Erträge die diskontierten Aufwendungen über-
steigen. Die positive Verzinsung wird nach der Methode des internen 
Zinsfußes errechnet, für den der auf den Zeitpunkt unmittelbar vor 
Beginn der Investition bezogene Kapitalwert gleich Null ist. Wird der 
interne Zinsfuß mit p bezeichnet, so soll ogeltenl7 : 

(8) " L 
t=III+1 

Yt-YOt-Kt _ ~ k t (l+z)l-l =0 
(1 + p)1 H (1 + p)1 

Zur ,alternativen Erfassung der Ausbildungskosten ist folgendes zu 
vermerken: Im obigen Modell wird das Opportunitätsprinzip in der 
Weise angewandt, daß als Kosten einer Ausbildung das entgangene Ein-
kommen zugrunde gelegt wird, das mit lediglich Volksschulabschluß 
während der Zeit der weiteren Ausbildung verdient worden wäre 
("natürliches Einkommen"). Eine alternative Ausbildungskostenerfas-
sung geht nicht vom "natürlichen" Einkommen aus, sondern es ist als 
Einkommensentgang einer Ausbildung dasjenige Einkommen anzuset-
zen, das mit dem jeweils unmittelbar zuvor erzielten Schul- und Berufs-
abschluß hätte verdient werden könnenl8 • Abgesehen davon, daß das 
Opportunitätsprinzip immer eine Fiktion bleibt und sich für die eine 
oder andere Unterstellung gute Gründe angeben lassen, befriedigen die 
empirischen Ergebnisse des alternativen Vorschlags im Rahmen dieser 
Untersuchung nichtl9 • 

2. Ergebnisse 

Bei der Interpretation der Quantifizierungsergebnisse zu den Indika-
toren Nettolebenseinkommen und Rendite (vgl. Tab. 3) sind die ein-
schränkenden Modellannahmen, insbesondere in bezug auf die Aus-

16 Prinzipielle Einwände gegen die Berechnung von Ausbildungsrenditen 
finden, sich bei Eckhaus, R. S., Safty, A. E., Norman, V. D.: An Appraisal 
of the Calculations of Rate of Return to Higher Education, in: Gordon, S. 
(Hrsg.): Higher Education and the Labour Market, New York u. a. 1974, 
S. 333 ff; sowie CampeU, Jr., J. M., Curtis, T. D., S. 105 f. 

17 Zur Berechnung des internen Zinsfußes wird die von Schmidt-Baum-
garten abgeleitete Näherungsformel verwendet. Vgl. Schmidt" K. D., S. 182. 

18 Am Beispiel eines Hochschulstudiums sind nach diesem Vorgehen die 
Kosten wie folgt zu erfassen: Für den Volksschüler, der den Realschulab-
schluß anstrebt, wird für 1 Jahr das entgangene Einkommen eines Volks-
schülers angesetzt. Wird danach das Abitur angestrebt, so kostet es 4 Jahre 
entgangenes Einkommen eines Realschulabsolventen. Bei anschließendem 
Eintritt in das Hochschulstudium sind dann noch 5 Jahre das Einkommen 
in Rechnung zu stellen, das er als Abiturient verdient hätte. 

19 Insbesondere die in Gleichung (3) enthaltenen Einkommen Y ol ändern 
sich bei dieser Alternative zum Teil so stark, daß negative Nettolebensein-
kommen und unplausible Renditen auftreten. 
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30 Wolter Krug 

bildungskosten und alternativen Zinssätze zu beachten20• Auch beim 
Nettolebenseinkommen spielt neben der Qualifikation der beruflichen 
Ausbildung die Vorbildung eine wichtige Rolle21 • Trotz hoher Ausbil-
dungsinvestitionen ist der Indikator bei Hochschul- und Fachhochschul-
absolventen mit Abstand am höchsten. Hinsichtlich der praktischen Be-
rufs- und der Fachschul-, Techniker- und Meisterausbildung ist der all-
gemeinbiLdende Schulabschluß bedeutsamer: Es erreichen Abiturienten 
mit Lehre sogar ein höheres Nettolebenseinkommen als jene mit Fach-
schulabschluß. Stellt dagegen der Volksschulabschluß den Einstieg in 
eine weitere Berufsausbildung dar, so ist eine qualifizierte Berufsaus-
bildung notwendig, um das Nettolebenseinkommen zu erhöhen: 

Erwerbstätige, die einen von der Volksschule ausgehenden Fachschul-
abschluß besitzen, verdienen das 3,8-fache Nettolebenseinkommen eines 
Erwerbstätigen mit praktischer Berufsausbildung bei gleicher Vorbil-
dung. 

Da der interne Zinsfuß jene Größe ist, die die Differenz aus diskon-
tierten Nettolebenseinkommen und diskontierten Bildungsinvestitionen 
Null werden läßt, besitzen die Ausbildungsaufwendungen bei diesem 
Indikator ein größeres Gewicht als beim Nettolebenseinkommen. Die 
Ergebnisse sind somit abhängig von dem der Kostenschätzung zu-
grundeliegenden Opportunitätsprinzip und der darin eingehenden An-
nahmen über die durchschnittliche Dauer des jeweiligen Ausbildungs-
weges. Somit zeigt sich bei der aufwandsintensiven Ausbildung der 
Abiturienten mit Fachschul-, Meister -und Technikerabschluß eine rela-
tiv zu anderen Ausbildungsgängen niedrige Rendite, die mit 14 {J/o jener 
entspricht, die männliche Erwerbstätige mit Volksschul abschluß und 
anschließender praktischer Berufsausbildung erzielen. Mit nur 4 1J/0 des 
Nettolebenseinkommens haben die Realschulabsolventen, die eine prak-
tische Berufsausbildung abschließen, eine relativ niedrige Bildungs-
investition, so daß ihre Ausbildungsrendite mit 26 (J/o am höchsten liegt. 
Aber auch die Fachschulabsolventen weisen eine beachtliche Verzinsung 
der Ausbildung von 21 % auf, die aufgrund der geringeren Ausbil-
dungskosten die der Hochschulausbildung (20 (J/o) etwas übertrifft. Ins-
gesamt gesehen erreicht die qualifizierte Ausbildung im Rahmen dieses 
Modells Renditesätze von einer Höhe, die selten bei alternativen In-
vestitionsgelegenheiten zu finden sein werden. 

20 Aufgrund dieser Restriktionen werden diese Indikatoren nur hin-
sichtlich der männlichen Erwerbstätigen quantifiziert. 

21 In der folgenden Interpretation wird von einem Marktzins von 5 '% aus-
gegangen. 
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Quantifizierung von Indikatoren 

IV. Empirische Oberprüfung der Beziehungen 
zwischen Einkommen und Ausbildung 

1. Multiples Regressionsmodell mit Dummy-Variablen 

31 

Streng genommen handelt es sich bisher um Berechnungen, die zwar 
quantitative Aussagen über Erwerbstätige im Jahre 1976 nach bestimm-
ten Ausbildungsgängen und die ihnen zugeordneten Einkommens-
größenklassen ermöglichen, aber nicht ohne weiteres erlauben, die Ein-
kommensdifferenzen den unterschiedlichen Ausbildungsgängen zuzu-
rechnen. Durch Überprüfen der Beziehung zwischen Ausbildung und 
Einkommen mit Hilfe der multiplen Regression soll diese analytische 
Lücke geschlossen werden. Wird das klassische lineare Regressions-
modell auf qualitative Variable übertragen, so erhält man für s (s> 1) 
Variablen mit ki Ausprägungen folgendes Regressionsmode1l22 : 

(9) Y=Xß+U 

wobei X eine (N, K) Matrix ist mit den Elementen 

11 falls für die j-te Beobachtung die Merkmalsausprägung, 
Xi! die der Spalte l entspricht, beobachtet wurde 

o sonst 
N Zahl der Beobachtungen und 

s 
K 1 + 1: k i 

i=l 
E {l,2, ... ,K} 

und Yj ein N-Spaltenvektor als Vektor der abhängigen Variablen 
ist mit 

11 falls die j-te Merkmalsausprägung (Einkommensklasse) 
Yj vorliegt 

o sonst 
E {1,2, ... ,r} 

r Anzahl der Alternativen der abhängigen Variablen 

Weiter bezeichnen: 

ß als' K-Spaltenvektor den Parametervektor 
U als N-Spaltenvektor den Vektor der Störvariablen 

Für die Störvariable U soll gelten: 

E(U) = 0 
E (U U') = 0 2 I, worin 
I die (N, N)-Einheitsmatrix und 0 2 eine nicht negative Konstante ist 

22 Zur ausführlichen Darstellung des Modells und seiner statistischen 
Eigenschaften vgl. Krug, W.: Lineare und nicht-lineare Regressionen zur per-
sonellen Einkommensverteilung, Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta-
tistik (erscheint demnächst). 
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32 Walter Krug 

Die Beobachtungsmatrix X setzt sich aus zwei unabhängigen Varia-
blen "Ausbildung" (mit den Ausprägungen V, VL, RL, AL, RF, AF, FR, 
R)23 und "Alter" (in 5-Jahresgruppen) der Erwerbstähgen zusammen. 
Der N-Spaltenvektor Y enthält die abhängige Variable "Nettoein-
kommen" in vier Nettoeinkommensklassen aufgeteilt24• Für jede dieser 
Einkommensklassen wird eine Regressionsbeziehung mit Hilfe der 
Dummy-Variablen-Technik gerechnet. Die Schätzung der Regressions-
parameter erfolgt über die KQ-Methode25 bei Lösung des Systems der 
Normalgleichungen: 

(10) 

durch: 

(11) 

X'X(J =X'y 

(J = (X' X) - 1 X' Y 

Wegen der Null-Eins-Variablen besitzt die Beobachtungsmatrix X 
linear abhängige Spalten (Multikollinearität), was eine singuläre Kreuz-
produktmatrix X' X zur Folge hat, so daß sich zunächst keine ein-
deutigen Schätzwerte für (J aus (11) ergeben würden. Die Lösung des 
Multikollinearitätsproblems erfolgt der Einfachheit halber nach dem 
Konzept der A-Priori-Restriktion26, indem man so vielen Parametern 
den Wert Null zuweist, wie der Spaltenrang der Matrix X von der An-
zahl der Spalten von X (= Zahl der Ausprägungen der unabhängigen 
Variablen) differiert. 

Die ermittelten Regressionskoeffizienten sind also nur im Vergleich zu 
den übrigen Parametern erwartungstreue Schätzungen, falls die von 
der Nullrestriktion betroffene Gruppe im Vergleich zu den anderen 
tatsächlich der Standardgruppe entspricht. Als Standardgruppe wird 
jene Gruppe gewählt, die die höchsten Ausbildungserträge erwarten 
läßt: Personen männlichen Geschlechts im Alter von 40 bis unter 45 
Jahren mit Hochschulabschluß. 

23 Zur Bedeutung der Abkürzungen sei auf die Fußnoten a) und c) von 
Tab. 1 verwiesen. 

24 Die Einkommenskategorien sind: 
untere Einkommensklasse: bis unter 800 DM 
mittlere Einkommensklasse: 800 bis unter 1600 DM 
gehobene Einkommensklasse: 1600 bis unter 2500 DM 
höhere Einkommensklasse: 2500 und mehr DM. 

25 Die beim Regressionsmodell mit qualitativen Variablen auftretende 
Heteroskedastizität wird nicht durch die verallgemeinerte KQ-Methode (Ait-
ken-Schätzung) berücksichtigt. Es wird angenommen, daß die Effizienz der 
geschätzten Regressionsparameter nicht wes'entlich unter der Anwendung 
der einfachen Methode der kleinsten Quadrate leidet, da die Variation für 
das Auftreten der relativen Häufigkeiten der zu untersuchenden Merkmals-
ausprägungen nicht sehr groß ist. 

26 Vgl. z. B. Schneeweiß, H.: Ökonometrie, 3. Auflage, Würzburg/Wien 
1978, S.251. 
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Quantifizierung von Indikatoren 33 

Da das Regressionsmodell mit Dummy-Variablen eine lineare Wahr-
scheinlichkeitsfunktion repräsentiert27, erfahren die berechneten Para-
meter im Gegensatz zur Regression mit quantitativen Variablen fol-
gende Interpretation: 

(a) Die Regressionskoeffizienten bezeichnen die Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten der Ausprägungen der Variablen gegenüber der 
Standardgruppe der gleichen Varia:blen. Die Konstante bezeichnet 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Standardkombination 
gemeinsam für alle Variablen. 

(b) Differentielle Auftretenswahrscheinlichkeiten, die aus den Diffe-
renzen zwischen den Regressionskoeffizienten berechnet werden, 
geben die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten bestimmter Aus-
prägungen der Variablen gegenüber jeweils den anderen Ausprä-
gungen an. 

Außerdem ist für die Aufgabenstellung der Bestimmtheitskoeffi-
zient R~ von Interesse, der als Maß für die prozentuale Varianz auf-
klärung in der abhängigen Variablen zu interpretieren ist. Er faßt die 
kategorienspezifischen R; in einem mit der Varianz gewichteten Durch-
schnitt zusammen: 

, 
1; S~·R~ 

(12) i = 1 ' , Ra = --'-----=--,---
1; S~ 

;=1 ' 

Hierin bezeichnet S~ die Stichproben varianz der Beobachtungen der j-ten 

Kategorie der Einkommensklassen und das Bestimmtheitsmaß Ri gibt an, 
wieviel Prozent an Varianz für eine bestimmte Einkommensklasse j von dem 
einbezogenen unabhängigen Variablen erklärt wird28• 

Die Ergebnisse der Regressionsberechnungen29 sind in Tab. 4 ange-
geben. Die Güte der Schätzung der Regressionsparameter kann zunächst 
durch die Bestimmtheitskoeffizienten beschrieben werden. Hinsichtlich 
der kategorienspezifischen R; gilt: Die Varianz der unteren bzw. oberen 
Einkommensk1asse wird zu 31 % bzw. 22 % vom Regressionsansatz er-
klärt, während die der mittleren und gehobenen Einkommensklasse zu 

27 Vgl. Egle, F.: Regressionsschätzung mit qualitativen Variablen, Mittei-
lungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 8 (1975), S. 87 f. 

28 Zur Aussage und Berechnung der Bestimmtheitskoeffizienten bei Dummy-
Regressionen vgl. Andrews, F. M., Messenger, R. C.: Multivariate Nominal 
Scale Analysis, Michigan 1973, S. 33. 

29 Die Berechnungen wurden mit eigenen Programmen am Rechenzen-
trum der Universität Trier durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist der 
Verfasser Herrn Dr. Rehm zu Dank verpflichtet. 

3 Schriften d. Vereins f. Soclalpolltlk 113 
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34 WalterKrug 

je 13 Glo von den einbezogenen Regressionsvariablen bestimmt werden. 
Das durchschnittliche Bestimmtheitsmaß Ra beträgt 21 Ofo. Diese Ergeb-
nisse stellen in Anbetracht von Querschnittsdaten und großem Stich-
probenumfang30 einen relativ hohen erklärten Varianz anteil dar. 

Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Teststatistik ,auf Dummy-Regres-
sionen mit qualitativen abhängigen Variablen el1gibt sich zunächst die 
Schwiedgkeit, daß sich aufgrund der Heteroskedastizität der Stör-
variablen die Regressionskoeffizienten mit Hilfe der einfachen KQ-
Methode nur verzerrt schätzen lassen. Das gravierende Problem der 
Teststatistik besteht jedoch darin, daß die Regressionsparameter nicht 
notwendig normalverteilt sind, da die abhängige Variable nicht normal-
verteilt ist. Die Prüfgröße t der Regressionskoeffizienten 

(13) 

ist deswegen nicht notwendig normalverteilt. Wird ohne empirische 
überprüfung der Normalverteilungshypothese trotzdem mit Egle31 von 
der Voraussetzung ausgegangen, so ist die Prüfgröße t-verteilt mit 
N - K Freiheitsgraden. Fast alle Regressionsparameter der Tab. 4 sind 
dann auf dem 501o-Niveau gegenüber der Nullhypothese signifikant. 

2. Wahrscheinlichkeiten zwischen beruflicher Ausbildung 
und Einkommensklassen 

Die Beziehungen zwischen der beruflichen Ausbildung und den Ein-
kommensklassen, in die die Erwerbstätigen mit entsprechender Aus-
bildung fallen, läßt sich aufgrund des Ergebnisses der Regressionsbe-
rechnung in zweifacher Weise darstellen (vgl. Tab. 4 und Abb. 2): 

(a) Ausgehend von den Nettoeinkommensklassen zeigt sich, daß die 
Wahrscheinlichkeit, der höheren Einkommensklasse anzugehören, 
mit zunehmender Qualifikation der Ausbildung ste~gt. Ist sie noch 
bei Erwerbstätigen, die sich keiner praktischen Berufsausbildung 
bzw. einer Lehre unterzogen haben, um 26 °/0 bzw. 24 Glo geringer 
als die der Standardgruppe (männlicher Erwerbstätiger im Alter 

30 Wie Gollnick angibt, ist ein R2 = 0,074 bei einer Stichprobe der Größe 
nl = 150 ungefähr einem R2 = 0,63 bei einer Stichprobe der n2 = 15 gleich-
zusetzen. Vgl. Gollnick, H.: Einführung in die Ökonometrie, Stuttgart 1963, 
S.60. 

31 Nach Egle ist die Unterstellung der Normalverteilung nicht ganz un-
plausibel, da die geschätzten Regressionskoeffizienten hierbei im wesent-
lichen gewichtete Durchschnitte der beobachteten Werte der abhängigen 
Variablen sind und als solche dem zentralen Grenzwertsatz unterliegen. Vgl. 
Egle, F., S.87. 
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Tabelle 4 

Auftretenswahrscheinlichkeiten (Regressionskoeffizienten)a.) der beruflichen 
Ausbildungsarten in einzelnen Einkommensklassenb) 

Berechnungene) aufgrund des Mikrozensus 1976 

Monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen (in DM) 
Aus-

bildungd) 

\ 

250O unter 800 800- u.1600 1 600- u. 2 500 und mehr 

K I - 0,17915 0,25925 0,18252 0,25584 
L 0,06309 0,26551 - 0,09043 - 0,23817 
F 0,04445 0,04279 0,06461 - 0,15885 

FH 0,05997 - 0,04186 0,01346 - 0,03157 
Konstante - 0,02488* 0,35783 - 0,34599 - 0,32016 

a) In bezug auf die Standardgruppenkombination: Männliche Erwerbstätige im Alter 
von 40 --50 Jahren mit Hochschulabschluß. 

b) Siehe Fußnote b) der Tab. 1. 
C) Die Regressionskoeffizienten sind auf dem 5°lo-Niveau signifikant (* 12'I,-Niveau). 

Negatives Vorzeichen bedeutet eine gegenüber der Standardgruppe geringere Wahr-
scheinlichkeit. 

d) Siehe Fußnote c) der Tab 1. K = keine berufliche Ausbildung. 

von 40 - 45 Jahre mit Hochschulabschluß), so fallen die Wahrschein-
lichkeiten bezüglich dieses Einkommensniveaus auf 16 Ofo bzw. 3 Ofo 
bei Fachschul (einschließlich Techniker- und Meisterausbildung) -
bzw. Fachhochschulabschluß. Bei der unteren Einkommensgruppe 
dominiert mit 18 % die Wahrscheinlichkeit der Erwerbstätigen ohne 
praktische Berufsausbildung gegenüber der Standal'dgruppe wäh-
rend die Erwerbstätigen mit den qualifizierteren Abschlüssen mit 
relativ geringer und annähernd gleicher Wahrscheinlichkeit (im 
Vergleich zur Standardgruppe) in diese Einkommenskategorie fal-
len. Die mittlere Einkommensklasse wird von den gegenüber der 
Standardgruppe relativ hohen Wahrscheinlichkeiten der Erwerbs-
tätigen mit keiner praktischen Berufsausbildung und jener, die 
eine Lehre absolviert haben, bestimmt. Umgekehrt besitzen Er-
werbstätige mit gleicher Qualifikation eine kleinere Wahrschein-
lichkeit als die Standardgruppe, in die gehobene Einkommensklasse 
zu fallen. Bemerkenswert ist, daß bereits Erwerbstätige mit Fach-
schulabschluß eine etwas höhere Chance haben, gehobenes Ein-
kommen zu beziehen als die Standardgruppe. 

(b) In bezug auf die Abschlüsse der beruflichen Ausbildung, zeigt sich 
bei Erwerbstätigen mit praktischer Berufsausbildung die größte 
Wahrscheinlichkeit (27 %) gegenüber der Standardgruppe, in die 
mittlere Einkommensklasse zu fallen. Eine ähnliche Chance besteht 
aber ,auch:Eür die Erwerbstätigen, die sich nach allgemeinbildendem 
Abschluß keiner weiteren Berufsausbildung unterziehen, wenn-
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gleich diese eine weitaus größere Wahrscheinlichkeit (18 0/0) haben, 
der unteren Einkommensgruppe anzugehören als der erstgenannte 
Personenkreis. Fachschulabschluß unterscheidet sich -gegenüber der 
Standardgruppe bedeutsam eigentlich nur im oberen Einkommen, 
durch eine 18 ~/o geringere Wahrscheinlichkeit gegenüber der Stan-
dardgruppe. Die Wahrscheinlichkeit der Fachhochschulabsolventen, 
in bestimmte Einkommensklassen zu fallen, unterscheidet sich in 
geringem Maße von jenem der Standardgruppe. 

Bei der Analyse der differentiellen Auftretenswahrscheinlichkeiten, 
d. h. jener Wahrscheinlichkeitsdifferenzen zwischen zwei beruflichen 
Abschlüssen, in eine der vier Einkommenskategorien zu fallen, zeigen 
sich folgende ausgewählte Ergebnisse (vgl. Abb. 3): 

Die Wahrscheinlichkeiten der praktischen Berufsausbildung sind 
gegenüber den qualifizierten beruflichen Abschlüssen insbesondere in 
der mittleren Einkommensklasse ausgeprägt. In bezug auf die oberen 
Einkommen sind sie dagegen um mehr als 20 ~/o geringer als bei Hoch-
und Fachhochschulabschluß. Der Vergleich Fachschule-Hochschule zeigt, 
daß die Wahrscheinlichkeit der erstgenannten Ausbildung etwas größer 
ist, den ersten drei Einkommenskategorien anzugehören, während für 
die Zugehörigkeit zu den oberen Einkommensgruppen eine 15 010 gerin-
gere Chance gegenüber den Akademikern besteht. Das einkommens-
senkende Fehlen einer beruflichen Ausbildung wird wieder in den 
Wahrscheinlichkeiten zu den beiden niederen Einkommensgruppen beim 
Vergleich Fachschule / keine Ausbildung deutlich, wobei die Qualifika-
tion der Fachschule sich insbesondere in der gehobenen Einkommens-
kategorie zeigt. Ein interessantes Bild zeigen die Wahrscheinlichkeiten 
für die einzelnen Einkommensklassen bei Fachhochschule im Vergleich 
zur Hochschule. Während für die erstere die Wahrscheinlichkeiten in 
der untersten und gehobenen Einkommensklasse überwiegen, gilt für 
den Hochschulabschluß dieser Sachverhalt in der mittleren und oberen 
Einkommensklasse. 

V. Zusammenfassung 

Ausgehend von der Aufgabenstellung, Indikatoren, die als Entschei-
dungsgrundlage individueller Bildungspolitik dienen, empirisch für die 
Bundesrepublik Deutschland zu bestimmen, geht es zunächst um die 
Ermittlung jener Einkommen, die der Investor in verschiedenen For-
men der beruflichen Ausbildung alternativ erwarten kann. Um die Ein-
kommen als "Ertrag" den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zu-
rechnen zu können, werdenaufgrund der Querschnittsdaten des Mikro-
zensus 1976 Regressionsbeziehungen zwischen Einkommen und Aus-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



p 
(%

) 

30
 

2
0

 

10
 o 10
 

20
 

3
0

 

p 
(%

) 

A
bb

. 
3:

 
D

if
fe

re
nt

ie
ll

e 
A

uf
tr

et
en

sw
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
te

n 
zw

is
ch

en
 je

 z
w

ei
 A

bs
ch

lü
ss

en
 d

er
 b

er
uf

li
ch

en
 A

us
bi

ld
un

g 

L
/F

 
L

/F
H

 
L

/H
 

F
/H

 

I~
 

)
'
~
 

~
 

~
 

~f
 

?A
 

~
 

;4
 

~A
 

t!&
 

E 
c=

==
0?

'?/)=
 

.• "
."

.-
7 

E 
E 
~

E 
I 

E
in

ko
m

m
en

sk
la

ss
en

 (
E

) 

C
I 

0 
bi

s 
u

n
te

r 
80

0 
D

M
 

f§
ltI

 
8

0
0

 b
is

 u
n

te
r 

16
00

 D
M

 

i§
§

 1
6

0
0

 b
is

 u
n

te
r 

25
00

 D
M

 

1>
\:1

 25
00

 u
nd

 m
eh

r 
D

M
 

A
b

k
ü

rz
u

n
g

en
 s

ie
h

e 
T

ab
. 4

, 
F

u
ß

n
o

te
 d

).
 

F/
K

 
F

H
/H

 

E 
D

f=
l 

l7ß
I 

WB
 

) E
 

c.>
 

(X
l ~
 e. .....
 !!l :;;::
 2 O

Q
 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Quantifizierung von Indikatoren 39 

bildung aufgezeigt. Da das lineare Regressionsmodell mit Dummy-
Variablen eine lineare Wahrscheinlichkeitsfunktion darstellt, sind die 
Regressionsparameter als Wahrscheinlichkeiten zu interpretieren. Folgt 
man der Normalverteilungsvoraussetzung der Regressionskoeffizienten, 
so ergeben sich folgende auf dem 50f0-Niveau signifikante Ergebnisse: 

(a) In bezug auf die gewählte Standardgruppe (männliche Erwerbs-
tätige im Alter von 40 bis unter 45 Jahren mit Hochschulabschluß) 
sinken die Wahrscheinlichkeiten, nicht der oberen Einkommens-
gruppe anzugehören, mit steigender Qualifikation der Ausbildung 
der Erwerbstätigen. Andererseits nehmen dabei die Wahrschein-
lichkeiten ab, in die unterste Einkommenskategorie zu fallen. 

(b) Bei den mittleren und gehobenen Einkommensgruppen ist eben-
falls der Einfluß der Ausbildung aufgrund des Wertes der Konstan-
ten offensichtlich, jedoch quantitativ nicht so bedeutsam wie bei 
den beiden extremen Einkommensgruppen. Das Bestimmtheitsmaß 
zeigt auch für die Einkommensklassen 800- u. 1 600 DM und 1 600-
u. 2500 DM einen geringeren Anteil der erklärten Varianz als für 
die Einkommensgruppen unter 800 DM und 2 500 DM und mehr. 

(c) Bei fehlender Berufsausbildung nimmt die Wahrscheinlichkeit mit 
steigender Qualifikation der Vergleichsausbildung (alle anderen be-
ruflichen Ausbildungskategorien) zu, in die untere und mittlere 
Einkommenskategorie zu fallen bzw. jene ab, gehobene und höhere 
Einkommen zu beziehen. In abgeschwächter Form (d. h. größere 
Bedeutung der mittleren Einkommen und geringere der unteren) 
gilt dieser Tatbestand auch für die praktische Berufsausbildung. 

Die analytisch mit Einschränkung32 überprüfte Beziehung zwischen 
den Ausbildungsgängen und dem Nettoeinkommen der Erwerbstätigen 
ermöglicht es, vier Indikatoren der "Rentabilität" der Ausbildung zu 
quantifizieren, die sich dieses Zusammenhangs bedienen. Während die 
Berechnung des durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommens wenig 
Restriktionen unterworfen ist, nehmen die Voraussetzungen in der 
Reihenfolge Lebenseinkommen, Nettolebenseinkommen, Rendite zu, so 
daß die quantitativen Ergebnisse nicht zu interpretieren sind, ohne die 
Modellvoraussetzungen heranzuziehen. Ein bestimmtes Niveau der In-
dikatoren ist zu erreichen durch einen qualifizierten allgemeinbildenden 
Abschluß mit anschließender beruflicher Ausbildung, die nicht unbedingt 
besonders qualifiziert zu sein braucht, oder durch einen nicht sonderlich 
hohen allgemeinbildenden Abschluß mit höherer Qualifikation der be-
ruflichen Ausbildung. Das höchste Niveau dieser Indikatoren wird bei 

32 Vgl. z. B. Normalverteilungsvoraussetzungen beim t-Test auf Signifi-
kanz der Parameter. 
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hoher Qualifikation sowohl der schulischen als auch der beruflichen 
Ausbildung erreicht. Dagegen haben günstige Rendite alle männlichen 
Einkommensbezieher mit solchen beruflichen Abschlüssen zu erwarten, 
bei denen die Ausbildungskosten im Vergleich zum Nettolebenseinkom-
men gering sind. Das gilt insbesondere für die praktische Berufsaus-
bildung und Fachschulausbildung, sofern sie im Anschluß an einen 
Realschulabschluß stattfindet, und für die Absolventen von Fachhoch-
schulen (überwiegend Ingenieurschulen). 

Welcher der vier Indikatoren für eine individuelle Bildungspolitik 
das häufigste Entscheidungskriterium darstellt, läßt sich nur vermuten, 
so daß empirische Untersuchungen zu dieser Frage dringend zu fordern 
sind. Plausibel erscheint es, daß die Berücksichtigung der Kosten eine 
geringere Rolle spielen wil'd als beim Renditenkalkül, da der konsum-
tive Aspekt der Ausbildung (in Form von anspruchsvoller Freizeitge-
staltung, genußreichem Lernen usw.) insbesondere bei qualifizierterer 
beruflicher Ausbildung stärker zum Tragen kommen wird. 

Summary 

In order to determine and compare different indicators of rates 
of return on alternative types of education, regressions are estimated 
based on micro-census data of income and alternative types of edu-
ration for the year 1976. As the applied regression models, built up 
with dummy variables, represent a linear probability function the 
coefficients of regression are to be interpretated as probabilities. The 
results are: The influence of education is present in all income classes; 
it is quantitatively most meaningful in the highest and lowest income 
cIasses. With respect to the standard group, (which consists of a male 
employed person aged 40 to 45 years with an university degree) the 
probabilities become lower that the educated male person does not 
belong to the high income cIasses with growing qualification of edu-
cation. On the other side the probabilities are low that he would be 
found in the low income cIass. 

The analytically tested relation between income and education enab-
les us to quantify four indicators of return "on investment" of edu-
cation: monthly income, lifetime income, net lifetime income, rate of 
return for different educational steps. The highest amount of the first 
mentioned three indicators is gained with high general and vocational 
education whereas the best rate of return could beexpected where the 
cost of education in comparison to the net life income is low. 
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Zur Theorie unternehmensfinanzierter Investitionen 
in die Berufsbildung* 

Von Dieter Sadowski, Bonn 

Einleitung 

Es ist die Ironie mal'ktwirtschaftlicher Logik, daß eben die Unter-
nehmen, welche die Qualifizierung ihrer Belegschaft für eine ihnen 
originäre Aufgabe halten und sie im eigenen langfristigen Interesse 
pflegen wollen, Bildungsentscheidungen besonders sorgfältig nach ihren 
finanzwirtschaftlichen Konsequenzen für das Unternehmen prüfen, so-
lange relative Unwirtschaftlichkeit zum Ausscheiden aus dem Markt 
führt. Ein restriktives Bildungsengagement - das als verbandspoli-
tische Haltung durchaus als "Obstruktion"l betrachtet werden mag -
kann dem einzelnen Unternehmen einer insoweit unregulierten Wett-
bewerbswirtschaft, wer immer seine Entscheidungsträger sein mögen, 
nur dann vorgeworfen werden, wenn damit "wirtschaftliche" Zielset-
zungen verletzt werden. Albach2 deutet die Sensitivität der Vorteilhaf-
tigkeit von Ausbildungsinvestitionen gegenüber unterschiedlichen be-
triebswirtschaftlichen Rentabilitätsdefinitionen an, die sich im wesent-
lichen nach dem Bezugspunkt "Wirtschaftlichkeit pro Ausgebildeten bzw. 
Gesamtbudget" und nach der Amortisationsperiode, "Ausbildungszeit 
oder Betriebszugehörigkeit", unterscheiden, aber genauere Aussagen 
fehlen. So kommen Ackermann und Maier3 in ihrem übersichts artikel zu 
dem Schluß, daß die investitionstheoretische Analyse einzelbetrieblicher 
Ausbildungsentscheidungen noch nicht weit genug gediehen sei, um in 
der Anlehnung an traditionelle Sachinvestitionsmodelle oder auf der 

* Ausgearbeitetes Manuskript des Vortrags vor dem Ausschuß Bildungs-
ökonomie in Hamburg, 29.9. 1978. 

1 Edding, F.: über die Zukunft des Dualen Systems der beruflichen Bil-
dung (Orig. 1975), abgedruckt in: Voigt, W. (Hrsg.): Berufliche Bildung, Be-
rufsbildungspolitik, Berufsschullehrerausbildung, Berlin 1977, S. 212 - 216, 
hier S.213. 

2 A~bach, H.: Zielkonflikte zwischen einzelwirtschaftlichen Entscheidungen 
und gesamtwirtschaftlichen (-gesells'chaftlichen) Erfordernissen im Bildungs-
system, in: Soziale Probleme der modernen Industriegesellschaft. Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, NF Bd.92, S. 731 -757. 

3 Ackermann, K. F., Maier, K. D.: Stand und Entwicklungstendenzen der 
investitionstheoretischen Analyse einzelbetrieblicher Ausbildungsentschei-
dungen, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 28 (1976), S. 309 - 333. 
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Grundlage des mikro ökonomischen Humankapitalkonzeptes oder des 
Human Resource Accounting praktische Entscheidungshilfen geben zu 
können. Zweifellos beherrscht ein Ansatz, nämlich Gary Beckers4 Ana-
lyse der Bedingungen für unternehmensfinanziertes "Training", die 
theoretische Diskussion. Er liegt auch den ökonomischen Untersuchun-
gen zur Berufsausbildung im Dualen System zugrundeS, das im folgen-
den Beitrag den konkreten Ausgangspunkt für eine Kritik an Beckers 
Interpretation von "firm specific human capital" bietet und am Ende 
auch den Prüfstein für einen modifizierten Ansatz zur Bestimmung 
der einzelwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit unternehmensfinanzierter 
Ausbildungsinvestitionen bilden wird. Die Konzentration auf die Ent-
scheidungseinheit "Unternehmen" sollte auch die Redeweisen von den 
"Bildungsinteressen der Privatwirtschaft"6 und der "Abstimmung von 
Bildungs- und Beschäftigungssystem" konkretisieren können. 

Das "Duale System" bezeichnet, wie die Arbeiten der Sachverständi-
genkommission "Kosten und Finanzierung der heruflichen Bildung" 
ausweisen, sehr heterogene Sachverhalte. Ein betriebliches Engage-
ment für die Berufsausbildung ist aber besonders erklärungsbedürf-
tig, sofern die berufliche Erstausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf 'allgemein verwendungsfähige und nicht ausbildungsbe-
triebsspezifische Qualifikationen erzeugt und wenn weder vertragliche 
Bindungen über die Ausbildungszeit hinaus noch Entschädigungszah-
lungen vom Ausgebildeten oder vom aufnehmenden Betrieb rechtlich 
möglich sind. In diesem Aufsatz wird die Hypothese aufgestellt und 
untersucht, daß auch dieser Teil des Dualen Systems der Berufsausbil-
dung als einzelwirtschaftlich funktional ,begründet werden mann. Dabei 
wird die Berufsausbildung als Maßnahme der Personalbeschaffung auf-
ge faßt, die letztlich dazu dient, ein akquisitorisches Potential auf einem 
Teilarbeitsmarkt zu schaffen. Die Attraktivität einer solchen Maßnahme 
des Nichtlohnwettbewerbs und die Gefährdung durch Fluktuation, also 
Marktreaktionen, bergen damit den Kern der einzelwirtschaftlichen 
Problematik von Ausbildungsentscheidungen. 

Wegen der Beschränkung der Argumentation auf die nettokostenver-
ursachende Berufsausbildung und deren einzelwirtschaftliche Rationali-
tät kannanhand dieses Beitrags keine gesamtwirtschaftliche oder ge-

4 Becker, G. S.: Human Capital, New York 1964,21975. 
5 Vgl. zuletzt: Weiermair, K.: Economic determinants of training and the 

debate over training policy options in West Germany, International Journal 
of Social Economics 4 (1977), s. 50 - 77; Bodenhöfer, H. J., ötsch, W.: Lehr-
lingskonzentration und Marktsteuerung der Berufsbildung, Wirtschaft und 
Gesellschaft 4 (1978), S. 27 - 43. 

6 Franzke, R.: Berufsausbildung und Arbeitsmarkt, MPI für Bildungs-
forschung, Studien und Berichte 39, Berlin 1978. 
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samtgesellschaftliche Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Dualen 
Systems erwartet werden. Wegen des fehlenden Maßstabs ist hier nicht 
zu prüfen, ob die Unterinvestitionstheorie der Berufsausbildung -
gleichviel ob sie deren Qualität oder das Ausbildungsvolumen meint -
gilt und ob die gestiegene Jugendarbeitslosigkeit Ausdruck einer "Krise 
der Berufsbildung" ist. 

Dieser Aufsatz ist folgendermaßen gegliedert: 

Zunächst werden verschiedene Operationalisierungen der Ziele be-
trieblicher Bildungsaktivitäten formuliert, ihre Verträglichkeit mit 
den Investitionen in das Duale System untersucht und die zentrale Be-
deutung des Zusammenhangs von Bildung und Fluktuation begründet. 
Da die Humankapitaltheorie von "Training" diesen Zusammenhang 
ebenfalls betont, wird sie im zweiten Abschnitt dargestellt, wobei die 
Stringenz ihrer Argumentation in Frage gezogen wird. Die Prüfung 
dieser Bedenken erfolgt hier nicht allgemein, sondern basiert auf ver-
haltenswissenschaftlichen, aber auch ökonomischen Arbeiten zur Eigen-
art und Schwierigkeit von Personalbeschaffungsentscheidungen. Diese 
im dritten Abschnitt verarbeiteten Ansätze deuten darauf hin, daß 
Arbeitsmärkte anders funktionieren, als es die traditionelle Human-
kapitaltheorie unterstellt. Im vierten Abschnitt wird dann die Kritik 
konstruktiv gewendet, indem ein kontrolltheoretisches Entscheidungs-
modell für die Bildungsbudgetplanung von Unternehmen formuliert 
und seine Lösung charakterisiert wird. 

I. Die Abhängigkeit ökonomischer Bildungstheorie 
von der Operationalisierung der Bildungsziele 

Wenn Unternehmen Auszubildende ausbilden, dann erhöhen sie die 
Qualifikation von Personen, die nicht ihrer Belegschaft angehören. Nur 
sofern eine mehr als zufällige Chance besteht, mit den Ausbildungs-
investitionen die Rentabilität zukünftiger Leistungserstellung zu er-
höhen, können sie von Unternehmen auf Wettbewerbsmärkten erwartet 
und gerechtfertigt werden. Im Prinzip erscheinen die folgenden Wir-
kungen einzelwirtschaftlicher Ausbildungsanstrengungen denkbar und 
als Ziele plausibel: 

(1) die für den am Ende der Ausbildungsphase vorgesehenen Fach-
arbeiternettobedarf nötige Personalreserve bereitzustellen; 

(2) die Arbeitsproduktivität der Auszubildenden zu steigern; 

(3) die mögliche und zu erwartende Arbeitsproduktivität der Auszubil-
denden festzustellen; 

(4) die Auszubildenden als zukünftige Facharbeiter für den Beitritt zum 
ausbildenden Unternehmen zu gewinnen. 
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Mit der Entscheidung für die Berufsausbildung können alle diese 
Ziele angestrebt werden. Ein begleitendes sozial- und ordnungspolitisch 
motiviertes Engagement der Unternehmen für vermehrte Investitionen 
kann, soweit es jeweils ihrer Arbeitsmarktreputation nützt, dem vier-
ten Ziele zugeordnet werden. Auch aus der verengten Perspektive nur 
eines der beteiligten Akteure ist somit die Vielzahl der in einer Kosten-
Nutzen-Analyse von Ausbildung zu berücksichtigenden Kriterien ein 
charakteristisches Problem. 

Die Unterziele sind unter realistischen Bedingungen weder völlig 
trennbar und unabhängig voneinander zu verfolgen, noch besitzen sie 
grundsätzlich ein gleiches Gewicht. Die Prioritätsunterschiede rühren 
aus der Allgemeinheit und aus der asymmetrischen Internalisierbarkeit 
der (positiven) externen Effekte der Bildung her. Diese beiden Thesen 
werden im folgenden kurz erläutert. 

Wenn nicht alle Kontrollen - der Wettbewerb um Auszubildende, 
die mangelnde Effizienz der so rekrutierten Facharbeiter oder staatliche 
Sanktionen bei Verletzung der Mindeststandards - versagen, ist die 
Berufsausbildung als Personalhortung oder Filter nicht ohne Produkti-
vitätssteigerung möglich. Ebenso wird das Ziel, aus den Lehrlingen 
qualifizierte Facharbeiter zu gewinnen, nie so ausschließlich verfolgt 
werden, daß die Unternehmung auch als ungeeignet beurteilte Absol-
venten in ein Beschäftigungsverhältnis übernähme. Dennoch sind die 
Zieloperationalisierungen so stark voneinander unterschieden, daß ihrer 
pointierten Verfolgung jeweils andere Alternativen, das heißt auch 
andere Gefährdungen und Konsequenzen, gegenüberstehen: 

der Vorhaltung jugendlicher Spezialisten die Pufferbildung durch 
universell einsetzbare Fachkräfte oder die Beschäftigung von Leih-
arbeitskräften; 

der Produktivitätserhöhung in einer umfangreichen Ausbildungs-
phase vor der Erwerbstätigkeit die "rekourante" Ausbildung, die 
Anpassung der organisatorischen Anforderungen oder die Einstel-
lung extern ausgebildeter Fachkräfte; 

- der Dauerbeobachtung die Prüfung während der Probezeit eines 
Arbeitsvertrages oder durch eignungsdiagnostische Tests; 

- dem Personal beschaffungs- und Motivationsinstrument "Bildung" 
erhöhter Lohn oder andere nicht-monetäre Stimulantien. 

Fallunterscheidungen legen sich aber auch deshalb nahe, weil die 
Unterziele funktional nicht gleichrangig sind. Pufferbildung, Produk-
tivitätserhöhung und Nutzung der gewonnenen Kenntnisse für die Per-
sonaleinsatzplanung können nur gelingen, wenn die Ausgebildeten sich 
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für das Verbleiben im Unternehmen entschieden haben, wenn die Be-
rufsbildung also ihre Beschaffungsaufgabe erfüllt. (Die Ablehnung be-
kannter, aber unfähiger Absolventen wird dabei vernachlässigt.) Die 
tendenziellen Unterschiede in der Internalisierbarkeit der Erträge von 
Bildungsinvestitionen vergröbernd, soll hier angenommen werden, daß 
unter realistischen, im einzelnen noch zu charakterisierenden Annah-
men für die Funktionsweise des Arbeitsmarktes Erträge nach der Be-
rufsausbildung bei Ausbildungsunternehmen nur insoweit anfallen, als 
diese das Angebot an Fachkräften verändert. Diese Erträge aus der Per-
sonalbeschaffungsfunktion schätzen also die einzelwirtschaftliche Ren-
tabilität der Berufsausbildung nach unten ab. Erst in einem zweiten 
Schritt sollen die an sich schwer zu internalisierenden Produktivitäts-
folgen von Ausbildung in das Kalkül einbezogen werden, um die Ge-
samterträge der Berufsausbildung genauer abzuschätzen und die einzel-
wirtschaftlichen Bedingungen der Erzeugung erhöhter Arbeitsqualifika-
tionen, die makroökonomisch und wachstumspolitisch bislang vorrangig 
betrachtet wurden, herauszuarbeiten. 

Während die Selektionsleistungen der Berufsbildung in der folgenden 
Analyse durch einfache Annahmen im Blick bleiben können, wird die 
Pufferfunktion der Berufsbildung, die nur im Hinblick auf die hier ver-
nachlässigten Einflüsse des Absatzmarktes verständlich sind, im folgen-
den nicht erfaßt. Das dürfte hinzunehmen sein, da die Pufferfunktion 
im Dualen System angesichts sich sichtlich verkürzender Konjunktur-
zyklen die Planung der Unternehmen wohl kaum beeinflußt. 

Des weiteren spricht auch ein methodischer Grund für die Vernach-
lässigung von Personalflußmodellen, der hier nur kurz angedeutet wird: 
Personalbestandsmodelle, die den Personalfluß der, in Klassen gleichen 
Qualifikationsniveaus oder gleicher Unternehmenszugehörigkeit geglie-
derten, Belegschaft im Zeitablauf erfassen und auch von Rekrutierungs-
oder Beförderungsentscheidungen abhängig machen können, beziehen 
sich zumeist auf Kopfzahlen und nur selten auf die Kosten personeller 
Entscheidungen7• Die Analyse von Marktstrukturen und der begrenzt 
substitutionale Charakter alternativer Rekrutierungsweisen treten da-
bei in den Hintergrund. Die unterschiedliche Methodik und Aussage-
fähigkeit von Manpower-Planungsansätzen und markttheoretischen Mo-
dellen haben also ihre Entsprechung in der einzel wirtschaftlichen Ana-
lyse. 

7 Vgl. die entsprechende übersicht bei Bartholomew, D. J.: Manpower 
planning literature: 8tatistical techniques of manpower analysis, Department 
of Employment Gazette, 1977, 8.1093 -1096; und Niehaus, R. J.: Computer-
assisted manpower models using goal programming, Office of Civilian Per-
sonnei, Navy Department, Washington D. C., Research Report 32, July 1977. 
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11. Die humankapitaltheoretische Interpretation des 
Verhältnisses von Bildung und Fluktuation 

BE:'ckers Theorie des "on-the-job training" baut auf der Hypothese 
auf, die Arbeiter zahlten unter vollkommenem Wettbewerb für jegli-
ches "general training", das heißt marktfähige, nicht etwa allgemein-
bildende, Fähigkeiten hervorbringende Berufsausbildung in Unter-
nehmen selbst - über reduzierte Verdienste während der Trainings-
periode-, weil andernfalls der Lohnwettbewerb nicht ausbildenderUn-
ternehmendie Ausbildungsunternehmen um die Erträge ihrer Inve-
stitionen brächte ("Wildern", "Trittbrettfahren"). Wenn Bildung aber 
wegen ihres speziellen Inhaltes oder wegen monopsonistischer Arbeits-
ma~ktmacht - und zwar unabhängig davon, ob sie arbeitsplatzbezo-
gene oder Grundfertigkeiten fördere - die Produktivität des Ausge-
bildeten im Ausbildungsunternehmen stärker erhöhe als anderswo, 
also "specific training" sei, gelte dagegen, daß Unternehmen im Zeit-
ablauf einen höheren als den Marktlohn rur sie zahlten und sich an den 
Investitionskosten beteiligten, um so die Abwanderung der Ausgebilde-
ten zu verhindern. Beckers einfache Unterscheidung war nützlich, um 
in die Vielfalt nicht schulischer Bildungsweisen - "of-the-job-in-plant 
,general' and ,specific training''', "on-the-job-learning-by-doing", "on-
the-doing-under-supervision"8 - eine analytische Ordnung zu brin-
gen und wird deshalb auch als "Wasserscheide "in der Geschichte öko-
nomischen Denkens gewürdigt'. Jedoch die Einfachheit der Unterschei-
dung, die alle denkbaren Formen der Ausbildung a:bzudecken scheint 
und sogar die Subsumtion weiterer, nur partiell marktfähiger Investi-
tionen in die Belegschaft, in deren Gesundheit oder Qualifikationsbeur-
teilung etwa, als andere Beispiele für "firm-specific human capital" na-
helegt, hat auch ihren Preis und ist unter den folgenden Bedingungen 
nicht wirklich hilfreich: 

- Theoretisch betrachtet, wenn der Akt der Bildung per se monopsoni-
stische Marktstellungen begünstigt; das ist denkbar, wenn die gege-
benen Präferenzfunktionen der Ausgebildeten und damit ihre Mobi-
lität nicht nur vom Lohn bestimmt sind oder wenn die zunächst 
lohndeterminierten Präferenzen durch die Bildung oder besser "Er-
ziehung" oder "Sozialisation" verändert werden; allgemeiner: wenn 
Arbeitsmärkte ihrem Wesen nach keine preis regulierten Auktions-
märkte sind; 

8 Blaug, M.: The empirical status of human capital theory, Journal of 
Economic Literature 14 (1976), 8.827 - 855, hier 8.837. 

9 Blaug, M.: An introduction to the economics of education, London 1970, 
8.199. 
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- empirisch gesehen, wenn in Arbeitsmärkten mit einem gewissen 
Monopson-Grad kein Lohngefälle zwischen in einem bestimmten 
Unternehmen ausgebildeten und anderswo ausgebildeten Fachkräf-
ten feststellbar ist; 

- aus bildungs- und arbeitsmarktpolitischem Blickwinkel, wenn allge-
meinbildende und arbeitsplatzbezogene Qualifikationen analytisch 
nicht mehr unterschieden werden können und so die Frage der ex-
ternen Effekte unternehmensfinanzierter Ausbildung nicht mehr 
sinnvoll gestellt werden kann. 

Trifft die erste Bedingung zu, dann ist jegliches Training "Becker-
specific". Gilt die zweite, dann ist Beckers unterliegende Argumenta-
tion nicht schlüssig und dann müssen empirische Analysen erhebliche 
zusätzliche Annahmen machen und wird Blaugs Schluß verständ-
lich, daß die Humankapitaltheorie des Trainings noch keinen entschei-
denden empirischen Test bestanden habe10• Gilt schließlich die dritte 
Bedingung, so bleibt die Frage nach der angemessenen staatlichen Re-
gulierung unterschiedlicher Bildungsinvestitionen wegen der mit ihnen 
verbundenen externen Effekte für die bildungsökonomische Analyse 
offen und legitim. Die Klärung dieser Bedingungen kann nicht beiläufig, 
sondern soll im Hinblick auf die konkrete Fragestellung dieser Arbeit 
erfolgen. 

Becker gesteht zwar selbst zu, daß in der Wirklichkeit Marktunvoll-
kommenheiten aus Informationsmangel oder wegen "außerökonomischer" 
Mobilitätsbarrieren bestehen können, doch er behandelt sie als Aus-
nahmefälle. Wenn aber Arbeitsmarktentscheidungen ihrem Wesen nach 
nicht allein aufgrund von Lohn- oder Einkommensberechnungen getrof-
fen werden, ist Beckers Argumentation nicht nur in einem quantitati-
ven Sinne ungenau, sondern prinzipiell unzureichend und sind insbe-
sondere auch die normativen Implikationen für das rationale Verhalten 
von Unternehmen anders zu bestimmen. 

Diese Relativierung von Beckers Ansatz ist nicht neu. Sie ist in der 
Rezeption seiner Ideen bereits geäußert oder angedeutet worden und 
kann aus der Argumentation alternativer arbeitsmarkt- und beson-
ders organisationstheoretischer Modelle erschlossen werden. Thurow 
verweist auf die mögliche Komplementarität zwischen physischem und 
Humankapital sowie zwischen Becker-generellem und -spezifischem 
Training11• Donaldson und Eaton zeigen, daß auch bei firmenspezifi-
schem Humankapital keine Teilung der Finanzierung zu erfolgen 
braucht, sondern das Timing der Lohnzahlung im Lebenslauf die Fluk-
tuationsneigung ausreichend steuern kann und Bildungsausgaben so als 

10 Blaug, M.: The empirical status of human capital theory, S. 832. 
11 ThuTOW, L. C.: Investment in human capital, Belmont, Ca. 1970, S. 92 f. 
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Fangnetz dienen können (entrapment)l2. Grundsätzlichere Einwände 
gegen die humankapitaltheoretische Erklärung von Bildungs- und Ar-
beitsmarktentscheidungen - und der Einkommensverteilung - be-
zweifeln die Fruchtbarkeit der Annahme, daß die typischen Entschei-
dungsweisen von Individuen und Unternehmen zu einem Gleichgewicht 
hin tendieren, das als Ausgleich der Barwerte der Einkommen alterna-
tiver Lern- und Arbeitsphasenbildungen definiert ist. Dabei sind so 
agnostische Bemerkungen wie die Oateys, Unternehmen verhielten sich 
in der Wirklichkeit Bildungsaktivitäten gegenüber offensichtlich un-
wirtschaftlich13, weniger überzeugend als Ansätze, die andere Verhal-
tensdeterminanten und weitere Entscheidungshorizonte bemühen so-
wie Informationsunvollkommenheit nicht als Stör.größe, sondern als 
prägendes Merkmal des Arbeitsmarktes auffassen. Insbesondere eine 
einzelwirtschaftliche Theorie des Arbeitsverhältnisses und der be-
trieblichen Personalpolitik sollte nicht die Erkenntnis vernachlässi-
gen, daß Arbeitsplatzsicherheit, Entscheidungsspielräume, der Inhalt 
von Aufgaben und Beförderungschancen neben dem Lohn bzw. Ein-
kommen im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-
mens zu gestalten sind und daher in einer ökonomischen Analyse nicht 
schadlos dem Kranz institutioneller Daten zugeordnet werden können. 
Zwar zeigt Thurow14, daß die Ersetzung der neo klassischen Interpreta-
tion von Arbeit als Arbeitsleid durch die Annahme, daß die Arbeit 
selbst und nicht nur Konsumakte "psychisches Einkommen" verursa-
chen könne, die traditionelle arbeitsmarkt- und wohlfahrtstheoretische 
Analyse in große Schwierigkeiten bringt. Dennoch zeigt sein eigenes, 
für den konkreten Zusammenhang dieser Arbeit wichtiges Modell der 
organisatorischen Rationalität von "job competition" statt "wage com-
petition" am Teilarbeitsmarkt der qualifizierten Arbeiter, daß auch 
breiter formulierte Probleme in primär ökonomischen und nicht etwa 
nur in soziologischen oder psychologischen oder, in institutionalistischer 
Tradition, in historisch-politologischen Kategorien und auch mit öko-
nomischen Methoden analysiert werden können. Die Kritik an Beckers 
Ansatz soll jedoch nicht auf den platten Topos "realistische Einzelwirt-
schaftstheorie versus bedeutungsarme Gleichgewichtstheorie" redu-
ziert werden. Sogar ohne die BerlÜcksichtigung der neueren Entwick-
lungen der von Becker inspirierten Theorie15 wäre es weder fair noch 

12 Donaldson, D., Eaton, B. C.: Firm-specific human capital: a shared in-
vestment 01' optimal entrapment?, Canadian Journal of Economics 9 (1976), 
S. 462 - 472. 

13 Oatey, M.: The economics of training with respect to the firm, The 
British Journal of Industrial Relations 8 (1970), S. 1 - 21, hier S.15. 

14 ThuTOW, L. C.: Psychic income: useful or useless?, American Economic 
Review 68 (1978) PP, S. 142 - 145. 

15 Vgl. Bowman, M. J.: Learning and earning in the postschool years, 
Review of Research in Education 2 (1974), S. 202 - 244. 
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hilfreich, von Beckers - wie von jeder anderen - Theorie den Ver-
zicht auf Vereinfachungen zu fordern, zum al wenn die Kritik nicht nahe 
am Modell geführt wird. Immerhin sollte von einer einzelwirtschaft-
lichen Theorie der Ausbildung, die das derzeit nicht gelöste Problem 
der Gleichgewichtsanalyse von Märkten mit monopolistischem Wettbe-
werb umgeht, zumindest erwartet werden, daß sie nicht nur 

- den Investitionscharakter von Ausbildung erfaßt und die ökono-
mische Äquivalenz unterschiedlicher Ausgaben als "firm-specific 
human capital" abbilden kann; 

den präferenzverändernden Charakter von Ausbildung nicht apriori 
ausschließt und die nicht-monetären Determinanten von Bildungs-
und Mobilitätsentscheidungen erfaßt; 

- die Unterschiede in der Rekrutierungssituation kleiner und großer 
Unternehmen nicht behauptet, sondern erklärt, und das Konstrukt 
der repräsentativen Firma nicht unbedacht verwendet, sondern die 
Möglichkeit der Steuerung der Wettbewerbsintensität auch außer-
halb oligopolistischer Modelle zuläßt. 

Zwar setzen die Kenntnis stabiler makro ökonomischer und markt-
struktureller Situationen und auch der Corpus "anerkannter" Arbeits-
markt- und Organisationstheorien willkürlichen Spezif.ikationen indi-
vidueller Verhaltens- und Reaktionsannahmen Grenzen und sind des-
halb für einen Ansatz der "managerial economics", der zwischen der 
traditionellen mikro ökonomischen Deduktion und den auf detaillierten 
Entscheidungsmöglichkeiten hin entworfenen Modellen des Operation 
Research liegt, nicht verzichtbar. Dennoch können Hinweise auf viele 
Entsprechungen anderswo begründeter Aussagen hier nicht die theore-
tische und empirische Klärung des Rekrutierungsproblems ersetzen, da 
sich mit der heuristisch begründeten Abkehr von Gleichgewichtsanaly-
sen die Gefahr einstellt, vordergründig und für sich betrachtet plau-
sible, in ihren Implikationen jedoch unverträgliche und widersprüch-
liche Annahmen aus unterschiedlichen theoretischen Kontexten ad hoc 
zusammenzubringen und so einigermaßen beliebige Schlußfolgerun-
gen zu erzielen. 

111. Eine theoretische Skizze der Schwierigkeiten 
von Personalbeschaffungsentscheidungen 

Personalbeschaffungsmaßnahmen sind dann gelungen, wenn das er-
zeugte Reservoir von Kandidaten ausreicht, um die offenen Stellen mit 
ihren vorgegebenen Qualifikationsanforderungen auf Dauer zu beset-
zen. In dem Suchprozeß dient die Ansprache dem Erkennen und För-
dern der Bereitschaft potentieller Kandidaten und sondert die Prüfung 

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 
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die Kandidaten nach Fähigkeiten. Aus der Vielzahl der Rekrutierungs-
quellen, Informationikanäle und Selektionsverfahren hat das Unter-
nehmen die rentabelsten auszuwählen. Das ist nicht trivial, weil Vor-
teile großer Streubreite durch Selektionsaufwand aufgehoben werden 
können, wei:l der Zuverlässigkeit eines ständigen Inform<ations-
und Kontaktnetzes Rüst- und Unterhaltskosten gegenüberstehen und 
schließlich weil die Prognose von Arbeitserfolg und Bleibenswahr-
scheinlichkeit, also Arbeitszufriedenheit, nur nach differenzierten Be-
dingungsanalysen sinnvoll erscheint. 

1. Verhaltenswissenschaftliche Erklärungen 

Rekrutierungsentscheidungen sind zweiseitige Wahl entscheidungen, 
die mitunter als asymmetrisch bezeichnet werden: Während das Unter-
nehmen Arbeitskraft im Tausch gegen Lohn erwartet, gibt das Indivi-
duum einen ,state of his life' und bekommt einen anderen ,state of life, 
of which one component is the money wage'16. Doch impliziert diese 
Sicht der Wahlsituation, daß Unternehmen bei einem Rekrutieren, das 
Erwartungen weckt, die demotivierenden Folgen von in der Unterneh-
menswirklichkeit nicht erfüll baren Erwartungen, nämlich die Zurückhal-
tung von Arbeitseifer oder den Unternehmenswechsel, nicht gewärtigen 
müssen. Andererseits schließt diese Sicht die Möglichkeit aus, durch 
die Rekrutierungsweise - über die Wirkung von Initiationsriten hin-
aus - gleichzeitig Belohnungserwartungen und die erforderliche Ein-
satzbereitschaft zu erzeugen, also selbstverstärkende Stimuli der Per-
sonalentwicklung oder Sozialisation zu bildenl7• So gesehen leuchtet die 
in der neueren Arbeitsmarkttheorie verbreitete Sicht ein, daß unter-
schiedliche Rekrutierungsstrategien, etwa die, "innen vor außen" ein-
zustellen, oder die bewußte überrekrutierung oder die "Fliegen-
klatschen"-StrategieI8, also fallweise und spontan zu entscheiden, den 
langfristigen Erfolg des Personaleinsatzes bestimmen und als Charak-
teristik der "Kultur einer Organisation"19 betrachtet werden können. 

Empirisch ist bislang nicht viel über die Effizienz unterschiedlicher 
Einstellungsverfahren ermittelt worden20, da schon die bloße Kenntnis 

16 Krimpas, G. E.: Labour input and the theory of the labour market, 
London 1975, S. 12. 

17 Timperley, S. R.: Personnel recruitment and development as features of 
organizational control, EIASIM WP-74-27, Brüssel, Juni 1974, S.I1. 

18 Schneider, B.: Staffing organizations, Pacific Palisades, Calif. 1976, S. 99. 
19 Timperley, S. R., S. 9. 
20 Vgl. Schneider, B., S.105; element, W.: :Qualifikation und Zertifikate als 

Orientierungsgrößen für das betriebliche Verhalten in alternativen Abstim-
mungsprozessen von Bildungsangebot und Bildungsnachfrage, Wirtschafts-
politische Blätter 24 (1977), S.77 - 89, hier S.86. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Theorie unternehmensfinanzierter Investitionen in die Berufsbildung 51 

der praktisch verfolgten Methoden sehr gering ist. Die Arbeit Malms21 
belegte die mehrfache Bedingtheit der Einstellungsmethode. Sie war 
von der Zielgruppe abhängig; so wurden Produktionsarbeiter vor allem 
direkt oder gewerkschaftlich vermittelt eingestellt, während Büro-
kräfte über Agenturen und Anzeigen gesucht wurden und endlich Füh-
rungspersonal überwiegend von innen rekrutiert wurde. Darüber hin-
aus schwankten die Einstellungstandards und Methoden bei der Hälfte 
der Unternehmen im Konjunkturablauf und ließen sich Firmengröße 
und Standort und der Ruf eines Unternehmens als dauerhafte Einfluß-
größen für die Rekrutierungspolitik aufzeigen. Die neuere Arbeit von 
Rees und Shultz, ebenfalls die Untersuchung eines regionalen ameri-
kanischen Arbeitsmarktes, bestätigt die Differenziertheit der Einstel-
lungsweisen: "The total pattern of recruitment is varied and perhaps 
even untidy"22. Die Autoren betonen die weite Verbreitung informeller 
Vermittlungen auch im Arbeiterbereich, die Granovetter23 als domi-
nierend :f)ür die Vermittlung akademischer Führungskräfte aufgezeigt 
hat. Die von Wallace edierte, bemerkenswerte Monographie zu den Per-
sonalpraktiken des AT & T-Konzern erhellt vorwiegend deren diskri-
minierende Wirkungen24 • Sie findet in Pätzolds Untersuchung zur Aus-
lese von Lehrlingen in Großbetrieben eine gewisse Entsprechung25. 

Sachlich ergänzt weIden diese Arbeiten durch sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen zur Fluktuation von Arbeitnehmern. Der Kürze halber 
seien die heute belegbaren Determinanten des zwischenbetrieblichen 
Arbeitsplatzwechsels grob und ohne die dort gegebenen Qualifikatio-
nen einer neuen Arbeit von Price entnommen26. Mit steigender Ent-
lohnung, höherer sozialer Integration, höherer aufgabenbezogener Kom-
munikation sinke die Fluktuation, wohingegen sie mit größerem Zen-
tralisationsgrad steige. Als wichtige intervenierende Variable würden 
die Arbeitszufriedenheit und die Gelegenheit des Wechsels betrachtet. 
Nur schwach sei die Bedeutung von Routinisierung des Arbeitsablaufs, 
Professionalisierung, Aufstiegsmöglichkeiten und Verteilungsgerechtig-
keit in der Organisation bestätigt, während die Bedeutung der Unter-
nehmensgröße - wenn der Lohn isoliert würde - unklar sei. 

21 Malm, F. T.: Recruiting patterns and the functioning of labor markets, 
Industrial and Labor Relations Review 7 (1953), S. 507 - 525. 

22 Rees, A., Shultz, G. P.: Workers and wages in an urban labor market, 
Chicago/London 1970, S. 207. 

23 Granovetter, M. S.: Getting a job - A study of contacts and careers, 
Cambridge, Mass. 1974. 

24 Wallace, P. (ed.): Equal employment opportunity and the AT & T Case, 
Cambridge, Mass.lLondon 1976. 

25 Pätzold, G.: Auslese und 'Qualifikation - Institutionalisierte Berufsaus-
bildung in westdeutschen Großbetrieben, Hannover 1977. 

26 Price, J. L.: The study of turnover, Ames, Iowa 1977, S. ß6 - 90. 
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Angewandt auf das Thema dieses Aufsatzes ist also zu fragen, welche 
Funktion Facharbeiter, auf sie sei die veranschaulichende Erörterung 
beschränkt, in deutschen Unternehmen einnehmen, was ihre Mobilität 
bestimmt und wie sie durch alternative Rekrutierungsweisen erreicht 
werden können. Damit sind umstrittene Fragen der laufenden Forschung 
angesprochen, denen hier nicht im einzelnen nachzugehen ist27• Stich-
wortartig sollen einige der für das Verständnis des folgenden Modells 
wichtigen Hypothesen genannt werden. 

Eine empirische Studie von Weltz, Schmidt und Sass erhob, daß die 
Knappheit an Facharbeitern in den untersuchten Metallunternehmen 
auch in konjunkturell entspannten Situationen als das vordringliche 
personalpolitische Problem bezeichnet wurde, und zwar selbst dort, 
wo es keinen akuten Mangel gab28• Als Ursachen wurden fehlende ge-
eignete Auszubildende und die Abwanderung der Facharbeiter wegen 
geographischer Entlegenheit, zu niedrigen Lohnes des Betriebes oder 
zu schwerer Arbeit oder schließlich in die Weiterbildung genannt. Das 
betriebliche Interesse an Facharbeitern beruhe dabei heute vorwiegend 
auf ihrer Flexibilität, Selbständigkeit und Arbeitsqualität, auf der durch 
die Lehre betriebsbezogenen Sozialisation und ihrer Arbeitsdisziplin 
auch bei unterqualifiziertem Einsatz, schließlich ihrer Qualifizierbarkeit 
auch für Führungsaufgaben, die angesichts großer Zahlen zumal aus-
ländischer Ungelernter an Bedeutung zugenommen haben. 

Lutz betont in einem Vergleich der Strukturen funktionaler und 
hierarchischer Arbeitsteilung in produktionsähnlichen deutschen und 
französischen Betrieben, daß die deutschen Facharbeiter ihrer beruf-
lichen Grundbildung wegen flachere und geringer besetzte Führungs-
strukturen zuließen und in den ihnen so zugestandenen Ermessens-
spielräumen Qualifikations- und Aufstiegschancen besäßen und wahr-
nähmen29 • Soweit das betriebliche Interesse an Facharbeitern gerade 
darin begründet liegt, daß ihre Qualifikationen unabhängig von kon-
kreten Einsatzbedingungen sind30, ist keine spezifische Betriebsbezo-
genkeit der Qualifikationen zu erwarten. Die Abwanderung von Fach-

27 Vg1. Mickler, 0., Mohr, W., Kadritzke, U.: Produktion und Qualifika-
~ion - Hauptstudie, 2 Bände, Göttingen 21977, S.5 - 60. 

28 Weltz, F., Schmidt, G., Sass, J.: Facharbeiter im Industriebetrieb - Eine 
Untersuchung in metallverarbeitenden Betrieben, Frankfurt 1974, S. 34 f. 

29 Lutz, B.: Bildungssystem und Beschäftigungsstruktur in Deutschland 
und Frankreich - Zum Einfluß des Bildungssystems auf die Gestaltung be-
trieblicher Arbeitskräftestrukturen, in: Mendius, H. G. et a1.: Betrieb -
Arbeitsmarkt - Qualifikation I, Frankfurt 197'6, S. 83 - 151; vgl. auch 
Maurice, M., Sorge, A., Warner, M.: Societal differences in organizing manu-
facturing units: A comparison of France, West Germany and Great Britain, 
Vortrag vor The 9th World Congress of Sociology, Upsala, 14. - 19. 8. 1978. 

30 Weltz, F. ei a1., S.65. 
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arbeitern ist dann also ohne wesentliche Produktivitätsverluste und 
Lohneinbußen möglich. Auch wenn Facharbeiter die nur gelegentliche 
Wahrnehmung von "überschuß-Qualifikationen" eher als eine Gratifi-
kation ansehen denn Frustration zu spüren3!, sehen sich nach dieser 
Studie die Unternehmen insgesamt einem steigenden Erwartungsdruck, 
der auf Honorierung und Aufstieg gerichtet ist, und damit der erhöhten 
Abwanderungsgefahr der Facharbeiter gegenüber. Diese Tendenzeh 
haben sich vermutlich gegenüber der Augsburg-Studie von Lutz32, die 
zu Beginn der expansiven Bildungspolitik durchgeführt wurde (1967/68), 
verstärkt. Darin wurde jedenf'alls ein insgesamt " defensives", auf Ar-
beitsplatzsicherheit auch bei Lohnnachteilen bedachtes Arbeitsmarktver-
halten beobachtet33• Jugendliche, die hier im Vordergrund stehen, haben 
zwar eine überdurchschnittliche Fluktuation, allerdings ist sie branchen-
und betriebsgroßenspezifisch und ausbildungsabhängig34 • 

Die gute Leistungsfähigkeit der Berufsausbildung als eines Selek-
tionsinstrumentes ist einsichtig und belegbar: Die Auswahl und Lenk-
barkeit von Schülern bei der Berufswahl, die Änderung von Ausbil-
dungsverträgen, die Aussonderung von Abbrechern oder Durchgefalle-
nen oder unzureichend Eingepaßten und schließlich auch der Fach-
arbeitereinsatz nach Eignung und die Unterstützung von Weiterbil-
dungsanstrengungen für zukünftige Einsätze können diese These ebenso 
wie die Forderung nach Stufenausbildungen gut belegen. 

Wenn Weltz' et al. Hypothesen verallgemeinerungsfähig sind, daß 
sogar im Zuge der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für An- und 
Ungelernte oft der Facharbeiterbedarf steige35 und daß mit der ver-
stärkten Tendenz der Abwanderung von Lehrlingen die Anstren-
gungen der Unternehmen für die Lehrlingsausbildung zunähmen, dann 
stellt sich die Frage nach der Vorteilhaftigkeit der Rekrutierung durch 
Ausbildung besonders deutlich. 

2. Arbeitsmarkttheoretische Erklärungen 

Eine ökonomische Theorie der Personalbeschaffung konnte erst ent-
stehen, als die institutionalistischen Einwände gegen das Börsenmodell 

31 Ebenda, S. 68. 
32 Lutz, B.: Arbeitswirtschaftliche Modelluntersuchung eines Arbeitsmark-

tes, Frankfurt 1973. 
33 Ebenda, S. 388 ff. 
34 Vgl. Hofbauer, H., Kraft, H.: Betriebliche Berufsausbildung und Er-

werbstätigkeit - Betriebs- und Berufswechsel bei männlichen Erwerbsper-
sonen nach Abschluß der betrieblichen Berufsausbildung, Mitteilungen aus 
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 7 (1974), S. 44 - 66; Speiser, 1.: Mobi-
lität junger Berufstätiger, W:ien 1976. 

35 Weltz, F. et al., S. 95 f. 
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des Arbeitsmarkts zumindest teilweise ernst genommen wurden. Rey-
nolds faßte sie 1951 zusammen: 

- das Zunehmen interner Rekrutierung, 

die schlechte Verbreitung von Lohninformationen und die noch 
schlechtere von Nicht-Lohncharakteristiken offener Stellen, 

die Heterogenität von Arbeitskräften und deren Bewertungen durch 
die Beschäftiger, 

- die geographische Streuung der Unternehmen, 

- die "weit verbreiteten" Nicht-Abwerbungsabkommen und 

- die Gewerkschaften36• 

Ohne auf die Arbeiten in dieser Entwicklung, ,in der Stiglers Aufsatz 
"Information in the Labor Market"117 einen Markstein bildet, einzu-
gehen, sei der Ansatz von Ullman wiedergegeben, wonach Unternehmen 
bei der Suche nach Arbeitskräften im Vergleich zum Marktdurchschnitt 
entweder relativ lohnattraktiv oder relativausbildungsstark sein oder 
sich mit relativ hohen Suchkosten belasten müssen. Wenn diese reinen 
Strategien tatsächlich substitutiv wären, bestünde das Entscheidungs-
problem in einer kostenminimierenden Kombination. Die Hypothese 
der negativen Korrelation von Trainingskosten und Löhnen wurde für 
Typistinnen und Locherinnen gut, die zu den Suchkosten nur schwach 
bestätigt, wenngleich Trainings- und Suchkosten nur einen kleinen Teil 
der bedbachtbaren Lohndifferenzen erklären konnten38• 

Die negative Korrelation von arbeitsplatzbezogenem Training und 
Löhnen widerspricht der These vom spezifischen Humankapital. Ulman 
,gelangt in seiner Studie zur Mobilität in der amerikanischen Industrie 
auch zu dem Schluß, daß die Eintrittslöhne unterschiedlicher Branchen 
nicht auf die Existenz arbeiterfinanzierten spezifischen Humarrkapitals 
hindeuten, das dann niedrige Fluktuationsraten erklären könnte: In 
Hochlohnindustrien betrügen die Antrittslöhne das Doppelte des Mini-
mums, in Niedriglohnindustrien seien sie gleich dem Minimum39• Auch 
.in den Tarifverträgen deutscher Industrien mit nettokostenverursachen-
,der Berufsausbildung lassen sich keine Lohnabschläge für die im Aus-

36 ReynoLds, L. G.: The structure of labor markets - Wage and labor 
mobility in theory and practice, New York 1951, S. 44 ff. 

37 StigLer, G.: Information in the labor market, Journal of Political Eco-
nomy 70 (1962), S. 94 - 105. 

38 UlLmann, J. C.: Interfirm differences in the cost of search for clerical 
workers, Journal of Business 41 (1968), S. 153 - 165. 

119 ULman, L.: Labor mobility and the industrial wage structure in the 
postwar United States, Quarterly Journal of Economics 79 (1965), S. 73 - 97, 
hier S.64. 
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bildungsunternehmen beschäftigten Fachkräfte erkennen, sondern es 
finden sich dort allein mit der Dauer des Arbeitsvertrages steigende 
Alterszuschläge. Wenn dual Ausgebildete zu Beginn der Erwerbstätig-
keit besser verdienen als vollschulisch Ausgebildete40, dann kann das 
an dem spezifischen Charakter der Ausbildung liegen oder an der höhe-
ren allgemeinen Produktivität der dual Ausgebildeten. Die human-
kapitaltheoretische Hypothese ist also auch so nicht zu bestätigen. 

Die humankapitaltheoretische Argumentation ist verzwickt: Wenn die 
Beschäftigung von Arbeitskräften unumgängliche fixe Einstellungs-
kosten verursacht, die über Lohn- oder Einkommensdifferentiale vom 
Arbeitnehmer getragen werden, dann muß dem Arbeitgeber gleich-
gültig sein, wen er einstellt. Solange der Arbeitnehmer über Lohnein-
bußen zumindest teilweise an der Finanzierung dieser Rekrutierungs-
kosten beteiligt wird, schreckt er vor dem Abwandern zurück und es 
bedarf keiner zusätzlichen Mittel, um ihn zu halten. Der Fall nun der 
vollständigen Finanzierung der Berufsausbi1dung wird für mobile Ar-
beitskräfte als irrational gar nicht erörtert. Wenn aber nicht die Macht 
in Aushandlungssituationen oder einfach Funktionsmängel des Arbeits-
marktes, die im Laufe des Arbeitslebens zwangsläufig oder genauer: 
"definitorisch" für einen Ausgleich sorgen, bemüht werden, bleibt dieses 
Phänomen zu erläutern und müssen Unternehmer die Amortisierung 
ihrer Investition bewußt zu sichern suchen. 

Die direkte Messung von spezifischem Humankapital ist nicht mög-
lich, weil Marginalprodukte spezifischer und genereller Fertigkeiten 
nicht meßbar sind. Die indirekte Erklärung von Bildungsausgaben aus 
ihrem unternehmensspezifischen Charakter und den damit verbundenen 
Finanzierungsregeln und Fluktuationsreduktionen läßt die empirische 
Theorie des spezifischen Humankapitals, die den Zusammenhang von 
Lohn und Mobilität prüft - und nicht zwischen Lebenseinkommen und 
Mobilität -, tautologisch erscheinen41 • Nicht einmal beim Kündigungs-
verhalten von Unternehmen, wo das Konzept zuerst zur Erklärung 
beschäftigungsgruppenspezifischer Arbeitslosigkeit benutzt wurde, ist 
eine schlüssige, also auch die Lohnrig~dität erfassende Erklärung mög-
lich und bleiben empirische Prüfungen uneindeutig42 • Rigidität in der 
Lohnpolitik ist nun aber ein verbreitetes Phänomen, das nicht auf tarif-

40 Vgl. Schurer, B.: Die Anfangsphase der Erwerbstätigkeit nach dualer 
und vollschulischer Berufsausbildung, Frankfurt 1977, S. 142 ff. 

41 Vgl. Telser, L. G.: Competition, collusion, and game theory, New York 
1972; Parsons, D. 0.: Specific human capita1: An application to quit rates 
and layoff rates, Journal of Political Economy 80 (1972), S. 1120 - 1143. 

42 Parsons D. 0.: Models of labor market turnover: A theoretical and 
empirical sJrvey, Research in Labor Economics 1 (1977), S. 185 - 224, hier 
S. 199,214. 
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liche oder betriebliche Vereinbarungen über Lohnstrukturen zurück-
geführt werden muß, sondern als selbstgewählte, "funktionale" Be-
schränkung gelten kann: zur längerfristigen Erhaltung der Arbeits-
moral auf Lohn- und Beschäftigungsstabilität bedachter Arbeitnehmer 
- vgl. die Kontrakttheorie - oder als Anreiz für Ältere, auch Jüngere 
anzulernen - vgl. Thurows Modell von "job competition". 

Auch die vorliegenden Entscheidungsmodelle verwenden aber den 
einheitlichen oder nach spezifischem Humankapital differenzierten Lohn 
als Entscheidungsparameter zur Reduktion der Fluktuation und der Ein-
stellungskosten43• In Parsons' 2-Periodenmodell etwa werden der Lohn 
und die Einstellungs- und Entlassungszahlen über eine Lohnfluktua-
tionsfunktion bzw. über die Entlassungskostenfunktion bei Entlassun-
gen so bestimmt, daß die gewünschte Zahl trainierter Arbeiter am Ende 
der 2. Periode möglichst kostengünstig bereitgestellt wird. In diesem 
Modell wird die humankapitaltheoretische Mobilitätstheorie teilweise 
als Verhaltensfunktion ohne Rücksicht auf lebenszeitlich bestimmte 
Marktgleichgewichte interpretiert, wodurch die empirischen Schätzun-
gen nur noch beschränkt als Prüfstein der Theorie spezifischen Hu-
mankapitals dienen können. 

In ähnlicher Weise außerhalb des strengen humankapitaltheoretischen 
Modells, das nur als Argumentationshilfe benutzt wird, stehen diejeni-
gen Ansätze, die informationsbedingte Friktionen des Arbeitsmarktes 
zumindest :!iür solange entscheidungsrelevant halten, als Lohnunter-
schiede und Qualitätsunterschiede von Arbeitskräften nicht ausreichend 
bekannt wel1den44• Das in diesen Arbeiten gebräuchliche Konzept der 
"dynamischen monopsonistischen Machtstellung von Unternehmen" ist 
wichtig, und, betrachtet man etwa die Einstellung von Auszubildenden 
in den hier behandelten Berufen und die beobachtbarenkbwanderungs-
tendenzen, gewiß nicht realitätsfern. Dagegen ist die nahezu allgemeine 
Konzentration auf Lohnentscheidungen, wie angedeutet, weniger ver· 
ständlich, selbst wenn R. Archibald auch einmal die Glaubwürdigkeits-
folgen unterschiedlicher Lohnpolitik zu erfassen versucht. Phelps relati-
viert diese Einseitigkeit, begründet das Vorkommen von job rationing 

43 Vgl. Parsons, D. 0.: Specific human capital; Pencavel, J. H.: Wages, 
specific training, and labor turnover in U. S. manufacturing industries, 
International Economic Review 13 (1972), S. 53 - 64; Salop, S. C.: Wage diffe-
rentials in adynamie theory of the firm, Journal of Economic Theory 6 
(1973), S. 321 - 344. 

44 Vgl. Holt, Ch. C.: Job search, Philips' wage relation, and union in-
fluences: Theory and evidence, in: Phelps, E. S. (ed.): Microeconomic found-
ationS' of employment and inflation theory, New York 1970, S. 53 - 123; Mor-
tensen, D. T.: A theory of wage and employment dynamies, in: Phelps, E. S., 
S. 167 - 211; Archibald, R. B.: Labor queues and involuntary unemployment, 
Economic Inquiry 15 (1977), S. 33 - !iO. 
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und Lohnstabilität und entwickelt für diese Situation ein Modell der 
Nichtlohnrekrutierung über die Zeit, das methodisch dem folgenden 
Ansatz verwandt ist und die Rekrutenzahl im Hinblick auf die optimale 
Beeinflussung der Kapitalintensität, also als Substitutionsproblem, be-
betrachtet45. Weder dieses Modell noch die in der Fragestellung ver-
wandten Arbeiten von Devine und Marcus46, die graphisch Rekrutie-
rungsentscheidungen im Monopson untersuchen, können jedoch hier 
vorgestellt werden. 

Das folgende einzel wirtschaftliche Entscheidungsmodell trägt der be-
grenzten Informationslage der Arbeitsmarktpartner und der Abhängig-
keit der Fluktuation der Arbeitnehmer von Lohn- und Nichtlohnvaria-
blen Rechnung. Es sieht insbesondere die Unternehmen in einer dyna-
mischen Monopsonstellung und nimmt Lohn und Ausbildung als Rekru-
tierungsinstrumente an. Es versteht die Finanzierung von Ausbildung 
als kurzfristiges .A!ktivieren von Arbeitsbereitschaft und Wecken von 
Erwartungen für eine zukünftige Entwicklung im Unternehmen, die 
zumindest die Hoffnung auf einen sicheren Arbeitsplatz, aber auch auf 
Aufstieg einschließen kann. Die durch ein solches "Signalisieren" von 
Mitarbeiterorientierung erreichbare Senkung der Fluktuationsneigung 
verliert sich ceteris paribus mit der Zeit. Diese auf die Annahme stabi-
ler Verhaltensmuster der Arbeitnehmer gründende Wirkung von Aus-
bildung, eine Reputation des Unternehmens zu begründen und so die 
monopsonistische Stellung zu verstärken, ist, falls sie existiert, um so 
größer, je höher ihr wahrgenommener Wert ist, das heißt wohl auch: je 
sorgfältiger und weiter verwendungsfähig die vermittelten Qualifika-
tionen sind. Die Hypothese der ökonomischen Relevanz von Reputation 
und das Zulassen einer Lohnpolitik, die nicht durch den lebenszeitlichen 
Ausgleich der Rekrutierungskosten bestimmt werden muß, unterschei-
den das folgende Modell von den dargestellten klassischen human-
kapitaltheoretischen Modellen deutlich, auch wenn sie in dreierlei Hin-
sicht in dieser Tradition stehen. 

(1) Sie betrachten Ausbildungsmaßnahmen nicht einfach als irrational 
oder als nach "Tragbarkeit"47 gestaltet, sondern unterstellen eine 
optimierende Haltung. 

(2) Sie übernehmen im Prinzip das Konzept eines Rekrutierungs- und 
Ausbildungsbudgets und subsumieren so viele im Detail unter-
schiedliche institutionelle Regelungen, wie sie in Kosten-Nutzen-

45 Phelps, E. S.: Money wage dyn ami es and labor market equilibrium, in: 
ders., S. 131 ff. bzw. 164 - 166. 

46 Devine, E. J., Mareus, M. J.: Monopsony, reeruitment eosts and job 
vaeancies, Economie Inquiry 5 (1967), S. 352 - 359. 

47 Hax, K.: Personalpolitik der Unternehmung, Reinbek 1977, S.61. 
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Analysen oder in Modellen der Budgetallokation untersucht wer-
den48, durch die Annahme ihrer ökonomischen Äquivalenz. 

(3) Ausbildungsausgaben werden als Investitionen behandelt, sowohl in 
ihren produktiven als auch in ihren reputationsbildenden Teilen. 

Das folgende Modell versteht die Personalbeschaffungspolitik von 
Unternehmen als aktive Veränderung des relevanten Arbeitsmarkts 
eines Unternehmens - analog zu der Alternative des "make or buy" 
bzw. der vertikalen Integration - und macht für die Produktionstech-
nologie bzw. Organisation und die Absatzchancen des Unternehmens 
der Höhe und konjunkturellen Stabilität nach vereinfachende Annah-
men. Dies sei zunächst zugestanden, um den betriebswirtschaftlichen 
Kern der makroökonomischen These Okuns, es gebe nun einmal Unter-
nehmen, die an einer langfristigen Personalbindung (job attachment) 
interessiert seien, und andere, die es nicht seien49, herauszuschälen und 
um andererseits einen gedanklichen Fortschritt bei dem "besonders 
heiklen Problem der kurz- und langfristigen Planung der Personalaus-
stattungsmöglichkeiten eines Betriebes"50 im Rahmen der betrieblichen 
Budgetpolitik zu erreichen. 

IV. Zur optimalen Planung des Bildungsbudgets von Unternehmen 

1. Ein Entscheidungsmodell 

Betrachtet sei ein Unternehmen am Stellenmarkt, das offene Stellen 
besetzen will, d. h. im relevanten Bereich keine Absatzrestriktionen 
spürt, und die aktuelle und zukünftige Nachfrage nach diesen Stellen 
durch Lohn und Bildungsausgaben beeinflussen kann, ohne Konkur-
renzreaktionen erwarten zu müssen. Stellengesuche sind aber nur inso-
weit belangvoll, als die Bewerber die geltenden Stellenanforderungen 
erfüllen und so Stellenbesetzungen ermöglichen. Die Zahl der gebillig-
ten Gesuche in Periode t sei x (t). 

Das Unternehmen produziert mit einer gegebenen Kapitalausstattung 
und geht bei seiner Planung davon aus, daß jeder in t besetzte Arbeits-
platz eine Bruttowertschöpfung p' (t) erwirtschafte, die um den Lohn 

48 Vgl. Zymelman, M.: The economic evaluation of vocational training pro-
grams, Baltimore/London 1976; Pinto, P. R., Davis, T. C.: A cost model for 
evaluating manpower input strategies, Human Factor 17 (1975), S. 42 - 51. 

49 Okun, A. M.: Upward mobility in a high-pressure economy, Brookings 
Paper on Economic Activity 3 (1973), S. 207 - 261. 

50 Kossbiel, H.: Möglichkeiten und Grenzen einer langfristigen Personal-
bereitstellungsplanung mit Hilfe quantitativer Ansätze, in: Müller-Mer-
bach, H. (Hrsg.): Quantitative Ansätze der Betriebswirtschaftslehre, Münch.en 
1978, S. 361 - 373. 
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1 (t) vermindert werden muß, um den durchschnittlichen Bruttobeitrag 
pro Arbeitsplatz p (t) = p' (t) - ! (t) zu erhalten. Der Bruttobeitrag p (t) 
sei seinerseits um die dem einzelnen Arbeitsplatz zurechenbaren Pro-
duktionskosten c (t), etwa für Sachmaterialien, zu reduzieren, um den 
Nettobeitrag oder Gewinnbeitrag Pu (t) einer in tbesetzten Stelle anzu-
geben. Diese Formulierung wird gewählt, um die Qualifikationsabhän-
gigkeit der Produktionskosten darstellen zu können. 

Das Unternehmen habe drei Möglichkeiten, seine Gewinnentwicklung 
im Zeitablauf zu steuern. 

Soweit die Höhe der variablen Produktionskosten c (t) von der Sorg-
falt und dem Geschick der Stelleninhaber, definitionsgemäß ihrem 
arbe.itsplatzspez.ifischen Qualifikationsgrad, abhängt, kann die Förde-
rung, oder auch nur die - ceteris paribus Fehlbesetzungen vermei-
dende - Diagnose des Qualifikationsgrades gewinnwirksam sein. Die in 
Periode t hierfür bereitgestellte Summe sei mit r (t)bezeichnet. Das in t 
ereichte Niv,eau der unternehmensspezifischen Qualifizierung der Beleg-
schaft Q (t) hängt von der Summe der bis zur Periode t .getätigten Bil-
dungsinvestitionen r (t) ab, ist aber um bis dahin eingetretene Verges-
sens- oder Fluktuationsverluste zu vermindern. Q (t) werde durch die 
(wertberichtigten) aktivierten Bildungsausgaben r (t) monetär bewertet 
und wirke direkt auf die variablen Produktionskosten c (t). 

Es ist sinnvoll anzunehmen, daß die Sachkosten pro Arbeitsplatz dar-
über hinaus von der jeweiligen effektiv,en Stellennachfrage, d. i. der 
Belegschaftsgröße x (t), abhängen können, wobei die Art der Abhängig-
keit von der Skalenelastizität der Organisation, das ist deren Produk-
tionsfunktion, bedingt wird, davon also, ob im Wachstum synergistische 
oder friktion elle Folgen überwiegen oder sich ausgleichen. 

Da die durchschnittliche Bruttowertschöpfung p' (t) hier exogen ist, 
wird sie im folgenden durch den durchschnittlichen Bruttobeitrag p (t) 
ersetzt und die eindeutige Lohnabhängigkeit p (Z(t» nicht weiter notiert: 
Eine Lolhnsenkung drückt sich in einem höheren Bruttobeitrag p (t), 
eine Lohner'höhung durch einen verringerten Bruttobeitrag p (t) aus. 
Die Verteilungspolitik eines Unternehmens beeinflußt natürlich seine 
Stellennachfrage. Diese sinkt mit sinkendem Lohn bzw. steigendem 
Bruttobeitrag. 

Das Unternehmen kann seine Stellennachfrage aber auch durch ge-
zielte Ansprache und nicht-arbeitsplatz- oder -unternehmensspezifische 
Bildungsangebote, etwa durch Berufsbildung, erhöhen. Die Ausgaben 
hierfür in Periode t seien im Rekrutierungsbudget a (t) zusammen-
.gefaßt. Es wird angenommen, daß die Arbeitnehmer solche allgemein 
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qualifizierenden Bildungsmöglichkeiten nachhaltig honorieren und sich 
das Unternehmen auf diese Weise eine Reputation auf dem Arbeits-
markt N (t) erwirbt. Dieses "Reputationskapital" verliert im Zeitablauf 
an Wert, wenn es nicht durch neue Ausgaben gepflegt wird. Es werde 
ebenfalls durch die (wertberichUgten) aktivierten Ausgaben für die Be-
rufsbildung bis zu Periode t - die hier für alle verwandten Rekrutie-
rungsausgaben stehen - erfaßt. 

Die Wirkungen der Personalbeschaffungsmaßnahmen Verteilungs-
politik und Berufsbildung werden in der Arbeitsmarktreaktionsjunk-
tion zusammengefaßt: 

(1) x (t) = x (p (t), a (t), N (t» 

mit der Reputationsjunktion 

(2) 
t 

N (t) = J fN (a (s» ds 
o 

N (0) = No 

Die Funktion der variablen Produktionskosten lautet, ebenfalls in 
allgemeiner Form: 

(3) c (t) = c (x (t), Q (t» 

mit der Funktion des unternehmensspezifischen Qualifikationsniveaus 

(4) 
t 

Q (t) = J fQ (r (s» ds 
o 

Q (0) = Qo 

Das Unternehmen strebt über seine Entscheidungsvariablen p (t), a (t) 
und r (t) danach, die auf den Planungszeitpunkt t = 0 mit dem Zins-
satz i diskontierte Differenz von Einnahmen- und Ausgabenströmen, 
den Barwert des Gewinns G, zu maximieren. 

Das Zieljunktional lautet also bei unbeschränktem Planungshorizont: 

(5) 
~ 

Max G (p ( .), a ( .) r ( .» = J e - it {[p (t) - c (t)] x (t) - a (t) 
o 

- r (t) } dt mit t E [0, (0) 

Diese Formulierung des Problems der Berufsausbildung als Problem 
des Personal beschaffungs- und Ausbildungsbudgets, das die Werbungs-
und Selektions funktion inhaltlich allgemeiner und insoweit nicht inter-
nalisierbarer Bildungsausgaben und die produktivitätsfördernde Wir-
kung unternehmensspezifischer und daher nicht als externer Effekte 
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gefährdeter Bildungsausgaben trennt, versteht Lohn und Bildungsaus-
gaben als begrenzt substituierbare "Personalmarketinginstrumente" 
und zielt darauf, analog zu den Absatzmarketing-Mix-Bedingungen für 
Preis, Werbung und Qualitätsvariation, Bedingungen für die relative 
Vorteilhaftigkeit der Entscheidungsvariablen Berufsausbildung, unter-
nehmensspezifische Qualifizierung und Lohnpolitik herzuleiten. Einmal 
gewählt, entfaltet diese Analogie eine gute Erklärungskraft. 

Sie stellt Marktwiderstände, die informations- oder konkurrenzbe-
dingt sein können, auch für die Beschaffungsentscheidung in den Vor-
dergrund; sie differenziert insoweit die mechanistische neoklassische 
Theorie der Arbeitsnachfrage als einer unmittelbar aus der Produkt-
nachfrage über die Produktionsfunktion und die Faktorpreise "abgelei-
teten" Nachfrage und stellt stattdessen den Bezug zu der organisations-
theoretisch heute vorherrschenden Anreiz-Beitrags-Theorie her, die 
ihrerseits nur unter ausdrücklicher Berücksichtigung von Marktstruktu-
ren voll verständlich wird. Diese Analogie stellt zudem die traditionelle 
Frage, ob Bildung als Investition oder "sozialpolitischer Stimulans" auf-
zufassen sei, in ein neues Licht, sofern sie den Investitionscharakter zu-
mindest gewisser sozialpolitischer Ausgaben von Unternehmen behaup-
tet. Die Kapitalisierung ist eine direkte Folge dieser Hypothese eines 
Anreiz-Goodwills, der durch die mittels Bildungsrnaßnahmen geweckten 
Hoffnungen und Erwartungen entsteht, mit der Zeit aber verloren ge-
hen kann. 

Interpretationsbedürftig ist in diesem Zusammenhang jedoch die Ziel-
gruppe von Bildung. Während in der beruflichen Erstausbildung die 
Ausgebildeten außerhalb des Unternehmens stehen und noch keinen 
Arbeitsvertrag besitzen, wirken Bildungsrnaßnahmen zugunsten von 
Unternehmensangehörigen, die unter einem Arbeitsvertrag stehen, aus-
schließlich auf den internen Arbeitsmarkt. Auch solche Bildung kann 
jedoch Stelleninhaber zur Betriebstreue anregen und neue Bewerber 
zum Eintritt in das Unternehmen bewegen, wenn sie nach außen sicht-
bar ist und an sich oder als Signal für die personalpolitische Einstellung 
des Unternehmens attraktiv bewertet wird. 

Die Bestimmung eines Bildungsbudgets legt sich nun nicht nur bil-
dungsökonomisch nahe, sondern ist gleichzeitig deshalb reizvoll, weil im 
Bereich der Bildungsausgaben, in deutschen Unternehmen zumal, die 
planungstheoretisch überlegene Budgetplanung hinter der weniger 
systematischen, auf viele und unverbundene Einzelmaßnahmen gerich-
teten Projektplanung zurücksteht51• 

51 Vgl. Staude, J.: Betriebliche Traineeprogramme und ihre Kontrolle, 
Köln 1978, S. 97 - 104. 
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2. Die Modellösung 

Durch die Gleichungen (1) - (5) ist ein Problem gegeben, bei dem die 
Entscheidungsgrößen in der Zeit stetige Funktionen sind. Die Verwen-
dung von Methoden, die optimale Steuerfunktionen für kontinuierliche 
dynamische Prozesse bestimmen, also der Variationsrechnung, der Kon-
trolltheorie oder der Dynamischen Programmierung, sind aus Modellen 
zur Auf teilung des Zeitbudgets auf Lern- und Erwerbsphasen in der 
humankapitaltheoretischen Bildungsökonomie bekannt. Die Lösung des 
gegebenen Problems wird hier nicht im einzelnen vorgeführt. In weit-
gehender Anlehnung an das Vorgehen von Bultez52 werden die not-
wendigen Optimumbedingungen gefunden, indem unter den üblichen 
Annahmen über die Differenzierbarkeit der Funktionen und die Exi-
stenz innerer Lösungen die Variation des Zielfunktionals b G berechnet 
und so umgefornnt wird, da:ß die Wirkungen der Steuervariablen b p (t), 
ba (t) und b r (t) voneinander getrennt und insgesamt als additiv wirk-
sam bestimmt werden. Dieses Verfahren ist wegen der Allgemeinheit 
der Funktionen grundsätzlich "geradenwegs", bekommt aber seinen 
beachtlichen Wert dadurch, daß es Bultez gelingt, die notwendigen 
Optimumbedingungen in ökonomisch verständliche Elastizitätsbegriffe 
zu überführen. 

Es bedeuten im folgenden: 

die kurzfristige Elastizität der Stellennachfrage in bezug auf die 
Bruttobeitragsrate (indirekt: die Lohnpolitik) im Zeitpunkt t; 

'YJa (t) die (kurzfristige) Elastizität der Stellennachfrage im Zeitpunkt t in 
bezug auf die Berufsbildungsausgaben im Zeitpunkt t mit r > t; 

+ 8x(r) 8fN(a(t),r-t) a(t) 
'lJa (r, t) = -8 N (r) . --3 a (t-) --. x (t) 

die (langfristige) Elastizität der Stellennachfrage im Zeitpunkt r in 
bezug auf die Berufsausbildungsgaben im Zeitpunkt t mit r > t; 

'/: (r, t) = 
8 c (r) 

8 'Q (r) 
8 f Q (r (t), r - t) 

8 r (t) 
r (t) 
c (r) 

die (langfristige) Elastizität der variablen Produktionskosten pro Ar-
beitsplatz im Zeitpunkt r in bezug auf unternehmensspezifische Bil-
dungsmaßnahmen im Zeitpunkt t, r > t. 

c(t) 8c(t) 
Sei CM (t) := ---xTt) = c (t) + 8 x (t)-' x (t) , 

dann lauten die notwendigen Optimumbedingungen für p ( .), a ( .), r ( . ), 
tE [0, (0): 

52 Bultez, A.: La firme en concurrence sur des marches interdependants, 
Diss. Löwen/Belgien, November 1975. 
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(6a) 

(6b) 

(6c) 

(6d) 

(6e) 

(7a) 

(7b) 

p (t) = 1Jp (t) . CM (t) 
1 + 1Jp (t) 

a (t) = 1Ja (t) . x (t.) • [p (t) - CM (t)] 

+ I e-i«-t)'1J~ (r,t)·x(r)-[p(r)-CM(r)]·dr 
'f~t 

'(=00 

r(t) = J e-i«-t)'-r~(r,t)'c(r)'x(r)'dr 
,,~t 

N (t =0) = N.o, Q (t = 0) = Qo 

Um e- it . P-a (t) = Um e- it . ftr (t) = 0 
t-..oo t--»oo 

'['=00 J . Cl x (r) Cl fN (a,7: - tJ) 
mitp-a (t) = e-' «-t). (p (t) - CM (t». Cl N-(r)' Cl a (t) d r 

.~t 

1:=00 J . (t) () Cl c (r) Cl fQ (r (t), r - t) P- (t) = - e-' <- ·X r '--. dr 
. r Cl Q (r) a r (t) 

'f~t 

Falls das Problem konvex ist und rJp (t) =t= - 1, sind die Bedingungen 
hinreichend, und es existiert eine Lösung dieses Gleichungssystems. Es 
ist zu bemerken, daß /-la (t) bzw. /-lr (t)adjungierte Varia:ble sind, die 
angeben, wie sich die diskontierten zukünfUgen Gewinne des Unter-
nehmens ändern, wenn in Periode t die optimalen Bildungsniveaus 
marginal verändert werden. Sie sind also Schattenpreise für die Repu-
tation bzw. das spezifische Qualifikationsniveau des Unternehmens. In-
haltlich verlangen die Nebenbedingungen im Optimum die Gleichheit 
von Grenzerträgen und Grenzkosten. Die optimalen Berufsausbildungs-
ausgaben sind abhängig von den kurz- und langfristigen Elastizitäten 
der Stellennachfrage, von der Kostenfunktion und schließlich von den 
erwarteten Nettobeiträgen pro Arbeitsplatz bzw. der Lohnpolitik des 
Unternehmens. Die optimalen Ausgaben für die arbeitsplatzspezifische 
Qualifikation pro Periode sind abhängig von der Bildungselastizität, der 
Produktivität, der Kostenfunktion und der Unternehmensgröße. 

Ein Sonderfall mag die Logik des Modells verdeutlichen. Für ein 
Unternehmen, das keine arbeitsplatzspezifische Bildung treibe und des-
sen Reputationskapital mit konstanter Rate <5 sinke, ist der stationäre 
Entwicklungspfad des Goodwills bei optimaler Berufsausbildung fol-
gendermaßen bestimmt: 

N+ 'I)~ 
(8) 

p . x 1Jp (a: + 0) 
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Im langfristigen Optimum ist dann also das Verhältnis des Goodwills 
zum "Nettoertrag" des Unternehmens direkt proportional zur lang-
fristigen Berufsausbildungselastizität der Stellennachfrage und umge-
kehrt proportional zur Lohnelastizität der Stellennachfrage. Das ist ein 
dynamisches Äquivalent zu den bekannten Ergebnissen von Dorfman 
und Steiner für die MaI"keting-Politik von Unternehmen, das Nerlove 
und Arrow53 zuerst abgeleitet haben und das heute selbst als klassisch 
gilt. Die formale übereinstimmung bestätigt also die investitionstheo-
retische Plausibilität des Entscheidungsmodells. 

Es .ist an dieser Stel1e le~der unzweckmäßig, die Sensivität der opti-
malen Lösung auf die verschiedenen Parameter zu untersuchen oder 
Erweiterungen dieses Ansatzes vorzunehmen und abzuwägen. Für die 
praktische Planung sind Modelle mit Budgetbegrenzungen54, für die 
theoretische Elaboration die Interdependenzen der Entscheidungsvaria-
blen und endlich für die Spezifikation empirischer Schätzfunktionen die 
explizite Einbeziehung von Konkurrenzreaktionen, mr regionale Ar-
beitsmärkte etwa55 , am wichtigsten. 

3. Schlußbemerkungen 

Die hier entwickelte Interpretation von Ausbildungsinvestitionen in 
Unternehmen erklärt die Rationalität nettokostenverursachender allge-
meinverwendungsfähiger Berufsausbildung als abhängig von der kurz-
und langfristigen Lohn- und Bildungselastizität der Stellennachfrage 
durch Facharbeiter, von Größen also, die um so eher als durch die Art, 
Intensität und Entwicklung der Präferenzen denn durch Monopolmacht 
auf dem Stellenmarkt bestimmt gelten können, als Facharbeiterknapp-
heit ein beständiges personalpolitisches Problem ist. Unternehmens-
spezifische Bildungsausgaben werden damit nicht geleugnet, sondern 
getrennt in ihrer Wirkung auf die Produktionskosten ausgewiesen. 
Soweit sie im Prozeß auch allgemeiner Berufsausbildung in Unterneh-
men unausweichlich anfallen, führt ihre methodisch oder meßtech-
nisch begründete Vernachlässigung dazu, daß nur eine untere Ab-
schätzung für die Rentabilität der Berufsausbildung in Unternehmen 
angegeben weI"den kann. Diese differenzierte Interpretation ist ange-
sichts der zitierten Ergebnisse empirischer Mo'bilitätsstudien und der 
Einsicht in die skizzierte Wesensverschiedenheit von Arbeitsmarkt und 
Börse verständlicher als die orthodoxe Theorie spezifischer Human-

53 Nerlove, M., Arrow, K. J.: Optimal advertising policy under dynamic 
conditions, Economica 29 (1962), S. 129 - 142. 

M Vgl. Sethi, S. P.: Optimal advertising for the Nerlove-Arrow model und er 
a budget constraint, Operations Research Quarterley 28 (1977), S. 683 - 693. 

55 Vgl. Bensoussan, A., BuUez, A~, Naert, Ph.: Leader's dynamic marketing 
behavior in oligopoly, EIASIM, WP 77-3, Brüssel. Januar 1977. 
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kapitalinvestitionen, ohne im Gegenzug Irrationalität oder pure Größe 
oder naiv "institutionelle" Mobilitätsbarrieren, wie gewerkschaftlich er-
zwungene Senioritätsprinzipien zu Entlohnung und Entlassung, be-
mühen zu müssen. 

Die empirische Erklärungskraft des Modells wird an anderer Stelle 
am Dualen System der Berufsausbildung in Deutschland geprüft56• Um 
schließlich die Frage der Nützlichkeit von Humankapitalbudgets in der 
praktischen Investitionsplanung zu beantworten, bedarf es weiterer, 
organisations- und planungstheoretischer Überlegungen57• 

Summary 

Corporate training investments are fundamental for the functioning 
of the German apprenticeship system. Since the investing firms are not 
permitted to bind their apprentices by future labor contracts and since 
the relevant labor market is basically competitive, the economic ration-
ale of these investments is not obvious. After questioning the appro-
priateness of Becker's theory of firm-specific training investments the 
paper tries to develop an alternative theory of firm investments in 
vocational training by drawing on the literature on informationally 
imperfect labor markets. This approach is based on the hypothesis that 
by providing and financing training, firms may gain reputation in the 
labor market which in turn in duces even generally trained employees 
to reduce voluntary quitting out of these firms and attracts employees 
from outside. Besides favoring the recruitment process, training is also 
assumed to improve the job or firm specific performance of the trained 
personel to some degree, a consequence which according to the orthodox 
human capital approach is the main rationale for providing and financ-
ing training. A dynamic planning model that formally resembles new 
models of budgeting the advertising and R & D expenditures is for-
mulated and explained. 

56 Vgl. Sadowski, D.: Berufliche Bildung und betriebliches Bildungsbudget, 
Stuttgart 1980, S. 123 - 134. 

57 Vgl. Sadowski, D.: Probleme und Lösungsansätze der Ausbildungs-
budgetplanung, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 49 (1979), S. 408 - 418. 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 
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Gesellschaftliche Bedürfnisse im Ausbildungsbereich 
und staatliche Bildungspolitik 

Von Hans Peter Widmaier, Regensburg 

I. Ausgangspunkt: Zur Defizienz des Humankapitalansatzes bei 
staatlich reguliertem Bildungssystem und mangelnder 

"Bildungssouveränität" 

Der Humankapitalansatz versucht eine Erklärung jener Teile des 
wirtschaftlichen Wachstums, die nicht auf die rein quantitative Formie-
rung des Einsatzes von homogenem Kapital und Arbeit reduziert wer-
den kann, und zum anderen versucht er eine Erklärung der Lohn- und 
Gehaltsunterschiede. 

Sollen diese beiden Aspekte empirisch überprüft werden, so benöti-
gen wir sowohl eine ökonomisch sinnvolle Definition des Kostenbegriffs 
als auch eine ökonomische Bestimmung des Einkommensbegriffs. 

Ein empirisch sinnvoller Kostenbegriff sollte alle diejenigen Kosten-
elemente einschließen, die die individuelle Leistungsfähigkeit in Arbeit 
und Beruf beeinflussen: so die Erziehung in der Familie, in der Schule, 
im Beruf und der Erwachsenenbildung. Hinzu kommen zusätzlich 
Kosten für die Reproduktion der Arbeitskraft, wie zum Beispiel Ge-
sundheitsaufwendungen sowie Aufwendungen zur Steigerung der be-
ruflichen und regionalen Mobilität. Für die meisten dieser Kostenele-
mente liegen kaum verläßliche ,zahlen vor, eine Schätzung ist arbiträr. 
Die jahrzehntelange Diskussion in der Bildungsökonomie hat zudem 
gezeigt, daß die investiven und konsumptiven Kostenelemente kaum 
voneinander zu trennen sind, da die praktischen und theoretischen 
Überlegungen dazu ohne geeignete Kriterien geblieben sind. Ein wei-
terer erschwerender Faktor kommt dem Element der sogenannten ,ent-
gangenen Einkommen' ("Opportunity Costs") zu, die sehr oft auch 
auf nicht-ökonomischen Entscheidungen beruhen. Insgesamt kann man 
sagen, daß das Kostenkonzept nur die direkt kostenbedingenden Bil-
dungsprozesse berücksichtigt und qualitative Elemente, die nicht in 
quantifizierbaren Geldgrößen ausdrückbaren Bildungskomponenten wie 
Erfahrung, Interesse, Begabung vernachlässigt. Damit wird die Kate-
gorie Bildung im Humankapitalansatz zu eng gefaßt und es besteht eine 
Tendenz, daß die quantitativ errechnete Rentabilität des Humankapitals 
tendenziell überschätzt wird. 
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Zum Einkommensbegriff des Humankapitalansatzes läßt sich sagen, 
daß eine empirische Überprüfung eine zutreffende Theorie vorausset-
zen würde, die den Zusammenhang zwischen konkretem Leistungsbei-
trag und der Entlohnung der Arbeit klärt und zwar einmal den allge-
meinen Zusammenhang zwischen beiden Größen und im besonderen 
dann jenen Einkommensanteil isoliert ausweist, der auf die effektiven 
Bildungsinvestitionen zurückführbar ist bzw. wäre. Dabei taucht das 
Problem der externen Effekte von Bildungsinvestitionen auf, die zu-
nehmende Bedeutung erlangen, nämlich als politische, soziale, musische 
und andere. Außerdem werden durch eine zunehmende Konzentration 
im Produktionsbereich die Verteilungsmechanismen des Marktes, ins-
besondere des Arbeitsmarktes zurückgedrängt. Dadurch verlieren die 
individuellen Lohn- und Gehaltszahlungen in diesem Bereich ihren 
Äqui,valenzcharakter. Sie werden vielmehr anhand konventioneller oder 
institutioneller Prinzipien bestimmt. Einkommen werden in immer 
stärkeren Maße durch Statuszuweisungen bestimmt. 

Daraus folgt, daß der Humankapitalansatz sehr wohl in der Lage ist, 
vorfindbare Einkommensdifferentiale im Bereich der Lohn- und Ge-
haltsempfänger zu beschreiben, nicht aber in der Lage ist, diese auch 
nach ihrer Entstehungsursache zu erklären. Damit ist aus dem Ansatz 
auch aus diesen genannten Gründen ein bildungspolitischer Vorschlag 
nicht zu begründen. 

lEin zusätzliches Argument gegen den neoklassisch orientierten Hu-
mankapitalansatz und den daraus abgeleiteten Politikempfehlungen 
liegt darin, daß marktwirtschaftlich organisierte Allokations- und Ver-
teilungsprozesse gerade im Ausbildungsbereich und Bildungsbereich zu 
keiner pareto-optimalen Lösung führen. Dafür seien einige Gründe ge-
nannt: aufgrund der Langfristigkeit der Ausbildungs- und Bildungs-
prozesse kann nur dann ein individuelles Nutzenkalkül angestellt wer-
den, wenn langfristig die Konstanz der Berufsstruktur als gegeben un-
terstellt werden könnte, und diese sich zudem gleichgewichtig im Hin-
blick auf die Veränderung des Arbeitsangebots und der Arbeitsnach-
frage entwickeln würde. Zum anderen würde der Ansatz voraussetzen, 
daß Bildungsinvestitionen Allerweltsqualifikation oder in neuerer Ter-
minologie Schlüsselqualifikation erzeugen, die auch bei Veränderung 
des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmarktstrukturen dadurch in ihrer 
Verwertbarkeit unberührt bleiben. Hinzuweisen ist ferner auf das Feh-
len vollständiger Informationen und Voraussicht. Schließlich beabsich-
tigt Bildungspolitik immer auch eine Beeinflussung des institutionellen 
Rahmens (Datenkranz), der außerhalb der statischen neoklassischen 
Tauschtheorie liegt und als exogen vorgegeben betrachtet wird. 
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Ein grundsätzlicher Einwand gegen den Humankapitalansatz richtet 
sich gegen den zugrundeliegenden methodologischen Individualismus. 
Nicht ind:ividuelle Investitionsentscheidungen bestimmen wesentlich die 
Neigung, bestimmte Qualifikationen und Höherqualifikationen zu erlan-
gen, sondern 

(1) eine sozialschichtspezifisch strukturierte und determinierte Neigung 
Qualifikationen zu erwerben; 

(2) eine sozialschichtspezifische Vermittlung dieser Qualifikationen im 
BiIdungs- und Ausbildungssystem; 

und 

(3) ein politisch determiniertes Angebot von Ausbildungs- und Bil-
dungsplätzen. 

Alternativ wird in diesem Beitrag deshalb von sozial bedingten Be-
dürfnissen und einer gesellschaftlich bestimmten Befriedigung (bzw. 
Nichtbefriedigung) dieser Bedürfnisse ausgegangen. 

Bildung und Ausbildung wird als politisches Gut betrachtet. Dies 
zeigt sich auch im Scheitern der Reformbestrebungen und der gegen-
wärtigen BLüte des Strukturkonservativismus. 

Zum anderen: Auch im Humankapitalansatz läßt sich die von mir an 
anderer Stelle! auf.gezeigte Rationalitätsfalle nachweisen: würde das In-
dividuum - bei staatlicher Bildungspolitik, mangelnder "Bildungs-
souveränität" und Marktunvollkommenheiten auf dem Arbeitsmarkt -
tatsächlich eine individuelle Investitionsentscheidung treffen, so würde 
sich systematisch ein Widerspruch zwischen individueller und gesell-
schaftlicher Rationalität ergeben. 

Bei Marktunvollkommenheiten führen die Signale (Preise, Mengen, 
"politische Löhne" etc.) dazu, daß an ihnen orientierte individuelle Ent-
scheidungen keine optimale Allokation gewährleisten. Selbst bei voll-
kommenen Märkten würden die Signale zwar individuelle Entschei-
dungen hervorrufen. Aufgrund der Autonomie der individuellen Ent-
scheidungen wäre jedoch eine gesellschaftliche Rationalität nicht von 
vornherein zu erwarten (Aggregationsproblem). 

Dies gilt auch für den Fall, daß sich staatliche Bildungs- und Ausbil-
dungspolitiJk - bei mangelnder Voraussicht und Absenz gesamtwirt-
schaftlicher Planung - allein an privaten und/oder sozialen Ertrags-
raten orientieren würde. 

! S. Widmaier, H. P.: Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat, Reinbek bei Ham-
burg 1976; derselbe: Zur Theorie der Durchsetzbarkeit sozialer Bedürfnisse, 
in: v. Ferber (Hrsg.): Soziologie und Sozialpolitik, Sonderheft 19 der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Köln 1977, S. 438 ff. 
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Verschärft wird diese Tendenz durch das verstärkte Auftreten von 
Ungleichgewichten im Rahmen der Zyklizität wirtschaftlicher Entwick-
lung: Arbeitslosigkeit oder Überbeschäftigung verstärken die aufge-
zeigten Widersprüchlichkeiten. 

Unterstellt man, daß sich die Individuen bei einer Nachfrage nach 
Qualifikation (Bildung und Ausbildung) an den privaten Ertragsraten 
orientieren, so ergibt sich 

(1) bei Arbeitslosigkeit ein entgangenes 'Einkommen von null, und 
keine hohe Ertragsrate; die Neigung, mehr Qualifikation nachzu-
fragen, steigt tendenziell. 

(2) Bei Überbeschäftigung ist das entgangene Einkommen größer als 
null, das heißt, die individuellen Kosten steigen, und die Ertrags-
rate sinkt; die Neigung, mehr Qualifikation nachzufragen, wird 
tendenziell abnehmen. 

Nach wie vor besteht ein Konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, wenn er auch die Form der regelhaften, normierten und in-
stitutionalisierten Konfliktaustragung angenommen hat. Die Gleich-
setzung beider Kontrahenten durch den Humankapitalansatz bleibt 
Ideologie zur Verschleierung dieses institutionalisierten Gegensatzes 
und sollte als solche gekennzeichnet werden. 

"Overkill" für den Humankapitalansatz bedeutet letztlich, wenn Bil-
dungsboom, Babyboom und Weltwirtschaftskrise zusammentreffen -
wie dies im Europa der 80er Jahre der Fall ist. "Manchester-Wettbe-
werb", wie wir ihn wohl auf keinem anderen Warenmarkt zu verzeich-
nen haben, zerstört gehegte Illusionen und zementiert zugleich die zur 
Bestandserhaltung notwendigen Hierarchien: 

(1) Innerhalb der Fachrichtung gegen die Konkurrenten der gleichen 
Fachrichtung 

(2) Fachrichtung gegen Fachrichtung 
(Substitutionswettbewerb) 

(3) Stufe gegen Stufe 
(Vertikal wettbewerb) 

(4) Jung gegen Alt 
(intergenerativer Wettbewerb) 

und: last but not least 

(5) Angepaßtes Humankapital (auch: "konservatives Humankapital") 
substituiert sogenanntes "Fortschrittliches Humankapital" ("Politi-
scher Wettbewerb") 
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Markt, Marktversagen, Politikversagen sowie die Zyklizität der ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung in Marktwirtschaften 
führen insgesamt dazu, daß der Humankapitalansatz für Bildungspla-
nung und -prognose ungeeignet und für individuelle Entscheidungen 
ein zumindest fragwürdiges Kriterium ist. 

11. Der Bedürfnisansatz - sozial- und bildungsspezifisch 

1. Die Entstehung sozialer Bedürfnisse als Voraussetzung wirtschaftlicher 
Entwicklung 

Eine Theorie der Evolution sozialer und bildungsspezifischer Bedürf-
nisse2 im Kontext der Entfaltung der Gesellschaft von der sozialstaat-
lich verfaßten Industriegesellschaft3 über die sozialstaatlich verfaßte 
Verteilungsgesellschaft4 hin zum Wohlfahrtsstaat5 muß unter zwei Per-
spektiven gesehen werden: 

Einmal als die Entstehung produktionspolitisch bedingter sozialer und 
bildungsspezifischer Bedürfnisse im Zuge der Schaffung der Voraus-
setzungen wirtschaftlicher Entwicklung und im Zusammenhang mit der 
Lösung der Folgeprobleme wirtschaftlicher Entwicklung und ihrer 
Zyklizität; 

zum zweiten als die Entwicklung sozialpolitisch artikulierter sozialer 
und bildungs spezifischer Bedürfnisse, die als politische Forderung an 
die Verbände, den Staat und die Kirchen, als den Vermittlern zwischen 
Individuen und Gesellschaft gelangen. 

2 Soziale Bedürfnisse als gesellschaftlich bedingte sollen bewußt abge-
grenzt sein vom exogenen Bedürfnisbegriff der Neoklassik ("wants are 
given") aber auch von psychologisierenden Bedürfnisbegriffen der Sozial-
psychologie und der zu kurz greifenden Begrifflichkeit "sozialer Prägungen" 
der Konswnsoziologie. Soziale Bedürfnisse entstehen unter den spezifischen 
Bedingungen der Marktwirtschaft im Bereich der Arbeit, des Konsums und 
der Freiheit aus einer produktionspolitischen Notwendigkeit ebenso wie aus 
einer sozialpolitischen Forderung. Sie werden in der Regel in der Form 
politischer Güter aus dem politisch-administrativen System befriedigt. Bil-
dungsspezifische Bedürfnisse sind soziale Bedürfnisse, also gesellschaftlich 
bedingte: produktionspolitisch motiviert und/oder politisch artikuliert. In 
diesem Sinn ist Bildungspolitik stets ein wesentlicher Bestandteil von Sozial-
und Gesellschaftspolitik. 

3 Heimann, E.: Soziale Theorie des KapitalismuS', Theorie der Sozialpo-
litik, Tübingen 1929. 

4 Liefman-Keil, E.: Ökonomische Theorie der Sozialpolitik, Berlin 1961. 
5 Widmaier, H. P.: Aspekte einer aktiven Sozialpolitik, in: Sanman, H. 

(Hrsg.): Zur Problematik von Sozialinvestitionen, Berlin 1970, S. 9 ff; Wid-
maier, H. P. (Hrsg.): Politische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, Frankfurt 
1974; dersetbe: Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat; dersetbe: Zur Theorie der 
Durchsetzbarkeit der Bedürfnisse. 
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Beide Bedürfnisperspektiven verdeutlichen den gesellschaftlich be-
dingten Entstehungszusammenhang sozialer und bildungsspezifischer 
Bedürfnisse: Soziale Bedürfnisse entstehen im Produktionsprozeß selbst 
und als seine Folge, werden aber auch im politisch-administrativen Sy-
stem als politische Forderung artikuliert. In beiden Formen bilden sie 
das Rohmaterial :!iür die Produktion von Sozialpolitik, d. h. die Produk-
tion sozialer Sicherheit6• 

Sozialpolitik ist immer auch Politik zur Ordnung der Wirtschaft, be-
ziehungsweise der Wirtschaftsverfassungspoli tik7• 

So kennzeichnet die Auflösung von politischen und ökonomischen Be-
ziehungen im Feudalismus in die Rechtsbeziehungen des bürgerlichen 
Staates ganz abstrakt den Übergang zu sozialstaatlichen Formen. Kon-
kret bedeutete es die Substitution feudaler und patriarchalischer Bin-
dungen der Arbeitskräfte durch die Rechtsbeziehungen des freien Ar-
beitsvertrages. 

"Das formale Recht eines Arbeiters, einen Arbeitsvertrag jeden beliebigen 
Inhalts mit jedem beliebigen Unternehmer einzugehen, bedeutet für den 
Arbeitsuchenden praktisch nicht die mindeste Freiheit in der eigenen Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen und garantiert ihm an sich auch keinerlei 
Einfluß darauf. Sondern mindestens zunächst folgt daraus lediglich die 
Möglichkeit für den auf dem Markt Mächtigeren, in diesem Falle norma-
lerweise dem Unternehmer, diese Bedingungen nach seinem Ermessen fest-
zustellen, sie den Arbeitsuchenden zur Annahme oder Ablehnung anzubieten 
und bei der durchschnittlich stärkeren ökonomischen Dringlichkeit seines 
Arbeitsangebots für den Arbeitsuchenden diesem zu oktroyieren. 

Das Resultat der Vertragsfreiheit ist also in erster Linie: die Eröffnung 
der Chance, durch kluge Verwendung von Güterbesitz auf dem Mark 
diesen unbehindert durch Rechtsschranken als Mittel der Erlangung von 
Macht über andere zu nutzen. Die Marktmachtinteressenten sind die In. 
teressenten einer solchen Rechtsordnung. In ihrem Interesse vornehmlich 
liegt insbesondere die Schaffung von "Ermächtigungssätzen", welche Sche-
mata von gültigen Vereinbarungen schaffen, die bei formaler Freiheit der 
Benutzung durch alle doch tatsächlich nur den Besitzenden zugänglich sind 
und also im Erfolge deren und nur deren Autonomie und Machtstellung 
stützen"B. 

6 Die Beantwortung der produktionstheoretischen Frage, was, wie und für 
wen politische Güter im Wohlfahrtsstaat produziert werden, bestimmt nicht 
ein System von Märkten, Preisen, Gewinnen und Verlusten, sondern eine 
Reihe nichtmarktwirtschaftlicher Faktoren, so die politische Artikulations-
fähigkeit sozialer Bedürfnisse, die Durchsetzbarkeit und Vermittlung der 
politisch artikulierten sozialen Bedürfnisse in den nichtmarktwirtschaftlich 
organisierten Teilbereichen unserer Gesellschaft, also über den Prozeß 
organisierten Gruppenhandeins, demokratischer Wahlentscheidungen und 
staatlichen sowie parastaatlichen Handeins. (vgl. Teil 3) 

7 Eucken, W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 4. Auflage, Tübingen 
1968. 

B Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Halbband, 1956, S. 454 f. 
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Somit entwickelte sich das Recht der bürgerlichen Gesellschaft einmal 
als wichtiges Instrument im Kampf gegen die Monarchie und die privi-
legierte Grundaristokratie: An die Stelle des "Privilegs" im Feudalis-
mus tritt das Recht und die Vertragsfreiheit. Andererseits setzte an 
dieser Vertragsfreiheit und ihren Formen die Entstehung sozialer Be-
dürfnisse an. Als Marksteine der Sozialgesetzgebung als Ordnungspoli-
tik sind zu nennen: 

- die Einführung der allgemeinen Schulpflicht 

- die Arbeiterschutzgesetzgebung 

- die Fabrikgesetze 

- die Gesetze über Frauen- und Kinderarbeit 

- die Begrenzung des Arbeitstages 

- die Begrenzung der Wochenarbeitszeit 

- die Tarifautonomie 

- die Mitbestimmung 

Sie bezeichnen die Entwicklung zu einer Institutionalisierung des in 
der Vertragsfreiheit angelegten Konflikts zwischen Kapitaleignern und 
Arbeitnehmern. 

Das soziale Bedürfnis nach Schutz und Regelhaftigkeit sozialer Be-
ziehungen verbindet sich mit dem sozialen Bedürfnis produktionspoli-
tischer Provenienz nach Schutz vor dem Raubbau uneingeschränkter 
Konkurrenz der Kapitaleigner untereinander um den Produktionsfak-
tor Arbeit. 

Die systematische Qualifikation und Ausbildung der Arbeiter und 
Angestellten für ihre Rollen im Konkurrenzsystem der Marktwirtschaft 
gehörte zu der zentralen produktionspolitischen Notwendigkeit. Bildung 
und Ausbildung gehört zu den zentralen sozialen Bedürfnissen, die die 
Voraussetzung wirtschaftlicher Entwicklung formen. Sie bildet ein Mo-
tiv staatlichen Hanclelns im Bildungs- und Ausbildungssektor ebenso 
wie eine Antriebskraft sozialpolitischer Ethik, Programmatik und Hand-
lungsweise bei der Bekämpfung von zünftlerischen Qualifikationsmo-
nopolen und schichtspezifischen Bildungsbarrieren. 

Aus der zunächst schwachen Position des Arbeitnehmers entstand ein 
eminent wichtiges soziales Bedürfnis: nämlich die soziale Sicherung des 
Faktors Arbeit durch sozialpolitische Maßnahmen. Dies hat konkret 
etwa in der langfristigen Entwicklung der Krankenversicherung und 
Gesundheitsvorsorge seinen Niederschlag gefunden. 

Wichtige Voraussetzung kontinuierlicher wirtschaftlicher Entwicklung 
in Marktwirtschaften wurde auch die Kanalisierung sozialer Bedürf-
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nisse in der politisch vorangetriebenen Institutionalisierung des Gegen-
satzes zwischen Kapitaleignern und Arbeitnehmern. Damit wurde nicht 
nur dem sich aus den ökonomischen Verhältnissen ergebenden sozialen 
Bedürfnis nach Bildung einer Gegenmacht des Faktors Arbeit Rech-
nung getragen, sondern durch die Schaffung von Rechtspositionen wie 
der Tarifautonomie, dem Schlichtungswesen, der Koalitionsfreiheit 
wurde sie auch ordnungspolitisch verankert. 

Damit gelingt uns zugleich eine wichtige Neubewertung gewerk-
schaftlicher Politik: nicht Störfaktor der Wettbewerbsordnung, sondern 
Sicherung der Funktionstüchtigkeit eben jener Wettbewerbsordnung 
durch gewerkschaftliche Politik. Gesetze zur zeitlichen Beschränkung 
des Arbeitstages, gegen zu starke Umweltbelastungen am Arbeitsplatz, 
Kündigungsschutzgesetze, Gesetze über die rechtliche Vertretung der 
Arbeiter in Unternehmungen, Gesetze, die zum Schutz der Arbeitneh-
mer bei Konkurs Sozial pläne vorsehen, wären ohne die politische Tätig-
keit der Gewerkschaften, ohne ihre Existenz nicht Gesetz und damit 
wirksam geworden. Somit wurden durch die Existenz von Gewerk-
schaften schon im 19. Jahrhundert und später besonders in diesem Jahr-
hundert wesentliche Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Entwick-
lung, das Funktionieren des Kapitalismus und eine gewisse politische 
Stabilität geschaffen. 

2. Sozial- und bildungspolitische Bedürfnisse 
im Gefolge der wirtschaftlichen Entwicklung 

Die Zyklizität wirtschaftlicher Entwicklung und die damit verbunde-
nen Turbulenzen im Mengen- und Preissystem erzeugen wichtige so-
ziale und bildungsspezifische Bedürfnisse als Folgeprobleme wirtschaft-
licher Evolution. Diese sozialen Bedürfnisse finden sich sowohl im 
Zentrum wirtschaftlicher Aktivität bei Arbeitslosen, an Arbeitsunfäl-
len Beteiligten, und durch Rationalisierungsmaßnahmen Betroffenen als 
auch entlang der Elendsgrenzen des Wirtschaftssystems, dort, wo sozial 
Schwachen, Armen, Alten, Jugendlichen in Berufsnot, ethnischen Min-
derheiten und Gastarbeitern eine menschenwürdige Existenz und Qua-
lifikation gesichert werden muß, und im Zuge der Entwicklung sozialer 
und ausbildungsspezifischer Institutionen auch rechtlich garantiert 
wurde. 

Soziale Bedürfnisse als Folgeprobleme wirtschaftlicher Entwicklung 
treten heute aber auch in weiten Bereichen des Umweltproblems als 
Schutz- und Sicherheits bedürfnis auf. Die urbane Krise, als Folgeer-
scheinung der das rapide Wachstum begleitenden Tendenzen zur räum-
lichen Konzentration und Agglomeration, erzeugt kumulative Prozesse 
der Verursachung und soziale Bedürfnisse in Bereichen neuer Art: mil-
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lionenfache Armut im Reichtum des Wohlfahrtsstaates, Slums, Drogen-
szene, Gettoisierung, Jugendkriminalität und Terror. 

Die tiefen, weltweiten Konjunktureinbrüche des letzten Jahrzehnts 
haben in diesem Zusammenhang deutlich werden lassen, wie durch-
lässig das Netz der sozialen Sicherheit in Krisenzeiten ist. 

Nur massive staatliche Zuschüsse zur Unterstützung der Arbeits-
losenversicherung konnten die Auszahlungen der "Schönwetterversi-
cherung" garantieren. Vielfach kam es sogar zur Rücknahme sozialer 
Leistungen. Andererseits zeigte sich gerade in der Monetarisierung so-
zialer Leistungen (Arbeitslosengeld etc.) ein durchaus wichtiger stabili-
sierender Faktor in der Erhaltung von Massenkaufkraft. 

Interessant des weiteren eine neuere Tendenz im Bereich der Ent-
wicklung sozialer Bedürfnisse im Gefolge wirtschaftlicher Evolution: 
Zeigt sich doch recht deutlich ein Zusammenhang zwischen dem stei-
genden Anspruchsniveau bei konsumtiven Bedürfnissen und zuneh-
mender Ansprüche auch im Bereich sozialer und bildungsspezifischer 
Bedürfnisse. Hervorragendes Beispiel ist die Dynamisierung der Rente 
in Zeiten rapiden Wachstums, die den Sozialstaat heute im Zuge der 
konjunkturellen Einbrüche und der Unregelmäßigkeit des Altersauf-
baus der Bevölkerung in größte Finanzierungsschwierigkeiten führt. 
Dies gilt auch für das steigende Anspruchsniveau im Bereich der Ge-
sundheitsdienstleistungen, den Bedürfnissen nach Bildung und Qualifi-
kation aber auch für soziale Ansprüche an Umwelt und Infrastruktur 
unserer Gesellschaft insgesamt. 

3. Sozial- und bildungs spezifische Bedürfnisse 
als Folge der langfristigen Wirkungen der Herrschaftsverhältnisse 

Soziale Bedürfnisse als Folge der langfristigen Wirkungen der Herr-
schaftsverhältnisse in kapitalistischen Gesellschaftsformationen bilden 
einen Kern der sozialpolitischen Bedürfnistheorie. Allerdings sind die 
hier zu diskutierenden Bedürfnisse weit weniger präzise empirisch zu 
bestimmen, wie in den bisher genannten Bedürfniskomplexen. Deshalb 
fanden sie im Rahmen der quantifizierenden Ökonomisierung und Ver-
rechtlichung des politischen Geschäfts bisher fast keine systematische 
Berücksichtigung, blieb die Diskussion eher auf einer abstrakt-philoso-
phischen Ebene. Allerdings werden seit den Arbeiten zur Entfrem-
dungstheorie und Verdinglichungstheorie durch Karl Marx und Georg 
Lukacs heute die Folgeprobleme der Herrschafts- und Machtverhält-
nisse im Wohlfahrtsstaat weiter gefaßt: Horst Baier formuliert ein 
"Herrschaftsparadigma des Sozialstaats"9 als Strukturbild des Sozial-

9 Baier, H.: Herrschaft im Sozialstaat, in: v. Ferber (Hrsg.), S. 128 ff. 
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staats. Agnes Heller wendet ihre, von Karl Marx inspirierte Theorie der 
Bedürfnisse als Kampf theorie gegen den bürokratisch erstarrten Sozia-
lismuslo. Wir sind der Fragestellung unter dem Aspekt einer Analyse 
von "Machtstrukturen im Sozialstaat"l1 nachgegangen. 

Oder wie der Nestor der Sozialpolitik in Deutschland Hans Achinger 
in einer Notiz mir gegenüber äußerte: " ... die Posaunen (sind) nicht 
nach der Lungenstärke verteilt ... " Und ... "die Einteilung der sozia-
len Bedürfnisse (sei) längst politisch vorweggenommen." "Als j ahrelan-
ger Mitarbeiter und Mitleidender der Sozia1enquete - schreibt Achin-
ger - habe ich den Unterschied von Fakten und Politik wie eine stän-
dige Krankheit miterlebt." 

Der Konflikt zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung be-
zeichnet das Spannungsfeld, in dem das hier zu diskutierende Bedürf-
nisfeld anzusiedeln ist. Freilich ist der Prozeß der "Unbewußtheit" der 
individuellen Situation sowohl am Arbeitsplatz als auch im Konsum-
bereich, im Bildungs- und Ausbildungssektor und der Freizeitsphäre 
zugleich Hindernis zur Auflösung dieses Spannungsverhältnisses. Gemäß 
den Rationalitätsbedingungen des kapitalistischen Produktionsprozesses 
werden diese Bedürfnisse, die im Spannungsfeld zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung angesiedelt sind, bereits gefiltert und eingegrenzt. 
Dabei wird der gesellschaftliche Charakter dieses Prozesses vom Ein-
zelnen nicht erkannt, sondern als gleichsam "naturhaft" oder "techno-
logisch" bedingt (Technokratiethese) sich durchsetzend interpretiert und 
hingenommen. 

Der Zusammenhang zwischen Arbeitsteilung, marktwirtschaftlicher 
Ordnung und einer säkularen ökonomischen Konditionierungl2 und 
ihrem Resultat der Vereinzelung und Privatheit der Individuen ist bis-
her für die Gegenwart von keinem theoretischen Ansatz hinreichend 
analysiert und für politisches Handeln fruchtbar gemacht worden. An-
sätzen zu einer Humanisierung der Arbeitswelt fehlt eine solche theo-
retische Begründung ebenso wie grundsätzlichen Positionen, die eine 
Orientierung theoretischer Ansätze in Richtung sozialer Rationalität 
anstrebenl3• Hier liegt meines Erachtens auch die Grenze zu einer 
Theorie der Evolution sozialer und bildungsspezifischer Bedürfnisse: 
Denn will man nicht einem historischen Determinismus verfallen, so 

10 HeUer, A.: Theorie der Bedürfnisse bei Marx, Berlin 1976. 
11 Böckels, L., Scharf, B. und Widmaier, H. P.: Machtstrukturen im So-

zialstaat, München 1976. 
12 Widmaier, H. P. (Hrsg.): Politische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates; 

derselbe: Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat. 
13 Habermas, J.: Die Dialektik der Rationalisierung, wieder abgedruckt in: 

H. P. Widmaier (Hrsg.): Politische Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, S. 225 ff. 
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kann eine Theorie sozialer Bedürfnisse dieser "dritten Ordnung" nur 
normativ oder politisch-ökonomisch begründet werden. 

Diese Arbeit kann mit dem traditionellen Wissen nicht geleistet wer-
den, da dieses eine systematische Begrenzung des ordnungspolitisch 
möglichen Instrumentariums beinhaltet14• Erst eine Theorie der Trans-
formation des Wohlfahrtsstaates - die das orthodoxe wirtschafts- und 
sozialpolitische Instrumentarium systematisch erweitert - könnte hier-
zu einen Beitrag leisten. 

111. Der Produktionsansatz staatlicher Bildungspolitik 

1. Zur Durchsetzbarkeit bildungsspezifischer Bedürfnisse 
im politisch-administrativen System 

Nun zur zweiten Säule einer ökonomischen Theorie der Bildungs-
politik, einer Theorie der Produktion von Bildungspolitik, die zugleich 
den Zusammenhang zwischen ökonomischer Entwicklung und der Be-
friedigung bildungspolitischer Bedürfnisse erfaßt. Die Frage lautet: Wie 
werden die dargestellten bildungspolitischen Bedürfnisse zu bildungs-
politischen Gütern und Dienstleistungen, zu Bildungspolitik? 

(1) Die Produktion erfolgt im politischen Raum und unterliegt seinen 
restriktiven Bedingungen. 

(2) Ihre Eigenschaften erzeugen in der Regel einen Rechtsanspruch 
auf eine materielle oder immaterielle Leistung oder Dienstleistung, 
die in der Regel von staatlichen Stellen bereitgestellt werden. 

(3) Die Allokation der bildungspolitischen Güter und Dienstleistungen 
erfolgt meist zentral und über bürokratisch und hierarchisch orga-
nisierte Institutionen, die im Föderalismus miteinander in Konkur-
renz stehen. 

Bildungspolitische Güter und Dienstleistungen in diesem Sinne sind 
die gesamte Gesetzgebung zur Struktur des Bildungssektors, die von 
den Kultusverwaltungen erlassenen Verordnungen und die entspre-
chend bereitgestellten personellen und räumlichen Kapazitäten und die 
mit diesen Kapazitäten möglichen institutionalisierten Lehr- und Lern-
prozesse. 

Welche bildungspolitischen Güter, wie und für wen sie bereitgestellt 
werden, bestimmt demnach im Wohlfahrtsstaat nicht ein System von 
Märkten, Preisen, Gewinnen und Verlusten - wie dies im Marktsy-
stem der Fall ist - sondern eine Reihe nicht-marktwirtschaftlicher 
Faktoren, so z. B. 

14 Widmaier, H. P.: Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat; del·selbe: Zur Theorie 
der Durchsetzbarkeit sozialer Bedürfnisse. 
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- die politische Artikulationsfähigkeit bildungspolitischer Bedürfnisse; 

- ihre Durchsetzbarkeit und Vermittlung über die Prozesse organi-
sierten GruppenhandeIns, demokratischer Wahlentscheidungen sowie 
staatlichen und parastaatlichen bürokratischen HandeIns; 

- schließlich die Möglichkeit des Staates zur Auferlegung eines Finan-
zierungszwanges (allgemeine Steuerfinanzierung des Bildungs-
systems). 

Insgesamt jedoch ist auch die bildungspolitische Realität als Teil der 
sozialstaatlichen Wirklichkeit durch die sich in den marktwirtschaftli-
chen und politisch-administrativen Entscheidungsprozessen herausbil-
denden Machtstrukturen geprägt. 

Die Entwicklung der Machtstrukturen im ökonomischen Sektor ist 
historisch verknüpft mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung der Institutionen des Kapitalismus, nämlich (1) dem Pri-
vateigentum an Produktionsmitteln, (2) der Lohnarbeit, (3) der sich aus 
der privaten Verfügung über Kapital ergebenden Konsequenz für die 
Entscheidung darüber, was wann, wie, für wen produziert wird; dies 
bedeutet eine Orientierung am Profit, (4) dem sich aus der Existenz von 
Privateigentum an Produktionsmitteln und Lohnarbeit ergebenden 
Widerspruch zwischen den Bedürfnissen der Kapitaleigner und der 
Lohnarbeiter, der sich historisch als Konflikt zwischen ökonomischen 
Klassen artikuliert hat. 

Damit ist im liberalen Wirtschaftssystem bereits in der Beziehung 
zwischen Kapitaleigner einerseits und Arbeitnehmer andererseits eine 
Machtbeziehung angelegt15• Diese Machtbez'iehung ist durch die zuneh-
menden Konzentrationsprozesse im ökonomischen Sektor, die Heraus-
bildung von Oligopolen und Monopolen lediglich verstärkt worden und 
hat ihrerseits politische Gegenkräfte provoziert, wie etwa die Gewäh-
rung der politischen Organisation der Arbeitnehmer in Gewerkschaften 
und staatliche Interventionen zum Schutze der Arbeitnehmer. Damit 
ist freilich das Problem der langfristigen Wirkungen der gesellschaft-
lichen Herrschaftsverhältnisse nicht gelöst. 

Die Entstehungsbedingungen von Interessengruppen sind zum einen 
die Organisationsfähigkeit, zum anderen die Konfliktfähigkeit eines 
bestimmten Sonderinteresses und/oder die Möglichkeit über die An-
wendung von Zwang (z. B. gesetzlichen Zwang), die Zwangsmitglied-
schaft in einer Organisation zu erreichen. Schließlich besteht die Mög-
lichkeit über private selektive Anreize, die zusätzlich zur allgemeinen 
Leistung der Organisation vermittelt werden, einen organisatorischen 
Beitrag zur Gruppenformierung zu leisten. 

15 Böckels, L., Scharf, B., Widmaier, H. P., a.a.O. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



80 Hans Peter Widmaier 

Diese besonderen Entstehungsbedingungen von Interessengruppen 
sind insgesamt verbunden mit der generellen Funktion der Interessen-
gruppen: Nämlich im Widerstreit der Interessen, in der machtpolitischen 
Auseinandersetzung im politisch-administrativen System, das, was man 
politische Güter ("Bildung als politisches Gut") nennen könnte, zu pro-
duzieren. 

Die bildungs- und hochschu1politischen Auseinandersetzungen der 
letzten Jahre brachten ein stärkeres politisches Engagement im Bereich 
der Lehrer, hochschul politische Fraktionierung und Gruppenbildung bei 
den Hochschullehrern, beim Mittelbau und den Studenten. Genannt 
werden muß aber auch die gewerkschaftliche Arbeit der Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft. Hier scheint sich eine positive Wende 
der Auseinandersetzungen im bildungspolitischen Bereich in Richtung 
einer institutionalisierten Konfliktregelung anzudeuten .. Freilich bleibt 
abzuwarten, welche Rückwirkungen auf die innere Struktur der Insti-
tutionen und der durch sie vermittelten Inhalte sich daraus ergeben. 

Ungelöst bleibt das Problem der Organisation von bildungspoliti-
schen Bedürfnissen im Bereich der Eltern und Schüler. Besonders die 
Eltern können m. E. als der Prototyp dessen betrachtet werden, was die 
latente, die unorganisierte Gruppe genannt wird. 

So ist die Organisationsfähigkeit maßgeblich behindert durch die 
Tatsache der spezifischen Organisation etwa des weiterführenden Schul-
systems (Fachlehrerprinzip, Klassenführung, Schule als relatives Durch-
gangsstadium). Die regionale Dispersion der Eltern würde zudem große 
Organisationskosten verursachen. 

Die Konfliktfähigkeit der Eltern schließlich ist bereits durch das 
Elternrecht formal begrenzt, erhält aber noch weitere Dämpfung, weil 
stets bemrchtet werden muß, daß Konflikte letztlich auf dem Rücken 
der Kinder ausgetragen werden. 

Auch die gruppenspezifische Organisation von Schülern und Studen-
ten stößt auf strukturelle Hemmnisse: Zunächst ist auch in ihrem Be-
reich die Konfliktfähigkeit -eindeutig begrenzt; Kooperationsentzug hat 
auch nicht annähernd die gleichen Wirkungen wie ein Streik. Starke 
Reglementierungen durch die neuen Hochschulgesetze sorgen des wei-
teren dafür, daß permanent Konflikte nicht ausgetragen werden kön-
nen. Auch hier schlägt durch, daß die Ausbildungsgänge Durchgangs-
positionen von kurzer Dauer sind. 

Gruppenaktivität ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedin-
gung der Bildungspolitik. Mit Recht kann man fragen, wie bestimmte 
bildungspolitische Bedürfnisse wie z. B. die Grundschulpfli.cht auch 
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ohne Gruppenorganisation zustandegekommen sind. Um diese Frage 
beantworten zu können, müssen wir uns mit weiteren Teilbereichen 
des politisch-administrativen Systems beschäftigen. 

Wie läßt sich der demokratische Entscheidungsprozeß im Sinne eines 
querschnittsanalytischen Erklärungsmodells darstellen? 

(1) Demokratie ist zu einer Methode zur Wahl einer herrschenden 
Elite geworden. (2) Die Eliten stehen untereinander im Konkurrenz-
kampf um die Stimmen der Wähler in periodisch wiederkehrenden 
Wahlen. Die Konkurrenz hat oligopolistischen Charakter: Wenige Par-
teien konkurrieren um atomistische Stimmbürger. Staatliche Parteien-
finanzierung der etablierten Parteien und 5- bzw. 10-Prozent-Hürden er-
schweren den freien Marktzugang. (3) Die großen Parteien sind Oligar-
chien vergleichbar (R. Michels), in denen der Intraparteienkonflikt weit-
gehend ausgeschaltet und damit das Fortkommen politischer Entrepre-
neurs sichtlich erschwert ist. (4) Ungewißheit, unvollständige Informa-
tion, vorenthaltene Bildung und Information, Konformismus, "Staats-
bürgerlicher Privatismus" (J. Habermas) und die -Existenz von Informa-
tionskosten beeinflussen die Handlungsweise aller Akteure des Modells: 
Das Handeln der Stimmbürger, ebenso wie der Politiker und der Lobby-
isten. (5) Als Informationsersatz und zur politischen Legitimation wer-
den Ideologien erzeugt. (6) Die Zeitpräfel'enzen werden durch die Domi-
nanz der Konsumorientierung (bei den Stimmbürgern) und die Nähe 
der Wahltermine (bei den Politikern) bestimmt. 

Auch im beschriebenen System des demokratischen Entscheidungspro-
zesses wird den Tendenzen der Verrechtlichung, Ökonomisierung und 
Bürokratisierung der Bildungspolitik Vorschub geleistet. Im Zuge kri-
senhafter Erscheinungen wurde die traditionelle Bildungspolitik um 
eine Sozialinvestitionspolitik erweitert. Auch im Bereich der Sozialin-
vestitionen in Form von Bildungsinvestitionen blieben in der Regel die 
realisierten Gesetzeswerke weit hinter den Reformvorstellungen zurück, 
die in der theoretischen und praktisch-politischen Diskussion eingeführt 
worden warenl6 • 

Der Wohlfahrtsstaat bestimmt im jeweils historischen Kontext nur 
diejenigen Probleme und Bedürfnisse als bildungspolitische, die von 
einer reduziert pluralistischen Gruppenlogik und der demokratischen 
Elitenherrschaft als politisch definiert werden und im politischen Zyklus 
auch politisch relevant bleiben. 

16 Offe, C.: Berufsbildungsreform, Frankfurt 1976; derselbe: "Unregierbar-
keit" - Zur Renaissance konservativer Krisentheorien, in: Habermas, J. 
(Hrsg.): Stichworte zur "Geistigen Situation der Zeit", Band 1, Frankfurt 1979, 
S. 294 ff. 

6 Schriften d. Vereins f. Soc!alpol!tik 113 
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2. Bildungspolitik im politischen Zyklus 

Die eben genannten Strukturmerkmale der Demokratie sind zugleich 
Erklärungsbasis für die Existenz derartiger Zyklen, wie man am Bei-
spiel der Bildungsexpansion in der Bundesrepublik illustrieren kann. 
Dabei ist der Zyklus in seinem jeweiligen Stadium Ausdruck verschie-
denartiger Krisenphänomene wie einer ökonomischen Krise (Knappheit 
an Humankapital), einer politischen Krise (Legitimationskrise des poli-
tisch-administrativen Systems) und schließlich der fiskalischen Krise 
des Wohlfahrtsstaates. 

In der ersten Phase besteht das ökonomisch-soziale Problem (hier: 
Knappheit an hochqualifizierten Arbeitskräften, Stagnation des weiter-
führenden Bildungssystems bei starkem Wirtschaftswachstum) zwar 
objektiv, hat jedoch noch nicht viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Wie in unserem konkreten Fall kann das Problem auch durch 
externe Faktoren verdeckt sein, wie in der Bundesrepublik Deutschland 
der fünfziger Jahre durch den ständigen Zustrom qualifizierter und 
hochqualifizierter Fachkräfte in die Bundesrepublik Deutschland, ins-
besondere aus der DDR und dem Ausland. 

In der zweiten Phase erfolgt aufgrund der sich verschärfenden Man-
gellage und/oder einer zunehmenden öffentlichen Bewußtmachung des 
Problems durch die Massenmedien und die Politik ein Stadium der 
"alarmierenden Entdeckung", begleitet vom "euphorischen Enthusias-
mus" der Gesellschaft, das anstehende Problem zu lösen, etwas Wirk-
sames dagegen zu tun und das noch in möglichst kurzer Zeit. Dem ent-
spricht in unserem Beispiel der Bildungspolitik etwa die Phase des 
"Sputnik-Schocks" in den USA bzw. mit einiger zeitlicher Verzögerung 
die Ausrufung der "Bildungskatastrophe" durch Georg Picht in der 
Bundesrepublik Deutschland und die sich anschließende "Bildung-ist-
Bürgerrecht-Bewegung". Technokratisch-technologische Modelle der 
Planung wurden entwickelt und finden breite Resonanz in der Öffent-
lichkeit. Dabei ist der Glaube weit verbreitet, daß man mit kleinen 
Schritten ohne fundamentale Änderungen des bestehenden Systems 
über Anpassungsstrategien das vorliegende Problem lösen kann. Bei-
spiel für diese Art der Problemlösungsstrategie ist die Entwicklung der 
BHdungsökonomie und Bildungsplanung in den sechziger Jahren!;. Bil-
dung wird zum Wahlschlager, Hochschulbildung zur Gemeinschaftsauf-
gabe und kann so zur Sicherung der Massenloyalität eingesetzt werden. 
Die Legitimationskrise kann auf diese Weise für einen bestimmten 
Zeitraum überspielt werden. Zugleich wird deutlich, daß durch solch 

17 Widmaier, H. P.: Bildung und Wirtschaftswachstum, Villingen 1966; 
Riese, H.: Die Entwicklung des Bedarfs an Hochschulabsolventen in der Bun-
desrepublik Deutschland, Wiesbaden 1967. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Gesellschaftliche Bedürfnisse im Ausbildungsbereich 83 

zyklischen Anstoß ("Schocks von außen") die sozialen Prozesse - wie 
etwa das Nachfrageverhalten nach weiterführender Bildung-im Wohl-
fahrtsstaat nicht steuerbar und damit in irgendeiner Weise an einen 
vorgestellten Bedarf angebunden werden können. Hier liegt das Para-
doxon zwischen der Entwicklungschance und gleichzeitigen Gefährdung 
unseres Systems durch derartige Anstöße. Denn was sich seinerzeit als 
gewollter politischer Effekt (Bildungsexpansion) zeigte, wird heute in 
der ambivalenten Formel eines drohenden "akademischen Proletariats" 
gefaßt oder in Numerus-Clausus-Politik umgesetzt. 

In der dritten Phase werden durch die Anwendung verfeinerter Pla-
nungsverfahren, vor allen Dingen aber durch die Erstellung von 
Kostenstrukturen und Finanzierungsplänen die effektiven und sozia-
len Kosten der Realisierung vorgestellter Reformen ermittelt und die 
im Wohlfahrtsstaat notorisch auftretenden Finanzierungslücken aufge-
deckt18• 

So hat beispielsweise der absolut und relativ gestiegene Zugang von 
Kindern aus Arbeiter- und Bauernfamilien in das weiterführende 
Schulsystem der Bundesrepublik Deutschland gezeigt, daß ohne eine 
strukturelle Änderung die Problematik der sozialen Selektivität dieser 
Institutionen nicht gelöst werden kann. Dies bedeutet eben konkret 
etwa auch Opfer der das weiterführende Schulsystem bisher tragenden 
Schichten (und erzeugt entsprechende Widerstände politischer Art, vgl. 
z. B. den Widerstand der Bürgerinitiativen gegen die Rahmenrichtlinien 
in Hessen). 

Verbunden mit der zunehmenden Einsicht in die Zusammenhänge 
und die Schwierigkeiten der Problemlösungen ist in der vierten Phase 
eine tendenzielle Abnahme des politischen und öffentlichen Interesses. 
Je mehr Menschen die Kostspieligkeit und Finanzierungsschwierigkeit 
des Problems deutlich wil'd, desto eher besteht die Chance, daß auf die 
voraufgehenden Phasen Ernüchterung, ja Entmutigung oder gar Des-
interesse folgt. An erster Stelle sei hier das genannt, was Ragnar Frisch 
die "Schizoidität der Bildungsplanung" genannt hat. Es ist das Problem 
der Teilplanung der mit dem Bildungssystem zusammenhängenden 
Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche. Die zunehmende Fusion markt-
wirtschaftlicher und nicht-marktwirtschaftlicher Entscheidungsprozesse 
verstärkt dieses Problem nur noch19• 

In wohl kaum einem Bereich der Infrastruktur ist die Globalsteue-
rung weiter vorangetrieben worden als im Bereich des Bildungssystems 

18 O'Connor, J.: Die Finanzkrise des Staates, Frankfurt 1974. 
19 Widmaier, H. P.: Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat. 

s' 
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(Bildungsgesamtplanung, Hochschulplanung, Planung auf Länderebene), 
und dennoch (oder gerade wegen der Transparenz?) trifft diesen Be-
reich die fiskalische Krise am stärksten, werden Arbeitsmarktprobleme 
der Expansion des Bildungssystems angelastet. 

An zweiter Stelle sei genannt die Diskrepanz zwischen diffuser In-
formationspolitik über den Bildungssektor und dem enorm gewachse-
nen Bestand an bereits vorhandenem Wissen über das Bildungssystem. 
Letzteres gilt sowohl :fiür die geleistete wissenschaftliche Arbeit in meh-
reren Großforschungsinstituten der Bildungs- und Arbeitsmarktfor-
schung als auch für den wachsenden Bestand qualifizierter Bildungs-
forscher und Hochschullehrer in diesem Bereich. 

Damit verbindet sich schließlich drittens ein eklatanter Widerspruch 
zwischen den z. B. in der Bildungsökonomie und Theorie der Bildungs-
planung vorliegenden theoretischen Ansätzen und ihrer Anwendung 
für die bildungspolitische Entscheidungsvorbereitung. Dabei rangiert 
politische Pragmatik noch vor der Anwendung mehr technologisch 
orientierter Entscheidungshilfen. 

Zusammenfassung 

Eine ökonomische Theorie der Bildungspolitik - als Bestandteil 
einer allgemeinen Theorie der Wirtschafts- und Sozialpolitik - fußt 
auf zwei Säulen, nämlich zum einen auf einer Theorie der Entstehung 
und Entwicklung bildungsspezifischer Bedürfnisse und zum anderen 
auf einer Theorie der Produktion von Bildungspolitik. Bildungspoli-
tische Bedürfnisse entstehen im Kontext der Schaffung der Vorausset-
zungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung und im Ge-
folge dieses Entwicklungsprozesses. Zum anderen werden die bildungs-
spezifischen Bedürfnisse geprägt durch die langfristigen Wirkungen der 
mit den kapitalistischen Basisinstitutionen verbundenen Herrschafts-
verhältnisse. Die bildungsspezifischen Bedürfnisse werden im bildungs-
politischen Bereich artikuliert und unterliegen den restriktiven Bedin-
gungen der Produktion von Bildungspolitik; Neben der Gruppenlogik 
als reduziertem Pluralismus spielen demokratische Prozesse in Form 
demokratischer Elitenherrschaft (Demokratie als Parteienoligopol) eine 
wesentliche -Rolle. Verrechtlichung, Ökonomisierung, Bürokratisierung 
sowie Planung und Plankontrolle beeinflussen Umfang und Struktur 
der Bildungsgüter. Die Bildungspolitik geriet in einen politischen Zy-
klus, der in seinem jeweiligen Stadium Ausdruck verschiedenartiger 
Krisenphänomene ist: Der ökonomischen Krise folgt eine politische und 
dieser wieder eine ökonomische: die fiskalische Krise des Wohlfahrts-
staates. 
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Summary 

The cO'ntrrbutiO'n "sO'cial needs in the educatiO'nal sectO'r and state edu-
catiO'nal pO'licy" ist meant tO' be an antithesis tO' the human capital ap-
prO'ach. It starts with a discussiO'n O'f the deficiency O'f the human capital 
apprO'ach within astate regulated educatiO'nal system and lack O'f edu-
catiO'nal souvereignity. 

The main cO'ntributiO'n is tO' discuss sO'cial and educatiO'nal needs as a 
pl'ecO'nditiO'n O'f ecO'nO'mic develO'pment and as a cO'nsequence O'f eco-
nO'mic develO'pment. Then pO'ssibilities O'f an active educatiO'nal policy 
are discussed and finally sO'cial and educatiO'nal needs as a cO'nsequence 
O'f lO'ng-term consequences of the power structure are reviewed. 

Finally fO'llows a systematic approach tO'wards state educatiO'nal policy 
as a productiO'n O'f educatiO'nal gO'O'ds as pO'litical gO'O'ds. The up-and-
dO'wns O'f educational policy withina pO'litical cycle are discussed within 
the frame-wO'rk O'f German educatiO'nal pO'licies in the mid60's and the 
70's. 
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Die Einkommensfunktion und ihre Testbarkeit* 

Von Gerhard Brinkmann, Siegen 

"Let us remember the unfortunate econometrician 
who, in one of the major functions of his system, 
had to use a proxy for risk and a dummy for sex"!. 

I. Definition und Zweck der Einkommensfunktion 

Unter einer "Einkommensfunktion" verstehe ich, wie es allgemein 
üblich ist, eine Funktion 

eit = eit (Xi) , 

in der 

eu das Einkommen der Person i im Zeitraum t, 

Xi den Vektor aller auf die Person i bezogenen Faktoren, welche das Ein-
kommen beeinflussen, 

bezeichnen mögen. In dieser allgemeinen Formulierung ist die Einkom-
mensfunktion mit der mikroökonomischen Einkommensverteilungstheo-
rie identisch; wie bei di.eser könnte man, je nachdem wie das Einkom-
men definiert wird, von der einen personellen die vielen faktoriellen 
Einkommensfunktionen unterscheiden. In jener würde eil das Gesamt-
einkommen einer Person aus allen denkbaren Einkommensarten um-
fassen (also zum Beispiel aus unselbständiger Arbeit, aus Vermögen, 
aus Transfers); bei diesen würde e~, nur das Einkommen aus der Quelle 
j bezeichnen. Ich beschränke mich im folgenden auf das Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit, einerseits, weil ich überzeugt bin, daß 
man, wenn überhaupt, das Gesamteinkommen einer Person nur da-
durch zureichend erklären kann, daß man es nach seinen Quellen in 
Komponenten zerlegt und jede Komponente für sich erklärt; anderer-
seits, weil in den Einkommensfunktionen der Bildungsökonomik - in 

" Ich danke den Teilnehmern der Wiener Sitzung (20. bis 22. Juni 1979) des 
Ausschusses für Bildungsökonomie des Vereins für Socialpolitik für Kritik 
und Anregungen. 

1 Machlup, F.: Proxies and dummies, Journal of Political Economy 82 
(1974), S.892. Ich danke Dr. Peter Siewert vom Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung für den Hinweis auf diesen Text. 
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diesem Kontext stehen wir hier - meistens das Einkommen aus un-
selbständiger Arbeit intendiert ist, wenn auch gelegentlkh davon Ab-
weichungen vorkommen, zum Beispiel dadurch, daß auch das Einkom-
men aus selbständiger Arbeit mitbetrachtet wird. 

Die Einkommensfunktionen der Bildungsökonomik unterscheiden 
sich von der herkömmlichen neoklassischen mikroökonomischen Ein-
kommensverteilungstheorie - die Neoklassik ist in diesem Feld das 
unumschränkt herrschende Paradigma unter den Ökonomen - min-
destens dadurch, daß sie die Bildung als Variable enthalten. Dies wie-
derum hat zwei miteinander zusammenhängende Gründe: Erstes Ziel 
der Bildungsökonomik ist es, den Einfluß der Bildung auf andere Grö-
ßen, hier also das Einkommen, festzustellen; in der Wichtigkeit diesem 
Ziel gleichrangig, wenn auch in der logischen Abfolge ihm nachgeord-
net ist das - dem Stil des neoklassischen ökonomischen Denkens ent-
sprechende - andere Ziel, das explikative Modell des Zusammenhangs 
von Bildung und Einkommen in ein dezisives der optimalen Ausgaben 
für Bildung umzuformulieren2 • Ob es der Bildungsökonomik gelungen 
ist, den Einfluß der Bildung auf das Einkommen aus abhängiger Arbeit 
zu isolieren, wie es vom erklärenden Modell angestrebt und vom Ent-
scheidungsmodell vorausgesetzt wird, soll in diesem Aufsatz geprüft 
werden. Die Prüfung wird im Rahmen der umfassenderen Frage vor-
genommen, ob die Einkommensfunktion mit Hilfe empirischer Daten 
testbar ist. Der Operationalisierung der theoretischen Begriffe wird 
dabei eine Schlüsselfunktion zugewiesen. 

11. Ein explikatives Modell des Einkommens 
aus unselbständiger Arbeit 

Es ist trivial, daß man den Einfluß der Bildung (oder irgendeines 
anderen Faktors) auf das Einkommen nur dann isolieren kann, wenn 
das Modell der Einkommenserzeugung, mit dem man arbeitet, alle ein-
flußreichen Variablen enthält und ihren Zusammenhang untereinander 
und mit dem Einkommen richtig abbildet. In Darstellung 1 ist ein 
Modell des Einkommens aus unselbständiger Arbeit skizziert. Es ent-
hält 4 exogene Variable (die soziale Herkunft, die natürlichen An-
lagen, die Marktsituation des Arbeitsergebnisses, die Marktsituation 
der Ausbildungsgruppe) sowie 9 endogene Variable (das Arbeits-
einkommen, das Arbeitsergebnis, die Leistung des Arbeitenden, 
die Leistung der übrigen Produktionsfaktoren, den Leistungswillen, 
das Leistungsvermögen, die Erfahrung, die formale Ausbildung und 

2 Als Beispiel dafür s. Ben-Porath, Y.: The production of human capital 
and the life cycle of earnings, Journal of Political Economy 75 (1967), S. 352 -
365. 
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die Gesundheit). Soweit ich sehe, kommt ein Modell mit allen diesen 
Variablen in der Literatur nicht vor, jede der Variablen erscheint aber 
in irgendeiner Einkommensfunktion der Bildungsökonomik oder in der 
neoklassischen Einkommensverteilungstheorie. 

Das Arbeitseinkommen wird von drei Hauptfaktoren bestimmt: Dem 
Arbeitsergebnis (dieses möge bestimmt werden durch die Leistung des 
Arbeitenden und die Leistung der übrigen Produktionsfaktoren), dem 
Angebots-Nachfrageverhältnis für dieses Arbeitsergebnis und dem An-
gebots-Nachfrageverhältnis derjenigen Klasse von unselbständig Be-
schäftigten, die nach vorherrschender Meinung das in Rede stehende 
Arbeitsergebnis vor allem hervorbringen. Die beiden Angebots-Nach-
frageverhältnisse sind identisch, wenn nur eine Klasse von Arbeits-
kräften, die etwa durch ihre Ausbildung von anderen abgegrenzt 
ist, nur jenes Ergebnis produziert, nicht etwa auch noch ein anderes; 
wenn der Marktmechanismus mit flexiblen Löhnen dafür sorgt, daß es 
keine unfreiwillig Arbeitslosen gibt und wenn die Leistung der übri-
gen Produktionsfaktoren in allen Produktionsstätten gleich ist. Die Ver-
hältnisse sind unterschiedlich, wenn der Marktmechanismus in dem 
eben genannten Sinn nicht wirkt oder wenn die Leistung der übrigen 
Produktionsfaktoren in den verschiedenen Produktionsstätten unter-
schiedlich ist oder wenn verschieden Ausgebildete identische Produkte 
herstellen, die Verschiedenheit der Ausbildung aber (oder irgend eines 
anderen Merkmals) voneinander abgeschottete Marktsegmente schafft, 
wie es etwa zwischen Diplom-Kaufleuten und Diplom-Betriebswirten 
der Fall ist. 

Die bisherige verbale Beschreibung des Modells gibt nichts anderes 
wieder als die Struktur der neoklassischen Theorie des Arbeitseinkom-
mens; die Messung des Arbeitsergebnisses, der Leistung des Arbeiten-
den und der Leistung der übrigen Produktionsfaktoren versucht die 
neoklassische Theorie bekanntlich dadurch zu bewerkstelligen, daß sie 
eine substitutionale Produktionsfunktion einführt, in der jene Meßpro-
bleme als gelöst angenommen werden; die Messung der Marktsituation 
geschieht mit Hilfe der Marktformen oder ihnen entsprechender Ver-
haltensweisen von Anbietern und Nachfragern. Das hier vorgeschlagene 
Modell fügt dem neoklassischen Paradigma zwei Klassen von Hypo-
thesen hinzu: 

(1) es versucht zu erklären, wie die Leistung des Arbeitenden zu-
standekommt und wie dieser in eine bestimmte Arbeitsumwelt ge-
rät, von der ja auch nach der Neoklassik das Arbeitsergebnis ab-
hängt; 
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(2) es läßt zu, daß das Arbeitseinkommen außer vom Arbeitsergebnis 
und der Marktsituation von weiteren Faktoren beeinflußt wird, 
deren Wirken wir "Diskriminierung" nennen. 

Zunächst einige Worte über die Diskriminierung. Folgende Eigen-
schaften der Arbeitskräfte werden gewöhnlich als ihre Anlässe ange-
sehen: das Geschlecht (Frauen werden gegenüber Männern diskrimi-
niert); das Alter (Ältere werden gegenüber Jüngeren diskriminiert); 
die soziale Herkunft (aus der Unterschicht Stammende werden gegen-
über den aus der Mittel- und Oberschicht Stammenden diskriminiert); 
die Rasse (Farbige in den USA werden gegenüber Weißen diskrimi-
niert); das Niveau der Ausbildung (Nicht-Hochschul absolventen werden 
gegenüber Hochschulabsolventen diskriminiert); nur sehr selten der 
Inhalt der Ausbildung (Nicht-Juristen werden gegenüber Juristen im 
öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland diskriminiert). Um 
die graphische Darstellung des Modells nicht zu überladen, habe ich in 
ihm nur die soziale Herkunft als DiskriminiJerungsfaktor angeführt. 
Wenn man annehmen kann, daß dieselbe Eigenschaft des Arbeitenden, 
z. B. sein Alter, sowohl über seine Leistung als auch über die Diskri-
minierung das Arbeitseinkommen beeinflußt, muß man, wenn in em-
pirischen Tests des Modells diese beiden W~rkungen voneinander sepa-
riert werden sollen, das Zwischenglied "Leistung" messen. 

Gehen wir nun zur ersten Klasse von zusätzlichen Hypothesen über: 
Ich nehme an, daß die Leistung des Arbeitenden von seinem Leistungs-
vermögen, seinem Leistungswillen, seiner Gesundheit und von der Lei-
stung der übrigen Produktionsfaktoren abhängt. Damit ein gemein-
sames Arbeitsergebnis von bestimmter Qualität und Quantität zustan-
dekommt, müssen die Leistungen der Faktoren aufeinander abgestimmt 
sein. In Darstellung 1 ist dies durch Pfeile in beiden Richtungen zwi-
schen der Leistung des Arbeitenden und der Leistung der übrigen Pro-
duktionsfaktoren angedeutet. Leistungswille und Leistungsvermögen 
werden von denselben Faktoren bestimmt: den natürlichen Anlagen, 
der Ausbildung, der Gesundheit, die ihrerseits von den natürlichen An-
lagen mitbestimmt wird, und der Erfahrung. Die Ausbildung, die eine 
Arbeitskraft absolviert hat, und ihre Erfahrungen hängen ihrerseits 
von der sozialen Herkunft, der Gesundheit und von den natürlichen 
Anlagen ab. Außerdem beeinflussen sich formale Ausbildung und Er-
fahrung gegenseitig: Die Erfahrungen, die eine Arbeitskraft im 
Arbeitsleben sammeln kann, werden ihr sehr oft nur auf Grund 
ihrer Ausbildung zugänglich gemacht (man denke etwa an die Er-
fahrungen eines Arztes oder eines Richters); auf Grund bestimmter 
Erfahrungen im Berufsleben wählen Menschen aber auch sehr häufig 
eine bestimmte formale Ausbildung. Formale Ausbildung und soziale 
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Herkunft bestimmen, entweder je für skh oder gemeinsam, auch sehr 
häufig, an welche Stelle des Arbeitslebens ein Arbeitender gelangt (das 
heißt, wie di,e Leistung der übrigen Produktionsfaktoren beschaffen 
ist): Man denke etwa daran, daß der höhere Dienst der öffentlich-
rechtlichen Körperschaften in der Bundesrepublik Deutschland vorwie-
gend Hochschulabsolventen vorbehalten ist; man denke daran, daß 
Söhne von Unternehmungseigentümern häufig herausgehobene Mana-
gementposten in den Betrieben ihrer Väter erhalten; weitere Beispiele 
könnten genannt werden. 

Es scheint mir nicht möglich zu sein, solange man nicht verzögerte 
Variable einführt, das Modell als rekursives zu konstruieren, derart, 
daß man auf der Skizze von rechts nach links vorgehend annehmen 
könnte, daß jede Variable nur links, nicht aber rechts von ihr ste-
hende andere Variable beeinflussen könnte. Das Gegenteil ist der 
Fall, das Modell ist also interdependent. So ist es gängig, anzunehmen, 
daß die Wahl einer formalen Ausbildung, die jemand für sich selber 
oder seine Kinder trifft, auch vom erwarteten Einkommen bestimmt 
wird; daß das erwartete oder tatsächliche Arbeitseinkommen den Lei-
stungswillen eines Menschen erhöhen oder senken kann, ,ebenso wie 
man diese Fähigkeiten auch dem Arbeitsergebnis und der Leistung des 
Arbeitenden unterstellen kann. Dieser zuletzt genannte Faktor dürfte 
auch das Leistungsvermögen mit bestimmen, denn: "Übung macht den 
Meister". Das Leistungsvermögen, das unter anderem von der formalen 
Ausbildung abhängt, übt seinerseits auf diese Einfluß aus, indem es 
eine Person befähigt, etwa die nächsthöhere Ausbildungsstufe in An-
griff zu nehmen. Die Gesundheit steht in einem Rückkoppelungsprozeß 
mit der Arbeitsumwelt des Arbeitenden und mit seiner Leistung (über-
mäßige Leistung z. B. ist gesundheitsschädlich). Diese skizzierten Rück-
koppelungen der Variablen würden verschwinden, wenn man das Mo-
dell dynamisierte: Man könnte dann versuchen, die Wirkungszusam-
menhänge nach Zeitperioden zu spezifizieren, derart etwa, daß man 
folgende Kette, um nur ein Beispiel zu wählen, zwischen Leistungs-
willen und Leistung konstruierte: 

Leistungswilleo -+ Leistun~ -+ Leistungswillel -+ Leistungl -+ ... 

Einige der im folgenden zu besprechenden empirischen Untersuchun-
gen benutzen solche rekursiven Modelle, allerdings stehen ihnen in der 
Regel nur relativ wenig zeitverschobene Variable zur Verfügung. 
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III. Das Problem der Messung der Variablen 

1. Anforderungen an die Messung 

Inwieweit das ebenskizzierte oder ähnliche Modelle an der Wirklich-
keit überprüft werden können, hängt unter anderem von der Operatio-
nalisierung der in ihm enthaltenen theoretischen Begriffe ab3. Unter 
der Operationalisierung eines theoretischen Begriffes versteht man be-
kanntlich, daß diesem ein oder mehrere Sinneseindrücke zugeordnet 
werden. Die Zuordnung muß dem Kriterium der Gültigkeit entspre-
chen, das heißt, es muß sichergestellt sein, daß die dem theoretischen 
Begriff zugeordneten Sinneseindrücke dessen Bedeutung entsprechen4• 

Die Erhebung der Sinneseindrücke muß objektiv und zuverlässig sein, 
das heißt, es sollen keine Fehler bei der Datenerhebung auftreten, die 
entweder in der Person des Erhebenden liegen oder durch Faktoren 
bedingt sind, die interpersonal wirken (ein Beispiel für eine subjektive 
Datenerhebung etwa läge vor, wenn die Antworten auf die Fragen in 
einem Interview von der Sympathie abhängen, die der Interviewte dem 
Interviewer entgegenbringt; ein Beispiel für eine unzuverlässige Daten-
erhebung, wenn Befragte ihr Einkommen durchweg falsch angeben). 

Darstellung 2: Das Verhältnis der Gütekriterien "Objektivität", "Zuverlässig-
keit" und "Gültigkeit" zueinander. 

QJljektiv 
zuverlässig ____ --r-_----'-.......,. 
giillig ___ --+-___ --"<-'"-' 

Das Verhältnis der 3 Kriterien zueinander ist so, wie Darstellung 2 es 
zeigt: Wenn ein empirisches Datum nicht objektiv und zuverlässig er-
hoben wurde, kann seine Zuordnung zum theoretischen Begriff auch 
nicht gültig sein; andererseits kann es durchaus objektive und zuver-
lässige Daten geben, die für den gemeinten Sachverhalt nicht gültig 
und deshalb unbrauchbar sind. 

3 über den Unterschied zwischen theoretischer Sprache und Beobachtungs-
sprache sowie Möglichkeiten ihrer Verknüpfung s. Carnap, R.: The methodo-
logical character of theoretical concepts, in: Feigl, H., Scriven, M. (Hrsg.): 
lVIinnesota studies in the philosophy of science, Band 1: The foundations of 
science and the concepts of psychology and psychoanalysis, lVIinneapolis 1956, 
S. 38 -76. 

4 Zum folgenden s. Huber, H., Schmerkotte, H.: lVIeßtheoretische Probleme 
der Sozialforschung, in: von Koolwijk, J., Wieken-Mayer, M. (Hrsg.): Tech-
niken der empirischen Sozialforschung, 5. Band: Testen und Messen, Mün-
chen/Wien 1976, S. 56 - 76. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



94 Gerhard Brinkmann 

Die Operationalisierung theoretischer Begriffe teile ich in 3 Klassen 
ein: 

(1) Dem theoretischen Begriff werden unabhängig von den Struktur-
gleichungen des zu testenden Modelles ein oder mehrere Meßergeb-
nisse zugeordnet, derart, daß verschiedenen Werten der Meßergeb-
nisse verschiedene Werte der theoretischen Variablen entsprechen. 
Ein typisches Beispiel ist die Operationalisierung des Begriffes 
"Arbeitseinkommen". Wir wollen eine solche Vorgehensweise 
"Operationalisierung durch Indikatoren" nennen. 

(2) Dem theoretischen Begriff werden Meßergebnisse derart zugeord-
net, daß nur Aussagen über deren Gleichheit oder Verschiedenheit, 
nicht aber über die Größe des Unterschiedes bei Verschiedenheit 
gemacht werden können. Ein typisches Beispiel ist die Operationa-
lisierung des Begriffes "Erbanlagen" dadurch, daß man bei ein-
eiigen Zwillingen identische Erbanlagen annimmt, ohne über deren 
Beschaffenheit irgend etwas sagen zu können. Wir wollen eine 
solche Operationalisierung "Kontrolle einer Variablen" nennen. 

(3) Dem theoretischen Begriff werden Meßergebniss'e dadurch zuge-
ordnet, daß man mit Hilfe des zu testenden theoretischen Modells 
vielfältige Meßergebnisse verarbeitet und die Werte dieser Verar-
beitungsergebnisse mit entsprechenden Werten der theoretischen 
Variablen gleichsetzt. Beispiele bilden etwa die theoretischen Be-
griffe "Trend", "saisonale Schwankung", "zyklische Schwankung" 
in der Zeitreihenanalyse, "permanentes Einkommen" in der Kon-
sumtheorie, "technischer Fortschritt" in der Wachstumstheorie, 
"Humankapital" in der Bildungsökonomik. Wir wollen diese Ope-
rationalisierung "indirekt" nennen5• 

Das Urteil darüber, ob die Operationalisierung eines theoretischen 
Begriffes auf dem 1. oder dem 2. Wege gültig ist, kann im allgemeinen 
um so 1eichter gefällt werden, je weniger; es fällt im allgemeinen um 
so schwerer, je mehr Meß- und Rechenoperationen sowie Vermittlungen 
zwischen theoretischer und empirischer Sprache für sie aufgewandt 
wurden. Dabei ist immer vorausgesetzt, daß die verwendeten Daten 
objektiv und zuverlässig erhoben wurden. In der Regel lassen sich An-
haltspunkte für die Gültigkeit der Operationalisierungsvorschriften den 
Publikationen über empirische Untersuchungen entnehmen, während 
dies für die Objektivität und Zuverlässigkeit der Daten viel seltener 
zutrifft. Ob die Operationalisierung auf dem 3. Wege unter irgend 
einer Bedingung als gültig angesehen werden kann, ist strittig. Denn 

5 S. dazu auch Griliches, Z.: Errors in variables and other unobservables, 
Econometrica 42 (1974), S. 971 - 998. 
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die Vorgehensweise ist dem Verdacht ausgesetz,t, daß sie das zu testende 
formalisierte theoretische Modell gegen das Scheitern an der Wirklich-
keit immunisiert. Allgemein wird dies bekanntlich bei der Operationali-
sierung des "technischen Fortschritts" in den neoklassischen Wachstums-
untersuchungen angenommen, aber auch entsprechende Operationalisie-
rungen in den Einkommensfunktionen könnte man so beurteilen. 

2. Die Messung der Variablen in einigen ausgewählten Untersuchungen6 

Zunächst eine Bemerkung zu den herangezogenen Untersuchungen, 
die gesammelt in Fußnote 6 aufgeführt sind (an späteren Stellen wird 
nur noch eine Kurznotation verwandt): Die Auswahl der Untersuchun-
gen ist willkürlich, sie folgt keinem Prinzip. Ich hoffe dennoch, keine 
Untersuchung übersehen zu haben, in der ein besserer Stand des Ope-
rationalisierens erreicht ist, als er im folgenden Text den herangezoge-
nen Untersuchungen attestiert wird. 

Ich beginne diesen Überblick? über "the state of the art" des Opera-
tionalisierens mit denjenigen Variablen, die auf keine Weise gemessen 
werden: Das Arbeitsergebnis und seine Marktsituation sind in keiner 
der Untersuchungen zur Einkommensfunktion, die ich hier zu Rate 

6 Ausgewählte Untersuchungen: 
Freeman, R. B.: The effect of the increased relative suppply of College 

graduates on skill differences and employment opportunities, in: Griliches, 
Z. et al. (Hrsg.): Income distribution and ·economic inequality, Frankfurt 
1978, S. 240 - 255; Griliches, Z.: Estimating the returns to schooling: Some 
econometric problems, Econometrica 45 (1977), S. 1 - 22; ders.: Wages of very 
young men, Journal of Political Economy (Suppl) 84 (1976), S. S 69 - S 85; 
Taubman, P.: The determinants of earnings: Genetics, family, and other 
environments. A study of white male twins, American Economic Review 66 
(1976), S. 858 - 870; Solmon, L. C., Wachtel, P.: The effects on income of type 
of College attended, Sociology of Education 48 (1975), S. 75 - 90; Johnson, E., 
Stafford, F. P.: Lifetime earnings in a professional labor market: Academic 
economists, Journal of Political Economy 82 (1974), S. 549 - 569; Leibowitz, A.: 
Horne investments in children, Journal of Political Economy (Suppl) 82 (1974), 
S. SIll - S 131; Hanushek, E. A.: Regional differences in the structure of 
earnings, Review of Economics and Statistics 55 (1973), S. 204 - 213; Brink-
mann, G.: Die Diskriminierung der Nicht-Juristen im allgemeinen höheren 
Verwaltungsdienst der Bundesrepublik Deutschland, Zeitschrift für die ge-
samte Staatswissenschaft 129 (1973), S. 150 - 167; Griliches, Z., Mason, M.: 
Education, income, and ability, Journal of Political Economy (Suppl) 80 
(1972) S. S 74 - S 103; Weiss, Y.: Investment in graduate education, American 
Economic Review 61 (1971), S. 833 - 852; Brinkmann, G.: Der Einfluß der 
Ausbildung auf das Gehalt von außertariflich bezahlten Angestellten der 
Wirtschaft, Ergebnisse einer Untersuchung von 1968, Mitteilungen aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 3 (1970), S. 124 - 136; Brinkmann, G.: Be-
rufsausbildung und Arbeitseinkommen, Berlin 1967; Morgan, J., David, M.: 
Education and income, Quarterly Journal of Economics 77 (1963), S. 423 - 437. 

7 Der folgende überblick ist nach systematischen Gesichtspunkten ge-
ordnet; im Anhang dieses Beitrags wird ein überblick über die in den ein-
zelnen Untersuchungen berücksichtigten Variablen und die Methode ,ihrer 
Operationalisierung gegeben. 
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ziehe, bewußt einer Operationalisierung zugeführt worden8• Dies ist 
schon deshalb 'gar nicht möglich, weil jene Variablen in den empiri-
schen Studien nicht erwähnt werden. Es wäre deshalb auch zu gewagt, 
mit Hilfe der weiter vorn skizzierten Annahmen die Marktsituation 
der Ausbildungsgruppe, die in einigen Studien zu messen versucht wird, 
mit der Marktsituation des Arbeitsergebnisses; die Leistung des Arbei-
tenden, die ebenfalls wenigstens in einer Studie zu messen versucht 
wird, mit dem Arbeitsergebnis zu identifizieren. Außerdem sind jene 
Annahmen zu unrealistisch, als daß man sie den Autoren unterschieben 
könnte. 

Auch die Variable "Leistungswille" können wir zu den unoperatio-
nalisierten zählen: Morgan und David führen sie zwar unter ihren mit 
Hilfe von Indikatoren gemessenen Größen auf, teilen aber keine Ergeb-
nisse über ihren Einfluß auf das Einkommen mit. Brinkmann9 hat die 
"Leistungsmotivation" zwar zu messen versucht, hält seine Versuche 
aber für gescheitert. 

Die "Leistung der übrigen Produktionsfaktoren" wird als solche eben-
falls in keiner der hier zu Rate gezogenen Situationen zu messen ver-
sucht. Freeman erwähnt aber in seiner Untersuchung wenigstens "a 
parameter Ti, which is a positive monotonie index of the ,neeessity' 
(productivity advantage) of college training in the ith oecupation"10. 
Das Wort "Parameter" deutet bereits an, daß diese Größe nicht durch 
Indikatoren operationalisiert, sondern höchstens errechnet, also auf 
dem dritten Wege gemessen wird. Freeman versucht aber auch dies 
nicht, sondern nimmt nur an, daß Ti eine Konstante ist. 

Die "Leistung des Arbeitenden" wird nur von Brinkmann11 zu ope-
rationalisieren versucht, und zwar auf dem indirekten (dritten) Wege: 
In der betreffenden Untersuchung geht es um den Test der Hypothese, 
daß im höheren Verwaltungsdienst der Bundesrepublik Deutschland 
Nicht-Juristen gegenüber den Juristen trotz (potentiell) gleicher Lei-
stung diskriminiert werden. Der Test wird durchgeführt, indem ange-
nommen wird, daß im Federal Civil Service der USA solche Diskrimi-
nierungen nicht vorkommen, sondern daß hier die ordinale Gehaltsskala 
die ordinale Leistungsskala abbildet; die Leistung ihrerseits soll in bei-
den Ländern durch Ausbi'ldung und Alter determinIert werden. Wenn 

B Gewisse Vorgehensweisen von Freeman, Solmon und Wachtel und Weiss, 
die als Operationalisierung der Marktsituationen des Arbeitsergebnisses 
interpretiert werden könnten, werden weiter hinten bei "Marktsituationen 
der Ausbildungsgruppe" erwähnt. 

9 Brinkmann, G,: Berufsausbildung, 
10 Freeman, RB., S. 249. 
11 Brinkmann, G.: Die Diskriminierung. 
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nun in Deutschland die ordinale Gehaltsskala aller Ausbildungsgruppen 
mit derjenigen in den USA identisch ist, dann repräsentiert auch in 
Deutschland die Gehaltsskala die Leistungsskala; im anderen Fall 
herrscht in Deutschland Diskriminierung. Es zeigt sich, daß im Federal 
Civil Service der USA alle Ausbildungsrichtungen (Law, Social 
Sciences, Physical Sciences, All others) gleich bezahlt werden, während 
im höheren Verwaltungs dienst der Bundesrepublik Deutschland die Ju-
risten ein signifikant höheres Gehalt beziehen als alle anderen Ausbil-
dungsrichtungen. Der Verfasser zieht hieraus den Schluß, daß die üb-
rigen Ausbildungsrichtungen gegenüber den Juristen diskriminiert wer-
den. Man sieht, daß die indirekte Operationalisierung der Leistung nur 
dann dem Kriterium der Gültigkeit entspricht, wenn in den USA die 
Gehaltsskala die Leistungsskala abbildet und wenn sowohl in Deutsch-
land wie in Amerika dieselben Faktoren, nämlich Ausbildung und Alter, 
die Leistung bestimmen. Beide Annahmen werden postuliert, können 
aber nicht als solche überprüft werden. Dies wäre nur möglich, wenn 
die Leistung direkt gemessen oder wenigstens kontrolliert würde, was 
jedoch nicht der Fall ist. 

Ähnlich wie die Leistung des Arbeitenden versucht Brinkmann12, 

die Marktlage verschiedener Ausbildungsgruppen zu messen: Er nimmt 
an, daß in der deutschen Privatwirtschaft das Arbeitseinkommen be-
stimmter Ausbildungsgruppen nur durch deren Marktsituation und 
deren Leistung bestimmt wird, diese wiederum vom Niveau der Aus-
bildung, der Note des Ausbildungsabschlusses und dem Alter, nicht 
aber von der Ausbildungsrichtung. Wenn diese Annahmen richtig sind, 
dann ergibt der Gehaltsvergleich VOn Angestellten der Privatwirtschaft 
mit gleichem Alter, gleichemAusbildungsniveau und gleichen Abschluß-
noten, aber verschiedener Ausbildungsrichtung (verglichen werden Juri-
sten, Diplom-Kaufleute, Diplom-Ingenieure und Naturwissenschaftler) 
Aussagen über deren Marktsituation. Wieder werden die Annahmen, 
die diese Aussagen ermöglichen, nur postuliert, aber nicht überprüft. 
In seiner Untersuchung von 1967 vergleicht Brinkmann die Gehälter 
verschiedener Ausbildungsklassen in unterschiedlichen Wirtschaftszwei-
gen, unterschiedlichen Größenklassen von Unternehmen, unterschied-
lichen Regionen, unterschiedlichen Funktionen und interpretiert die Ge-
haltsunterschiede bzw. -gleichheiten als solche der Marktsituation. Wie-
der jedoch werden die intervenierenden Variablen nicht erfaßt. 

Grundsätzlich auf die gleiche Weise wie Brinkmann gehen Johnson 
und Stafford vor: Sie vergleichen die Jahreseinkommen VOn Hochschul-
professoren verschiedener Fächer (Volkswirtschaftslehre, Soziologie, 
Biologie, Mathematik, Physik) und führen die Unterschiede der Gehäl-

12 Brinkmann, G.: Der Einfluß. 

7 Schriften d. Vereins f. Soc1alpolltik 113 
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ter auf Unterschiede in der Marktlage der Professorengruppen zurück, 
kontrollieren diese aber durch weitere, von den bisher genannten unab-
hängige Variable. Außerdem vergleichen sie auch das Einkommen der 
Absolventen der erwähnten Fächer bei drei verschiedenen Gruppen von 
Arbeitgebern (Hochschulen, öffentlicher Verwaltung und Privatunter-
nehmen), versuchen hier aber keine Erklärung der festgestellten Unter-
schiede. 

Hanushek vergleicht, unter sonst gleichen Umständen, den Einfluß 
der Ausbildung auf das Einkommen in I:'iner großen Anzahl lokaler 
Arbeitsmärkte (über deren Abgrenzung ich hier nichts sagen will); er 
stellt ganz erhebliche Differenzen zwischen d('D. Regionen fest, die man, 
wenn man dem dritten Weg der Operationalisierung folgt, als Unter-
schiede der Marktsituation gleich ausgebildeter Arbeitskräfte auf ver-
schiedenen regionalen Arbeitsmärkten interpretieren könnte. Hanushek 
sieht diese Möglichkeit, nimmt aber eine sehr vorsichtige Haltung ein, 
da zur Klärung dieses Problems erheblich mehr Analyse nötig sei, als 
er in dem betreffenden Aufsatz leisten könnels. Außer regionalen Un-
terschieden stellt Hanushek auch solche zwischen verschiedenen Beru-
fen (one digit occupations der amerikanischen Klassifikation) fest, er-
wägt aber nicht einmal, ob er hierdurch vielleicht Leistung oder die 
Marktlage des Arbeitsergebnisses messen könnte. 

Auch die Untersuchung von Weiss könnte zur Messung entweder der 
Leistung oder der Arbeitsmarktsituation verschiedener Ausbildungs-
gruppen oder auch zur Messung der Marktsituation eines Arbeitsergeb-
nisses auf dem 3. Weg·e benutzt werden: Weiss hat, wie Johnson und 
Stafford, folgende Daten gleichzeitig erfaßt: Die Ausbildungsrichtung 
seiner Stichprobe (8 verschiedene Fächer von Hochschulabsolventen), 
das Ausbildungsniveau (PhD, MA, BA), die Art des Arbeitgebers 
(Privatunternehmen, öffentliche Verwaltung, Ausbildungssituationen), 
die Art der Arbeit (Forschung, Verwaltung, Lehre, Produktion und 
Verkauf, Beratung). Er hat offenbar Einkommensfunktionen (zwischen 
Einkommen und Erfahrung) für alle diese Gruppen separat berechnet, 
teilt ihr Ergebnis jedoch nur pauschal mit: Das höchste Arbeitseinkom-
men wird für alle Felder und Niveaus der Ausbildung in der Tätigkeit 
"Verwaltung von PI"ivatunternehmen" erzielt. Der Verfasser benutzt 
diese Ergebnisse aber nicht in dem hier angegebenen Sinn. Ähnliches 
läßt sich auch von Solmon und Wachtel sagen: Sie berechnen Einkom-
mensfunktionen je getrennt für die Berufsgruppen der Flugzeugführer, 
der Lehrer, der Ärzte und der Rechtsanwälte. Es zeigt sich, daß unter 
sonst gleichen Bedingungen Ärzte das höchste, Lehrer das geringste 
Einkommen haben (allerdings ist die Variable "Selbständigkeit" nicht 

1S Hanushek, E. A., S. 11. 
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erfaßt); diese Tatsache wird aber von den Verfassern nicht weiter ver-
folgt, ähnlich wie Freeman die Einkommensrelationen verschiedener 
Berufe (z. B. "Professionals/All Workers") nicht als Relation der Markt-
situation ihrer Arbeitsergebnisse interpretiert. Morgan und David er-
wähnen, daß sie in ihrer Stichprobe 5 Beschäftigungsgruppen und 
3 Gruppen für die Aufsichtsbefugnis bei der Arbeit unterschieden 
haben; der Einfluß dieser Variablen auf das Einkommen wird aber 
nicht mitgeteilt, so daß man auf keinen Fall von einer Operationalisie-
rung der Marktsituation sprechen kann. 

Dagegen macht Freeman "the impact of the change in supply on 
relative incomes" explizit zum Gegenstand seiner Untersuchung14• Als 
"Angebot an Arbeitskräften" definiert er hierbei diejenigen Personen, 
die einen Arbeitsplatz besitzen, läßt also alle diejenigen aus der Be-
trachtung fort, die arbeitslos sind. Die Änderung des Angebotes wird 
durm die Zahlenrelation von College-Absolventen zu anders ausgebil-
deten Arbeitskräften an zwei verschiedenen Zeitpunkten erfaßt. Außer 
der Änderung des Angebotes werden noch drei weitere Faktoren be-
rücksichtigt, die die Einkommensrelationen verändern können: Zykli-
sche Schwankungen der Konjunktur und zwei Trendvariablen der Ein-
kommensentwicklung. Da Veränderung.en im Angebot nur die eine 
Seite der Marktsituation einer Ausbildungsgruppe darstellen, Freeman 
die andere Seite, die Nachfrage, nicht mit Hilfe von Indikatoren erfaßt 
(er gibt allerdings an, daß er eine von den beiden Trendvariablen und 
die Variable für die zyklischen Schwankungen der Konjunktur als 
"NaclJ.frage" ansieht, was jedoch kaum dem Kriterium der Gültigkeit 
entsprechen dürfte), können wir seine Studie als einen Versuch inter-
pretieren, die Marktsituation der Ausbildungsgruppen auf dem dritten, 
dem indirekten W:ege zu erfassen, dadurch nämlich, daß Änderungen 
der Einkommensrelationen und der Angebotsrelationen gleichzeitig eine 
Änderung der Marktverhältnisse anzeigen. 

Der theoretische Begriff der "natürlichen Anlagen" wird von zwei 
der zu Rate gezogenen Untersuchungen operationalisiert, von Taubman 
sowie von Griliches und Mason. Die Letzteren versuchen, diesen Faktor 
durch den gesellschaftlichen Status des Vaters und den Intelligenz-
quotienten zu messen, durch eine Vorgehensweise also, die offenbar das 
Kriterium der Gültigkeit nicht erfüllt. Taubman beschreitet den zwei-
ten Weg der Operationalisierung: er kontrolliert die Variable, indem 
er Zwillinge untersucht und diese in eineiige (EZ) einerseits und zwei-
eiige (ZZ) andererseits aufteilt (s. Darstellung 3). 

Daß eineiige Zwillinge identische, zweieiige Zwillinge versclJ.iedene 
Erbanlagen haben, ist eine Tautologie. Die Schwierigkeit bei der Kon-

14 Freeman, R. B., S. 248. 

7" 
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Darstellung 3: Die Kontrolle der Variablen "Natürliche Anlagen" durch 
Zwillingsuntersuchungen bei Taubmann 1976. 

Theoretische S~rache 

gleiche 

vi natürliche f---+ 
Anlagen 

Natürliche 
Anlagen '\ Versch iedene 

natürliche r---. Anlagen 

Eineiige 
Zwillinge 

Zweieiige 
Zwillinge 

Meß - und Beob-
achtun~~rache 

Weitgehende 
Gleichheit der 

~ Zwillinge in 
versch. Indik. 

Untersch iedlich-
keit der Zwil -r--+ linge in versch. 
I nd ikatoren 

trolle der Variablen "Erbanlagen" besteht deshalb nur darin, Zwillings-
paare in eineiige und zweieiige zu unterscheiden. Im Material von 
Taubman wird dies mit Hilfe von Fragen bewerkstelligt (z. B.: "As 
children were you and your twin alike ,as two peas in a pod' or only 
of ordinary family resemblance?"15), die im Verglei:::h zu den sehr siche-
ren Blutuntersuchungen eine Zuverlässigkeit von über 90 % aufweisen 
sollen. Um über den Einfluß der Erbanlagen auf andere Phänomene, 
hier also das Einkommen, etwas aussagen zu können, muß man auch 
gleichzeitig die Umwelteinflüsse der Zwillinge kontrollieren. Die Zwil-
lingsforschung bildet folgende Gruppen: 

EZ gleicher Umwelt (I), 

EZ verschiedener Umwelt (Il), 

ZZ gleicher Umwelt (IIl). 

Der Vergleich zwischen den Gruppen I und Il in Hinsicht auf das zu 
untersuchende Phänomen gibt Aufschluß über die Bedeutung der Um-
weltfaktoren, der Vergleich zwischen den Gruppen I und III über die 
Bedeutung der Erbanlagen. Gleichheit und Verschiedenheit der Umwelt 
werden von Taubman nicht kontrolliert (auf dem 2. Wege operationali-
siert), sondern nur auf Grund des formalisierten Modells errechnet 
(Operationalisierung auf dem 3. Wege), indem Einkommensvarianzen 
auf Grund unüberprüfter und unüberprüfbarer Annahmen der Gleich-
heit oder der Verschiedenheit der Umwelt zugerechnet werden. Seine 
Ergebnisse verlieren durch diese Vorgehensweise viel von ihrem Wert. 

Die Variable "Leistungsvermögen" wird in einer größeren Anzahl 
von Studien operationalisiert, und zwar durchweg mit der 1. Methode, 

15 Taubmann, P., S.863. 
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dadur,ch also, daß dem theoretischen Begriff empirisch erhobene Indi-
katoren zugeordnet werden. Mehrere der amerikanischen Untersuchun-
gen verwenden einen Intelligenztest16, Johnson und Stafford operatio-
nalisieren den Begriff durch die Qualität der absolvierten Graduate 
School, Solmon und Wachtel (zusätzlich zum IQ) durch den "Type of 
college attended", eine Qualitätseinstufung der Colleges nach der Car-
negie-Commission-Klassifikation; Morgan und David benutzen eine 
Einschätzung des Interviewers über den Interviewten sowie die Tat-
sache, ob er beim Verlassen der High School hinter dem üblichen 
"Grade" seiner Altersgruppe sich befand; in den Studien von Brink-
mann 1967 und 1970 werden Schulnoten verwandt. 

Wenn wir unterstellen, daß die Intelligenztests objektiv und zuver-
lässig sind, sind sie doch auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Es wäre 
also zu fragen, inwieweit die Fähigkeiten, die in den Intelligenztests 
gemessen werden, ,einen Indikator der Leistungsfähigkeit des abhängig 
Beschäftigten an seinem Arbeitsplatz darstellen. Man könnte mit gutem 
Grund bezweifeln, daß dies der Fall ist, da die Intelligenztests für an-
dere Zwecke entwickelt worden sind, nämlich im Großen und Ganzen 
für die Erfassung schulischer Leistungsfähigkeit. Wenn man aber der 
Meinung ist, daß die Schulanforderungen den Arbeitsanforderungen 
entsprechen oder daß dieselben Faktoren, die Leistung in der Schule 
bewirken, dies auch im Arbeitsleben tun, wären die Tests eine gültige 
Operationalisierung des theor,etischen Begriffs des "Leistungsvermö-
gens". Unter den angeführten Bedingungen gälte dies auch für die 
Schulnoten. Diese leiden jedoch darunter, daß sie, wie allgemein be-
kannt, nicht objektiv, sondern höchst subjektiv sind, wodurch, wie dar-
gestellt, ihre Gültigkeit beeinträchtigt wird. Insgesamt scheint mir 
keiner der benutzten Indikatoren auf einer Skala der Gültigkeit sehr 
hoch zu rangieren, die Intelligenztests aber vor den Schulnoten und 
diese vor den Interviewereinschätzungen. 

Die Variable "Soziale Herkunft" wird von 6 der zu Rate g,ezogenen 
Untersuchungen17 operationalisiert. Die Methoden ähneln sich: Alle 
Autoren benutzen die Indikatormethode, unter den Indikatoren kom-
men immer wieder die Ausbildung des Vaters, das Einkommen des 
Vaters, gelegentlich auch die Ausbildung der Mutter vor. Dies ent-
spricht der in der Soziologie gängigen Vorgehensweise. Wenn die Mes-
sungen objektiv und zuverlässig sind, worüber die Publikationen wie 

16 Armed Forces Qualification Test: Griliches, Z., Mason, M.; Hanushek, 
E. A.; IQ: Leibowitz, A.; Griliches, Z.: Estimating; GriZiches, Z.: Wages; 
Solmon, L. C., Wachtel, P.; Test of the knowledge of the world of work: 
GriZiches, Z.: Estimating; GriZiches, Z.: Wages. 

17 GriZiches, Z.: Estimating; Griliches, Z.: Wages; Taubmann, P.; Leibo-
witz, A.; GriZiches, Z., Mason, M.; Brinkmann, G.: Berufsausbildung. 
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üblich nichts sagen, können wir annehmen, daß sie auch das Kriterium 
der Gültigkeit erfüllen. 

Die bisher noch nicht besprochenen 3 Variablen ("Erfahrung", "For-
male Ausbildung" und "Arbeitseinkommen") werden zwar von allen 
Untersuchungen gemessen, aber auf sehr unterschiedliche Weise. In 
theoretischer Hinsicht hat der Begriff "Erfahrung" mindestens 2 Di-
mensionen: Er intendiert einerseits die Art der Informationen, die 
einer Person zuteil geworden sind, andererseits die Dauer dieser Infor-
mationen. Eine gültige Operationalisierung des theoretischen Begriffes 
müßte beiden Dimensionen Indikatoren zuordnen. Ansatzweise wird 
dies in den hier zu Rate gezogenen Studien nur von Weiss sowie von 
Johnson und Stafford versucht: Weiss unterscheidet ein Maß der allge-
meinen Berufserfahrung (Dauer der Berufsausübung überhaupt) von 
einem solchen der spezifischen Berufserfahrung (Dauer des Ausübens 
der gegenwärtigen Tätigkeit). Johnson und Stafford unterscheiden Be-
rufserfahrung vor dem Studienabschluß (predegree experience) und 
nach dem Studien abschluß (postdegree experience), die bei der unter-
suchten Stichprobe (Hochschul professoren) so gut wie ausschließlich 
auf dem Gebiet der Tätigkeit zum Zeitpunkt der Untersuchung statt-
gefunden haben dürfte. Beide Versuche sind zweifellos nur sehr grobe 
Operationalisierungen der 1. Dimension des Begriffes "Erfahrung" (als 
weitere Indikatoren neben "Funktion" wären z. B. "hierarchische Posi-
tion" und "Arbeitgeber" wünschensw.ert), die aber immer noch erheb-
Hch besser sind als die Versuche der übrigen Autoren: Diese benutzen 
nämlich nur die Zeitdauer zur Messung der theoretischen Variablen 
"Erfahrung". Unterschiede zwischen den Untersuchungen bestehen 
lediglich darin, daß die meisten die tatsächliche Länge der Berufstätig-
keit angeben, einige nur das Lebensalter. Da bei gegebener Ausbildung 
aber (wenigstens bei Männern) ein enger Zusammenhang zwischen 
jenen beiden Größen besteht, sind die Differenzen nicht gravierend. 
Insgesamt müssen wir konstatieren, daß die Variable in keiner Unter-
suchung gültig operationalisiert ist. 

Auch mit der Operationalisierung der "formalen Ausbildung" ist es 
nicht viel besser bestellt: Der theoretische Begriff meint die Gesamt-
heit aller Informationen, die einem Individuum in veranstalteten Lern-
prozessen dargeboten worden sind18• Natürlich wäre es unmöglich, in 

18 Ich entscheide mich damit, wie es auch in allen mir bekannten Einkom-
mensfunktionen getan wird, für den Input-Begriff der Ausbildung; der Out-
put-Begriff der Ausbildung ist in dem hier vorgeschlagenen explikativen 
Modell durch den Begriff "Leistungsvermögen" abgedeckt. Zum Input- und 
Output-Begriff der Ausbildung s. Sachverständigenkommission "Kosten und 
Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung": Abschlußbericht, 
Bielefeld 1974, S. 186 ff. 
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Untersuchungen zur Einkommensfunktion alle diese Informationen, 
selbst wenn man sie hätte, was nicht der Fall ist, einzubringen. In Hin-
sicht auf den Zweck der Einkommensfunktion, nämlich die Höhe des 
Arbeitseinkommens zu erklären, müßten aber mindestens folgende Di-
mensionen des theoretischen Begriffes operationalisiert werden: 

- das Fachgebiet der Ausbildung, denn es muß damit gerechnet wer-
den, daß dieses das Leistungsvermögen des Arbeitenden gegenüber 
je spezifischen Arbeitsanforderungen je spezifisch prägt; 

- das Niveau der Ausbildung (in Deutschland also etwa die Ausbil-
dung auf wissenschaftlichen Hochschulen, Fachhochschulen, Fach-
schu1en, im dualen System; in den USA also etwa auf dem PhD-, 
dem Master's, dem Bachelor's Niveau), denn es muß damit gerechnet 
werden, daß auch dieses die Leistungsfähigkeit spezifisch prägt; 

- die Qualität der Ausbildung, weil auch diese das Leistungsvermö-
gen unter sonst gleichen Umständen differenzieren dürfte. 

Von den 11 amerikanischen Untersuchungen, die ich hier zu Rate 
ziehe, haben 6 die Ausbildung lediglich durch deren Dauer in Jahren 
operationalisiertl9• Diese indiziert im amerikanischen Ausbildungssy-
stem bekanntlich, wenn auch nur grob, das Niveau der Ausbildung: 
Jedes zusätzliche Jahr bedeutet einen weiteren "Grade" auf der High 
School, auch im College rechnet man offenbar mit einer linearen Be-
ziehung zwischen Jahren und ,erreichtem Abschluß. Für das Hochschul-
studium trifft das aber bei vielen Studenten nicht zu, auch auf den 
High Schools gibt es Schüler, wenn auch seltener als auf den Hoch-
schulen, die das Jahrgangsziel nicht erreichen. Morgan und David ope-
rationalisieren das Niveau der erreichten Ausbildung deshalb mit grö-
ßerer Gültigkeit durch die erreichten "Grades" und die akademischen 
Titel (B. A. degree, advanced degree). Freeman unterscheidet "College 
graduates" von "High School graduates", gibt bei den ersteren aber 
weder Sachgebiet noch Qualität der Ausbildung an. 

Sol mon und Wachtel füg,en der Operationalisierung der Ausbildung, 
die sie grundsätzlich durch deren Dauer messen, noch die Qualität des 
besuchten College nach der Skala der Carnegie Commission hinzu (wie 
aus dem Titel ihrer Untersuchung hervorgeht, befinden sich in ihrer 
Stichprobe nur Personen, die mindestens 1 Jahr ein College besucht 
haben). Außerdem unterscheiden sie, wie erwähnt, 4 Berufe (Lehrer, 
Arzt, Rechtsanwalt, Flugzeugführer), für die jeweils eine und nur eine 
Ausbildungsrichtung vorgeschrieben ist, so daß sie wenigstens teil-

19 Griliches, Z.: Estimating; GrUiches, Z.: Wages; Taubmann, P.; Leibo-
witz, A; Hanushek, E. A; Griliches, Z., Mason, M. 
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weise den weiter vorn aufgestellten Anforderungen entsprechen. Unter 
den amerikanischen Untersuchungen kommen Johnson und Stafford 
sowie Weiss diesen Anforderungen am nächsten. Die Ersteren untersu-
chen das Gehalt von Hochschulprofessoren, und zwar in der Haupt-
sache von solchen der Volkswirts.chaftslehre. Deren Ausbildung wird 
nach der Qualität der besuchten Graduate School (der Maßstab ist der 
Untersuchung von Cartter20 entnommen) differenziert. Im übrigen wer-
den die Professoren nach ihrem Fachgebiet, das mit dem Gebiet ihrer 
Ausbildung weitgehend identisch sein dürfte, aufgegliedert. Weiss un-
terscheidet in seiner Untersuchung 8 Fachrichtungen und 3 Niveaus 
(PhD, MA, BA) der Ausbildung. Brinkmann schließlich operationali-
siert in seinen Untersuchungen von 1973, 1970 und 1967 die theoretische 
Variable "Ausbildung" durch die Fachrichtung und durch das Niveau. 

Was das Arbeitseinkommen angeht, so wird dieses in allen hier zu 
Rate gezogenen Untersuchungen ausschließlich durch das Bruttogeld-
einkommen operationalisiert; die Studien unterscheiden sich lediglich 
durch den Zeitraum, für den sie das Einkommen feststellen. Hier kom-
men alle denkbaren Formen vor, vom Bruttolohnsatz pro Stunde21 über 
das Bruttowocheneinkommen22 und das Bruttomonatseinkommen23 bis 
zum Bruttojahreseinkommen24; diese Unterschiede entsprechen den je-
weiligen Gegebenheiten und sind als gültig anzusehen, vorausgesetzt, 
die Erhebungen sind objektiv und zuverlässig. Die Beschränkung der 
Operationalisierung des theoretischen Begriffes auf das Geldeinkom-
men darf jedoch kaum als gültig angesehen werden: Zum Arbeitsein-
kommen gehören auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes; die Arbeits-
bedingungen; der Status, der mit bestimmten Stellen verbunden ist; 
schließlich auch Naturaleinkommen, .etwa die Möglichkeit zum verbil-
ligten Kauf der Produkte des Unternehmens. Daß di.ese Dimensionen 
des Einkommens (bis auf die letzte, worüber ich nichts weiß) auch in den 
USA, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, eine gewisse 
Attraktivität ausüben, zeigt sich an den weiter vorn erwähnten Unter-
suchungsergebnissen, nach denen die Positionen des Lehrers und des 
Professors in den USA weniger Geld einbringen als andere, aber den-
noch gute Hochschulabsolventen rekrutieren können. 

20 Carrtf!!r, A. M.: An assessment of quality in graduate education, Was-
hington, D. C. 1966. 

21 Griliches, Z.: Estimating; Griliches, Z.: Wages; Morgan, J., David, M. 
22 Hanushek, E. A.; Griliches, Z., Mason, M. 
23 Leibowitz, A. (für das Einkommen aus dem Jahre 1939); Brinkmann, G.: 

Berufsausbildung. 
24. Freeman, R. B.; Taubman, P.; Johnson, E., Stafford, F. P.; Solmon, L. C., 

Wachtel, P.; Leibowitz, A.; Brinkmann, G.: Die Diskriminierung; Brink-
mann, G.: Der Einfluß; Weiss, Y. 
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3. Die Beurteilung der Messung 

Wenn es gelingen soll, in empirischen Untersuchungen den Einfluß 
irgendeiner Variablen auf das Einkommen aus abhängiger Arbeit zu 
isolieren, dann müssen alle Variablen, von denen man vernünftiger-
weise annehmen kann, daß sie jenes mitbestimmen, gültig operatio-
nalisiert sein. Unser kleiner Überblick über den Stand des Messens hat 
gezeigt, daß dies nicht der Fall ist: Einflußfaktoren, die in der mikro-
ökonomischen neoklassischen Theorie der faktoriellen Einkommensver-
teilung eine wichtige Rolle spielen, sind (wie dort) auch in den neueren 
Einkommensfunktionen nicht operationalisiert: das Arbeitsergebnis; die 
Marktsituation des Arbeitsergebnisses; die Leistung der übrigen Pro-
duktionsfaktoren. Auch die Leistung des Arbeitenden und die Markt-
situation seiner Ausbildungsgruppe sind nur in wenigen empirischen 
Untersuchungen dem Versuch einer Operationalisierung unterzogen 
worden; sie können (wen wundert es?) noch nicht befriedigen. Dasselbe 
muß durchweg von der Messung der theoretischen Variablen gesagt 
werden, welche von der Bildungsökonomik in die Einkommensfunktion 
neu eingeführt worden sind: von den natürlichen Anlagen, der Berufs-
erfahrung, dem Leistungswillen, dem Leistungsvermögen, ja sogar von 
der Variablen, die im Zentrum der Analyse steht, der formalen Aus-
bildung. Daß auch die Operationalisierung des Arbeitseinkommens 
nicht unbeträchtliche Mängel aufweist, fällt dann fast kaum noch ins 
Gewicht. 

Was ist die Ursache für diesen nicht gerade triumphalen Zustand 
eines Forschungszweiges, der in der bisherigen etwa 25jährigen Ge-
schichte der Bildungsökonomik wenigstens in den USA im Mittelpunkt 
aller Forschungsbemühungen gestanden hat? Die Ursache ist dieselbe, 
die auch den Status der Volkswirtschaftslehre als einer empirischen 
Wissenschaft bestimmt: Von allen Wissenschaften, die den Anspruch 
erheben, empirisch zu sein, ist die Volkswirtschaftslehre die einzige, 
die sich nicht getrieben fühlt, ihre empirischen Daten selbst zu erheben, 
sondern dieses Geschäft anderen überläßt. 

Sie ist ein Kuckuck, der nicht seine Eier in fremde Nester legt, son-
dern darauf aus ist, fremde Eier in sein Nest zu holen, um sie auszubrü-
ten. Die BHdungsökonomik, Teil der Volkswirtschaftslehre, die sie ist, 
macht davon nur geringe Ausnahmen: Von den 11 amerikanischen Un-
tersuchungen, die ich hier als Referenz heranziehe, hat nur eine ein-
zige, die von Morgan und David, ihre Datenerhebung selbst konzipiert 
und die Daten selbst erhoben. Taubman hat zwar eine bereits anderswo 
existierende Stichprobe von Zwillingen benutzt, an diese aber eigene 
Fragebögen verschickt. Die übrigen 9 amerikanischen Studien benutzen 
Daten, die ohne ihr Zutun konzipiert und erhoben worden sind. Dies 
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trifft bei den Untersuchungen von Brinkmann auch für jene von 1973 
zu, während die von 1967 und 1970 sich auf eigene Daten stützen. 

Dieser Stand unserer Wissenschaft ist von ,einigen ihrer großen alten 
Männer beschrieben und auch begründet worden: 

"Continued preoccupation with imaginary, hypothetical, rather than 
with observable reality has gradually led to a distortion of the informal 
valuation scale used in our academic community to asses and to rank 
the scientific performance of its members. Empirical analysis, according 
to this scale, gets a lower rating than formal mathematical reasoning ... 

Thus, it is not surprising that the younger economists, particularly 
those engaged in teaching and in academic research, seem by now quite 
content with a situation in which they can demonstrate their prowess 
(and incidentally, advance their careers) by building more and more 
complicated mathematical models and devising more and more sophisti-
cated methods of statistical inference without ever engaging in em-
pirical research25." 

IV. Die Konfrontierung des Modells der Einkommenserzeugung 
mit den empirischen Daten 

Die zweite notwendige Bedingung - auch sie ist trivial - für den 
Test der Einkommensfunktion und für die Isolierung des Einflusses 
einer Variablen auf das Einkommen besteht darin, das Modell der Ein-
kommenserzeugung auf geeignete Weise mit empirischen Daten zu 
konfrontieren. Der Königsweg dieser Konfrontation besteht darin, das 
Modell in Strukturgleichungen zu überführen und deren Parameter zu 
schätzen. Nach den plausiblen Annahmen, die wir über den Zusam-
menhang der Variablen getroffen haben (und die so oder ähnlich in 
praktisch allen Veröffentlichungen vorkommen), müßte das verwendete 
Gleichungssystem simultan sein, und z,war entweder rekursiv oder in-
terdependent. Wenn man dagegen eine multiple Regression über Re-
gressoren berechnet, die sich g,egenseitig beeinflussn, die Regressoren 
aber trotzdem als exogen und damit voneinander unabhängig ansieht, 
dann ergibt die Schätzung der Parameter bekanntlich unzuverlässige 
Werte. Wenn man weder ein simultanes Gleichungssystem noch eine 
Regression mit nur exogenen Regressoren verwenden will, dann kann 
man, unter Verzicht auf ökonometrische Eleganz, die Konfrontation des 
Modells mit den empirischen Daten auch durch einen simplen Gruppen-

25 Leontief, W.: Theoretical assumptions and nonobserved facts, American 
Economic Review 61 (1971), S. 1 -7. 
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vergleich bewerkstelligen; dieser erlaubt es, Aussagen über den Einfluß 
einer Variablen zu machen, wenn man alle anderen konstant hält, aber 
er ergibt nicht die eigentlich gewünschte Isolierung des Einflusses einer 
Variablen unter allen Bedingungen dur,ch einen griffigen Parameter. 
Man kann schließlich zwischen dem Gruppenvergleich und der ökono-
metrischen Bestimmung der Parameter von Gleichungen eine Kombi-
nation herstellen, derart, daß man im einfachsten Fall eine Einfach-
regression zwischen Einkommen und einer weiteren Variablen, etwa 
dem Alter berechnet, aber dies jeweils für Gruppen, die in bezug auf 
die weiteren Variablen homogen sind, also homogen in bezug auf die 
Ausbildung und die soziale Herkunft und das Leistungsvermögen, und 
so fort. Man kann diese Methode ausdehnen, indem man multiple Re-
gressionen voneinander unabhängiger Regressoren für homogene Grup-
pen berechnet. Es ist dann möglich, die erhaltenen Parameter für jede 
Gruppe zu interpretieren; es ist auch möglich, die Regressionsergebnisse 
verschiedener Gruppen miteinander zu vergleichen. Wiedererhält man 
nicht die eigentliche gewünschte Information über den Einfluß einer 
Variablen unter allen Bedingungen dur,ch einen Parameter, wie ihn 
nur ein simultanes Gleichungssystem liefern kann, aber der Informa-
tionsstand gegenüber der ganz primitiven Methode wird doch ver-
bessert. 

In den empirischen Studien, die ich für diesen Aufsatz zu Rate gezo-
gen habe, sind alle erwähnten Methoden angewandt worden. Simul-
tane Gleichungssysteme werden von Freeman, von Griliches26, von Leibo-
witz sowie von Griliches und Mason benutzt, und zwar rekursive von 
Freeman, Leibowitz, Griliches und Mason, interdependente von Grili-
ches. Multiple Regressionen für (relativ homogene) Gruppen, die dann 
miteinander verglichen werden, verwenden Soirnon und Wachtel, 
Johnson und Stafford, Weiss. Auch Hanushek kann zu dieser Gruppe 
gerechnet werden, da er multiple Regressionen für eine große Anzahl 
lokaler Arbeitsmärkte je für Weiße und Neger berechnet sowie mitein-
ander v,ergleicht; die Gruppen sind, abgesehen von der Hautfarbe, aber 
nicht besonders homogen, so daß man mit verzerrten Parameterschät-
zungen rechnen muß. Morgan und David berechnen multiple Regres-
sionen, versichern jedoch, daß, wie eine Prüfung ,ergeben habe, die In-
teraktionen zwischen den Regressoren gering seien. Einfachregressionen 
zwischen Alter und Ausbildung für homogene Gruppen (in bezug auf 
Ausbildung, Beruf, Noten) berechnet Brinkmann 1973 und 1970. Einen 
Gruppenvergleich ohne Regressionsrichtungen stellt Brinkmann 1967 
an. Das Ziel der Arbeit von Taubman ist es, die Varianz der Einkom-
men von eineiigen und zweieiigen Zwillingen in ihre genetischen und 

26 GrHiches, Z.: Estimating; Griliches, Z.: Wages. 
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Umweltkomponenten aufzuteilen. Zu diesem Zweck geht er von einer 
linearen Funktion 

(Y i = Einkommen, 

Gi = genetische Ausstattung der Person i, 

Ni = Umwelt) 

aus, in der Umwelt und genet.ische Faktoren unabhängig voneinander 
sind. Für diese Funktion werden keine Parameter berechnet, sondern 
eben nur die Aufteilung der Varianz. Es handelt sich also um einen 
Gruppenvergleich besonderer Art, der mehr Information als die ein-
fachste Vorgehensweise liefert. 

Insgesamt kann man also sagen, daß die Technik der Konfrontation 
der hypothetisch angenommenen Modelle mit den empirischen Daten 
einen höheren Stand erreicht hat als die Verknüpfung der theoretischen 
Begriffe jener Modelle mit den Daten. 

V. Zusammenfassung und Ausblick 

Wenn die Studien, die ich in meinem Überblick benutzt habe, reprä-
sentativ für die Erfolge und Mißerfolge der Versuche sind, empirische 
Einkommensfunktionen aufzustellen und zu testen, dann ist es bis 
heute nicht gelungen, den Einfluß der Ausbildung auf das Einkommen 
aus a,bhängiger Arbeit zu isolieren, ebensowenig wie den Einfluß 
irgendeines anderen Faktors. Dafür sind nicht so sehr die weiterhin 
nicht unbeträchtlichen Schwierigkeiten verantwortlich, die Parameter 
simultaner Gleichungssysteme zu schätzen oder auf andere - weniger 
elegante - Weise den Einfluß der Faktoren auseinanderzuhalten, als 
vielmehr das bisher gezeigte Unvermögen, die theoretischen Begriffe 
einer möglichst vollständigen Einkommensfunktion gültig zu operatio-
nalisieren. Dieses "Unvermögen hat meiner Meinung nach zwei Gründe: 
Objektiv bestehende Schwierigkeiten bei der Operationalisierung eini-
ger, aber nicht aller Variablen sowie die fast total verbreitete Abnei-
gung der Wirtschaftswissenschaftler, die von ihnen benötigten empi-
rischen Daten selbst zu operationalisieren und zu erheben. 

Objektive Schwierigkeiten bestehen bei der Operationalisierung der 
Variablen "Leistungsvermögen", "Leistungswille", "Leistung des Ar-
beitenden", "Arbeitsergebnis" und "Marktsituation des Arbeitsergeb-
nisses", vor allem, wenn es sich um hochqualifizierte Arbeitskräfte und 
deren Produkte handelt27• 

27 S. dazu Graf, 0.: Arbeitsphysiologie, Wiesbaden 1960; Neuberger, 0.: 
Theorien der Arbeitszufriedenheit, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1974; ders.: 
Messung der Arbeitszufriedenheit, Verfahren und Ergebnisse, Stuttgartl 
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Auch die natürlichen Anlagen des Menschen scheinen nach dem heuti-
gen Stand der genetischen Forschung kaum anders als durch Zwillings-
untersuchungen, welche das Kriterium der Gültigkeit jedoch nur un-
zureichend erfüllen können, einer Messung zugänglich zu sein28• Dies 
im einzelnen nachzuweisen würde hier zu weit führen, ich muß des-
halb auf die zitierte Literatur verweisen. 

Die weitverbreitete Abneigung der Wirtschaftswissenschaftler, die 
empirischen Erhebungen selbst durchzuführen, bewirkt nun einerseits, 
daß sie sich den objektiv gegebenen Operationalisierungsschwierigkei-
ten nicht widmen, wodurch diese einer Lösung nicht näher gebracht 
werden; andererseits, daß sie auch bei der Operationalisierung der Be-
griffe, die keine so großen Schwierigkeiten aufwerfen, hinter dem 
heute bereits Möglichen zurückbleiben oder nur eine höchst lückenhafte 
Liste von Variablen behandeln können, weil mehr und bessere in den 
fremden Untersuchungen nicht enthalten sind. So wäre es durchaus 
möglich, die Operationalisierung der theoretischen Begriffe "Arbeits-
einkommen", "Marktsituation der Ausbildungsgruppe", "Formale Aus-
bildung" und "Erfahrung" zu verbessern. Als Beispiel möchte ich die 
Qualitätsmessung der betrieblichen Ausbildung anführen (s. Darstel-
lung 4), welche die "Sachverständigenkommission Kosten und Finan-
zierung der beruflichen Bildung" vorg,enommen hat29 : Die aufgeführten 
5 Grobindikatoren der Inputqualität werden in eine größere Menge 
erhebungsfähiger Feinindikatoren zerlegt; die große Menge der viel-
dimensionalen Informationen wird dann auf einen eindimensionalen 
Index reduziert und dadurch handhab bar gemacht. 

Ich bin davon überzeugt, daß durch solche Qualitätverbesserungen 
der Operationalisierung ihrer theoretischen Variablen die Aussage-
fähigkeit der Einkommensfunktion merklich gesteigert werden könnte. 
Jene Qualitätsverbesserung ist allerdings nur möglich, wenn die Wirt-
schaftswissenschaftler selber ihre Daten operationalisieren und erheben, 
und dies wiederum werden sie nur tun, wenn sie ihr Werte- und Beloh-
nungssystem ändern, das Leontief so treffend beschreibt. 

BerlinJKöln/Mainz 1974; Hoyos, C.: Arbeitspsychologie, Stuttgart/Berlin/Köln/ 
Mainz 1974; Rohmert, W., Rutenfranz, J. (Hrsg.): Arbeitswissenschaftliche 
Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen Arbeits-
plätzen, Bonn (Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung) 1975. 

28 S. dazu Ritter, H., Engel, W.: Genetik und Begabung, in: Deutscher Bil-
dungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Bd. 4, Begabung 
und Lernen, Stuttgart 1969, S. 99 - 128. 

29 Sachverständigenkommission: Abschlußbericht, S. 188. 
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Darstellung 4: Das "Input-bezogene Qualitätsmodell der Sachverständigen-
kommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung". 

Qualität 

Input-
qualiät 

Qualitätsfaktoren Qualitäts komponenten 

Systematik, Ausführlichkeit, zeit-

Organisation -- Koordination einzelner Aus-E licher Feinheitsgrad der Ausbil-
dungspläne sowie ihre Einhaltung 

Technik 

Intensität 

Personal 

Methode 

bildungsmaßnahmen 

__ Kontrolle im Rahmen der 
Ausbildung 

__ Wert der Ausbildungseinrichtungen 
und -mittel 

__ Alter der Ausbildungseinrichtungen 
und -mittel 

Zustand der Ausbildungs-
einrichtungen 

-- Modernität der Medien 

Anteil organisierter Lernprozesse 

__ Anteil neuer Tätigkeiten beim pro-
duktiven Einsatz der Auszubildenden 

Anteil der ausbildungsspezifischen 
Zeit bei produktionsgebundener 
Ausbildung 

__ Auszubildende-Ausbilder-
Relation 

__ Fachliche Qualifikation der Aus-
bilder 

Pädagogische Qualifikation der 
Ausbilder 

Individualisierende Methoden 

1---1-- Beschleunigende Methoden 

Motivierende Methoden 
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IV. Anhang 

Die in den einzelnen Untersuchungen berücksichtigten Variablen und 
die Methode ihrer Operationalisierung: 

Freeman, R. B.: The effect of the increased relative supply of College 
graduates on skill differences and employment opportunities 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Marktsituation der Aus-
bildungsgruppe 

Marktsituation des 
Arbeitsergebnisses (?) 

Leistung der übrigen 
Produktionsfaktoren 

Erfahrung 

Ausbildung 

Geschlecht 

Operationalisierung 

Bru ttoj ahreseinkommen 

Angebot: 

Nachfrage: 

Verhältnis 
frage: 

Zahl der Personen, die 
einen Arbeitsplatz haben, 
und Zahlenrelation von 
College-Absolventen zu 
anderen Personen. 
zyklische Schwankung 
der Konjunktur 

von Angebot und Nach-
Veränderung der Ein-
kommensrela tionen 

Einkommenssituation von Profes-
sionals/Other 

Konstanter Faktor T, der nicht 
gemessen und nicht berechnet wird 

Alter 

Schulbesuch in Jahren und Niveau 
der Ausbildung 

männlich 

Methode 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

Griliches, Z.: Wages of very young man 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Leistungsvermögen 

Erfahrung 

Ausbildung 

Soziale Herkunft 

Gesundheit 

Rasse 

Familienstand 

Geschlecht 

? 

? 

Operationalisierung Methode 

Bruttolohnsatz pro Stunde 1 

IQ; Test of the knowledge of the 
world of work 1 

Alter; work record; 
service in the armed forces 1 

Schulbesuch in Jahren 1 

Verschiedene Angaben über die 
Eltern, die Geschwisterzahl 1 

Nicht angegeben ? 

Schwarz / Weiß 1 

Verheiratet / Nicht-verheiratet 1 

männlich 1 

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 1 

Wohnort 1 
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Taubmann, P.: The determinants of earnings: Genetics, family, and other 
environments. A study of white male twins 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bru ttoj ahreseinkommen 1 

Erfahrung Alter, initial fulltime civilian 
occupation 1 

Ausbildung Schulbesuch in Jahren 1 

Soziale Herkunft Mehrere Indikatoren 1 

Natürliche Anlagen Eineiige und zweieiige Zwillinge 2 

Umwelt der Zwillinge Auf teilung von Einkommens-
varianzen 3 

Solmon, L. C. and Wachtel, P.: The effects on income of type of College 
attended 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bruttoj ahreseinkommen 1 

Marktsituation der Aus- Je getrennte Einkommensfunktionen 
bildungsgruppe für verschiedene Ausbildungs-

gruppen 3 

Leistungsvermögen IQ; Qualitätseinstufung der be-
suchten Colleges nach der Carnegie-
Commission - Klassifikation 1 

Erfahrung Dauer der Berufstätigkeit 1 

Ausbildung Schulbesuch in Jahren. Qualitäts-
einstufung wie bei Leistungsver-
mögen 1 

Geschlecht männlich 1 

Johnson, E. and Stafford, F. P.: Lifetime earnings in a professional labor 
market: Academic economists 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Marktsituation der Aus-
bildungsgruppe 

Leistungsvermögen 

Erfahrung 

Ausbildung 

Geschlecht 

Operationalisierung Methode 

Bruttojahreseinkommen 1 

Vergleich des Jahreseinkommens 
verschiedener Ausbildungsgruppen, 
außerdem Indikatoren 1 u. 3 

Qualität der absolvierten 
Graduate School 1 

Predegree und postdegree 
experience in Jahren 

Fachgebiet und Qualität der 
Graduate School 

männlich / weiblich 1 
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Leibowitz, A.: Horne investments in children 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Leistungsvermögen 

Erfahrung 

Ausbildung 

Soziale Herkunft 

Horne Investment in 
children 

Geschlecht 

Operationalisierung 

Bruttomonatseinkommen und 
Bru ttoj ahreseinkommen 

IQ 

Berufstätigkeit in Jahren 

Schulbesuch in Jahren 

Verschiene Indikatoren 

Diverse Indikatoren 

männlich / weiblich 

113 

Methode 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Hanushek, E. A.: Regional differences in the structure of earning 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bru ttoj ahreseinkommen 1 

Marktlage des Einkommensunterschiede zwischen 
Arbeitsergebnisses (?) Berufen und Regionen 3 

Marktlage der Aus- Einkommensunterschiede zwischen 
bildungsgruppen (?) Ausbildungsgruppen und Regionen 3 

Leistungsvermögen Armed Forces Qualification Test 1 

Erfahrung Alter - Schulzeit 1 

Ausbildung Schulbesuch in Jahren 1 

Rasse Schwarz / Weiß 1 

Brinkmann, G.: Die Diskriminierung der Nicht-Juristen im allgemeinen 
höheren Verwaltungsdienst der Bundesrepublik Deutschland 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bruttomonatseinkommen 1 

Leistung des Vergleich von Gehältern 
Arbeitenden U. S. amerikanischer und deutscher 

Bundesbeamten 3 

Erfahrung Alter 1 

Ausbildung Niveau und Fachgebiet 1 

8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



114 Gerhard Brinkmann 

Griliches, Z. and Mason, M.: Education, income, and ability 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bruttowocheneinkommen 1 

Leistungsvermögen Armed Forces Qualification Test 1 

Erfahrung Alter, Dauer der Militärdienstzeit, 
Dauer der gegenwärtigen Berufs-
tätigkeit 1 

Ausbildung Schulbesuch in Jahren 1 

Soziale Herkunft Verschiedene Indikatoren 1 

Natürliche Anlagen Status des Vaters und 
In telligenzq uotient 1 

Geschlecht männlich 1 

? Ort des Aufwachsens 1 

? Gegenwärtiger Wohn- und 
Beschäftigungsort 1 

Weiss, Y.: Investment in graduate education 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Marktlage der Aus-
bildungsgruppen (?) 

Marktsituation des 
Arbeitsergebnisses (?) 

Erfahrung 

Ausbildung 

Operationalisierung Methode 

Bruttojahreseinkommen 1 

Vergleich des Einkommens ver-
schiedener Ausbildungs- und 
Berufsgruppen bei verschiedenen 
Arbeitgebern 3 

Vergleich des Einkommens ver-
schiedener Ausbildungs- und 
Berufsgruppen bei verschiedenen 
Arbeitgebern 3 

Dauer der Berufsausübung über-
haupt und Dauer der gegenwärtigen 
Tätigkeit 1 

8 Fachrichtungen und 3 Niveaus 
(PhD, MA, BA) 1 
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Brinkmann, G.: Der Einfluß der Ausbildung auf das Gehalt von 
außertariflich bezahlten Angestellten der Wirtschaft 

115 

Theoretische Variable Operationalisierung Methode 

Arbeitseinkommen Bruttojahresgehalt 1 

Marktsituation der Aus- Gehaltsvergleich zwischen 
bildungsgruppe Ausbildungsgruppen 3 

Leistungsvermögen Noten des letzten Ausbildungs-
abschlusses 1 

Erfahrung Alter 1 

Ausbildung Niveau und Fachgebiet 1 

Brinkmann, G.: Berufsausbildung und Arbeitseinkommen 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Marktsituation der Aus-
bildungsgruppe 

Leistungswille 

Leistungsvermögen 

Erfahrung 

Ausbildung 

Soziale Herkunft 

Operationalisierung 

Bruttomonatsgehalt 

Gehaltsvergleich zwischen ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen, 
Unternehmensgrößen, Regionen, 
Funktionen 

verschiedene Fragen 

Noten des letzten Schulabschlusses 

Alter 

Niveau und Fachrichtung 

Verschiedene Indikatoren 

Methode 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Morgan, J. and David, M.: Education and income 

Theoretische Variable 

Arbeitseinkommen 

Marktsituation des 
Arbeitsergebnisses (?) 

Leistungsvermögen 

Leistungswille 

Erfahrung 

Ausbildung 

Gesundheit 

Operationalisierung Methode 

Bruttostundenlohn 1 

Dummy-Variable für Beruf und 
Verantwortung 3 

Zurückbleiben hinter dem normalen 
Grade auf der High School oder 
Erreichen desselben und Interview-
ereinschätzung 1 

verschiedene Fragen 1 

Alter 1 

Grades der High School und 
Niveau der College-Ausbildung 1 

? nicht feststellbar ? 
---------------------------------------
Geschlecht männlich / weiblich 1 

Rasse Schwarz / Weiß 1 

8* 
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Summary 

The article examines, whether the economics of education has suc-
ceeded in isolating the influence of education on earnings which the ex-
planatory model endeavours to do and the decision model presumes to 
have been achieved. 

In order to examine this, a model of an income function is set up 
corrtaining variables that theoreticalor empirical studies claim to be 
influential. Then a representative sample is drawn from empirical in-
vestigations on the income function. These are reviewed to ascertain (1) 
which variables of the mentioned model they include, (2) whether the 
operationalisation of these variables is objective, reliable and valid, (3) 
whether the confrontation of the theoretical model with the empirical 
data meets the requirements of statistical methodology. 

Results: There is no study comprising all relevant variables; the ope-
rationalisation of the variables included is often invalid; the confron-
tation of the models with data, however, is usually satisfactory. This 
leads to the conclusion that future research should concentrate on the 
operationalisation and collection of data. 
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Humankapitalbildung zwischen Bildungs- und 
Arbeitsmarktpolitik (am Beispiel des Lehrermarktes in der 

Bundesrepublik Deutschland)* 

Von Heinrich Mäding, Konstanz 

Widmaier hat in seinem Beitrag l den Humankapitalansatz kritisiert: 
Die Vorstellung vom Humankapital, das durch individuelle Investi-
tionsentscheidungen auf der Grundlage gegebener individueller Be-
dürfnisse gebildet werde, sei "ungeeignet" (S. 72). "Alternativ wird hier 
deshalb von sozial bedingten Bedürfnissen und einer gesellschaftlich 
bestimmten Befriedigung (bzw. Nichtbefriedigung) dieser Bedürfnisse 
aus'gegangen" (S.69). Widmaier entwickelt 'als "Gegenthese" Umrisse 
einer "Theorie der Evolution sozialer und bildungsspezifischer Bedürf-
nisse" und einer "Theorie der Produktion von Bildungspolitik". Sie füh-
ren ihn dazu, zu sagen: "Bildung und Ausbildung wird als politisches 
Gut betrachtet" (S. 69)2. 

Der folgende Beitrag geht von einer Grundposition aus, die diese 
Gegenthese eher als Ergänzung denn als Alternative einschätzt. Hu-
mankapital wird durch Interaktionen zwischen privaten und staatlichen 
Entscheidungen gebildet und genutzt. Dies soll an einem Beispiel dar-
gestellt werden: dem Humankapital der Lehrer in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dazu wird zunächst ein allgemeiner begrifflicher Rahmen 
skizziert (I), der für die Analyse der "Lehrerpolitik" konkretisiert wird 
(II). Danach werden wichtige Prozesse auf dem Lehrermarkt der Bun-
desrepublik Deutschland und ihre Determinanten dargestellt (III). Zu 
diesen Determinanten zählt eine bestimmte Form des Politikversagens, 
die "Nicht-Planung", die abschließend aus Funktionsbedingungen des 

* Ich danke den Mitgliedern des Ausschusses "Bildungsökonomie", insbe-
sondere den Herren M. Wagner und G. Weißhuhn, für Anregungen zur 
Überarbeitung des ursprünglichen Manuskripts. 

1 Widmaier, H. P.: Gesellschaftliche Bedürfnisse im Ausbildungsbereich 
und staatliche Bildungspolitik - eine Gegenthese zum Humankapital-An-
satz, in diesem Band. 

2 Diese These vertrat er schon auf der Innsbrucker Tagung des Vereins 
für Socialpolitik: "Hochschulbildung ist vielmehr ein politisches Gut." 
Widmaier, H. P.: Studienwahl versus Bedarf im Hochschulbereich. In: Arndt, 
H., Swatek, D.: Grundfragen der Infrastrukturplanung für wachsende Wirt-
schaften. Schriften des Vereins für Socialpolitik N. F. Bd.58, Berlin 1971, 
S. 503 - 519, hier: S.513. 
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politischen Prozesses und einer spezifischen Interessenkonstellation er-
klärt wird (IV). 

I. Begrifflicher Rahmen 

Einige Unklarheiten gerade der deutschsprachigen Literatur über 
Bildung und HumankapitaP rühren daher, daß der Prozeß der Human-
kapitalentstehung und -verwendung nicht differenziert genug betrach-
tet wird und zwei unterscheidbare Humankapitalbegriffe nicht deutlich 
genug unterschieden werden. Zur Klärung greife ich zurück auf das 
alte Bildungsmarkt-Arbeitsmarkt-Mode1l4 : 

Auf dem Bildungsmarkt wird das Gut "Teilnahme an Bildungspro-
zessen" bzw. werden Bildungsplätze von öffentlichen und privaten Bil-
dungsinstanzen (Privatschulen, Unternehmen) angeboten. Die Nach-
frage geht von privaten Haushalten aus. "Da das Bildungssystem nicht 
durch den Marktmechanismus gesteuert wird, muß das fehlende Len-
kungsinstrument durch politische Intervention des Staates ersetzt wer-
den5". Der Staat ist der wichtigste Akteur auf dem Bildungsmarkt: 

(1) Er ist selbst der Hauptanbieter von Bildungsplätzen. 

(2) Seine rechtlich-administrativen und finanziellen Regelungen (Pri-
vatschulgesetze, Berufsbildungsgesetz ete.) beeinflussen außer-
dem das private Angebot. 

(3) Der Staat übt wichtige Einflüsse auf die private Nachfrage nach 
Bildungsplätzen aus: 

- über die Schulpflicht6, 

- über Regelungen des Zugangs zum Bildungssystem und zu be-
stimmten Berufen, 

- über das Angebot an Plätz.en, 

3 Im folgenden wird der Humankapitalbegriff begrenzt auf das Bildungs-
kapital. 

4 Vgl. Hüfner, K., Naumann, J.: Ökonomische Probleme der Bildungs-
planung in der BRD, Ms 1966; Blaug, M.: An Introduction to the Economics 
of Education, Harmondsworth 1972, S. 178 - 191. 

5 von Recum, H.: Bildungsökonomie. In: Hanf, Th. u. a.: Sozialer Wandel, 
Bd. 2, Frankfurt 1975, S. 141. 

6 Die Schulpflicht ist die quantitativ wichtigste Determinante von An-
gebot und Nachfrage. Ihr unterliegen in der BRD rd. 85 '% der Teilnehmer 
an Bildungsprozessen (ohne Weiterbildung). Nur 15 '% üben also freiwillige 
Nachfrage aus. Vgl. Mäding, H.: Infrastrukturplanung im Verkehrs- und 
Bildungssektor. Eine vergleichende Untersuchung zum gesamtstaatlichen 
Planungsprozeß in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden 1978, 
S.120. 
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über die privaten Kosten und Erträge und damit die Ausbil-
dungsrenditen (durch Gebühren, Ausbildungsförderung, Ein-
kommen im öffentlichen Dienst, Steuern ete.), 

über den Informationsstand potentieller Lernender. 

Bildungsprozesse, verstanden als institutionalisiertes Lehren und Ler-
nen, führen zu einer Veränderung des Lernenden: seiner Kenntnisse, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Normen, Einstellungen, Verhaltensweisen7• 

Einige dieser Veränderungen befähigen den Ausgebildeten, in einem ge-
gebenen Produktionssystem Arbeitsleistungen entweder überhaupt erst 
zu erbringen oder "besser" (von höherer Effizienz, höherer Qualität 
ete.) zu erbringen8• Der Begriff "Humankapital" bezeichnet die bewer-
tete Summe dieser im Bildungsprozeß erworbenen potentiell produk-
tiven Qualifikationen. Dieses Humankapital möchte ich Humankapital I 
(HK I) oder potentielles Humankapital nennen. Die Bildungsprozesse, in 
denen dieses Humankapital erzeugt wird, rufen die Kosten des Bil-
dungssystems hervor. 

Auf dem Arbeitsmarkt bieten private Haushalte das heterogene Gut 
"qualifizierte Arbeit" anD, das von öffentlichen und privaten Beschäf-
tigungsinstanzen nachgefragt wird. Der Staat ist auch auf dem Arbeits-
markt ein wichtiger Akteur: 

(1) Seine rechtlich-administrativen und finanziellen Regelungen (Ar-
beitsförderungsgesetz ete.) beeinflussen Angebot und Nachfrage der 
privaten Akteure 

(2) Er ist selbst ein wichtiger Nachfrager nach qualifizierter Arbeit. 

Ob die Kapazität, die das potentielle Humankapital darstellt, von den 
Individuen, die es besitzen, genutzt werden kann und genutzt wird, ist 
eine offene Frage. Soweit dieses Humankapital tatsächlich im Produk-
tionsprozeß genutzt wird, erhöht es das volkswirtschaftliche Produk-
tionsvolumen und in aller Regel das private Einkommen des Ausgebil-
deten, verglichen mit einer Situation ohne diese Nutzung1o. Das faktisch 

7 Hier wird das Problem übergangen, welche Veränderungen dem Bil-
dungsprozeß zugerechnet werden können (Zurechnungsproblem 1). 

8 Dabei besteht ein Spielraum, was man unter "Produktion" verstehen 
will. So betont z. B. R. T. Michael, daß ein wichtiger Vorteil formaler Human-
kapitalinvestitionen in der effizienten "Haushaltsproduktion" besteht 
(Michael, R. T.: The Effects of Education on Efficiency in Consumption, 
N. B. E. R. Occasional Paper 116, New York 1972). 

9 D. h. sie bieten befristete Humankapitalnutzung, nicht Humankapital an. 
10 Es ist eine offene Frage, welche Veränderungen des volkswirtschaft-

lichen Produktionsvolumens und der privaten Einkommen dem Humanka-
pital zugerechnet werden können (Zurechnungsproblem 2). Neben dem bil-
dungsbedingten Humankapital gibt es andere Faktoren (z. B. Erfahrung, 
Kapitalausstattung), die die Produktivität am Arbeitsplatz beeinflussen. 
Vgl. dazu den Beitrag von G. Brinkmann: Die Einkommensfunktion und 
ihre Testbarkeit, in diesem Band 
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im Produktionsprozeß genutzte Humankapital, das per definitionem 
eine Teilmenge des Humankapitals I ist, nenne ich Humankapital 11 
(HK 11) oder aktives Humankapital. Dieses bestimmt weitgehend über 
die Erträge des Bildungssystems. 

Die Differenzen zwischen HK I und HK 11 können in einer Reihe von 
Bestimmungsfaktoren begründet sein. Es wurde zwar HK I gebildet, 
aber 

(1) sein Einsatz ist unmöglich (Tod oder Erwerbsunfähigkeit des Aus-
gebildeten), oder 

(2) der Ausgebildete bietet es überhaupt nicht oder nur in bestimm-
ten Zeiträumen an ("freiwillige Arbeitslosigkeit"), oder 

(3) es gibt keine ausreichende Nachfrage ("unfreiwillige Arbeitslosig-
keit"), oder 

(4) es kann im bestehenden Arbeitsverhältnis nicht bzw. nicht voll 
genutzt werden (nach Berufswechsel, bei unterwertiger Beschäfti-
gung). 

Bei einer institutionell oder regional begrenzten Analyse kann die 
Differenz zwischen HK I und HK 11 auch daran liegen, daß die Nutzung 
außerhalb des Betrachtungsraumes stattfindet, z. B. in anderen Betrie-
ben, Regionen, Staaten ("Brain Drain"). 

Bildungsökonomie beschäftigt sich nach einer oft übernommenen De-
finition mit ökonomischen Aspekten der Bildungsprozesse und mit dem 
Einfluß der Bildung auf ökonomische PhänomenelI. In der eben ent-
wickelten Terminologie geht es ihr also um 

(1) ökonomische Aspekte der HK I-Erzeugung, 

(2) ökonomische Konsequenzen des HK I, 
(3) Bedingungen der Transformation von HK I in HK 11, 

(4) ökonomische Konsequenzen des HK 11. 

Die Themenbereiche (3) und (4) belegen die "multtdisziplinären An-
schlußstellen ... zur Arbeitsökonomie, wobei die Grenzziehung ... oft 
gar nicht mehr durchgeführt wel'den kann12." Dies gilt nicht nur für 
Bildungsökonomie und Arbeitsökonomie, bzw. Arbeitsmarkttheorie, 
sondern auch für Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik. 

11 Vgl. Correa, H.: The Economics of Human Resources, Amsterdam 1963, 
S.55. 

12 Clement, W.: Zum Informationsgehalt der empirischen Bildungsökono-
mik, Uo-Studien 24 (1978), S. 1 - 19, hier: S. 12. 
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Aus diesen Überlegungen lassen sich die folgenden Thesen ableiten: 

(1) Soweit der Humankapital-Ansatz auf die Motivation bzw. Zielset-
zung der Entscheidungsträger (Haushalte, Unternehmen, Staat) ab-
zielt und eine Renditeorientierung nicht nur normativ fordert oder 
als Basis von Implikationsaussagen unterstellt, ist seine Gültigkeit 
eine - nur schwer zu prüfende - empirische Fragel3. 

(2) Auf dem Bildungsmarkt und dem Arbeitsmarkt treten neben dem 
Staat andere Entscheidungsträger auf, die die Marktergebnisse und 
damit HK I und HK II beeinflussen. Der Umfang des potentiellen 
und des aktiven Humankapitals has.iert weder allein auf einem In-
vestitions- oder Konsumkalkül von privaten Wirtschaftssubjekten, 
noch allein auf dem politischen K'alkül politischer Entscheidungs-
instanzen. Das relative Gewicht i:hrer Entscheidungen und damit 
das relative Gewicht des staatlichen Einflusses ist bei gegebenem 
Bildungssystem u. a. von den folgenden Faktoren abhängig: 

a) Die staatliche Gestaltungskraft ist in unserer Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung auf dem Bildungsmarkt und im Bildungs-
system deutlich größer als auf dem Arbeitsmarkt und im Be-
schäftigungssystem. Das Recht auf Bildung kann der Staat wirk-
samer sichern als das Recht auf Arbeit, den Erwerb von poten-
tiellem HK I besser steuern als dessen Transformation in akti-
ves HK Ir. Deshalb kann eher das HK I als das HK II als "poli-
tisch determiniertes Gut" angesehen werden. 

b) Die staatliche Gestaltungskraft ist abhängig vom Teilsystem 
und den Teilmärkten. Sie ist größer für öffentliche Bildungs-
gänge als für private (vgl. das aktuelle Problem des Lehrstel-
lenmangels). Sie ist größer für die Qualifikationsmärkte, auf 
denen der Staat Quasi-Monopsonist ist (vom Lokomotivführer 
bis zum LehrerF\ für die Mehrzahl der Teilmärkte steht er 
allerdings im Wettbewerb mit privaten Nachfragern. 

c) Die staatliche Gestaltungskraft ist situationsabhängig. In einer 
Situation der Übernachfrage auf dem Bildungsmarkt hat seine 
Angebotspolitikeine größere Steuerungskraft als bei Unternach-

13 So hat z. B. für die USA R. B. Freeman (Freeman, R. B.: The market for 
College-Trained Manpower, Cambridge, Mass. 1971) versucht, jene Studen-
tengruppen zu identifizieren, die ihre Humankapitalinvestitionen unter Ren-
diteorientierung vornehmen. M. W. fehlen ähnliche Aussagen für die Bun-
des republik. 

14 Zur Monopson-Position des Staates speziell für den Lehrermarkt vgl. 
Albrecht, G.: Lehrereinkommen, Lehrerausbildung und Lehrermangel. Reihe: 
Hochschulforschung (hrsg. von Hochschul-Informations-System) Bd. 2. Wein-
heim-Berlin-Basel 1970, S. 21 ff. 
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frage. In einer Situation des Überangebots auf dem Arbeits-
markt hat seine Nachfragepolitik eine größere Steuerungskraft 
als bei Unterangebot. 

d) Die staatliche Gestaltungskraft ist zielabhängig. Es bestehen 
Asymmetrien in der Erreichung von Expansions- oder Kontrak-
tionszielen, Volumen- oder Strukturzielen. 

Die Frage, inwieweit HK I und HK II als "politisch determinierte 
Güter" angesehen werden können, ist deshalb nicht allgemein, sondern 
nur für konkrete Fälle zu entscheiden15• Im folgenden wird daher ein 
bestimmtes Teilsystem, bzw. ein bestimmter Teilmarkt, herausgegrif-
fen. Die Ausführungen zur Humankapitalbildung werden auf Lehrer 
beschränkt. Wir verlassen damit zugleich die generellen Erwägungen 
und beziehen uns konkret auf die Situation in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

11. Determinanten der Lehrerpolitik 

Wir gehen aus von einem vereinfachten, gegliederten Modell des Bil-
dungssystems und unterscheiden 4 Personengruppen (vgl. Schaubild): 
Schüler, Studenten, Personen im Vorbereitungsdienst und Lehrer. Ein 
typischer Lehrer durchläuft diese Personengruppen wie folgt (vgl. dicke 
Linie): Er ist zunächst durch Schulpflicht, dann freiwillig Mitglied des 
Schulsystems, fragt anschließend einen Platz in einem Lehramtsstu-
diengang nach und geht über ins System des Lehramtsstudiums, fragt 
später evtl. eine Stelle im Vorbereitungsdienst, dann eine LehrersteIle 
nach, geht über ins Lehrersystem und scheidet daraus schließlich aus. 

Die dreifache Aufgabe staatlicher Lehrerpolitik besteht nun darin, 
Angebot und Nachfrage auf dem Bildungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt 
und im Unterrichtssystem auszugleichen16• Sie ist zugleich Bildungs-
und Arbeitsmarktpolitik. Im folgenden sollen die Rahmendaten dieser 
Politik, ihre Aktionsparameter und die wechselseitigen Abhängigkeiten 
der Einflußgrößen systematisch dargestellt werden. Dabei wird von 
einem gegebenen Bildungssystem mit festen Bildungsgängen und Er-
folgsquoten ausgegangen. 

15 Vgl. dagegen Widmaiers: "Bildung und Ausbildung wird als politisches 
Gut betrachtet." (S.69 in diesem Band). 

16 Schwierigkeiten der Abgrenzung von Bildungsmarkt und Arbeitsmarkt 
bereitet der Vorbereitungsdienst, der einerseits der Ausbildung dient und 
HK I erzeugt, andererseits diese Ausbildung mit bezahlter Lehrertätigkeit 
im Unterrichtssystem koppelt. Zur Vereinfachung wird der Vorbereitungs-
dienst im folgenden, wenn nichts anderes gesagt ist, den Lehramtsstudien-
gängen zugerechnet. 
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Determinanten der Lehrerpolitik 
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(1) Bildungsmarkt 

a) Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in Lehramtsstudien-
gängen hängt ab 

1. von der Bevölkerungsentwicklung, 

2. von dem Bildungsverhalten im Schulsystem (Abiturienten-
quote), 

3. von dem Bildungsverhalten beim Hochschulzugang (Hoch-
schulzugangsquote, Lehramts'anteil). 

b) Das Angebot an Ausbildungsplätzen nach Umfang und Struktur 
ist ein staatlicher Aktionsparameter. 

(2) Arbeitsmarkt 

a) Das Angebot an Lehrerqualifikation (= Nachfrage nach Stellen) 
hängt ab 

1. von der Entwicklung der Absolventenströme aus dem Lehr-
amtsstudium, 

2. vom Arbeitsmarktverhalten der soeben ausgebildeten Lehrer 
(Berufseintrittsquote). 

b) Die Nachfrage nach Lehrerqualifikation (= Angebot an Stellen) 
hängt ab 

1. vom Stellenbestand als einem staatlichen Aktionsparameter, 

2. von der Abgangsrate als Funktion des Altersaufbaus und 
des Arbeitsmarktverhaltens der beschäftigten Lehrer. 

(3) Unterricht 

a) Die Nachfrage nach Unterricht hängt ab 

1. vom Schülerbestand (und damit von der BeVÖlkerungsent-
wicklung und dem Bildungsverhalten im Schulsystem), 

2. von bildungspolitischen Standards als staatlichen Aktions-
parametern (Schülerwochenstunden/SWS, Klassenfrequenz/ 
KF). 

b) Das Angebot an Unterricht hängt ab 

1. von der Zahl besetzter Stellen, 

2. von bildungspolitischen Standards als staatlichen Aktions-
parametern (Lehrdeputat/LD). 

Unter der Annahme, daß das Bildungs- und Arbeitsmarktverhalten 
nicht nur von individuellen Motiven abhängt, sondern vom Staat in-
direkt beeinflußt werden kann durch Information und Werbung, sowie 
durch die Gestaltung der relativen Anreizstruktur für den Lehrerberuf 
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(abhängig von der relativen Höhe der Lehrereinkommen i. w. SP und 
von den bildungspolitischen Standards), ergeben sich zusammenfassend 
die folgenden fünf Aktionsparameter des Staates (vgl. Schaubild): 

(1) Angebot an Ausbildungsplätzen, 

(2) Stellenbestand, 

(3) bildungspolitische Standards, 

(4) Information und Werbung, 

(5) Lehrereinkommen i. w. S. 

Mit diesen Parametern beeinflußt der Staat 

- wie viel HK I (Lehrerqualifikation) auf den besetzten Plätzen im 
Lehramtsstudium gebildet wird, 

- wieviel HK II (Lehrerqualifikation) auf den besetzten LehrersteIlen 
zum Einsatz kommt, 

- wie dieses HK II bewertet wird (über Einkommensdifferenzen), 

- wieviel HK I im gesamten System gebildet wird (Abhängigkeit der 
Qualität von Unterricht von den bildungspolitischen Standards18). 

Die Aktionsparameter haben direkte oder indirekte finanzielle Im-
plikationen. Die Bildungsausgaben wachsen c. p. 

- mit der Zahl der Ausbildungsplätze, 

- mit den Kosten pro Platz, 

- mit der Zahl besetzter Stellen, 

- mit den Ausgaben pro Lehrer. 

Neben die interne Optimierung der Lehrerpolitik auf dem Bildungs-
markt, dem Arbeitsmarkt für Lehrer und im Unterrichtssystem tritt 
die externe Koordinierung über das Bildungsbudget mit dem Finanz-
mittelaufkommen und mit den anderen öffentlichen Bedarfen. 

Die Lehrerpolitik hat daher als Daten nicht nur die demographische 
Entwicklung und die das Bildungs- und Arbeitsmarktverhalten beein-
flussenden individuellen Motive anzusehen, sondern auch die allgemeine 
wirts·chaftliche Entwicklung (mit ihren Konsequenzen für das Finanz-
mittelaufkommen und die sonstigen Einkommen) sowie die relative 
Dringlichkeit der anderen öffentlichen Bedarfe (vgl. Schaubild). 

17 Unter dem Lehrereinkommen i. w. S. ist neben den Bezügen zu ver-
stehen die Gesamtheit einkommensäquivalenter Vorteile, vor allem: Ur-
laubsregelung, Arbeitszeitregelung, Sicherheit vor Entlassung, Wahrschein-
lichkeit und Geschwindigkeit von Beförderungen (Stellenkegel), Beihilfe. 

18 Ob und inwieweit die Qualität von Unterricht auch von anderen Fak-
toren (z. B. der absoluten und relativen Höhe der Lehrereinkommen) ab-
hängt, ist m. W. bisher für die Bundesrepublik nicht empirisch untersucht 
worden. 
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III. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Lehrer: 
Ursachen, Konsequenzen 

1. Lage 

Im zweiten Teil wurden die Determinanten der Humankapitalbil-
dung und der Humankapitalnutzung für den Lehrerberuf systematisch 
vorgestellt. Aufgabe der folgenden Überlegungen ist es, die gegenwär-
tige Situation auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt für Lehrer in der 
Bundesrepublik durch eine Verknüpfung und Gewichtung von Einfluß-
faktoren zu erklären. 

Versucht man das Problemfeld der Lehrerpolitik in der BRD heute 
zu charakterisieren, so ist das vorherrschende Kennzeichen die Gleich-
zeitigkeit von Lehrerüberschuß (auf dem Arbeitsmarkt) und Lehrer-
mangel (im Unterrichtssystem)19. Dazu zunächst einige Fakten: 

1.1. Arbeitsmarkt 

Seit 1974 werden in ansteigendem Maße Absolventen von Lehramts-
studiengängen nicht in den Vorbereitungsdienst, Absolventen des Vor-
bereitungsdienstes nicht in den Schuldienst aufgenommen. Im Jahre 
1977 wurden rd. 7000 Bewerber nicht in den Vorbereitungsdienst auf-
genommen. Das sind rd. 15 Ofo der Bewerber. Es wurden über 4 000 
Bewerber nicht in den Schuldienst eingestellt. Das sind rd. 12 Ofo der 
Bewerber20 • Die neu esten Schätzungen der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) für das Frühjahr 1979 nennen als nicht einge-
stellte Bewerber mit 1. Examen: ca. 9000; mit 2. Examen: ca. 8000; 
kurzarbeitend: ca. 3500021 • Im Gefolge der restriktiven Einstellungs-
praxis hat sich auch die Zahl der in der Arbeitslosenstatistik der Bun-
desanstalt für Arbeit erfaßten arbeitslosen Lehrer rasch erhöht. 

Für die Zukunft liegen divergierende Prognosen vor. Nach einer Mo-
dellrechnung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK) 
kann - ohne einschneidende Veränderungen - die Zahl der arbeits-
losen Lehrer wegen der Angebotsdynamik bei leicht rückläufigem Be-
darf in den 80er Jahren die Zahl 100000 überschreiten22 • 

111 VgI. Klemm, K., Köhler, G.: Volle Klassen - Lehrerschwemme, Wein-
heim/Basel 1976. 

20 Errechnet nach "Information der KMK zu den Einstellungsmöglich-
keiten für Lehramtsbewerber und Lehrer im Jahre 1977", Bildung und Po-
litik 13 (1977), S. 285 f. 

21 GEW'-Sekretariat Arbeitslose Lehrer: SAL-Materialien zur Lehrerar-
beitslosigkeit, SAL-Dok 79/3/3, S.2. 

22 VgI. BLK: Prognose des globalen, des schularten- und fächerspezifischen 
Lehrerangebots und Lehrerbedarfs bis zum Jahre 1985. Bonn 14.3.1977. 
Diese Prognose geht jedoch von inzwischen überholten Werten des Zugangs 
zum Lehramtsstudium aus (vgI. unten). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Humankapitalbildung zwischen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 127 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Tabelle 1 

Arbeitslose Lehrer 

(Mai) 
(Mai) 
(Mai) 
(Mai) 
(Mai) 

1179 
2399 
4104 
7362 
7498 

Quelle: KMK - RS IIB - 1395/78 vom 16. 11. 1978. 

1.2 . Unterrichtssystem 

Trotz der Lehrerarbeitslosigkeit ist die Unterrichtsversorgung noch 
keineswegs befriedig,end: 1974 fielen global fast 7 G/o der erforderlichen 
Unterrichtsstunden aus23• Viele Stunden werden nebenamtlich oder von 
fachfremden Lehrkräften erteilt24• Die Schüler-Lehrer-Relationen an 
Realschulen und Gymnasien stagnieren25• 

2. Ursachen in historischer Perspektive 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Lehrer, die im folgenden 
in erster Linie betrachtet werden soll, ist das Ergebnis mittel- bis lang-
fristiger Tendenzen der exogenen Größen ("Daten") und einer be-
stimmten Bildungspolitik. Eine Erklärung der Humankapitalbildung 
in diesem Teilbereich kann auf keine dieser beiden großen Ursachen-
gruppen verzichten. Sie hat zugleich wegen der Langfristigkeit der in-
volvierten Prozesse einen historischen Zeitraum von mehreren Jahr-
zehnten einzubeziehen. Da dies im folgenden nicht im Detail geleistet 
werden kann, müssen einige Tendenzen und Hypothesen mehr skizzen-
artig und postulierend präsentiert werden. 

Nach dem 2. Weltkrieg gab es zunächst einen erheblichen Lehrer-
mangel. Dieser wurde später tendenziell verschärft durch 

- das Bildungsverhalten (wachsender relativer Schulbesuch in Real-
schulen und Gymnasien26), 

- bildungspolitische Entscheidungen (Verlängerung der Schulpflicht), 
und 

23 ebd., 8. 7. 
24 Nebenamtlich: 6,9%; BLK: a. a. 0., S. 8. - Fachfremd: Hauptschulen: 

18,8~/o, S.37. - Realschulen: 14,4'%, S.40. - Gymnasien: 6,2010, 8.42. -
Berufliche Schulen: 17 '%, S. 45. 

25 BMBW: Grund- und Strukturdaten 1978, Bonn 1978, S.76. 
26 Vgl. Hüfner, K., Naumann, J.: Konjunkturen der Bildungspolitik in der 

BRD, Bd. 1: Der Aufschwung (1960 - 1967), Stuttgart 1977, S. 190 ff. 
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- (ab 1960) die demographische Entwicklung (wachsende Geburten-
zahlen 1953 - 1964). 

Der kumulative Effekt dieser Entwicklungen schlug sich nieder in 
einem Wachstum der Schülerzahlen, z. B. an allgemeinbildenden Schu-
len zwischen 1960 und 1977 (Höhepunkt) von 6,5 Mio auf 9,5 Mio27 • 

Spätestens ab Anfang der 60er Jahre gewann der politische Wunsch 
nach Verbesserung der Unterrichtsversorgung, der wohl mehr konsum-
als investitionstheoretisch begründet war, Konturen und Gewicht. Mar-
kantes Dokument dieser Absicht ist die "Bedarfsfeststellung 1961 bis 
1970" der Kultusministerkonferenz (1963). Bei anhaltendem Wirt-
schaftswachstum und wachsendem Finanzmittelaufkommen gelang es 
den Kultusministern, die Zahl der Lehrer an allgemeinbildenden Schu-
len von ca. 224000 (1961) auf 395 000 (1973) zu erhöhen28 und damit -
trotz wachsender Schülerzahlen - die Schüler-Lehrer-Relationen an 
Realschulen und Gymnasien zu halten und an Grund- und Hauptschu-
len deutlich zu verbessern29• 

Ihre Instrumente waren 

- veränderte Zugangs bedingungen zur Lehrerausbildung und zum 
Lehrerberuf, 

- massive Lehrerwerbung, 

- Ausbau der Ausbildungsplätze in Lehramtsstudiengängen, 

- Stellenvermehrung, 

- Verbesserung der Lehrereinkommen. 

Die Verbesserung der finanziellen Anreizstruktur betraf vor allem 
die Grund- und Hauptschullehrer. Sie sind heute, verglichen mit 1958, 
im Durchschnitt um 2 Gehaltsstufen höher eingestuft (A 12 statt A 10). 
Eine Einstufung nach A 13 ist in manchen Ländern bereits erreicht. Für 
alle Schularten wurden außerdem die Stellenkegel verbessert. 

Unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Lehrerverbände haben 
die Kultusministerien und die Landesparlamente, die sich selbst wie-
derum zu etwa 25 11/ 0 aus Lehrern rekrutieren, eine Gesamtattraktivität 
des Lehrerberufs geschaffen, die eine wichtige Ursache unserer heuti-
gen Probleme auf dem Lehrerarbeitsmarkt ist30• Das föderalistische 
System mit seiner Länderkonkurrenz erleichterte zudem das Aufschau-
keln in der Besoldung. Unterstützt durch andere Elemente der relati-

27 Vgl. BMBW: Grund- und Strukturdaten 1978, Bann 1978, S. 22 f. 
28 ebd., S. 72. 
29 ebd., S. 76. 
30 Zur relativen Attraktivität unterschiedlicher Lehrämter vgl. Atbrecht, G. 
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ven Berufsattraktivität (Arbeitszeit, Urlaub, Sicherheit der Einstellung, 
Sicherheit vor Entlassung, Selbstbestimmung in der Berufsarbeit) hat 
diese Veränderung der relativen finanziellen Anreizstruktur und damit 
der privaten Ertragsraten wesentlich zur vermehrten Nachfrage nach 
Plätzen in Lehramtsstudiengängen beigetragen31• Die Gesamtattrakti-
vität der Lehramtsstudiengänge war 1971 bei der ersten Abiturienten-
befragung so hoch, daß 38,5 11/0 der Befragten als Studienziel "Lehrer" 
angaben32, und der Anteil der erstimmatrikulierten Lehramtsstudien-
anfänger beträgt in der Angebotsprognose der BLK für das Jahr 1976 
45,5 % und sinkt dann langsam ab33• 

Mit dieser Datenkonstellation und der Reaktion des politischen Sy-
stems auf sie waren aller.dings die Probleme weitgehend vorgezeichnet, 
denen wir uns heute gegenübersehen34• Das Überangebot an Lehrern 
auf dem Arbeitsmarkt wird oft vorrangig mit der demographischen 
Wende des Jahres 1965 oder mit Haushaltsproblemen im Gefolge der 
weltweiten Rezession nach 1973 begründet. Es wäre aber auch bei kon-
stanten Geburtenzahlen und Wachstumsraten (etwas später) einge-
treten. 

Die zentrale Ursache für das Überangebot auf dem Lehrermarkt ist 
die gestiegene Hochschulzugangsquote (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2 

Studienanfänger in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung 

1960 7.9 

1965 13.3 

1970 15.4 

1971 17.5 

1972 18.8 

1973 19.5 

1974 19.8 

1975 19.5 

1976 19.1 

1977 18.4 

Qu.elle: BMBW: Grund- und Strukturdaten 1978, Bonn 1978, S. 125. 

31 ebd. 
32 BMBW: Grund- und Strukturdaten 1975, Bonn 1975, S.55. 
33 BLK, a. a. 0., S. 61. 
34 Vgl. dazu die im Kern, wenn auch nicht im Detail richtigen überlegun-

gen und Prognosen bei Regling, H.: Droht eine Explosion der Lehrerzahlen? 
Wirtschaftsdienst 50 (1970), S. 476 - 480. 

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 
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Die zugrundeliegende Überlegung läßt sich an einer einfachen Mo-
dellrechnung verdeutlichen. Sieht man von demographischen Schwan-
kungen ab, kann der Lehrerbedarf unseres Bildungssystems auf ab-
sehbare Zeit gedeckt werden, wenn ca. 5 (l/o jedes Altersjahrgangs Lehr-
amtstudiengänge wählen35. Gehen 10 010 des Altersjahrgangs in die 
Hochschulen, benötigt man eine Motivations- und Anreizstruktur, die 
sichert, daß 50 °/0 der Studienanfänger Lehramtstudien wählen. Gehen 
später 20 fll o des Altersjahrgangs in die Hochschulen, müssen die politi-
schen Instanzen bei konstanter Anreizstruktur entweder die Lehrer-
zahlen in gleichem Maße ausdehnen (Verdoppelung der Lehrerzahlen) 
oder den Lehrerzugang administrativ regulieren (durch numerus c1au-
sus bzw. Einstellungsrestriktionen). Oder sie müssen die Anreizstruktur 
selbst so verändern, daß freiwillig nur noch halb so viele Studienan-
fänger Lehramtsstudien wählen. 

Daneben spielt die Form der Bildungsexpansion mit ihren Folgewir-
kungen eine Rolle. Jede extensive Bildungsexpansion (mehr Schüler) 
und jede intensive Bildungsexpansion (bessere Unterrichtsversorgung) 
ruft eine überproportionale Erweiterungsnachfrage nach Lehrern her-
vor. Ist dann die erstrebte Schüler-Lehrer-Relation erreicht und/oder 
sinkt die Wachstumsrate der Schülerzahl, dann schrumpft die Gesamt-
nachfrage drastisch auf die Ersatznachfrage (Akzelerationsprinzip)36. In 
der Bundesrepublik wurde in einer Phase extensiver Bildungsexpan-
sion nicht nur versucht, die Unterrichtsversorgung (Schüler-Lehrer-
Relation) aufrechtzuerhalten, sondern den Lehrermangel zu beseitigen, 
ja: schnell zu beseitigen. Dazu wurde eine Anreizstruktur geschaffen, 
die dann bei wachsendem Hochschulzugang und Verlangsamung der 
Expansion der Nachfrage überschüssiges Lehrerangebot hervorrufen 
mußte. 

Die Länder haben verspätet und uneinheitlich auf das Überangebot 
mit verschiedenen Instrumenten geantwortet: 

(1) auf dem Bildungsmarkt durch 

- Abbau und Umwidmung von Hochschulkapazitäten, 

35 Begründung: Bei 30 Schülerwochenstunden, einem Lehrdeputat von 20 
Stunden und einer Klassenfrequenz von 20 ergibt sich eine Schüler-Lehrer-

Relation von 203~2~ = 13. Gehen 13 Altersjahrgänge zu 100 Ofo in die Schule, 

muß der Lehrerbestand so groß sein wie ein Altersjahrgang (- ~~ = 1 ) 

und bei einer durchschnittlichen Berufszugehörigkeit von 20 Jahren (hoher 
Feminisierungsgrad!) ergibt sich ein jährlicher Ersatzbedarf von 5 Ofo des 
Altersjahrgangs. 

36 Solche und ähnliche überlegungen finden sich z. B. schon bei Reichotd, 
F.: Ökonomische Determinanten des Lehrerbedarfs. In: Widmaier, H. P. u. a.: 
Zur Strategie der Bildungspolitik, Bern 1968, S. 53 - 84, hier: S. 82 ff. 
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- numerus c1ausus für Lehramtsstudiengänge, 

- Warnung vor dem Lehrerberuf, 

(2) auf dem Arbeitsmarkt durch 

- Ausdehnung des Lehrerbestandes (teilweise über die Planziele 
des Bildungsgesamtplanes hinaus), 

- Erleichterung der Teilzeitarbeit, Wartezeiten, Einstellungsre-
striktionen. 

(3) Die Anreizstruktur für Berufsanfänger wurde erheblich verschlech-
tert. Viele eingestellte Lehrer erhielten nur befristete Verträge mit 
vermindertem Deputat und entsprechend reduzierten Bezügen, 
ohne die Garantie einer Übernahme in das Beamtenverhältnis37• 

Diese Verschlechterung der Lage der Absolventen hat drei Funk-
tionen: 

(1) Sie soll den Strukturwandel in der Studiengangwahl beim Hoch-
schulzugang fördern. 

(2) Sie soll sicherstellen, daß im Interesse inter"generationeller" Chan-
cengle~chheit überhaupt in Zukunft noch neue Lehrer eingestellt 
werden können. 

(3) Sie soll zur Milderung aktueller Haushaltsprobleme beitragen. 

Dadurch wurden die Lebenspläne vieler Lehramtsstudenten ent-
täuscht. Darauf hat die Nachfrage auf dem Bildungsmarkt zeitgleich 
mit dem Bekanntwerden von Arbeitslosigkeit und geringerer Attrakti-
vität (bes. bei den Grunds.chullehrem) deutlich reagiert; wie die Ta-
belle 3 ausweist. 

Die Bildung von potentiellem Lehrer-Humankapital ging zurück. Die 
GEW erwartet heute schon wieder einen Lehrermangel Ende der 80er 
Jahre wegen einer Überreaktion der Nachfrage38• Hier droht also die 
Gefahr des Entstehens von Cobweb-Instabilitäten, auf die die Bildungs-
ökonomen wiederholt hingewiesen haben. 

Für die Expansionsphase (1960 -1973) und die gegenwärtige Situation 
(1973 - 1979) zeigt sich also eine bemerkenswerte Asymmetrie in der 
Zielkonstellation und im Instrumenteneinsatz: 

In der Expansionsphase bestand auf dem Arbeitsmarkt für Lehrer 
eine Übernachfrage. Bildungsexpansion (Erhöhung der Abiturienten-

37 Vgl. im einzelnen: GEW-Sekretariat Arbeitslose Lehrer: SAL-Ma-
terialien zur Lehrerarbeitslosigkeit, SAL-Dok. 79/3/3. 

38 Vgl. GEW-Sekretariat Arbeitslose Lehrer: SAL-Materialien zur Lehrer-
arbeitslosigkeit, SAL-Dok. 79/3/3, S.5. 

9' 
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Tabelle 3 

Studienwillige Abiturienten mit dem Berufsziel "Lehrer" 
in Prozent der Studienwilligen insgesamt 

Berufsziel Berufsziel "Lehrer 
"Lehrer" an Grund-, Haupt-

und Sonderschulen" 

1971 38.5 13.0 

1972 29.7 9.8 

1973 27.1 9.3 

1974 27.6 9.0 

1975 26.4 7.5 

1976 lü.2 3.7 

1977 16.2 3.5 

1978 16.1 3.8 

QueUen: BMBW: Grund- und Strukturdaten 1975, Bonn 1975, S. 55 .. - BMBW: Grund-
und Strukturdaten 1978, Bonn 1978, S. 59. 

quote, der Hochschulzugangsquote, des Lehramtsanteils) förderte bil-
dungspolitische Ziele und zugleich arbeitsmarktpolitische Ziele auf die-
sem Teilmarkt: die Übernachfrage wurde abgebaut. 

In der gegenwärtigen Situation der Sättigung besteht zwischen den 
bildungspolitischen und den arbeitsmarktpolitischen Zielen ein Kon-
kurrenzverhältnis. Bildungsexpansion, so sehr sie bildungspolitisch 
weiterhin erwünscht ist, verschärft die arbeitsmarktpolitischen Pro-
bleme auf dem Teilmarkt für Lehrer. Da eine Kontraktion im Hoch-
schulzugang als Ziel ausscheidet, muß ein Strukturwandel (niedrigerer 
Lehramtsanteil) im Hochschulstudium stattfinden. 

Für die Expansion wurde mit einer Verbesserung der relativen An-
reizstruktur gearbeitet, die nachfolgend zur Mengenexpansion beitrug 
und gleichermaßen den Berufsanfängern wie dem Lehrerbestand zu-
gute kam. 

Für die Kontraktion kann aber aus rechtlich-politischen Gründen 
(Beamtenrecht, Besoldungsgesetze, Verbandsdruck) die relative Anreiz-
struktur für die Stelleninhaber insgesamt kaum angepaßt werden 
(ratchet-effect). Auf den Beamtenmärkten hat sich der Staat weitge-
hend der Instrumente einer situationsgerechten oder einer differenzie-
renden Steuerung über die Einkommen begeben39• Zentrale Instrumente 

39 Vgl. Albrecht, G., a. a. O. 
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wurden daher die Mengensteuerung beim Zugang zu Studium und 
Beruf und die Verweigerung des Beamtenstatus für Berufsanfänger, 
die die Reduktion der Anfangseinkommen ermöglichte. 

Die Erfahrungen auf dem Lehrermarkt in der Bundesrepublik 
Deutschland bestätigen im Untersuchungszeitraum die allgemeinen 
Überlegungen, die Riese im Anschluß an Blaug schon 1968 herausge-
arbeitet hatte40 : 

Für Lehrerhumankapital gilt in der Bundesrepublik sowohl ein hoher 
Grad an Limitationalität in der Berufsklassenstruktur ("Beschäftigte ver-
schiedener Berufe sind ... nicht austauschbar41 ") als auch ein hoher Grad 
an Limitationalität in der Fachrichtungsstruktur ("Beschäftigte be-
stimmter Ausbildung sind nur für ganz bestimmte Berufsfunktionen 
verwendbar42"). Riese hatte damals für den Fall solcher Limitationali-
täten gefolgert: "Die Wahrscheinlichkeit, Angebot und Nachfrage aus-
gleichen zu können, also mit dem Grundrecht auf eine ausbildungs-
adäquate Berufschance zugleich dasjenige auf Bildung verwirklichen 
zu können, ist gering und rein zufällig. Angebot und Nachfrage, die 
sich völlig unabhängig voneinander bilden, prallen zusammen. Die 
Wahrscheinlichkeit von Gleichgewichtsstörungen ist erheblich ... Denn 
auch bei allerfeinster Planung gibt es keine Chance oder doch nur eine 
um den Preis erheblicher Einkommensänderungen, daß sich Angebot 
und Nachfrage einander anpassen... Laufbahnbestimmungen und an-
dere institutionelle Hemmnisse können allerdings die Signalfunktion 
der Preise mindern ... Skeptischer muß sicher die Wirkung des Preis-
mechanismus bei Überschüssen beurteilt werden; soziale Ansprüche 
verstärken hier die institutionellen Hemmnisse beträchtlich ... Auf der 
Strecke bleiben muß entweder das Grundrecht auf Bildung oder das 
auf einen der Ausbildung adäquaten Beruf. Vieles spricht dafür, daß 
dabei das erstere die größere Wahrscheinlichkeit hat43." 

Einen Ausweg sah Riese in größerer Flexibilität des Ausbildungs-
ganges und der Berufserfordernisse. Was den Lehrerberuf angeht, hätte 
die beginnende Bildungsplanung die besondere Chance besessen, Bei-
träge zur Flexibilisierung in beiden Bereichen, also auch bei den Be-
rufserfordernissen zu leisten. Doch hat weder die Bildungsforschung 
"den instrumentalen Charakter des wichtigsten Parameters (zur dop-
pelten Zielerreichung, H. M.), nämlich des Bildungswesens selbst her-

40 Riese, H.: Theorie der Bildungsplanung und Struktur des Bildungs-
wesens, Konjunkturpolitik 14 (1968) S. 261 - 289; Blaug, M.: Approaches to 
Educational Planning, Economic Journal 57 (1967), S. 262 ff. 

41 Riese, H., S. 278. 
42 ebd. 
43 ebd., S. 282 ff. 
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ausgearbeitet"44, noch hat die Bildungspolitik die Flexibilität in der 
Humankapitalnutzung wesentlich gefördert45. 

Die Ersetzung des Schulartenkonzepts in der Lehrerbildung durch 
das Stufenlehrerkonzept in einigen Bundesländern ist jedenfalls in 
Zeiten stark schwankender Altersjahrgänge der Schüler eher Quelle 
neuer Anpassungsschwierigkeiten. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 

(1) Lehrer-Humankapital ist situationsbedingt verstärkt zu einem po-
litisch determinierten Gut geworden: durch Übernachfrage auf dem 
Bildungsmarkt und Überangebot auf dem Arbeitsmarkt. 

(2) Der angestrebte Strukturwandel im Hochschulstudium kann nur 
unter erheblichen Friktionen gefördert werden. 

- Die Lebenspläne vieler Lehramtsstudenten werden enttäuscht. 

- Die Anpassungslasten werden fast vollständig auf die Anwär-
ter und die Berufsanfänger abgewälzt, während die Lehrer im 
System kaum Anpassungslasten zu tragen haben46. 

(3) Die Humankapital-Bildung im Schulsystem wird beeinträchtigt, da 
die Unterrichtsversorgung schlechter ist, die Schüler-Lehrer-Rela-
tion größer ist, als vom Angebot an qualifizierten Lehrern her not-
wendig wäre. 

(4) Lehrerarbeitslosigkeit ist identisch mit einer unfreiwilligen Diffe-
renz zwischen potentiellem und aktivem Lehrer-Humankapital. 
Ausbildungskosten für die Bildung potentiellen Humankapitals in 
einem spezifischen, inflexiblen Ausbildungsberuf wurden von der 
Gesellschaft und von Privaten getragen ohne den erwarteten pri-
vaten und sozialen Ertrag. Hier liegt investitionstheoretisch eine 
Fehlinvestition vor. 

(5) Von Anwärtern und Berufsanfängern werden zugleich Voraussicht, 
rasches Eingehen auf neue Informationen, Mobilität und Flexibili-
tät gefordert: Eigenschaften, die die staatlichen Instanzen selbst 
kaum gezeigt haben. 

44 ebd., S. 288. 
45 Die "Austauschbarkeit und Beweglichkeit der Lehrkräfte innerhalb des 

ganzen Systems" ist ein Modellziel, das in der Realität wohl in keinem Land 
ernstlich verfolgt wurde. Dieses Ziel nennt Widmaier, H. P.: Arbeitsorien-
tierte Wachstumspolitik, in: Schneider, H. K. (Hrsg.): Beiträge zur Wachs-
tumpolitik. Schriften des Vereins für Socialpolitik N. F. Bd. 55, Berlin 1970, 
S. 109 - 131, hier: S. 128. 

46 Parallelen zur Situation des Hochschullehrernachwuchses sind unüber-
sehbar. 
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IV. Zur Erklärung der Nicht-Planung 

Im dritten Teil wurde in einer historisch-quantitativen Analyse dar-
gelegt, wie es dazu kam, daß heute fast 10000 Lehrer arbeitslos sind. 
Dabei wurde staatliches Handeln mehr konstatiert als erklärt. Die 
Nachzeichnung der Angebots- und Nachfragetendenzen ist jedoch - wie 
gezeigt - allein nicht ausreichend. Sie muß durch eine organisations-
und entscheidungstheoretisch fundierte Erklärung des Staatshandelns 
ergänzt werden, auch wenn diese methodisch schwierig und sicher nicht 
in jedem Einzelfall möglich ist. 

Eine solche Erklärung setzt i. d. R. zweierlei voraus47 : 

(1) die Erfassung der Interdependenzen zwischen dem politisch-admi-
nistrativen System und seiner Umwelt: die größte Bedeutung be-
sitzen hier die Forderungen aus dem gesellschaftlichen System (er-
schlossene Wählerwünsche, artikulierte Gruppeninteressen), die 
Informationen aus dem Wissenschaftssystem48 (u. a. über den Zu-
stand des Bildungssystems und seiner externen Verflechtungen) 
und die verfügbaren Ressourcen aus dem wirtschaft1ichen System; 

(2) die Analyse der internen Struktur des politisch-administrativen 
Systems, der beteiligten Entscheidungsträger, ihrer Kompetenzen, 
Ziele usw. und des politischen Willens bildungs- und Entscheidungs-
prozesses. 

Beispielhaft für eine Vielzahl solcher für die Lehrerpolitik relevan-
ter Entsche~dungsprozesse möchte ich die Frage betrachten, wie das 
politisch-administrative System auf gesamtstaatlicher Ebene quantita-
tive Fragen des Lehrerarbeitsmarktes behandelt hat. 

Dazu ist es nötig, sich mit der Arbeit der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung, BLK, zu befassen49• Diese Kommission nahm im 
Herbst 1970 aufgrund eines Verwaltungsabkommens von Bund und 
Ländern ihre Arbeit auf. Zu ihren Aufgaben zählte es nicht nur, einen 
"gemeinsamen langfristigen Rahmenplan für eine abgestimmte Ent-
wicklung des gesamten Bildungswesens vorzubereiten", sondern zu-
gleich in einem Bildungsbudget "den voraussichtlichen Finanzbedarf ... 
zu ermitteln und Vorschläge für die Finanzierung ... auszuarbeiten". 
Diese Aufgabenstellung bestimmte ihre Zusammensetzung; die Länder 

47 Vgl. Mäding, H.: Infrastrukturplanung. 
48 Vgl. dazu auch die beiden Thesen elements zur Erklärung des geringen 

Interesses der praktischen Bildungs- und Arbeitskräftepolitik an der ana-
lytischen Bildungsplanung, a. a. 0., S. 7 ff. 

49 Vgl. Mäding, H.: Bildungsplanung und Finanzplanung. Abstimmungs-
probleme in der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1974 und Mäding, 
H.: Infrastrukturplanung. 
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entsandten die Kultusminister, auf Bundesseite waren neben dem Bil-
dungsminister auch das Kanzleramt, das Finanzministerium und 4 wei-
tere Ressorts (BMI, BMA, BMWi, BMJFG) vertreten. Dadurch sollte 
garantiert werden, daß die externen Interdependenzen zwischen Bil-
dungssystem, Arbeitsmarkt und Haushaltsentwicklung systematisch 
berücksichtigt werden. 

Man kann aus verschiedenen Gründen erwarten, daß sich eine solche 
Kommission mit besonderem Nachdruck und besonderer Umsicht den 
Fragen der Lehrerplanung zuwendet: 

(1) wegen der Bedeutung der Zahl der Lehrer für die Unterrichtsver-
sorgung und damit für die Qualität der Bildungsprozesse, 

(2) wegen der Bedeutung der Personalausgaben im Schulbereich, die 
rd. 60 tI/o der Schulausgaben und 35 Ofo der Ausgaben für Bildung 
und Wissenschaft ausmachen, 

(3) wegen des hohen Anteils der Lehramtsstudenten an der Studenten-
zahl und ihrer Rolle für Hochschulausbau und Hochschulfinanzie-
rung, 

(4) wegen der Besonderheiten der Bedarfsplanung im Lehrerbereich, 
die einerseits relativ leicht ist, da es der Staat selbst ist, der den 
Bedarf festlegen kann, die andererseits besonders schwer ist, da 
lange Zeiträume involviert sind und wegen der geringen Flexibili-
tät des Lehrersystems stets ein Kompromiß zwischen aktueller 
Lehrernachfrage und langfristigem Bedarf gesucht werden muß. 

Wir beginnen unsere Untersuchung der Lehrerplanung durch die BLK 
mit einer Analyse des wichtigsten Planungsproduktes, des Bildungs-
gesamtplans aus dem Jahre 1973. In diesem werden für die Eckjahre 
1975 - 1980 - 1985 Schülerzahlen der verschiedenen Stufen des Bildungs-
systems prognostiziert und daraus mit Hilfe von Schüler-Lehrer-Rela-
tionen Lehrerbedarfszahlen in gewissen Bandbreiten abgeleitet. In den 
367 Seiten des zweibändigen Plandokuments mit seinen Tausenden von 
Zahlen sucht man aber vergeblich Analysen und Prognosen zum tat-
sächlichen Lehrerangebot und zur Nachfrage von Hochschulabsolventen 
nach Lehrerstellen. 

Der Bildungsgesamtplan erweckt jedoch nur den Anschein, als habe 
man sich nicht mit dem Lehrerangebot befaßt. Selbstverständlich kannte 
man seine Bedeutung für die Bestimmung von Lehrermangel und 
-überschuß50. Man hatte auch selbst zweimal im Rahmen der BLK-

60 Etwa ab 1968 haben die planungsmethodisch führenden Länder regel-
mäßig solche Prognosen durchgeführt und z. T. auch publiziert. Vgl. z. B. 
Widmaier, H. P.: Arbeitsorientierte Wachstumspolitik, S.127. 
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Arbeit intensive Gespräche zu diesem Thema geführt. Es stellt sich da-
her die Frage, warum die Ergebnisse dieser Beratungen nicht in den 
Gesamtplan aufgenommen wurden. 

Konsensprobleme gibt es bei der Ermittlung des Lehrerangebots 
kaum. Hier dominieren nicht - wie beim Lehrerbedarf - die evtl. 
unterschiedlichen bildungspolitischen Ziele. Hier hätte eine "unpoli-
tische", wissenschaftliche Prognose (unter Nebenbedingungen) möglich 
sein müssen. Der Grund für das Fehlen von Aussagen zum Lehrer-
angebot im Bildungsgesamtplan kann nicht im Fehlen von Prognosen 
gesucht werden, er liegt vielmehr am Ergebnis dieser Prognosen. 

Bei jedem neuen Rechengang und wie man auch die Annahmen in 
realistischen Bandbreiten veränderte, immer war folgendes herausge-
kommen: Spätestens um 1980 werden die Absolventenströme aus den 
Lehramtsstudiengängen der Hochschule so groß sein, daß sie auch die 
Obergrenzen der Bedarfsbandbreiten übersteigen. 

Die Kommission hätte auf dieses Ergebnis planerisch-inhaltlich so-
wohl eine expansive Strategie (kontinuierliche Senkung der Schüler-
Lehrer-Relationen) als auch eine restriktive Strategie (Ausdehnung des 
Lehrersystems nur entsprechend der Bedarfswerte) gründen können. 
Die Charakterisierung dieser beiden Extremstrategien gibt auch An-
haltspunkte für die Erklärung, warum die BLK sich im Bildungsgesamt-
plan zum quantitativen Lehrerproblem ausschweigt. Die expansive 
Strategie war für die Finanzpolitiker, die restriktive Strategie für die 
Bildungspolitiker unannehmbar. 

Daß es nicht zu einem Komprorniß kam, liegt in erster Linie daran, 
daß es im Bereich der Finanzplanung keine Überlegungen gibt, die über 
den mittelfristigen Zeitraum hinausgehen. Die Finanzminister, der Fi-
nanzplanungsrat und schließlich die Regierungschefs von Bund und 
Ländern sahen sich in Anbetracht unsicherer Wachstumserwartungen 
und unsicherer zukünftiger Belastungen durch konkurrierende Auf-
gaben außerstande, den Bildungspolitikern irgend einen langfristigen 
Finanzrahmen vorzugeben, an dem diese sich in ihrem Sachplan hätten 
ausrichten können. 

In dieser Situation war die Strategie des Ausklammerns und Ver-
tagens der Nenner, auf den man sich bei widersprüchlicher Zielrichtung 
einigen konnte. Der Verzicht auf eine Angebotsprognose kam beiden 
Verhandlungsseiten in ihrem Streben nach Handlungsspielraum ent-
gegen: Die "Finanzpartei" hatte keiner Lehrerbestandsprognose zuge-
stimmt, aus der später Ansprüche auf eine bestimmte Stellenauswei-
tung abgeleitet werden könnten. Die "Bildungspartei" konnte der Öf-
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fentlichkeit einen Plan präsentieren, der in allen relevanten Zahlen 
einen deutlichen permanenten Fortschritt versprach, wenn diese Zah-
len auch nur Bedarfszahlen waren. Die Bildungsminister konnten zu-
gleich hoffen, durch die Vorlage des Plans öffentliche Unterstützung zu 
mobilisieren und in den jeweils aktuellen Verhandlungen der Haus-
halts- und Finanzplanung unter Hinweis auf den Angebotsdruck der 
Hochschulabsolventen eine größere Stellen- und Etatausweitung zu er-
zielen, als wenn sie sich schon im Plan zu reduzierter Expansion samt 
durchgreifenden Maßnahmen entschlossen hätten. 

Das Fehlen der Angebotsprognose im Plan ist also nicht ein Lapsus 
der Planungsmethodik und entspringt nicht einem Desinteresse an den 
langfristigen Konsequenzen einer expansiven Hochschulpolitik. Das 
Nicht-Vorweg-Aussprechen der Politikfolgen erweist sich vielmehr als 
ein Schachzug in einem strategischen Spiel, mit dem die Kultusminister 
durch stille Präjudizierung, durch Erzeugung von politischem Druck 
versuchen, die Finanzminister langfristig zu Zugeständnissen, sprich: 
mehr Finanzmitteln, zu bewegen. 

Mit dem schweigend vereinbarten Ausklammern der Lehrerangebots-
prognose und damit des quantitativen Lehrermarktproblems wurde 
auch die Frage nach der Entwicklung von Instrumenten ausgeklammert, 
die in Zukunft bei Ungleichgewichten eingesetzt werden könnten. In 
den Jahren 1975/76 wurden daher verspätet unter Zeitdruck und For-
derungsdruck in den Kultusministerien partielle, aus der Systeminter-
dependenz herausgelöste Instrumente entwickelt, über die eigentlich 
zwischen 1970 und 1973 im Kontext der Bildungsgesamtplanung hätte 
einheitlich entschieden werden müssen51 • 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Drei Faktoren haben dazu geführt, 
daß die Thematik Lehrermarkt nicht rechtzeitig und intensiv genug in 
der gesamtstaatlichen Bildungsplanung diskutiert wurde und daß an-
gemessene Beschlüsse ausblieben: 

(1) Die partielle Erfolgsorientierung der Beteiligten in einem institutio-
nell differenzierten politischen System, 

(2) ihre wechselseitige Abhängigkeit voneinander durch eine schwach 
konturierte Regelung der Entscheidungsstruktur, die entlang aller Po-
larisierungslinien (Bund-Länder, Bildungspartei-Finanzpartei, eDul 
eSU-geführte Regierungen - SPD/FDP-geführte Regierungen) Veto-
positionen erlaubte, und 

51 Es wäre m. E. möglich und lohnend, die Selektion dieser Maßnahmen 
und den nun föderalistisch zersplitterten Entscheidungsprozeß der einzelnen 
Länder in ähnlicher Weise erklärend zu analysieren, wie das hier für die 
Nicht-Entscheidung der BLK geschehen ist. 
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(3) die Übermacht des gegenwärtigen Lehrermangels im Unterrichts-
system, im Vergleich zu dem die zukünftigen Probleme eines mögli-
chen Lehrerüberschusses für die an Wählerstimmen orientierten Poli-
tiker zweitrangig waren. 

Die Nicht-Planung und Nicht-Entscheidung in dieser Phase muß als 
eine wesentliche Ursache der heutigen mißlichen Lage auf dem Lehrer-
arbeitsmarkt angesehen werden. Sie ist sicher ebenso wichtig wie die 
vielziti,erte "fiskalische Krise des Wohlfahrtsstaates"52. Es ist nicht so 
sehr die Mittelknappheit als solche, sondern das Fehlen von langfristi-
gen Finanzvereinbarungen, das Unsicherheit, taktisches Verzögern und 
anschließende rasche Kursänderungen erzeugte. Die Trägheit des Ge-
samtsystems ruft dann die dargestellte Chancenungleichheit zwischen 
den Generationen und andere Zielverfehlungen hervor, die durch Pla-
nung gerade abgebaut werden sollten. 

Als Zyniker könnte man geradezu von Glück für die Politiker reden, 
daß die allgemeine Entwicklung der Arbeitslosigkeit ab 1973 so ver-
laufen ist, wie sie verlaufen ist. Sie hat dazu geführt, daß die Lehrer-
arbeitslosigkeit quantitativ kaum auffällt und als ein Problem min-
deren Ranges erscheint, und daß die Lehrerarbeitslosigkeit implizit 
und unzutreffenderweise mit denselben Tendenzen begründet werden 
kann wie die allgemeine Arbeitslosigkeit. Das spezifische Politikver-
sagen wird dadurch verdeckt. 

Summary 

Starting from the distinction between the education market and the 
labor market, two different meanings of "human capital" are elabo-
rated: "potential human capital" is produeed through the education 
process and "active human eapital" is used as a factor of production. 
Since influence of the state on production and utilization of human 
capital differs according to qualification, market situation and the goal 
function, case studies are necessary (I). Such a case study is given for 
the teacher market in the Federal Republic of Germany. Exogenous 
variables and instrument variables of an active teacher market policy 
are described (11). 

The main cause of the present teacher unemployment is seen in the 
growing teacher supply due to inereased demand for higher education 
and to increased monetary and non-monetary job attractiveness which 
in turn was the political answer to the previous teacher shortage. De-
mographie waves and financial restrietions after the world wide re-

52 Widmaier, H. P. im Anschluß an O'Connor, in diesem Band, S. 83. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



140 Heinrich Mäding 

cession contributed to this disequilibrium, but are of minor importance. 
Asymmetries are shown toexist between the expansion phase (1960 
- 1973) and the present situation. Fore instance, while the increasing job 
attractiveness favored both job holders and job entrants, the present 
reduction of job attractiveness exc1usively affects the entrants (lII). 

In the last section teacher unemployment is understood as resulting 
from failures of the national education planning system. The main 
reason for this planning failure is seen in the behavior of politicians in 
a fragmented poUtical system. Bargaining processes are subject to 
tensions within the federal system, competüion of political parties and 
incremental budgeting procedures (IV). 
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Humankapitaltheorie und Probleme 
des Internationalen Vergleichs - "Vergessene Elemente" 

der frühen Diskussion und ihre Relevanz für heutige Nord-Süd-
Beziehungen im Kulturbereich 

Von Jens Naumann, Berlin 

Einleitung 

Systematisch gesehen beziehen sich meine Bemerkungen auf be-
stimmte Schnittpunkte und Bruchstellen von verschiedenen Modellen 
und theoretischen Ansätzen, deren gemeinsamer Nenner darin besteht, 
daß sie sich auf ökonomische Aspekte der gesellschaftlichen Veranke-
rung und Nutzung von Kultursystemen konzentrieren. Die Humankapi-
taItheorie steht insofern im Mittelpunkt, als sie seit der Renaissance des 
Konzepts (Ende der 50 er/Anfang der 60er Jahre) den wichtigsten theo-
retischen Bezugspunkt darstellt - und zwar auch für Ansätze, die sich 
von ihr distanzieren. 

Wenn ich von Schnittpunkten und Bruchstellen spreche, meine ich 
die Problematik sozialer Kosten und Erträge und makro-soziale Pro-
bleme der Bildungs-/Wissenschafts-/Forschungsökonomie. Der Verweis 
auf Probleme des Internationalen Vergleichs und vergessene Elemente 
der frühen Diskussion erfolgt nicht in nostalgisch-dogmengeschichtlicher 
Absicht. Ihm liegt vielmehr die Hypothese zugrunde, daß der einst 
modische internationale Vergleich auch und gerade dann, wenn er einen 
internationalen Entwicklungsverbund, wenn er die Universalität be-
stimmter ökonomischer und sozialer Gesetzmäßigkeiten und Interde-
pendenzen unterstellt, einen "wahren Kern" hat. Spezieller bezogen auf 
die Forschungssituation im deutschsprachigen Raum lautet meine These, 
daß die Eigendynamik der bildungspolitischen Entwicklung in der BRD 
eine thematisch-theoretische Beschränkung mit sich brachte, die sich be-
sonders deutlich in der Vernachlässigung der Nord-Süd-Problematik 
zeigt. 

I. Die Zeit der "Renaissance des Humankapitalkonzepts": 
Offenheit für eine "allgemeine Kulturökonomie" 

Ich datiere die Zeit der Renaissance des He-Konzepts grob auf die 
Periode vom Ende der 50er bis zur Mitte der 60er Jahre. In der strom-
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linienförmigen Interpretation von Blaug und Psacharopoulos wird unter 
Berufung auf dre Klassikertrias Schultz-Becker-Mincer das individuelle 
Investitionskalkül als Kernstück des HC-Theoriebündels betont1• Sicher-
lich spricht vieles dafür, das theoretische Programm dieser Autoren 
als außerordentlich fruchtbar (und letztlich dominierend) für einen 
großen Teil der theoretischen Diskussion und empirischen Forschung 
der dann folgenden 20 Jahre zu betrachten. Ich meine aber, daß die Do-
minanz dieser Perspektive selbst ein erklärungsbedürftiges Phänomen 
ist und - weiterhin - daß in einigen "abweichenden Diskussionstrie-
ben" der Zeit der Renaissance noch Leben ist, nicht in der Form, daß 
fertige Antworten auf Abruf warten, wohl aber als Problemdefinitionen. 

Für ein wichtiges Charakteristikum der frühen Jahre halte ich das 
ausgeprägte theoretische und empirische Interesse an Makro-Fragen 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Dieses Interesse war 
nicht auf die Ökonomie beschränkt, sondern hatte auch Parallelen in 
Teilbereichen der Soziologie und der Politikwissenschaft (Modernisie-
rungstheorien, "Building States and Nations"2). 

Der empirisch-politische Hintergrund, vor dem sich dieses theore-
tisch-analytische Interesse entfaltete, bestand einerseits in der Ost-
West-Konfrontation, andererseits in der Entstehung des Entwicklungs-
themas bezüglich der Länder der Dritten Welt (die typischerweise noch 
Anfang der 50er Jahre als backward und underdeveloped bezeichnet 
wurden, in der Ersten Entwicklungsdekade durchgängig euphemistisch-
programmatisch zu developing countries promovierten, um schließlich 
in der Zweiten Entwicklungsdekade begrifflich differenziert zu werden)3. 

1 Blaug, M.: The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly 
Jaundiced Survey, Journal of Economic Literature 14 (1976), S. 827 - 855. "The 
emphasis on individual choice is the differentia specifica of the human-
capital research program. It has been argued that education improves allo-
cative efficiency in production and in consumption; it accelerates technical 
progress; 1t raises the saving rate; it reduces the birth rate; and it affects the 
level as well as the nature of crime ... But unless these effects motivate indi-
viduals to demand education, they have nothing whatever to do with the 
human-capital research program." (Ebenda, S.850); Psacharopoulos, G.: 
Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory, in diesem Band. 

2 Eine neuere Zusammenfassung der modernisierungstheoretischen Diskus-
sion bieten Eisenstadt, S. N., Rokkan, S. (Hrsg.): Building States and Nations. 
Beverly lHills/London 1973, 2 Bde.; vgl. insbesondere die Bibliographie 
(S. 277 - 397) in der sich die Dritte Welt als neues Thema seit Anfang der 60er 
Jahre deutlich widerspiegelt. 

3 Vgl. Singer, H. W.: Wirtschaftswachstum oder Bekämpfung der Armut? 
Dreißig Jahre Wandel im Entwicklungsdenken der Vereinten Nationen, in: 
Naumann, J. (Hrsg.): Auf dem Weg zur sozialen Weltwirtschaft, Berlin 1978, 
S. 25 - 46; sowie Adler, J. H.: The World Bank's Concept of Development -
An In-House Dogmengeschichte, in: Bhagwati, J., Eckhaus, R. S. (Hrsg.): 
Development and Planning. Essays in Honour of Paul Rosenstein Rodan, 
London 1972, S. 30 " 50. 
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Daß ökonomische Ansätze in dieser Wiederentdeckung des Themas lang-
fristiger Entwicklungsgesetzmäßigkeiten eine führende Rolle spielten, 
ist nicht verwunderlich: Die klassische (bürgerliche und sozialistische) 
Theorietradition war verfügbar und lebendig und hatte keine Schwie-
rigkeit, sich neben den damals neuen theoretisch-thematischen Berei-
chen, die tendenziell weniger langfristig und teilweise stärker auf 
Mikro-Probleme orientiert waren, zu behaupten (Keynesianismus/Kon-
junkturtheorie/Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einerseits, Opera-
tions Research/moderne Betriebswirtschaftslehre andererseits). 

Seinen formalisierten Ausdruck fand das Interesse an langfristigen 
Entwicklungsgesetzmäßigkeiten im Versuch, die Parameter gesamtwirt-
schaftlicher Produktionsfunktionen in einer Kombination von empiri-
scher Schätzung und theoretisch begründeter Zuschreibung zu ermit-
teln oder - etwas später und vor dem eher impliziten Hintergrund 
aggregierter Produktionsfunktionen - die Wachstumsraten aggregier-
ter Determinanten und ihres theoretisch erwartbaren Beitrags zum ge-
messenen Sozialprodukt mehr oder weniger detailliert zu erfassen. 
Großen Auftrieb fand die aggregierte Wachstumstheorie Ende der 50er 
Jahre durch die Entdeckung (der Größenordnung) des "Dritten Faktors" 
(oder "Technischen Fortschritts"). Mehr als die Hälfte des gemessenen 
Wirtschaftswachstums war mit Hilfe der traditionellen Faktoren Arbeit 
und Kapital auf der Grundlage marktwirtschaftlicher (grenzproduktivi-
tätsorientierter) Wirkungszusammenhänge nicht erklärbar. Aus welchen 
Elementen aber setzt sich "der Rest" zusammen, wie wirken diese Ele-
mente untereinander und mit den traditionellen Produktionsfaktoren 
und wie - schließlich - sind sie beeinflußbar4? 

4 Für einen überblick vgl. Hüfner, K.: Die Entwicklung des Humankapital-
konzepts, in: Ders. (Hrsg.): Bildungsinvestitionen und Wirtschaftswachstum. 
Ausgewählte Beiträge zur Bildungsökonomie, Stuttgart 1970, S. 11 - 63. 

Zur Erinnerung: Denisons Schätzwerte für den Beitrag der Bildung zum 
gemessenen Wirtschaftswachstum (1950 - 1(62) in 10 westlichen Industrie-
staaten variierten zwischen rund 1,5 Prozent (BRD) und rund 13 Prozent 
(USA, GB); die Werte für den Beitrag der Restgröße "Erkenntnisfortschritte" 
variierten zwischen über 10 und über 30 Prozent (BRD, GB); vgl. Hüfner, K., 
S. 58 f. 

Dazu bemerkt Blaug: " ... it is interesting to ask what impact ,education 
has on economic growth, irrespective of the motives that lie behind the pro-
vision of formal schooling. The attempt to answer this question was at the 
center of the burgeoning literature on growth accounting in the early 1960's, 
but recent doubts about the concept of aggregate production functions have 
virtually dried up a11 further interest in the question: e. g. see Richard R. 
Nelson (1973) but also Edward F. Denison (1974). In retrospect, it seems 
doubtful in any case whether growth accounting of the Denison-type has 
much to do with the crucial issues in human-capital theory ... " (Blaug, M., 
S.831). 

Ich finde, daß dies eine höchst einseitige Wahrnehmung von Nelsons Kom-
mentaren ist, die sich nach meinem Verständnis gegen die mechanische Ver-
wendung neo-kl:'lssischer Makro-Produktionsfunktionen und ihre Substitu-
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Bekanntlich lautete die globale Antwort(hypothese) auf diese globale 
Frage, daß die gesellschaftliche Produktion, Verbreitung und Anwen-
dung von Wissen die treibende KI1aft sei, die teilweise kapital- oder 
arbeitsgebunden, teilweise "frei" wirksam würde. Wobei "frei" nicht 
ausschließlich Interaktionseffekte meint, sondern auch Verkörperungen 
in - allerdings unkonventionellen - "Faktoren", wie etwa dem Wis-
senschafts- und Forschungskomplex, letztlich also vor allem wieder 
"Arbeit" und "Organisation". Diese globale Hypothese "Wissen als Pro-
duktionsfaktor" scheint mir die wahre Revolution zu sein, die während 
der Zeit der Renaissance des Humankapitalkonzepts stattfand. 

Daß die empirischen und theoretischen Befunde dieser Revolution 
ganz wesentlich im Rahmen oder ausgehend von der neo-klassischen 
Tradition formuliert wurden, hat damals sicherHch zur raschen Verbrei-
tung der Fragestellungen und Hypothesen beigetragen. Gleichwohl war 
und blieb der neo-klassische Zugang zum Problem eher indirekt, weil 
diese Theorietradition zwar Externalitäten, Unsicherheit, nicht-gege-
bene Appropriierbarkeit, soziale Kosten und Erträge, sich verändernde 
Präferenzfunktionen usw. kennt, aber doch primär als Abgrenzungen 
und Einschränkungen ihres zentralen Interessenbereichs, dem (fast) per-
fekt funktionierender Märkte. Blaug bezeichnet als einen klassischen 
Ausgangspunkt der Humankapitaltheorie die Becker'sche Frage nach 
dem Investitionskalkül (des Unternehmens/des Arbeitnehmers), die dem 
"general" bzw. "specific training" am Arbeitsplatz zugrundeliegt5• Ich 
möchte als klassische Fragestellung die nach den Investitionskalkülen 
für den Erwerb und die Anwendung (gesamt)wirtschaftlich relevanten 
Wissens bezeichnen. 

Ich kann diese Formulierung nicht so eindeutig an einem prominenten 
Vertreter der Profession festmachen, wie es Blaug gelingt. Das liegt am 
Abstraktionsgrad der Formulierung, die ich bewußt so gewählt habe, 
daß sie speziellere wissenschafts- und forschungsökonomische Frage-
stellungen genauso umfaßt wie speziellere humankapitaltheoretische 
Überlegungen. Der Beleg für meine Behauptung findet sich in den um-
fassenden und allgemeinen Deutungen, mit denen in den späten 50er 
und frühen 60er Jahren der Dritte Faktor gesamtwirtschaftlicher Pro-
duktionsfunktionen versehen wurde und -etwas später - in den frü-
hen Manpower-Modellen die allgemeine Begründung der Wichtigkeit 
hochqualifizierten Personals, speZlieIl in Entwicklungsländern. Dabei 

tionalitätsannahmen wendet und die Wahrscheinlichkeit limitationaler Be-
ziehungen zwischen Elementen des Technischen Fortschritts betont, aber 
durchaus nicht die Relevanz der Makro-Fragestellung betrifft; vgl. Nelson, 
R. R: Recent Exercises in Growth Accounting: New Understanding or Dead 
End?, American Economic Review 63 (1973), S. 462 - 468. 

5 Blaug, M., S. 831. 
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blieb offen (wurde aber als Problem diskutiert), zwischen welchen Tei-
len des Produktionsfaktors Wissen substitutive oder komplementäre 
Beziehungen bestehen, welche Kuppel- oder Umwegproduktionen bei 
der Produktion des Faktors Wissen notwendig sind, welche Teile seiner 
Produktion und Anwendung unmittelbar von preisgesteuerten Märkten, 
welche von allgemeineren Investitionskalkülen speziell kollektiver Ent-
scheidungsträger abhängen. In der Allgemeinheit der Deutung des Drit-
ten Faktors waren sowohl die empirischen und theoretischen Resultate 
der damaligen Forschungsökonomie-Debatte aufgehoben6 wie auch der 
Korb allgemeiner bildungsökonomischer und bildungssoziologischer 
Perspektiven. 

Es waren - fast möchte ich sagen: selbstverständlich - Investitions-
kalküle (allerdings nicht einzelwirtschaftlicher Art), die hinter den bil-
dungs- und wissenschaftspolitischen Initiativen der OE CD standen, 
hinter den Bildungsexpansionsplänen der UNESCO (1961 und 1962) und 
ihrer wachsenden Technischen Hilfe im Bildungs- und Wissenschafts-
bereich, hinter der Erweiterung der Kreditpolitik der Weltbank (seit 
1964), hinter der UN Conference for the Application of Science and 
Technology for Development (UNCAST, 1963). Dabei hat die zumindest 
implizit starke Orientierung auf moderne kognitive Wissensysteme in 
ihrer Verbindung mit dem universalistischen Geltungsanspruch ökono-
mischer (hier spe~iell: Makro-)Theorien viel dazu beigetragen, daß die 
ursprünglich auf wenige westliche Industrieländer und vor allem die 
USA beschränkte Diskussion rasch verallgemeinert wurde und auch die 
Dritte Welt miteinbezog. 

11. Präzisierung der Fragestellungen - Praxisbezug - Planung: 
Von Ansätzen zur allgemeinen Kulturökonomie zur dominanten 

Bildungsökonomie 

Ich habe versucht, in einem Schaubild die Verschiebung der Inter-
essenschwerpunkte der Kulturökonomie seit 1950 darzustellen. Meine 
allgemeine These lautet, daß bei einer international stark gewachsenen 
Zahl einschlägig orientierter Ökonomen (und der spezialisierten Litera-
tur) ein deutlicher Trend zur Beschäftigung mit praktisch-empirischen 
und theoretischen Problemen der Mikro-Ebene vorherrscht. Damit 
meine ich einerseits die empirischen und theoretischen Arbeiten der 
humankapitaltheoretischen Richtung, wie sie Blaug und Psacharopoulos 
repräsentieren und referiert haben, aber auch die für den deutschen 
Sprachraum charakteristischere Zuwendung zu Planungsproblemen des 
Bildungswesens und neuerdings nationalen und regionalen Arbeits-

6 Vgl. als Zusammenfassung dieser Diskussion National Bureau of Econo-
mic Research (Hrsg.): The Rate and Direction of Inventive Activity: Econo-
mic and Social Factors, New York 1962, 635 S. 

10 Schriften d. Vereins f. Soclalpolitlk 113 
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marktproblemen. Die früher schwachen Verbindungen zu wissenschafts-
und forschungsökonomischen Fragestellungen sind seit langem abge-
brochen. Eine Sensibilität für transnationale kulturökonomische Inter-
dependenzen besteht in der BRD so gut wie nicht. Fragt man nach den 
Gründen für diese Entwicklung, dann scheint es mir sinnvoll, zwischen 
allgemeineren der wissenschaftlichen Entwicklung und spezielleren 
Eigenheiten der deutschen Situation zu unterscheiden. Zum ersteren 
Bündel gehören sicherlich die Entwicklung der Planungsdiskussion und 
-methoden und die Forderung, empirisch orientiert zu arbeiten. 

Auf eine bestimmte Art und Weise stützten sich die Forderung nach 
verstärkter empirischer Orientierung und stärkerer Planungsorientie-
rung gegenseitig. Beide zielten in die Richtung, die diffusen und allge-
meinen Behauptungen neo-klassischer Makro-Wachstumstheorien (und 
ähnlich allgemeiner soziologischer Positionen) auf den Boden der Reali-
täten zurückzuholen, sie überprüfbar, handhabbar und - für bestimmte 
Entscheidungsträger - handlungsrelevanter zu machen. Dies Selbstver-
ständnis liegt der mikro-humankapitaltheoretischen Perspektive zu-
grunde, aber auch den Ansätzen, die bewußt versuchen, auf einer aggre-
gierten Ebene anzusetzen, und für die der Manpower-Approach in seiner 
ursprünglichen Fassung steht (Parnes, MRP, in Deutschland: Widmaier, 
Riese). Dabei lag die theoretische Attraktivität des Manpower-Ap-
proaches als Erweiterung makro-ökonomischer Input-Output-Modelle 
in seinem Versprechen und Anspruch, differenzierte disaggregierte In-
terdependenzstrukturen empirisch-valide zu berücksichtigen, ohne dem 
methodologischen Individualismus des Mikro-Re-Ansatzes oder sekto-
raler/institutioneller Partial-Analysen zum Opfer zu fallen. Im großen 
und ganzen mußte dieser Anspruch aufgegeben bzw. erheblich revidiert 
werden. Was blieb bzw. sich stark entwickelte waren sektoral und in-
stitutionell orientierte Partial-Analysen/Planungsmodelle und -ansätze 
einerseits und andererseits eine immer weiter differenzierte Arbeits-
markt- und Beschäftigungsstatistik. Damit aber wurde die Gefahr des 
methodologischen Individualismus in spezifischer Weise auch für diesen 
alternativen Entwicklungsstrang relevant. Die eine Variante ist die des 
"institutionellen Individualismus", der sich darin äußert, daß sektoral 
oder institutionell orientierte Planungsansätze sich notwendigerweise 
auf die Besonderheiten, Problembegrenzungen und Zeitperspektiven 
des kollektiven Entscheidungsträgers einlassen müssen. Die andere Va-
riante betrifft die (technologische oder soziologische) Disaggregations-
falle, die schon in der alten "ökonomischen Kritik" gegenüber sehr stark 
differenzierten und disaggregierten Manpower- oder Arbeitsmarktana-
lysen mit der einhergehenden Unterstellung niedriger Substitutionalität 
artikuliert wurde. DIese Kritik zielt darauf, daß die immer weiter-
gehende Differenzierung und Disaggregation der Produktionsfunktionen 
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(des Produktionsfaktors Arbeit) nur einen vermeintlichen (scheinbar 
"empirisch abgesicherten") Validitätsgewinn bringt, weil die Realität 
übergreifender Märkte und Marktanpassungsprozesse zunehmend stär-
ker vernachlässigt wird. 

Einen "tiefer" liegenden Grund für die schließlich dominierenden 
"mikro-orientierten" Fragestellungen und Ansätze der Bildungsökono-
mie sehe ich schließlich darin, daß die Bildung meßbar ist. Wie schlecht 
und grob auch immer - Zahl der Schuljahre/Art der Abschlüsse -, 
Bildung ist eine gesellschaftlich akzeptierte Symbolisierung des im In-
dividuum verankerten Erwerbs, der Verfügbarkeit und des Einsatzes 
von "Kultur". Insofern ist Bildung weit stärker systematisiert und stan-
dardisiert als etwa der universitäre und außer-universitäre Wissen-
schafts- und Forschungskomplex. Genau darin liegt aber auch eine Ver-
führungsgefahr, die nicht nur typisch für die Mikro-He-Perspektive ist, 
sondern der auch Planungs ansätze und Arbeitsmarktanalysen zum Opfer 
fallen können. 

Die Eigenheiten der deutschen Situation - rapide Bildungsreform 
und -expansion, Ausbau der Planungsinstanzen, Beratungsbedarf, Auf-
bau der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - haben die Entwicklung 
der deutschsprachigen bildungsökonomischen Arbeiten und Diskussion 
selbstverständlich nachhaltig beeinflußt. In erheblichem Maße durch un-
sere Umgangs- und Wissenschafts sprache (Deutsch) bedingt (und natür-
lich auch durch viele andere Gründe mitbeeinflußt), hat in der deutschen 
Bildungsökonomie weder praktisch noch theoretisch die Entwicklungs-
länderproblematik eine Rolle gespielt, in der nolens volens Makro-Pro-
bleme gesellschaftlicher Entwicklung präsent bleiben. Durch die Aus-
schaltung dieser Problematik unterscheiden wir uns von der angelsäch-
sischen und französischsprachigen Landschaft, in der dieses Korrektiv 
für eine zunehmende Mikro-Orientierung erhalten blieb. 

III. Ein Plädoyer für die Wiederaufnahme einiger alter Fragestellungen 
-speziell im Hinblick auf die Nord-Süd-Problematik, speziell in derBRD 

Die Bildungsökonomie im deutschen Sprachraum hat sich in den letz-
ten 10 Jahren einfangen lassen durch die Relevanzversprechungen und 
den Praxis- und Reformdruck ihrer unmittelbaren sozialen Umwelt. 
Dies schlug sich nieder in der praktischen und theoretischen Konzentra-
tion auf Fragestellungen, deren Hintergrund die nationale (und regio-
nale) Bildungsreformpolitik und die damit zusammenhängenden Pro-
bleme der Veränderung und des Ausbaus einzelner Organisationen oder 
Bereiche des Bildungswesens darstellten. Aus dem Blick geraten sind 
dabei faktische und potentielle internationale Interdependenzen, und 
dies, obwohl sie sich einerseits zu einem erheblichen Teil in national-
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staatlichen Veränderungen der ökonomischen Struktur und des ökono-
mischen Potentials niederschlagen und andererseits - auf verwickelte 
Art und Weise - abhängen von der nationalstaatlichen Verfügbarkeit 
moderner kultureller Muster. Diese Interdependenzbehauptung ist na-
türlich weder neu noch originell, gleichwohl gerät sie nur dann als all-
gemeines analytisch-theoretisches Problem oder - vor diesem Hinter-
grund - in der Form von beschränkten und spezialisierten Einz,elthe-
men in den Blick, wenn man sich auf die evolutionäre Perspektive der 
Zeit der Renaissance des Humankapitalkonzepts einläßt. Heute, rund 
20 Jahre später, müßte eine solche evolutionäre Perspektive allerdings, 
noch stärker als dies damals der Fall war, sensibel sein für den faktisch 
gegebenen Integrationsgrad des internationalen Entwicklungsverbundes 
und für die widerstreitenden Interessen im Hinblick auf die Richtung, 
Art und Geschwindigkeit der künftigen Entwicklung. Ich unterstelle, 
daß die Nord-Süd-Problematik für die kommenden Jahrzehnte in ho-
hem Maße wohlfahrts relevant ist. Wenn man "hard-nosed" und an 
manifesten Abhängigkeitsstrukturen ,entlang argumentiert, gilt dies für 
die BRD nur insofern, als sie von OPEC- und Schwellenländern ab-
hängig ist, ansonsten ist der westlich-industrialisierte und an zweiter 
Stelle der sozialistisch-industrialisierte Staatenverbund von zentraler 
Bedeutung. Berücksichtigt man hingegen "externe Effekte" der Welt-
entwicklungsproblematik (Umweltbelastung, Knappheit natürlicher Res-
sourcen, Nord-Süd-Wohlstandsschere, usw.) dann ist der Wohlfahrts zu-
sammenhang sehr viel direkter, wobei entsprechend der (neo-)klassi-
schen Argumentationslinie eine Steigerung der Gesamtwohlfahrt unter 
bestimmten Umständen auch dann möglich ist (und politisch angestrebt 
werden sollte), wenn der Wohlfahrtszuwachs "der Reichen" niedriger ist 
als der "der Armen", Null beträgt oder gar negativ wird. Die zeitge-
mäße Fassung dieser Argumentation liegt den Forderungen nach einer 
Neuen Internationalen Weltwirtschaftsordnung (und ihren Ablegern 
bis hin zur Weltwissenschafts- und Technologiekonferenz) zugrunde, 
und zwar nicht nur im statisch-umverteilungstheoretischen, sondern 
gerade auch im dynamisch-wachstumsorientierten Sinne. Daß die Rei-
chen und ihre Vertreter dazu tendieren, die Relevanz von Umvertei-
lungsüberlegungen zu bestreiten, oder Umverteilungen nur für möglich 
zu erklären, wenn sie im Wachstumsverbund erfolgen und sich dabei 
ihre aktive Mitwirkung oder auch nur Duldung möglichst teuer bezah-
len zu lassen - all dies sind alte Hüte. Vor dem Hintergrund der heuti-
gen internationalen ordnungspolitischen Debatte (als Reflex auf empi-
rische Problemlagen) gewinnen derartige Rückgriffe auf wohlfahrts-
theoretische Überlegungen an Gewicht, weil sie durch ihre Behandlung 
des Externalitätenproblems mehr waren als eine Apologie des Markt-
systems. 
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Die Verallgemeinerung einiger grundlegender forschungs- und wis-
senschaftsökonomischer Überlegungen {Arrow, NelsonF bringt Uns noch 
einen Schritt näher an die hier interessierenden Zusammenhänge. Die 
klassische These über das Investitionskalkül für den Erwerb und die 
Anwendung "kultureller Muster" (Forschung/Entwicklung/Bildung) geht 
dichotomisch vOn einem "privaten" und "sozialen" Kalkül aus, fragt 
nach den Determinanten des Kalküls und den Charakteristika der Ent-
scheidungssituation und kommt von daher zu Strukturhypothesen und 
-empfehlungen über das Kulturproduktionssystem. Die Überlegungen 
gehen dahin, daß im ökonomischen Kalkül Höhe und Richtung privater 
Kulturinvestitionen (c. p.) vOn den privat anfallenden Kosten im Ver-
hältnis zu den privat appropriierbaren Erträgen abhängen, daß sie be-
schränkt werden durch die Budget-Grenzen, die Zeitperspektive und 
die Risiko-Bereitschaft der Privaten. Je stärker Unsicherheit darüber 
herrscht, ob 

(1) Lernprozesse überhaupt erfolgreich abgeschlossen werden können 
und 

(2) die ökonomische Ausbeute ihrer Ergebnisse für den privaten In-
vestor attraktiv ist, 

um so niedriger wird die private Kulturinvestitionsneigung sein. Damit 
ist aus der Perspektive sozialer Kosten und Erträge die Gefahr einer 
strukturellen Einseitigkeit der Kulturinvestitionen und eines insgesamt 
zu niedrigen Investitionsniveaus gegeben. Durch kollektive Maßnahmen 
muß sichergestellt werden, daß auch solche Kulturinvestitionen getätigt 
werden, 

(1) deren Lernergebnisse selbst oder deren Anwendung unsicher sind 
(Standardargument für kollektiv finanzierte "Grundlagenforschung" 
und freie Wissenschaft); 

(2) deren Lernergebnisse (wenn sie einmal vorliegen) "freie Güter" 
sind (Standardargument für kollektive Organisation im "Entwick-
lungsbereich "); 

(3) deren Lernergebnisse ihre volle Wirkung nur indirekt und nur dann 
entfalten, wenn sie durch komplementäre Lernergebnisse abge-
sichert sind (Standardargument für koHektiv abgesicherte Formen 
der Allgemeinbildung); 

7 Arrow, K. J.: Ökonomischer Nutzen und die Allokation von Ressourcen 
für Erfindung, in: Naumann, J. (Hrsg.): Forschungsökonomie und Forschungs-
politik. Ausgewählte amerikanische Beiträge, Stuttgart 1970, S.115 - 132; 
Nelson, R. R.: Einfache ökonomische Aspekte der wissenschaftlichen Grund-
lagenforschung, in: Naumann, J. (Hrsg.): Forschungsökonomie, S. 99 - 114. 
Beide Artikel erschienen zuerst 1962 bzw. 1959. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Humankapitaltheorie und Probleme des Internationalen Vergleichs 151 

(4) die an privaten Budgetbeschränkungen oder Risikoeinschätzungen 
scheitern würden, aber hohe indirekte/soziale Erträge versprechen 
(Standardargument für kollektive Subventionierung von Lernpro-
zessen, die - falls erfolgreich - auch in großem Maße appropriier-
bare Ergebnisse zeitigen). 

Diese Überlegungen müssen dahingehend verallgemeinert werden, 
daß sie nicht nur auf die alte dichotome Denkstruktur: Hie "private", 
dort "soziale"-nationalstaatliche kollektive Entscheidungsstrukturen zu-
treffen, sondern auch (und zunehmend so) auf die transnationalen und 
internationalen Investitionsstrukturen im Kulturbereich. Das bedeutet, 
daß die strukturellen Einseitigkeiten und Unterinvestitionen, die typi-
scherweise für die private gegenüber der "sozial"-nationalstaatlichen 
Ebene zu erwarten sind, typischerweise auch für die nationale gegen-
über der internationalen oder transnationalen Ebene zu erwarten sind. 
Einen zentralen kulturökonomischen Problembereich sehe ich folglich 
darin, die in vielen Fällen wahrscheinliche Divergenz zwischen natio-
nalen und internationalen Erträgen von Kulturinvestitionen theoretisch 
und empirisch zum Thema zu machen. Dabei dürften die wissenschafts-, 
forschungs- und bildungspolitisch aktiven (weltweiten) internationalen 
Organisationen (wie UNESCO, Weltbank, UNCTAD) aus strukturellen 
Gründen für externe Effekte/internationale Kosten/Erträge sensibler 
sein, während für nationale kulturpolitische Instanzen aus strukturellen 
Gründen national anfallende Kosten bzw. appropriierbare Erträge im 
Mittelpunkt stehen. Soweit jedenfalls bewegen wir uns in den Bahnen 
der Verallgemeinerung der traditionellen Theorie öffentlicher Güter 
und externer Effekte und ihrer Internalisierung durch umfassender 
orientierte, kollektive Entscheidungsinstanzen. 

Es ist natürlich sehr schwer, die Aufmerksamkeitsstruktur nationaler 
Wissenschafts- und Forschungssysteme zu bestimmen, und noch schwie-
riger, Anhaltspunkte für den Grad ihrer Verzerrung zugunsten natio-
naler und zuungunsten internationaler Kosten-Ertragskalküle zu ge-
winnen. Hinweise dafür bieten u. a. die verschiedenen Analysen, die im 
Zusammenhang mit der 1979 stattgefundenen Weltwissenschafts- und 
Technologiekonferenz erstellt wurden8• 

8 Vgl. etwa Gottsbein, K. (Hrsg.): Wissenschaft und Technologie für die 
Dritte Welt. Vortragstexte einer Arbeitstagung in FeldafingJObb. im Novem-
ber 1978 zur Vorbereitung der deutschen Beiträge zur United Nations Confe-
rence on Science and Technology for Development (UNCSTD). München/Lon-
don 1979; Norman, C.: Knowledge and Power: The Global Research and 
Development Budget, Washington, D. C. 1979 (Worldwatch Paper 31); Buch-
holz, H., Gmelin, W. (Hrsg.): Science and Technology and the Future. Procee-
dings and Joint Report of World Future Studies Conference and DSE-Pre-
conference held in BerUn (West) 4th - 10th May 1979. München/New York, 
etc. 1979, 2 Bände. 
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Tabelle 1 

Weltweite Verteilung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, 1973 

Region 

Entwicklungsländer 

- Afrika (ohne 
Südafrika) 

- Asien (ohne 
Japan) ......... . 

- Lateinamerka .. . 

Industrieländer ..... 

- Osteuropa 
(mit UdSSR) .... 

- Westeuropa 
(mit Israel und 
Türkei) ........ . 

- Nord-Amerika 

- Andere (mit 
Japan und 
Australien) ..... . 

Weit insgesamt .... 

Finanzmittel 

in Mrd. 
Dollar 

2,77 

0,30 

1,57 

0,90 

93,65 

29,51 

21,42 

33,72 

9,01 

96,42 

Prozen-
tualer 
Anteil 

2,9 

0,3 

1,6 

0,9 

97,1 

30,6 

22,2 

35,0 

9,3 

100,00 

F & E-Wissenschaftler 
und Ingenieure 

Prozen-
in Tausend tualer 

288 

28 

214 

46 

1990 

730 

387 

548 

325 

2279 

Anteil 

12,6 

1,2 

9,4 

2,0 

87,4 

32,0 

17,0 

24,1 

14,3 

100,00 

"Quene: Annerstedt, Jan: Indigenous R & D Capacities and International Diplomacy. 
Roskilde University, 1979 erscheint als OECD: World R & D Survey. 

So ist zunächst einmal festzuhalten, daß die nationale/regionale Ver-
teilung des Forschungs- und Entwicklungsaufwandes in hohem Maße 
unausgeglichen ist (vgl. Tabelle 1). Auf nur sechs Staaten - USA, 
Sowjetunion, BR Deutschland, Japan, Frankreich und Großbritan-
nien - entfallen 85 Prozent der Weltausgaben für F & E und etwa 70 
Prozent des in F & E tätigen Personals. 

Umgekehrt konzentriert sich der ohnehin sehr geringe Anteil der Drit-
ten Welt am F & E-Aufwand und F & E-Personal auf wenige Länder 
(vor allem Indien, Brasilien und Mexiko). 

Mit Einschränkungen kann eine Aufschlüsselung des (Welt) F & E-
Budgets nach thematischen Schwerpunkten als Spiegelbild der wissen-
schafts- und forschungspolitischen Aufmerksamkeitsstruktur interpre-
tiert werden. Einen derartigen groben Hinweis bietet Tabelle 2. 
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TabeLle 2 
Das Weltforschungs- und Entwicklungsbudget nach thematischen 

Schwerpunkten, Mitte der 70er Jahre 

Prozen-
Thematische Schwerpunkte tualer 

Anteil 

Militärische Forschung ........................ 24 
Grundlagenforschung .......................... 15 
Raumfahrt .................................... 8 
Energie........................................ 8 
Gesundheit .................................... 7 
Datenverarbeitung ............................. 5 
Transport .................... . ................ 5 
Umweltschutz 5 
Landwirtschaft ....... . . . ...................... 3 
Andere.......... . ............................. 20 

Insgesamt ..................................... 100 

QueUe: Norman, Colin: Knowledge and Power: The Global Research and Develop-
ment Budget .. Washington, Worldwatch Institute, 1979 (Worldwatch Paper 31), S. 6. Es 
handelt sich um Schätzungen Colin Normans auf der Grundlage nationaler Daten und 
interna tionaler übersichten. 

Grundsätzlich wird man davon ausgehen können, daß insbesondere 
wissenschaftliche Programme und Aktivitäten mit hoher Anwendungs-
oder Entwicklungskomponente auf spezielle sozio-technische Kontexte 
abgestellt sind, und zwar in aller Regel auf national abgegrenzte wirt-
schaftliche und soziale Bedingungen oder doch zumindest die vergleich-
bar entwickelter, vor allem industrialisierter Länder. Im technologie-
intensiven Bereich spielen privatwirtschaftliche Kosten-/Ertragskalküle 
eine vergleichsweise hervorragende Rolle, deshalb wird u. a. durch Pa-
tent- und Lizenzgesetzgebung die Appropriierbarkeit von Erkenntnis-
sen und Entwicklungen (anders gewendet: der Ausschluß von ihnen) ge-
stützt. Dagegen ist es aus systematischen Gründen viel schwieriger, 
Grundlagenforschung als "nationale Forschung" zu betrachten, weil sie 
qua Grundlagenforschung auf Universalien zielt und ihre Ergebnisse 
im Prinzip auch nicht geschützt werden. Faktisch ist allerdings auch die 
Universalität und der freie Zugang zur Grundlagenforschung in hohem 
Maße eingeschränkt: Die Universalität insofern als es sich um Universa-
lien innerhalb zunehmend spezialisierter und ausdifferenzierter Wis-
senschaften handelt, der freie Zugang insofern als ein kritisches Mini-
mum an einschlägig qualifiziertem Personal und spezialisierten Einrich-
tungen notwendig ist, um auch nur eine passive Rezeption zu sichern. 
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Tabelle 3 
Ausländische Studenten in der BRD nach Herkunftsland oder -region, BRD-
Auslandsstudenten nach Zielland oder -regional, 1974 und Anfang der 60er 

Jahre 

Ausländer in der BRD BRD-Studenten im 
Ausland 

1974 1963 1974 1961/62 

Africa ................. 3.046 1.895 12 2 
America, N orth ........ 3.602 1.837 2.303 865 

Canada ............. 271 86 666 
USA ................ 2.942 1.549 1.610 864 

America, South ........ 1.604 689 
Asia .................. 17.726 9.522 11 11 
Europe ................ 17.900 9.518 7.123 7.462 

Austria ............. 2.025 879 2.388 3.782 
Belgium ............ 371 98 323 51 
Bulgaria ............ 79 19 
Czechoslovakia ..... 846 5 1 
Denmark ........... 186 59 94 
Finland ............ 1.065 214 
France ............. 2.244 599 1.770 1.441 
Greece ............. 3.073 3.120 6 
Hungary ............ 279 336 3 
Ieeland ............. 109 102 
Ireland ............. 49 19 5 16 
Italy •••• 0 •••••••••• 800 370 179 34 
Liechtenstein ....... 12 1 
Luxemburg ......... 676 290 
Netherlands ........ 1.273 430 156 
Norway ............ 691 1.306 
Poland ............. 149 24 10 
Portugal ............ 121 78 
Romania ........... 103 8 47 
Spain .............. 478 283 98 
Sweden ............ 450 256 59 
Switzerland ......... 1.053 446 1.550 1.932 
Uni ted Kingdom .. , . 992 356 426 206 
Yugoslavia ......... 761 218 8 
USSR .............. 20 2 

Oceania •••••• 0 •••••••• 110 38 19 6 
Total .................. 43.988 23.499 9.585b) 8.346c) 

a) Soweit BRD-Studenten in den "wichtigsten Aufnahmeländern" studierten (1974: 
50 Länder; 1961/62: 15 Länder). 

bl Summe der in den 50 wichtigs.ten Aufnahmeländern studierenden BRD-Bürger, 
1974. 

cl Summe der in den 15 wichtigsten Aufnahmelände'rn studierenden BRD-Bürger, 
1961/62. 

Quellen: UNESCO Statistical Yearbooks 19.63, 1964, 1976 ("Forei.gn students enrolled in 
insti!tutions of higher educationu bzw. "Education at the Third Level: foreign students 
by country of onginU ). 
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Einen anders akzentuierten Zugang zur Beschreibung der Aufmerk-
samkeitsstruktur eines nationalen Wissenschaftssystems kann man über 
die Analyse des "wissenchaftlichen grenzüberschreitenden Personenver-
kehrs" gewinnen. Der Umfang und die Richtung solcher Personalströme 
hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, die noch dazu bei Studen-
ten anders gewichtet sein dürften als bei Forschern oder Hochschulper-
sonal. Gleichwohl dürfte sowohl bei Studenten wie auch beim wissen-
schaftlichen Personal die Einschätzung der Lernchancen (im Studium 
bzw. in der Forschung) und der wissenschaftlichen und außerwissen-
schaftlichen Karriere-Relevanz positiv mit dem Umfang und der Rich-
tung von wissenschaftlichen Auslandsaufenthalten korrelieren, während 
umgekehrt Faktoren wie Entfernung und Kosten vor allem bei den 
weitgehend "autonomen" Wanderungsentscheidungen von Studenten 
hindernd wirken dürften. Die Tabellen 3 und 3 a zeigen im Spiegel 
grenzüberschreitender Personalströme die internationalen Wissenschafts-
beziehungen der Bundesrepublik Deutschland Anfang der 60er und 
Mitte der 70er Jahre. 

Bemerkenswert ist 

(1) die Stabilität von Richtung und Umfang der Auslandswanderungen 
von bundesdeutschen Studenten im betrachteten Zeitraum, während 
sich - bei ebenfalls stabiler Herkunftsstruktur - die Zahl der Aus-
landsstudenten in der BRD knapp verdoppelt; 

(2) die starke Bedeutung der deutschsprachigen Länder Österreich und 
Schweiz in der Bilanz bundesdeutscher studentischer Wanderungs-
bewegungen (Kombination der Faktoren räumliche Nähe und Mut-
tersprache); 

(3) die starke Konzentration sowohl von bundesdeutschen Studenten 
wie auch von deutschen DAAD-Stipendiaten auf industrialisierte 
(westlich-europäische) Industriestaaten; 

(4) das Gewicht angelsächsischer Industriestaaten; 

(5) die extrem einseitigen Kontakte vis-a-vis Ländern der Dritten Welt 
("sie" kommen als Studenten und Hochschulpersonal - vgl. Tabelle 
3 b - in wachsendem Maße zu "uns", während weder deutsche 
Studenten, noch Forscher und Hochschulpersonal - vgl. Tabelle 
3 a - in nennenswertem Umfang zu "ihnen" gehen). 

Mit Hilfe von Mosaiksteinchen wie nationalen und internationalen 
F & E-Statistiken sowie den Wanderungsbewegungen wissenschaftlichen 
Personals ist es möglich, ein Bild von der historisch gewachsenen In-
vestitionsstruktur in den kognitiven Komplex zu gewinnen. Ob, in wel-
chen Bereichen und wie stark ein solches Bild eine unausgewogene 
Struktur widergibt, kann sicherlich nicht nach mechanistischen Gleich-
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verteilungskriterien beurteilt werden. Vielmehr bedarf es einer Palette 
von Investitionsalternativen und Investitionskriterien, die Art und Rich-
tung von Änderungen mit dem Ziel einer ausgewogenen Struktur deut-
lich werden lassen. 

Auf unterschiedlichen Ebenen der Konkretion gibt es zahlrei.che der-
artige Vorschläge. So enthält der neueste Bericht des Club of Rome in 
einer eher populärwissenschaftlichen Diktion zahlreiche Hinweise auf 
die negativen externen Effekte einer Beibehaltung der tradierten Lern-
struktur bzw. die positiven externen Effekte einer Krisen antizipieren-
den Umstrukturierung9• Großes Gewicht beanspruchen in seiner Argu-
mentation die Probleme der Nahrungsmittelversorgung einer rapide 
wachsenden Weltbevölkerung und die Suche nach (nicht-nuklearen) er-
neuerbaren Energiequellen angesichts der zunehmenden Knappheit fos-
siler Brennstoffe und ihrer Umweltbelastung. 

Während der Club of Rome in allgemeiner Form von der Notwendig-
keit einer zukunfts- und entwicklungsorientierten Kombination "west-
licher" und "nicht-westlicher" Kulturelemente im Schul- und Hochschul-
wesen der Dritten Welt spricht, entwirft der Soziologe AIi Mazrui ein 
präziseres Programm für die Entkolonisierung der afrikanischen Uni-
versitätlO• 

Auf der nächsten Ebene der Konkretion können die folgenden Bei-
spiele erwähnt werdenll : 

- Die riesigen Investitionen der Nachkriegszeit in die bio-medizinische 
Forschung führten zu einer wahren Wissens explosion. Diese Fort-
schritte wurden bisher nicht auf Tropenkrankheiten angewandt, von 
denen etwa 1 Milliarde Menschen betroffen werden und deren Kon-
troll- und Behandlungsmethoden sich seit 30 Jahren kaum veränder-
ten. Das jährliche Weltforschungsbudget für ansteckende Tropen-
krankheiten beläuft sich auf ca. 30 Mio. Dollar; das Neunfache die-
ser Summe wird in einem einzigen Land für Krebsforschung auf-
gewendet. Die WHO bemüht sich seit 1975 zusammen mit der Welt-
bank um den Aufbau eines entsprechenden Netzes von Forschungs-
instituten in Ländern der Dritten Welt. 

9 Botkin, J. W., Elmandjra, M., MaHtza, M.: Das Menschliche Dilemma. Zu-
kunft und Lernen, Wien/München, etc. 1979; vgl. auch MetHer, P. H.: Irres-
ponsibly Neglected Research on Man-Made World-Wide Issues, in: Buchholz, 
H., Gmelin, W. (Hrsg.), Bd. 2, S. 1039 - 1060. 

10 Mazrui, A.: The African University as a Multinational Corporation: 
Comparative Problems of Penetration and Dependency, Harvard Educational 
Review 45, No. 2, May 1975; ausführlicher als Discussion Paper No. 95, Insti-
tute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, UK, 1975. 

11 Die ersten drei der folgenden Beispiele sind Zusammenfassungen eines 
Teils der Beispiele bei Norman, C., S. 37 - 43. 
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- 1979 werden die USA ca. 670 Mio. Dollar für F & E zur Produktivi-
tätssteigerung in der amerikanischen Landwirtschaft ausgeben. Die-
ser Betrag übertrüft bei weitem die landwirtschaftliche Forschung 
der Entwicklungsländer insgesamt. Die riesigen Beträge für die Ent-
wicklung synthetischer Fasern lassen die Aufwendungen für die 
Verbesserung der Produktion und der Eigenschaften von Baumwolle, 
von der 125 Millionen der ärmsten Menschen abhängen, wie Tropfen 
auf den heißen Stein erscheinen. Die Weltbank bemüht sich, zusam-
men mit den baumwollproduzierenden Ländern, ein Netz von ent-
sprechend spezialisierten Instituten aufzubauen. 

- Die FAO hat zusammen mit der Ford- und Rockefeller-Foundation, 
der Weltbank und rund 30 Mitgliedsländern inzwischen ein Netz-
werk von 11 (!) Instituten in Afrika, Asien und Lateinamerika auf-
gebaut. Hervorgegangen aus den Instituten zur Entwicklung ertrag-
reicher Hybrid-Sorten von Getreide und Reis konzentrieren sich 
diese Institute heute auf Probleme der Viehproduktion, der Land-
wirtschaft in halbtrockenen und trockenen Gebieten, der Entwick-
lung von Werkz.eugen und Maschinen für kleinbäuerliche Betriebe, 
usw. 

- Die Weltbank weist in ihrem "Weltentwicklungsbericht 1978" dar-
auf hin, daß zur langfristigen Sicherung landwirtschaftlicher Pro-
duktivitätssteigerungen in Afrika dringend ein (wahrscheinlich recht 
engmaschiges) Netz von regionalen Instituten für Bodenforschung/ 
Öko-System-Forschung aufgebaut werden müßte. Gleichzeitig wird 
festgestellt, daß die afrikanischen Länder diese Investition allein 
nicht realisieren können und die Geberländer unter Infrastruktur-
investitionen bedauerlicherweise nach wie vor überwiegend Sach-
kapitalinvestitionen verstünden12• (Als Aper!;u sei angemerkt, daß 
die Weltbank zwar seit Mitte der 60er Jahre über eine "Education 
Division" verfügt, bisher aber keine "Science/R & D Division" kennt; 
forschungs- und wissenschaftspolitische Äußerungen der Weltbank 
stammen in der Regel aus den 70er Jahren und sind auf die Ko-
operation mit der UNESCO, der FAO und der WHO im Rahmen von 
UNDP-Projekten zurückzuführen13.) 

Abschließend möchte ich in diesem Zusammenhang ein Gedanken-
spiel auf einer uns allen etwas vertrauteren Wiese durchführen. Mark 

12 Weltbank: Weltentwicklungsbericht 1978, Washington, D. C. 1978, S. 60-
64. 

13 Vgl. die Jahresberichte der Weltbank ab 1971; anders als im Bildungs-
bereich ist die Rolle der Weltbank im Forschungsbereich nach wie vor sehr 
begrenzt. Die Finanzierung von Forschung durch die Weltbankgruppe gehört 
nicht zum normalen Kreditgeschäft, die geringe finanzielle Beteiligung der 
Weltbank wird aus den Geschäftsgewinnen der Gruppe finanziert. 
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Blaug hat zur Emeritierung von Herrn Edding aus bildungsökonomisch-
humankapitaltheoretischer Sicht Stellung genommen zu einigen Kul-
turinvestitionsproblemen in Entwicklungsländern, wobei er sich impli-
zit stark auf die afrikanischen Länder südlich der Sahara konzentrierte, 
das heißt also die Weltregion mit den meisten least developed countries 
(LLDC's)14. Seine wichtigsten Thesen waren: 

(1) Die letzten 20 Jahre haben zu einer zu starken Ausweitung des 
(Sekundar- und) Tertiärbereichs geführt; man müßte versuchen, 
diesen Trend zugunsten eines starken Ausbaus des Primärschul-
wesens zu verändern; 

(2) Vorsicht geboten sei gegenüber einer quasi-romantischen bildungs-
politischen Interpretation des basic-needs approaches (ruralisierte, 
umweltbezogene Grunderziehung) ; 

(3) der Tertiärbereich müßte von seiner überwiegenden Funktion als 
Ausbildungsmaschine weg, hin zu einer stärker die Forschungsdi-
mension wahrnehmenden Institution umstrukturiert werden. 

Bemerkenswerterweise wurde weder von Blaug noch vom Publikum 
das Finanzierungsproblem angesprochen. Richtiger: Es wurde durch-
gehend implizit von der Vorstellung ausgegangen, daß es sich ganz 
überwiegend um staatlich-interne Allokationsprobleme handelte, bei 
denen multi- oder bilaterale Ressourcentransfers auch künftig eine völ-
lig untergeordnete Rolle spielten. Wieso eigentlich? 

Wenn wir uns an den Bevölkerungs- und Beschulungsannahmen von 
Tabelle 4 orientieren und auf der Grundlage der Kostendurchschnitte 
von Tabelle 5 "großzügige" Kostenrichtwerte pro zusätzlichen Schüler 
festlegen, dann erhalten wir die in Tabelle 6 aufgeführten Gesamt-
kostenschätzungen für die Universalisierung des Primarschulbesuchs 
und die Verdoppelung des Sekundarschulbesuchs in afrikanischen Län-
dern südlich der Sah ara. 

14 Bildungsökonomie und Entwicklungsländer: Gegenwärtige Trends und 
neue Prioritäten. Ein Vortrag von Mark Blaug mit Kommentaren und Dis-
kussion anläßlich der Emeritierung von Professor Friedrich Edding, Berlin, 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 1978; der Sammelband Court, D., 
Ghai, D. P. (Hrsg.): Education, Society and Development. New Perspectives 
from Kenya, Nairobi, Oxford University Press, 1974 bietet eine Fülle hervor-
ragender empirischer Studien, die die allgemeine Stoßrichtung der Blaug'-
schen Argumentation im wesentlichen stützen, vgl. insbesondere Kinyanjui, 
K.: Education, Training and Employment of Secondary School Leavers in 
Kenya, S. 47 - 66; King, K.: Primary Schools in Kenya: Some Critical Con-
straints on their Effectiveness, S.123 - 148; Somerset, H. C. A.: Who goes to 
Secondary School? Relevance, Reliability and Equity in Secondary School 
Selection, S.149 -186; Fields, G. S.: Private Returns and Social Equity in the 
Financing of Higher Education, S.187 -198; Prewitt, K.: Education and 
Social Equality in Kenya, S. 199 - 218. 
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Tabelle 4 
Schätzwerte für die Gesamtzahl und die beschulten Kinder und Jugendlichen 

in Afrika (ohne Arabische Staaten) 

Altersgruppe Jahr 1975 1980 1985 
(davon beschult) in Millionen 

5 bis 9 ................ 35.717 42.960 50.229 

(50 Prozent) ........... (17.850) (21.500) (25.100) 

10 bis 14 .............. 31.056 34.351 41.507 

(20 Prozent) (6.200) (6.850) (8.300) 

Insgesamt ............. 66.773 77.311 91.736 

Queue: UNESCO Statistical Yearbook 1976, Table 1.2 (eigene Schätzwerte für Be-
schulung). 

Tabelle 5 
Jährliche Kosten pro Schüler (laufende öffentliche Ausgaben) im Primar- und 

Sekundarbereich einiger afrikanischer Länder, um 1974 

Ghana 

Kenya 

Nigeria 

Senegal 

Zambia 

Ungewichteter 
Durchschnitt ........ . 

In US-Dollar 
Primarbereich 

48,9 

34,9 

24,1 

71,0 

56,6 

47,0 

Sekundarbereich 

150 

105 

120 

140 

340 

171 

Quene: UNESCO Statlstical Yearbook 1976, Table 6.5. 

Tabelle 6 
Schätzwerte für die zusätzlichen jährlichen Gesamtkosten für die Verdoppe-

lung des Primar- und Sekundarschulbesuchs in Afrika 
(ohne Arabische Staaten) 

Erhöhung des Primarschul-
besuchs auf 100 Prozent 
(Zahl der unbeschulten 
Kinder X 80,- US-Dollar) 

Erhöhung des Sekundarschul-
besuchs von 20 auf 40 Prozent 
(Zahl der Jugendlichen 
X 230,- US-Dollar) 

Summe ..................... . 

In Mio. US-Dollar (1974) 

1975 1980 1985 

1.428 

1.426 

2.854 

1.720 

1.576 

3.296 

2.008 

1.909 

3.917 
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Tabelle 7 

Öffentliche Entwicklungshilfe ausgewählter OECD-Mitgliedsländer in 
Millionen US-Dollar (und als Prozent des Bruttosozialprodukts) 

BRD ....................... . 

Frankreich ................. . 

Großbritannien 

Niederlande 

Schweden 

USA ....................... . 

1972 

808 
(0,31) 

1.320 
(0,67) 

609 
(0,39) 

307 
(0,67) 

198 
(0,48) 

3.349 
(0,29) 

Quelle: Weltbank: Weltentwicklungsbericht 1978, S. 110 f. 

Tabelle 8 

1976 

1.384 
(0,31) 

2.146 
(0,62) 

835 
(0,38) 

720 
(0,82) 

608 
(0,82) 

4.334 
(0,25) 

1980 

2.313 
(0,31) 

3.374 
(0,63) 

1.194 
(0,38) 

1.509 
(1,03) 

1.162 
(1,00) 

6.896 
(0,26) 

Öffentliche und private Ausgaben für Bildung und Forschung in Mrd. DM 
(und in Prozent des Sozialprodukts) 

1970 1972 1974 1976 

Schulen ............... 16,6 22,5 30,7 35,6 
(2,44) (2,72) (3,11) (3,17) 

Hochschulen ........... 6,9 9,4 12,8 13,6 
(1,01) (1,13) (1,29) (1,21) 

Allgemeine 
Forschungsförderung .. 1,2 1,6 2,0 2,0 

(0,17) (0,19) (0,20) (0,17) 

QueUe: Grund- und Strukturdaten 1978, S. 154. 

In der Größenordnung entsprechen diese Werte dem Steigerungsbe-
trag, den die öffentliche Entwicklungshilfe der BRD erreicht hätte, wenn 
sie sich 1976 nicht auf die traurigen 0,31 Prozent des BSP, sondern die 
0,82 Prozent Schwedens belaufen hätte (vgl. Tabelle 7 und zum Ver-
gleich mit den größeren Positionen der BRD-Kulturinvestitionen Ta-

11 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 
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belle 8). Ich will mit diesen überlegungen nicht suggerieren, daß die 
BRD das afrikanische Bildungswesen "sanieren" könnte oder wollte; ich 
bin mir auch der großen Schwierigkeiten bewußt, die jede größere und 
relativ kurzfristig eingeführte außenfinanzierte Expansion mit sich 
brächte. 

Das Ziel dieser überlegungen war vielmehr, plausibel zu machen, 
daß einschneidende und größere Veränderungen in der Kulturinvesti-
tionsstruktur vor allem der LLDC's durch Außenfinanzierung möglich 
sind und daß finanzieller Raum für solche Maßnahmen geschaffen wer-
den könnte, wenn die großen Schuldner der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe (BRD, USA) den Leistungssollwerten näher kämen. 

Gegenwärtig sind wir von diesem Ziel noch soziale Meilen (wenn auch 
nicht Lichtjahre) entfernt. Die 10 Jahre alte Forderung von Dahrendorf, 
die "auswärtige Kulturpolitik" zur dritten Säule der Außenpolitik zu 
machen, wird nach wie vor wesentlich auf den Ausbau der deutschen 
Auslandsschulen und die Förderung der deutschen Sprache im Ausland 
bezogen; eine offizialisierte Strukturkonzeption für die Bildungshilfe 
wurde das letzte Mal Mitte der 60er Jahre von einer Edding-Kommis-
si on erarbeitet15, der Deutsche Bildungsrat hatte eine national-liberale 
Perspektive, unser gegenwärtiger Forschungsminister war früher als 
Wissenschaftler für diese Problematik unsensibeP6 und heute sieht er 
sich - zusammen mit dem Minister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit - mit den "vested interests" des etablierten Wissenschafts-
systems und einer für Nord-Süd-Probleme nach wie vor unsensiblen 
Finanzpolitik konfrontiert. 

Ein wenig ist an dieser Situation natürlich auch "die (?freie?) Wissen-
schaft" schuldig. Die hier angedeutete humankapitaltheoretische/kultur-
ökonomische Perspektive existiert in der BRD kaum, am ehesten noch 
gehen allgemeine Argumentationen des Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft und des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in diese 
Richtung. Die Bildungsökonomie jedenfalls wurde immer mehr zu einer 
Variante der Arbeitsmarktforschung. Externe Effekte kultureller In-
vestitionen, Hierarchie-Probleme und Trade-offs zwischen Alternativen 
gesellschaftlichen Lernens (Bildung versus Forschung), lange lead-l ag-
Strukturen kultureller Investitionen und damit notwendige Antizipa-
tion künftiger Problemlagen - all das wurde verdrängt. 

15 Edding, F., u. a.: Bildungshilfe-Gutachten. Grundsätze für eine Bildungs-
hilfe der Bundesrepublik Deutschland an die Entwicklungsländer (Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit vom 28. Mai 1965), in: Bulletin des Presse- und Informa-
tionsamtes der Bundesregierung, Nr. 1271128, 24. - 28. Juli 1965. 

16 Scharpf, F. W., und Rauff, V.: Modernisierung der Volkswirtschaft. 
Technologiepolitik der Strukturpolitik. Frankfurt a. M. 1975. 
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Summary 

The paper argues that one of the outstanding characteristics of the 
Renaissance of the Human Capital Concept in the late fifties and early 
sixties was the diffuseness of the cultural references of the term human 
capital. This did not only imply problems and shortcomings since it at 
least had the advantage of theoretically and conceptually covering a 
wide range of phenomena of institutionalization of culture in the society 
- from the production and utilization of new knowledge to the ex-
ternal effects of noncognitive contents ofeducation. It is held that both, 
attempts at empirically grounding the human capital theory and efforts 
to make it practically and politically relevant for planning purposes 
have led to somewhat narrow specifications which bypass important 
problems of externalities in the institutionalization of cultural concerns. 
This is illustrated by examples regarding investments in education, 
science, research and development in and for the benefit of Third World 
countries ... and the lack of interest in these issues on behalf of the 
"economics of education-community" in the Federal Republic of Ger-
many. 
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Unerklärte Varianz· 

Zur Forschungsstrategie der 
mikroökonomischen Humankapitaltheorie 

Von Michael Wagner, Wien 

Einleitung 

Die Humankapitaltheorie zählt zu den rasch expandierenden For-
schungsprogrammen der modernen Wirtschaftswissenschaften. 

Ausgangspunkt dieses Forschungsprogrammes war die Frage nach 
den Ursachen des Sozialproduktwachstums und den Bestimmungsgrößen 
der Einkommensverteilung. Diese beiden klassischen Anwendungsbe-
reiche hat die Humankapitaltheorie heute längst überschritten. Es lie-
gen bereits Humankapitalanalysen für so verschiedenartige soziale 
Handlungsbereiche vor wie: die Gesundheitsvorsorge, die Wahl von 
Ehepartnern, das Fertilitätsmuster, die Partizipationszyklen am Ar-
beitsmarkt, die räumliche Mobilität; ja sogar für kriminelles Verhalten 
und die Gestaltung von Testamenten bietet die Humankapitaltheorie 
Erklärungen an!. 

Der große Erfolg des Humankapitalansatzes, wie ihn die Chicago-
Columbia-Schule unter der Führung von T. W. Schultz, Gary Becker 
und Jacob Mincer ausgearbeitet hat, beruht auf dem Nachweis, daß 
sich unerwartet viele empirische Daten über soziale Verhaltensweisen 
im Rahmen eines mikroökonomischen Kalküls interpretieren lassen. 
Selbst Skeptiker bestaunen immer wieder die Fähigkeit von Ökonomen 
der Chicago-Columbia-Schule, aus einem einfachen mikroökonomischen 
Kalkül Schätzgleichungen abzuleiten, mit deren Hilfe vorhandenes Da-
tenmaterial ökonometrischer Analyse zugänglich wird. 

* Für Anregung und Kritik danke ich Tony Atkinson, Gerhard Munduch, 
Gerhard Palme und den Mitgliedern des bildungsökonomischen Ausschusses, 
dessen Vorsitzender, Herr Professor Werner Clement, mich zu diesem Vor-
trag freundlicherweise angeregt hat. 

! Becker, G. S.: Human Capital, New York 21975; Hansen, L. W. (ed.): 
Education, Income, and Human Capital, New York 1970; Grossmann, M.: 
The Demand for Health, New York 1972; Terlecky, N. (ed.): Household Pro-
duction and Consumption, New York 1975; Schultz, T. W. (ed.): Economics 
of the Family: Marriage, Children, and Human Capital, New York 1974. 
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Indes steht dem beeindruckenden Tempo, mit dem sich in den letzten 
Jahren die Anwendungsbereiche der Humankapitalanalyse erweiterten, 
ein eigentümlicher Mißerfolg der bisher entwickelten Humankapital-
modelle gegenüber: Es gelingt selbst führenden Vertretern der Chicago-
Columbia-Schule nur selten, die großen Anfangserfolge systematisch zu 
vertiefen. Bei der fortgesetzten Anwendung von Humankapitalmodel-
len zur Analyse empirischer Daten scheint sich die empirische Erklä-
rungskraft der Humankapitalmodelle rascher zu erschöpfen, als auf 
Grund der ersten, verblüffenden Resultate zu vermuten wäre. 

Ein besonders gut dokumentiertes Beispiel für diese Erschöpfung 
empirischer Erklärungskraft ist die Anwendung des Humankapitalan-
satzes zur Untersuchung der Verteilung von Lohneinkommen. An die-
sem Problem hat die Chicago-Columbia-Schule (und andere Ökonomen) 
Jahrzehnte gearbeitet, so daß sich heute Erf,olg und Mißerfolg des hu-
mankapitaltheoretischen Programmes in diesem Forschungsgebiet deut-
licher trennen lassen als in so relativ jungen Anwendungsbereichen wie 
der "Ökonomie der Familie" oder der "Ökonomie kriminellen Verhal-
tens". Schließlich sind auf dem Gebiet der Einkommensverteilung die 
Arbeiten Mincers und Beckers wesentlich unbestrittener als etwa bei 
der ökonomischen Erklärung des Selbstmordverhaltens2• 

Am Beispiel der humankapitaltheoretischen Analyse von Lohnein-
kommen sollen im folgenden die Fragen diskutiert werden: 

- Woran läßt sich die Erschöpfung der empirischen Erklärungskraft 
der herkömmlichen mikroökonomischen Humankapitalmodelle er-
kennen? 

- Warum haben sich neue Forschungsansätze - auf empirisch-ökono-
metrischer wie auf modelltheoretischer Ebene - für die Human-
kapitaltheorie als unbefriedigend erwiesen? 

- Lassen sich alternative Ansätze für Humankapitalanalysen erken-
nen, die nicht den Beschränkungen der Chicago-Columbia-Modelle 
unterliegen? 

- Welche Schwierigkeiten sind für diese Ansätze zu erwarten? 

Die Diskussion dieser Fragen soll helfen abzuschätzen, welche Zu-
kunft ein Forschungsprogramm besitzt, das der Verteilungsforschung 
starke Impulse gegeben hat. Denn dem humankapitaltheoretischen An-
stoß verdanken wir nicht nur eine reiche modelltheoretische Literatur, 
sondern auch vielfältiges empirisches Material. Daß dieses empirische 
Material letzten Endes nicht immer die Position der Humankapital-

2 Das zeigt sich an Textbüchern: Atkinson, A. B.: The Economics of 1n-
equality, Oxford 1975. 
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theorie gestärkt hat, gehört zum normalen Lauf wissenschaftlichen 
Fortschrittes. 

I. Unerklärte Varianz: das Problem 

Ende der fünfziger Jahre forderte T. W. Schultz programmatisch: Die 
makroökonomische Berücksichtigung von Humankapital bei der Erklä-
rung unterschiedlicher nationaler Wachstumsmuster bedürfe einer ent-
scheidungstheoretisch konzipierten Mikrofundierung3• 

Dieser Forderung schien jenes Modell zu genügen, das Jaeob Mineer 
in seiner Dissertation entworfen hatte. Mineer leitete die Investitionen 
in Humankapital aus der Kosten- und Renditenstruktur am Human-
kapitalmarkt ab. In seinem Basismodell ging Mineer von verschiedenen 
vereinfachenden Annahmen aus: Humankapitalinvestitionen seien nur 
in Form von Schulbildung möglich; die Investitionskosten entsprächen 
daher dem - durch den Schulbesuch erzwungenen - Verdienstent-
gang; die Rendite ergäbe sich aus den Lohndifferentialen, die zwischen 
Arbeitskräften mit unterschiedlich hoher Schulbildung bestehen4• 

So einfach Mineers Basismodell auch erscheint, es bewährte sich in 
vielfacher Hinsicht. Schon geringe Erweiterungen erlauben die Ablei-
tung einer Vielzahl von Phänomenen. Dazu zählen: der konkave Ver-
lauf von Alters-Einkommensprofilen; die Existenz eines Schnittpunktes 
der Einkommensprofile unterschiedlich qualifizierter Arbeitskräfte; oder 
die Konzentration der Humankapitalinvestitionen auf den Anfang des 
Lebenszyklus5• 

Die wohl wertvollste Ableitung aus dem Basismodell war jedoch die 
bekannte Lohnfunktion: 

1-1 
(1) In Et = In Eo + T 2: K j 

j=O 

In dieser Funktion repräsentiert Et das laufende Einkommen einer 
Person, Eo das Mindesteinkommen bei Verzicht auf jede Humankapital-
investition, r die Rendite auf den Humankapitalbestand, der durch die 
Summe der vergangenen Ausbildungszeiten Kj approximiert wird6• 

Der Zusammenhang von Gleichung (1) eignete sich ausgezeichnet für 
empirische Schätzungen. Die Verfügbarkeit ,einer geeigneten Schätz-

3 Schultz, T. W.: Investment in Human Capital, Ameriean Eeonomie 
Review 51 (1961), S.1 - 17. 

4 Mineer, J.: Investment in Human Capital and Personal Ineome Distribu-
tion, Journal of Politieal Economy 66 (1958), S. 281 - 302. 

5 Mineer, J.: Schooling, Experience and Earnings, New York 1974. 
6 Ebenda. 
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gleichung regte die Humankapitalschule zur Sammlung von Einkom-
mensverteilungsdaten an. An diesen Daten sollte sich die Fruchtbarkeit 
des Humankapitalansatzes erweisen. 

Indes zeigte sich im Laufe der sechziger Jahre das bereits erwähnte 
Phänomen: Trotz Verbreiterung der Datenbasis, Steigerung der Daten-
qualität und Verfeinerung des Schätzansatzes gelang es nicht, die beob-
achtbare Einkommensstreuung auch nur annähernd vollständig zu er-
klären. Im allgemeinen erklären die systematischen Komponenten einer 
Lohnfunktion vom Mincer-Typ selten mehr als rund die Hälfte der Ein-
kommensvarianz7• 

Diesem Problem der "unerklärten Varianz" widmete schließlich Min-
cer einen großen Teil seines opus magnum "Schooling, Experience and 
Earnings". Eine befriedigende Lösung konnte er indes nicht anbieten. In 
der Wirklichkeit empirischer Daten streuen die Einkommen doppelt so 
stark als in der Theorie der Becker-Mincer-Welt8. 

11. Ukonometrische Strategien zur Verringerung 
der unerklärten Varianz 

Eine naheliegende Strategie zur Verringerung der unerklärten Va-
rianz bestand darin, die Lohnfunktion um weitere erklärende Variable 
zu bereichern. 

Insbesondere die Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungsfähig-
keit (etwa im Sinne des gemessenen Intelligenzquotienten) bot eine 
Möglichkeit, die unerklärte Varianz zu senken. Ein Teil der Einkom-
mensvarianz - bei konstant gehaltenen Humankapitalinvestitionen -
ließ sich auf die unterschiedlichen persönlichen Fähigkeiten der Human-
kapitalträger zurückführen, ihre Investitionen zu verwerten. 

So verlockend die Einführung zusätzlicher erklärender Variable in 
die Lohnfunktion auch vorerst erschien, diese neue Forschungsrichtung 
erwies sich schnell als eine potentielle Bedrohung des ursprünglichen 
Humankapitalmodells. Denn unter rein pragmatischen Gesichtspunk-
ten gibt es keinen Grund, sich bei der Erweiterung der Lohnfunktion 
auf persönlichkeitsgebundene Unterschiede in der Leistungsfähigkeit zu 
beschränken. Warum sollten nicht auch andere Variablen berücksichtigt 
werden; wie etwa Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder sozialer 
Hintergrund? 

7 Blaug, M.: The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly 
Jaundiced Survey, Journal of Economic Literature 14 (1976), S. 827 - 855. 

8 Mineer, J.: Schooling, Experience and Earnings, S.92. 
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Werden indes alle diese Bestimmungsgrößen in die ökonometrische 
Lohnfunktion aufgenommen, dann verliert die Lohnfunktion ihre spe-
zifisch humankapitaltheoretische Fundierung. Die Humankapitaltheorie 
kann unter diesen Umständen die Resultate der ökonometrischen Schät-
zungen nicht mehr einfach als Erfolg ihrer Forschungsstrategie verbu-
chen. Im Gegenteil, die Erweiterung der Variablenmenge der Lohn-
funktion stellt die Humankapitaltheorie unter einen Beweiszwang. Die 
Humankapitaltheorie muß zeigen, daß "ihre" Variablen eine höhere 
Erklärungskraft besitzen als di,e "zusätzlichen" erklärenden Variablen 
der Lohnfunktion. 

Tatsächlich reagierten führende Vertreter der Chicago-Columbia-
Schule reserviert auf größer angelegte Versuche, die Lohnfunktion um 
verschiedene erklärende Variable zu erweitern. So stießen Anfang der 
siebziger Jahre die Studien von Paul Taubman auf Ablehnung. Taub-
man nutzte eine ansehnliche (wenn auch nicht notwendigerweise reprä-
sentative) Stichprobe dazu, den relativen Erklärungswert einzelner 
Variablen zu untersuchen. Obwohl Taubman mit dem Humankapital-
ansatz durchaus sympathisierte, ließ dieser indirekte Vergleich von 
Theorien (an Hand ausgewählter Variablen) das Humankapitalmodell 
nicht in jenem günstigen Licht erscheinen, das führende Vertreter der 
Humankapitalschule erwarteten. Die von Taubman verwendete Stich-
probe zeigte, daß die Humankapitalinvestitionen keineswegs allein für 
die erzielten Löhne ausschlaggebend sind; Variable, wie z. B. die Reli-
gionszugehörigkeit erreichten unerwartet hohe Parameterwerte. Ver-
ständlicherweise reagierte die Chicago-Columbia-Schule, etwa Jacob 
Mineer, recht reserviert auf Taubmans Resultate9• 

Die Einführung zusätzlicher Variablen senkt zwar die unerklärte 
Varianz der Lohnfunktion, doch besteht gegen dieses Verfahren ein 
offensichtlicher Einwand: Die Einzelgleichung der Lohnfunktion kann 
bestenfalls als reduzierte Form der wahren Variablenzusammenhänge 
gelten. Aus dieser reduzierten Form lassen sich die theoretisch umstrit-
tenen wahren Parameterwerte nicht identifizieren. Zudem sind die aus 
Taubmans Einzelgleichung geschätzten Parameter vermutlich verzerrt; 

11 Taubman, P. A.: Sources of Inequality of Earnings, Amsterdam 1975; 
Taubman, P. A.: Schooling, Ability, Nonpecuniary Rewards, Socioeconomic 
Background, and the Lifetime Distribution of Earnings, in: Juster, T. (ed.): 
The Distribution of Economic WeIl-Being, Cambridge, Mass. 1977, S. 419 - 500, 
hier S. 436 f errechnete: "Compared to Catholics (as weIl as to atheists, 
agnostics, and others, who all earn about the same amount in the various 
years), Jews received from 33 to 40 percent more earnings than the average 
high school graduate and Protestants from 3 to 9 percent less. The reader 
is reminded that these differences are net of the influence ofeducation 
(including M. D.), mental ability, self-employment and various other per-
sonal attributes and family SES dimensions." Zur Reaktion Mincers im 
gleichen Band, S. 509 f. 
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die verschiedenen Variablen - wie Schulbildung, sozialer Hintergrund, 
ethnische Zugehörigkeit - sind keineswegs unkorreliert10• 

Wegen dieser offensichtlichen Mäng·el eines Einzelgleichungsansatzes 
verlagerte sich das Schwergewicht der ökonometrischen Humankapital-
analysen schließlich auf Mehrgleichungsmodelle. Mehrgleichungsmo-
delle boten für Ökonometriker wie Zvi Griliches oder Gary Chamber-
lain zusätzliche Forschungsanreize, während die Humankapitaltheore-
tiker hofften, auf diesem Weg die empirische Erklärungskraft des Hu-
mankapitalansatzes zu steigern. Indes, diese Hoffnung der Chicago-
Columbia-Schule ging nicht in Erfüllung. Die Mehrgleichungsmodelle 
erwiesen sich zwar als anregendes Gebiet für ökonometrische Studien, 
doch die empirische Erklärungskraft des Humankapitalmodells nahm 
nicht zull. 

Die Gründe für dieses Scheitern beim Versuch die empirische Erklä-
rungskraft zu erhöhen, analysierte Griliches in seiner presidential 
adress vor dem Weltkongr·eß 1975 der Econometric Society. Griliches 
zeigte an Hand eines einfachen numerischen Beispiels das Dilemma 
auf, in das man gerät, wenn man die Erklärungskraft der Lohnfunk-
tion zu steigern versucht: Erhöht man die Zahl der erklärenden Varia-
blen, um die Verzerrungen in den geschätzten Parametern zu verrin-
gern, dann läuft man Gefahr, damit wiederum die Verzerrung auf-
grund von Meßfehlern zu erhöhen. (So mag schon ein Meßfehler von 
rund 10 °/f) bei der Erfassung der Variable "Schuljahre" die Verzerrung 
des korrespondierenden Parameters in der Lohnfunktion verdoppeln, 
sofern zusätzliche - mit den Schuljahren positiv korrelierte - Varia-
blen in die Lohnfunktion eingeführt werden.)!! 

Griliches schließt dieses Beispiel mit einer überlegung, die der Hu-
mankapitalschule wenig Anlaß gibt zu hoffen, daß die gegenwärtigen 
ökonometrischen Studien die empirische Erklärungskraft der human-
kapitaltheoretischen Lohnfunktion steigern würden: 

"It is a sad fact that in doing empirical work we must continously 
search for the passage between the Scylla of biased inferences due to 
left-out and confounded influences and the Charybdis of overzealously 

10 Dazu Morgan in: Juster, T., S. 501 ff. 
11 Dazu die Beiträge von Griliches, Chamberlain, Goldberger in den beiden 

Bänden: Aigner, A., Goldberger, A. S. (eds.): Latent Variables in Socio-
Economic Models, New York 1977; Taubman, P. A. (ed.): Kinometrics: The 
Determinants of Socio-Economic Success within and between Families, 
Amsterdam 1977; für einen überblick über neuere Arbeiten: Griliches, Z.: 
Sibling Models and Data in Economics. Beginnings of a Survey, UK/US 
Conference on Human Capital and Income Distribution, Cambridge, August 
1978. 

12 Griliches, Z.: Estimating the Returns to Schoolings: Some Econometrics 
Problems, Econometrica 45 (1977), S. 1 - 22, hier S. 12 f. 
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purging our data of most of their identifying variance, being left largely 
with noise and error in our hands. In asense, we run into a kind of 
uncertainty principle: The amount of information contained in any one 
specific data set is finite and, therefore, as we keep asking finer and 
finer questions our answers become more and more uncertain. "13 

III. Gleichgewichtstheoretische Erklärung: 
die Woytinski-Lecture 

Von den ökonometrischen Forschungsansätzen hat die herkömmliche 
mikroökonomische Humankapitalanalyse auf dem Gebiet der Lohn-
funktion keine Steigerung der empirischen Erklärungskraft zu erwar-
ten - soviel läßt sich beim gegenwärtigen Forschungsstand jedenfalls 
sagen. 

Konfrontiert mit dem hohen Maß unerklärter Varianz haben die 
Ökonomen der Chicago-Columbia-Schule zum Teil eine neue Argumen-
tationslinie entwickelt: Es komme gar nicht darauf an, ob die Human-
kapitalvariable die gesamte Varianz erkläre. Ein großer Anteil uner-
klärter Varianz sei auch theoretisch mit dem Humankapitalmodell ver-
einbar. 

Dieses Argument bedeutet einen starken Rückzug vom empirischen 
Erklärungsanspruch der Humankapitaltheorie; (denn was bliebe vom 
Humankapitalmodell als analytischen Rahmen noch bestehen, wenn 
etwa die Religionszugehörigkeit fast soviel an Varianz erklärt, wie der 
Schulbesuch?). Indes scheint dieser Rückzug für die Chicago-Columbia-
Schule weniger schmerzhaft, wenn sich wenigstens das theoretische 
Basismodell retten läßt14• 

Dieser Rettungsversuch des theoretischen Grundmodells hat Gary 
Hecker in seiner Woytinski-Lecture unternommen15• 

Anstatt auf ökonometrisch-empirischer Ebene die unerklärte Varianz 
der Lohnfunktion zu verringern, ging Becker den umgekehrten Weg. 
Becker gestaltete das theoretische Humankapitalmodell so um, daß sich 
die unerklärte Varianz in Mincers Lohnfunktion als notwendige Kon-
sequenz der Neuformulierung des theoretischen Modells ergab. 

Becker argumentiert in seiner Woytinski-Lecture folgendermaßen: 
Nicht alle Individuen einer Ökonomie besitzen die gleichen Angebots-
Nachfragekurven für Humankapital. Etwa hängt die Lage der "Ange-
botsfunktion" davon ab, in welchem Maß ein Schüler (oder Student) 

13 Ebenda, S. 13. 
14 Vgl. noch einmal die Ergebnisse in Taubmann, P. A.: Schooling, Ability. 
15 Abgedruckt in Becker, G. S.: Human Capital. 
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von seinen Eltern finanzielle Unterstützung erfährt; je größer die finan-
zielle Unterstützung, desto tiefer liegt die Angebotskurve im Human-
kapitalvolumen - Humankapitalkosten-Raum. Die Lage der Nachfrage-
kurve variiert ebenfalls zwischen den Individuen; je höher die Lern-
fähigkeit, desto höher liegt auch die Nachfragekurvel6 • 

Das jeweils individuell spezifische System von Angebots-Nachfrage-
kurven impliziert auch eine spezifische Lage der Gleichgewichtspunkte 
(als Schnittpunkte der Angebots-Nachfragekurven). Daraus folgt unmit-
telbar, daß nicht alle Individuen die gleiche Rendite auf ihre Human-
kapitalinvestitionen erzielen. Diese Streuung der Renditen muß not-
wendigerweise zu einer unerklärten Varianz in Mincers Lohnfunktion 
führen. Damit wäre die ökonometrisch "unerklärte" Varianz doch theo-
retisch "erklärt". 

An diesen ÜbeTlegungen der Woytinski-Lecture verblüfft, welche 
einfache Lösung Becker anzubieten imstande ist. Becker trägt den em-
pirischen Ergebnissen voll Rechnung. Gleichzeitig rettet er auch sein 
theoretisches Basismodell. Denn, nachdem ,eine Erklärung für die 
Streuung der Gleichgewichtspunkte angeboten worden ist, kehrt Becker 
zum analytischen Rahmen einer vereinfachten Arrow-Debreu-Welt zu-
rück: 

"A major assumption of the remainder of this essay is that actual 
accumulation paths are always the same as optimal paths. Sufficient 
conditions for this assumption are that all persons are rational and that 
neither uncertainty nor ignorance prevents them from achieving their 
aims."17 

So viel Anerkennung Becker für diesen Versuch der modelltheoreti-
schen Neufundierung des Humankapitalansatzes auch gefunden hat, 
das in der Woytinski-Lecture entworfene Modell überzeugt nicht. 
Denn Becker argumentiert auf zwei Ebenen, die sich kaum vereinen 
lassen: 

- Einerseits begründet Becker die unterschiedliche Lage der indivi-
duellen Angebots-Nachfragekurven mit dem Hinweis auf Alltags-
beobachtungen über die W,irklichkeit; Beobachtungen, wie etwa die 
ungleich gute Zugänglichkeit des Kreditmarktes für verschiedene 
Humankapitalinvestoren (Studenten einer "medical school" erhalten 
nahezu unbegrenzt Kredite, während ein Politologiestudent sich 
größten Schwierigkeiten gegenüber sieht). 

- Andererseits hält BeckeT (so auch in der oben zitierten Passage) an 
den Grundstrukturen einer Arrow-Debreu-Welt fest; in dieser Welt 

16 Ebenda, S. 100 ff. 
17 Ebenda, S.105. 
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perfekter Zukunftsmärkte sind streuende Angebots-Nachfragefunk-
tionen nur schwer vorstellbar. Keinesfalls jedoch können Gleichge-
wichtspunkte mit individuell unterschiedlichen Kapitalrenditen exi-
stieren. 

Becker hat ein Modell konstruiert, dessen einzelne Elemente für sich 
plausibel, in ihrer GeS'amtheit jedoch inkohärent sind. Diese Inkohä-
renz haben Ökonomen der Chicago-Columbia-Schule jahrelang einfach 
ignoriert. 

Nachrückende Wissenschaftlergenerationen scheinen sich indes den 
Einwänden gegen die skizzierte theoretische Erklärung der "unerklär-
ten Varianz" nicht länger zu verschließen. Ökonomen wie Sherwin 
Rosen oder Edward Lazear fangen an, in ihren neueren Humankapital-
analysen nicht länger die Grundposition Beckers zu vertreten. Es zeigt 
sich ein theoretischer Orientierungswechsel; ein Wandel, der tatsächlich 
besseren Zugang zum Problem der unerklärten Varianz bietett8• 

IV. Orientierungswechsel 

In den theoretischen Grundlagen der mikroökonomischen Human-
kapitalanalyse kündigt sich ein Orientierungswechsel an. Dieser Wech-
sel ist nicht zuletzt durch die heftigen Kontroversen zwischen der 
Chicago-Columbia-Schule und den sogenannten "Segmentierungstheo-
retikern" hervorgerufen worden19• 

Die Kontroverse bewegte sich meist auf zwei Ebenen: 

18 Rosen, S.: Improving the Structure of Labor Markets, 1977; Lazear, E.: 
Age Earnings Profiles, Productivity, and Layoffs, 1977; angeregt durch 
Arbeiten wie Medoff, J. L.: The Earnings Function: A Glimpse Inside the 
Black Box, NBER Working Paper 224 (1977); und Medoff, J. L., Abraham, 
K. G.: Experience, Performance and Earnings, Discussion Paper/Department 
of Economics, Harvard University, 1978, dazu auch schon mehrere theore-
tische Arbeiten im Bell Journal of Economics in den siebziger Jahren; etwa 
Miyazaki, H.: The Rat Race and the Internal Labor Markets, Bell Journal 
of Economics 8 (1977), S. 394 - 418; MirrLees, J. A.: The Optimal Structure 
of Incentives and Economic Organization, Bell Journal of Economics 7 (1976), 
S. 105 - 133. Ferner die nicht-walrasianische "Vergangenheit" der Chicago-
Columbia-Schule: Reder, M. W.: The Theory of Occupational Wage Dif-
ferentials, American Review 45 (1955), S. 333 - 852; derseLbe: A Partial Survey 
of the Theory of Income Size Distribution, in: Soltow, L. (ed.), Six Papers on 
the Size Distribution of Wealth and Income, New York 1969, S. 205 - 254. Wei-
ters einflußreich WiHiamson, O. E.: Hierarchical Control and Optimum Firm 
Size, Journal of Political Economy 75 (1967), S. 123 - 138. 

19 Die Debatten reichen weit zurück; für ausgewählte Kritiken der Seg-
mentierungstheoretiker siehe die "Comments" in: Hansen, L. W. (ed.); für 
eine Antwort Becker, G. S.; ferner Cain, G. G.: The Challenge of Segmented 
Labor Markets Theories: A Survey, Journal of Economic Literature 14 (1977), 
S. 169 - 186. 
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- Erstens ging es um die Frage, ob die beobachtete Einkommensver-
teilung (unter den unselbständig Erwerbstätigen) vor allem vom 
Angebots- oder vor allem vom Nachfrageverhalten her analysiert 
werden soll. 

- Zweitens war strittig, ob der geeignete Problemzugang über ver-
einf:achende Modelle, oder über detaillierte institutionelle Studien ge-
wonnen werden soll. 

Die Chicago-Schule hat bisher die Ansicht vertreten, daß die Analyse 
der Angebotsseite mit Hilfe eines vereinfachten Arrow-Debreu-An-
satzes die beste E'orschungstrategie sei; zumal dieser Ansatz die Ablei-
tung praktikabler Schätzgleichungen erlaubt. Die Segmentierungstheo-
retiker dagegen betonen, daß die Nachfrageseite des Arbeitsmarktes 
nicht einfach durch walrasianische Gleichgewichtsbedingungen be-
schreibbar ist; aus ausführlichen institutionellen Studien gehe hervor, 
daß das Nachfrageverhalten der Unternehmen prägend auf die Vertei-
lung von Löhnen und Gehältern wirke. 

Was die Berücksichtigung der Nachfrageseite betrifft, so haben Hu-
mankapitaltheoretiker eines immer wieder betont: Die von den Seg-
mentierungstheoretikern angeführten Phänomene seien durchaus mit 
dem traditionellen neoklassischen Instrumentarium analysierbar. Die 
Kritik der Segmentierungstheoretiker schieße weit über ihr Ziel. Denn 
sie deklariere, daß die Humankapitaltheorie prinzipiell für die Ana-
lyse von Segmentierungsphänomenen ungeeignet sei. Die Humankapi-
taltheorie werde indes auch diese Phänomene zu behandeln wissen20 • 

Diese Behauptung bleibt indes solange eine Beteuerung, als die Hu-
mankapitaltheorie sich nicht von dem analytischen Rahmen eines ver-
einfachten Arrow-Debreu-Modells löst. Denn in einer Becker-Mincer-
Welt haben die typischen "Segmentierungsphänomene" keinen Platz. 
Es bedarf eines Überganges zu nicht-walrasianischen Modellformen. 
Diesen Weg scheinen die neueren theoretischen Arbeiten zur Human-
kapitalanalyse zu beschreiten. 

Die Humankapitalanalyse (wie sie auch von jüngeren Chicago-Öko-
nomen betrieben wird), behält zwar methodisch den ursprünglichen 
formalen Ansatz. bei. Inhaltlich jedoch wird die Prämisse der Segmen-
tierungstheoretiker akzeptiert, daß ein Studium der Lohnverteilung 
eine differenzierte Modellierung der Nachfrageseite des Arbeitsmarkte:: 
vornehmen muß. 

20 So etwa Cain, G. G.; diese Ansicht findet Unterstützung in der neo-
klassischen Behandlung des Informationsproblems in den "signalling"- und 
"screening"-Modellen: Spence, M.: Market Signalling, Cambridge, Mass. 
1974; ferner zu einem neoklassischen Modell der "Klassenbildung": Starret, 
D.: Social InstitutionS', Imperfeet Information and the Distribution of In-
come, Quarterly Journal of Economics 90 (1976), S. 261 - 284. 
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V. Neuer Zugang zur unerklärten Varianz 

Werden die neuen Ansätze in der Humankapitalanalyse imstande 
sein, die "unerklärte Varianz" der Lohnfunktion zu verringern? 

Der empiriscne Test zu dieser Frage steht gegenwärtig noch aus. 
Immerhin kann gezeigt werden, daß die Berücksichtigung der Nach-
frageseite am Arbeitsmarkt unter Verwendung nicht-walrasianischer 
Modelle zumindest die "theoretisch unerklärte" Varianz vermindert. 
Um diese Behauptung einzusehen, braucht man sich nur zwei zentrale 
Beschränkungen des traditionellen Chicago-Columbia-Ansatzes zu ver-
gegenwärtigen: 

- Die Verwendung eines vereinfachten Arrow-Debreu-Modells (mit 
perfekten Zukunftsmärkten) läßt keine Diskrepanz zwischen Plan 
und Realisierung zu. 

- Die ausschließliche Konzentration auf die Angebotsseite des Arbeits-
marktes bes.chränkt die Erklärung des Arbeitseinkommens auf per 
sonengebundene Variablen (wie Humankapital, Alter, Intelligem. 
usw.) 

Verläßt man den Rahmen der walrasianischen Gleichgewichtstheorie, 
eröffnet sich die Möglichkeit, zwischen den einzelwirtschaftlichen Be-
dingungen der Planbildung und den marktwirtschaftlichen Realisie-
rungsbedingungen zu unterscheiden. Denn fehlt ein "Auktionator" und 
finden Transaktionen auch im Ungleichgewicht statt, dann stellt sich 
zum Transaktionszeitpunkt häufig die Inkompatibilität der einzelwirt-
schaftlichen Pläne heraus. Die individuellen Entscheidungseinheiten 
erleben daher bei ihren Transaktionen Überraschungen; ein Teil der 
Wirtschaftssubjekte findet sich enttäuscht, ein Teil sieht seine Erwar-
tungen übererfüllt. 

Welche Personen bei Planinkompatibilitäten von einer solchen Ent-
täuschung betroffen sind, hängt von den Markträumungsprozessen ab. 
In der nichtwalrasianisch orientierten Literatur wird insbesondere ein 
Typ von Markträumung im Ungled.chgewicht untersucht: die Markt-
räumung mit Hilfe von Rationierungsschemata1!1. 

Ist etwa zu einem bestimmten Lohnsatz das Arbeitsangebot größer 
als die Nachfrage durch die Unternehmen, so mag ein Teil der An-
bieter leer ausgehen. In diesem Fall arbeitet das Rationierungsschema 
dichotom: Ein Teil der Arbeiter erhält die von ihm geplanten Arbeits-
kontrakte; ihre Pläne gehen auf. Der andere Teil der Arbeiter schei-

21 Benassy, J. P.: On Quantity Signals and the Foundations of Effective 
Demand Theory, Scandinavian Journal of Economics 79 (1977), S.147 -167; 
Grandmont, J. M.: The Logic of the Fix-Price-Method, Scandinavian Journal 
of Economics 79 (1977), S. 169 - 186. 
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tert dagegen bei einem Transaktionsversuch; diese Arbeiter werden 
vollständig Opfer des Rationierungsmechanismus. 

Grundsätzlich sind auch andere Rationierungsschemata denkbar; etwa 
mag das Überschußangebot an Arbeitskraft gleichmäßig auf alle Arbei-
ter aufgeteilt werden {d. h. alle Arbeiter werden anteilig - in Arbeits-
zeit und Lohn - rationiert)22. 

Welches Rationierungsschema am Arbeitsmarkt zur Anwendung 
kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbeson-
dere auch die Kosten, die alternative Rationierungsschemata für jene 
Wirtschaftssubjekte verursachen, die sich auf der "kurzen" Marktseite 
befinden. Solche Kostenstrukturen bestimmen, ob beispielsweise Unter-
nehmen bei Produktionsrückgang eher Entlassung durchführen oder 
eher zur Kurzarbeit übergehen. 

Wie immer solche Rationierungsschemata im einzelnen beschaffen 
sind, ihre Analyse bietet einen zusätzlichen Zugang zur "unerklärten 
Varianz". Denn von zwei Arbeitnehmern, die sich in ihren Humankapi-
talcharaktE:ristiken nicht unterscheiden, mag der eine "rationiert" wer-
den, der andere dagegen die angestrebte Beschäftigung finden. Der eine 
Arbeiter erzielt daher ausschließlich aufgrund der Marktlage (und nicht 
wegen seiner personengebundenen Charakteristika) eine wesentlich 
niedrigere Rendite auf das Humankapital als sein Kollege. 

Das Beispiel der beiden Arbeiter stellt eine grobe Vereinfachung 
dar; es skizziert einen Extremfall, um die "Varianzeffekte" von Markt-
transaktionen bei Ungleichgewichten zu verdeutlichen. In Wirklichkeit 
hängt die "Rationierungswahrscheinlichkeit" für einzelne Arbeitneh-
mer oft auch von personengebundenen Eigenschaften ab (dem Ge-
schlecht, der ethnischen Zugehörigkeit, usw.). 

Dennoch zeigt das skizzierte Beispiel der beiden Arbeiter folgenden 
Zusammenhang: Wählt man ein nicht-walrasianisches Modell als ana-
lytischen Rahmen für humankapitaltheoretische Untersuchungen, dann 
reichen personengebundene Variablen zur Erklärung des Lohnsatzes 
nicht aus. Es bedarf der zusätzlichen Berücksichtigung von marktbe-
dingten Variablen. Denn die tatsächlich erzielte Rendite auf Human-
kapitalinvestitionen hängt in einem Ungleichgewichtstransaktionssy-
stem auf wesentliche Weise vom Rationierungsschema des Arbeitsmark-
tes ab. Der Varianzeffekt solcher Rationierungsschemata kann im all-
gemeinen durch bloße personengebundene Variablen nicht hinreichend 
charakterisiert werden. 

22 Zur Diskussion von Rationierungsschemata: Benassy, J. P.: Neo-Key-
nesian Disequilibrium Theory in a Monetary Economy, Review of Economic 
Studies (1975), S. 503 ff. 
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Berücksichtigt man diesen Zusammenhang zwischen Modelltyp und 
Variablenmenge, so wird auch die Besonderheit von Beckers Argumen-
tationslinie in der Woytinski-Lecture klar. 

Becker argumentiert stets innerhalb seines gleichgewichtstheoreti-
schen Modells (mit perfekten Zukunftsmärkten). Bei Becker kann es 
keine Diskrepanz zwischen Plan und Realisierung geben. Er ist daher 
gezwungen, die Streuung der Humankapitalrenditen aus der Streuung 
der geplanten Humankapitalrenditen zu erklären. Diese Annahme, daß 
schon ex ante die Humankapitalrenditen streuen, ist jedoch mit einer 
Arrow-Debreu-Welt unvereinbar. Schon die üblichen Arbitrage-Über-
legungen für perfekte Kapitalmärkte schließen ein Planungsgleichge-
wicht bei Renditenstreuung aus. 

Die unerklärte Varianz der Lohnfunktion läßt sich - zumindest 
theoretisch - nur dann aufklären, wenn der analytische Rahmen ver-
einfachter Arrow-Debreu-Modelle verlassen wird. Als Kontrast zu 
Beckers Perspektive sei die folgende Vermutung formuliert: Die Ein-
kommensstreuung (unter Besitzern nahezu identischen Humankapitals) 
entspringt in hohem Maße der Diskrepanz zwis·chen den (für die Hu-
mankapitalinvestition relevanten) ex ante-Erwartungen und den (für 
die tatsächlich erzielte Rendite relevanten) ex post realisierten Arbeits-
kontrakten. 

Die einzelwirtschaftliche Erwartungsbildung und die "markträumen-
den" Anpassungsmechanismen sollten daher zentrale Forschungsge-
biete einer nicht-walrasianischen Humankapitalanalyse bilden. 

VI. Elemente einer nicht-walrasianischen Humankapitalanalyse 

Zu den analytischen Grundelementen eines mehrperiodischen nicht-
walrasianischen Marktmodells zählen: 

- eine Theorie der Preisbildung; 

-ein Modell desRationierungsschemas; 

- Hypothesen über die intertemporalen Transaktionsmuster. 

Einer Theorie der Preis bildung bedarf es, weil kein Rückgriff auf 
eine anonyme Preisbildungsstelle (etwa den walrasianischen Auktio-
nator) möglich ist. Die trans agierenden Wirtschaftssubjekte müssen 
selbst die Preise setzen. 

Ein Rationierungsschema muß explizit formuliert werden, weil unter 
nicht-walrasianischen Bedingungen auch Transaktionen im Ungleich-
gewicht stattfinden. Da im Ungleichgewicht die individuellen Pläne 

12 Schriften d. Vereins 1. Socialpol1t!k 113 
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inkompatibel sind, bedarf es einer Beschreibung des Markträumungs-
prozesses. (Das Problem tritt in Arrow-Debreu-Modellen nicht auf, weil 
alle Transaktionen erst nach Erreichen des Gleichgewichtes durchge-
führt werden.) 

Hypothesen über intertemporale Transaktionsmuster sind unerläß-
lich, weil die Logik von Ungleichgewichtssituationen die Betrachtung 
von Marktsequenzen nahelegt. Im Gegensatz zu Gleichgewichtslagen be-
sitzen Ungleichgewichtspositionen nicht die Eigenschaft sich selbst zu 
reproduzieren; weswegen das Studium der Abfolge von Marktlagen an 
Interesse gewinnt. 

Nicht jedem dieser drei Elemente eines nicht-walrasianischen Modells 
haben sich die neueren Entwicklungen der mikro ökonomischen Human-
kapitalanalyse gleichermaßen zugewandt. Das stärkste Interesse fand 
bisher die Frage der Preisbildung am Arbeitsmarkt. Die zu dieser Frage 
entwickelten Modelle betonen die führende Rolle der Unternehmen bei 
der Lohnbildung am Arbeitsmarkt. Unter dem (nicht immer ganz ein-
gestandenen) Einfluß der institutionellen Studien der Segmentierungs-
theoretiker sind detaillierte formale Modelle der einzelwirtschaftlichen 
Lohnbildung entstanden. Gegenüber den traditionellen Ansichten der 
Chicago-Columbia-Schule behaupten diese Modelle: 

- Bei optimaler Lohnsetzung durch das Unternehmen stimmen im all-
gemeinen Lohnsatz und Grenzprodukt zu jedem einzelnen Zeit-
punkt nicht überein. 

- Bei kurzfristigen Mengenungleichgewichten reagieren Unternehmen 
nur schwach mit Lohnsatzvariationen, da die Anpassungskosten 
einer solchen Preisvariation weitaus größer sein können als die er-
warteten Erträge. 

- Die Anpassungskosten von Lohnsatzvariationen hängen von der in-
ternen Unternehmensorganisation ab. Die Unternehmensorganisa-
tion spiegelt die Bedingungen für den langfristigen Aufbau und die 
langfristige Verwertung betriebsspezifischen Humankapitals wider23 • 

Folgt man diesen Modellen des unternehmerischen Lohnsetzungsver-
haltens, dann läßt sich die Preisbildung am Arbeitsmarkt (ohne Auktio-
nator) folgendermaßen interpretieren: Die beobachteten Entlohnungs-
differentiale sind nicht Folge der kurzfristigen Angebots-Nachfrage-

23 Argumente dieser Art hat schon A. Alchian im Rahmen der "New 
Microeconomics" vorgebracht: Alchian, A: Information Costs, Pricing, and 
Resource Unemployment, in: Phelps, E. S. et a1.: Microfoundations of Em-
ployment and Inflation Theory, New York 1970, S. 27 - 52. Die "Kontraktthe-
orien" haben sich diese Sichtweisen zu eigen gemacht: Azariadis, C.: Implicit 
Contracts and Underemployment Equilibria, Journal of Political Economy 
83 (1975), S. 1183 - 1202. 
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Unerklärte Varianz 179 

Verhältnisse am Arbeitsmarkt, sondern ergeben sich aus der mittel-
und langfristigen Typenkonkurrenz verschiedener Unternehmensorga-
nisationen, denen jeweils eine spezifische Lohnstruktur entspricht. 

Spürbare Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt führen erst dann zu 
deutlichen Lohnsatzvariationen, wenn Unternehmen eine (oft mit be-
trächtlichen Anpassungskosten verbundene) Veränderung ihrer Lohn-
schemata vornehmen; oder, wenn neue Unternehmen als Nachfrager am 
Arbeitsmarkt auftreten. Beide Prozesse - Veränderung bestehender 
Unternehmen oder Einstrom neuer Unternehmen - erlauben nur eine 
sehr langsame Anpassung bei Ungleichgewichten. 

Trotz Bestehens dieser Ungleichgewichte finden laufend Arbeits-
markttransaktionen statt. Der Arbeitsmarkt wird daher (in einem 
modelltechnischen Sinn) stets "geräumt". Die Markträumung erfolgt 
(etwa im Fall eines Angebotsüberschusses) durch Rationierung: 

- Sei es, daß Arbeitnehmer überhaupt keinen Arbeitskontrakt erhal-
ten (und damit arbeitslos werden); 

- Sei es, daß Arbeitnehmer Kontrakte abschließen müssen, die ihnen 
nur eine unterdurchschnittliche Verwertung des bereits akkumu-
lierten Humankapitals gestatten. 

Die Beschaffenheit solcher Rationierungsschemata ist unter human-
kapitaltheoretischen Gesichtspunkten noch kaum untersucht worden. 
Es liegen zwar eine Reihe von Hypothesen vor, doch mangelt es gegen-
wärtig an überzeugenden theoretischen Modellen für die Rationierungs-
mechanik am Arbeitsmarkt. (Empirische Befunde zu den quantitativen 
Anpassungsprozessen bei Arbeitsmarktungleichgewichten lassen einige 
der bisher vorgebrachten Hypothesen - etwa die These von der Ver-
drängung weniger qualifizierter durch höherqualifizierte Arbeitskräfte 
bei Angebotsüberschuß - zumindest als problematisch erscheinen.)24 

Auch die Frage intertemporaler Transaktionsmuster von Arbeit-
nehmern und Unternehmen ist bisher nur bruchstückhaft untersucht 
worden. Dabei kommt diesem Problem unter nicht-walrasianischen 
Marktbedingungen besondere Bedeutung zu. Denn mangelt es an dem 
walrasianischen System perfekter Zukunftsmärkte, dann wird die in-
tertemporale Unsicherheit zu einem bestimmenden Faktor für optimale 
Transaktionstrategien. 

Konfrontiert mit einer starken Unsicherheit über künftige Verwer-
tungschancen, bauen Arbeitnehmer ihr Humankapital sequentiell auf. 

24 Für einen groben Test: Pichlmann, K., Wagner, M.: Arbeitsmarkt-
rationierung: Ein Simulationsmodell, Diskussionspapier, Institut für höhere 
Studien, Wien 1979. 

12· 
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180 Michael Wagner 

Da diese sequentielle Humankapitalbildung auch am Arbeitsplatz selbst 
erfolgt, entsteht eine Wechselwirkung zwischen der Investitionsplanung 
und den Transaktionsstrategien der Arbeitnehmer: Arbeitnehmer be-
werten angebotene Arbeitskontrakte nicht nur unter "konsumtiven" 
Aspekten (Lohns atz, Komplexität der Tätigkeit usw.), sondern auch 
unter "investiven" Gesichtspunkten. 

Zu diesen investiven Komponenten eines Arbeitskontraktes zählen 
nicht nur die Chancen, zusätzliche Qualifikationen am betreffenden 
Arbeitsplatz zu erwerben. Unternehmen bieten oft zusätzlich "Ver-
wertungsgarantien" für diese betriebsspezifischen Qualifikationen an. 
Solche "Verwertungsgarantien" erfolgen häufig in Form von Seniori-
tätsregeln: Dem Arbeitnehmer werden bestimmte Lohnsteigerungen bei 
gleichzeitig abnehmendem Entlassungsrisiko zugesichert. 

Für Unternehmen ist das Angebot solcher "Verwertungsgarantien" 
(als "intensive" Arbeitskontraktkomponente) Teil ihrer langfristigen 
Transaktionstrategien am Arbeitsmarkt. Das Angebot von Verwer-
tungsgarantien setzt indes eine bestimmte interne Unternehmensorga-
nisation voraus. Die Unternehmensorganisation muß (etwa in Form "in-
terner Arbeitsmärkte") an die Erfordernisse der im Arbeitskontrakt 
implizit enthaltenen Verwertungsgarantien angepaßt sein. Diese An-
passung der Unternehmensorganisation wirkt wieder auf das Trans-
aktionsverhalten am Arbeitsmarkt zurück: Das Unternehmen kann 
keine rasche Lohnanpassung bei Marktungleichgewichten am "exter-
nen" Markt vornehmen25• 

Die skizzierte Wechselwirkung zwischen Transaktionsstrategie und 
Lohnsetzungsverhalten des Unternehmens ist typisch für nicht-walra-
sianische Marktmodelle. Eine weitere (in der Gleichgewichtstheorie 
ebenfalls unbeachtete) Interdependenz ergibt sich aus dem hohen In-
homogenitätsgrad der am Arbeitsplatz trans agierten "Waren". 

Sowohl das von Arbeitskräften angebotene Humankapital, wie die 
vom Unternehmen angebotenen Arbeitsplätze sind in hohem Maß in-
homogen. Diese Inhomogenität erschwert die Beurteilung des wahren 
Wertes des jeweils angebotenen Humankapitals bzw. Arbeitsplatzes. 
Um diese Qualitätsunsicherheit zu verringern, versuchen Unternehmen 
das angebotene lIumankapital nach relativ leicht identifizierbaren 
Kriterien zu beurteilen. Zu diesen Kriterien zählt insbesondere die Ar-
beitsbiographie eines Bewerbers. 

25 Ausführlicher dazu: Wagn.er, M.: Umverteilung und Lohnstruktur. Zwei 
Studien zur Verteilungswirkung von Non-tatönnement Systemen, Berlin 
(in Druck). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36
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Aus transaktionstheoretischer Sicht impliziert die Verwendung der 
Arbeitsbiographie als Qualitätsindikator für Humankapital folgenden 
Zusammenhang: Die laufenden (und künftigen) Transaktionschancen 
hängen von der vergangenen Transaktionssequenz ab. Arbeitnehmer 
werden daher schon ex ante bestimmte Transaktionskettenanstreben. 
Es sind dies jene Transaktionsketten, von denen zu vermuten ist, daß 
sie für die jeweils noch ausständigen Schritte gute Transaktionschancen 
bieten. 

Dieses Planungsverhalten der Arbeitnehmer erzeugt eine Gravita-
tion der bereits bestehenden Transaktionsketten; denn die Arbeitneh-
mer werden sich an die Laufbahnmuster bereits "bewährter" Arbeits-
kräfte halten, um bei einer Bewerbung dem Unternehmen eine hohe 
Qualität des angebotenen Humankapitals signalisieren zu können. Die 
intertemporalen Transaktionsmuster bei der Verwertung von Human-
kapital enthalten in diesem Sinn immer ein "historisches" Element. 

Die Existenz solcher "historischen" Elemente in den Verwertungs-
chancen von Humankapital ist 'indes nicht ein rein modelltheoretisches 
Problem. Auch in empirischen Analysen zeigt sich das Fortwirken 
"historischer" Transaktionsbedingungen bei der Bestimmung ex post 
realisierter Humankapitalrenditen. Ruggles/Ruggles zeigen z. B. einen 
solchen empirisch gut identifizierten Fall historisch wechselnder Ver-
wertungschancen: Die US-Arbeitnehmer des Jahrgangs 1911 (Berufs-
eintritt während der Krise 1930) wei~en deutlich niedrigere Einkommen 
auf als ihre Kollegen benachbarter Kohorten26• 

Dieser Kohorteneffekt zählt zu jenen Phänomenen, für das die 
gleichgewichtige Becker-Mincer-Welt keine Erklärung anbieten kann 
und daher zur "unerklärten" Varianz rechnen muß. Innerhalb eines 
nicht-walrasianischen Modells ergeben sich solche Phänomene als Re-
sultat von Ungleichgewichtstransaktionen. 

VII. Probleme nicht-walrasianischer Humankapitalanalysen 

Die zentralen Probleme einer nicht-walrasianischen Humankapital-
analyse sollten m. E. nicht im Bereich der empirischen Daten gesucht 
werden. Empirische Daten stehen reichlich zur Verfügung, sowohl für 
das Studium des Preissetzungsverhaltens, wie für die Modellierung von 
Rationierungsschemata und intertemporalen Transaktionsmustern27• 

26 Ruggles, N. D., Ruggles, R.: The Anatomy of Earnings Behavior, in: 
Juster, T. (ed.), S. 115 - 158. 

27 Exemplarisch dazu: Für Preissetzungsverhalten (unter Berücksichtigung 
der Gewerkschaften): United Steelworkers, Job Description and Classifica-
tion Manual: For Hourly Rated Production, Maintenance and Non-Con-
fidential Clerical Jobs, United Steelworks of America - AFL-CIO. CCL 
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Die größte Schwierigkeit liegt be'i der Bildung eines kohärenten theo-
retischen Rahmens. Diese Aufgabe enthält in einem nkht-walrasiani-
schen Modell mehr Komplikationen als in einem vereinfachten Arrow-
Debreu-Modell. Zu diesen Komplikationen gehört insbesondere: 

- Die Mehrdeutigkeit verschiedener zentmler theoretischer Konzepte 
(etwa ruft die theoretische Abgrenzung des Arbeitsmarktes ange-
sichts der hohen Inhomogenität von Humankapital bzw. Arbeits-
plätzen bisher ungelöste konzeptuelle Schwierigkeiten hervor); 

- die Notwendigkeit Mehrgleichungsmodelle zu formulieren, die ex-
plizit Strukturgleichungen für das Preissetzungsverhalten, das Ra-
tiorrierungsschema und die Transaktionstrategien enthalten. 

Beide Probleme müssen - trotz vielversprechender Ansätze -als 
noch ungelöst gelten. Indes, darf man überhaupt von einem nicht-wal-
rasianischen Forschungsprogramm für Humankapitalanalysen dieselben 
Resultate wie VOn der Columbia-Chicago-Schule erwarten? Das nicht-
walrasianische Forschungsprogramm kann nicht zu "der neuen" Lohn-
gleichung führen, die die Lohnfunktion vom Mincer-Typ einfach ersetzt. 
Der nicht-walrasianische Ansatz wird vielmehr zu einem Modellplu-
ralismus innerhalb der Humankapitalanalyse führen; (ähnlich dem Mo-
dellpluralismus der makroökonomischen Forschungsprogramme). 

VIII. Zusammenfassung 

Der humankapitaltheoretische Ansatz der Chicago-Columbia-Schule 
hat im letzten Jahrzehnt zahlreiche neue Anwendungsgebiete erschlos-
sen. Diesem Erfolg in der Ausweitung des Forschungsansatzes steht 
ein eigentümlicher Mißerfolg in der Durchdringung empirischen Mate-
rials gegenüber. Die empirische Erklärungskraft der Chicago-Columbia-
Modelle erschöpft si.ch rascher, als aufgrund des spektakulären An-
fangserfolgs zu erwarten wäre. 

Die Erschöpfung der empirischen Erklärungskraft läßt sich besonders 
deutlich am Beispiel eines klassischen Anwendungsgebietes der mikro-
ökonomischen Humankapitaltheorie zeigen; am Beispiel der "Lohn-
funktion" . Trotz zahlreicher Datenmanipulationen und beachtlicher 

and Coordinating Committee Steel Companies, Was hingt on 1971; für Ra-
tionierungsmechanismen: Üsterreichisches Statistisches Zentralamt, Arbeits-
platzwechsel: Ergebnisse des Mikrozensus 1975, Beiträge zur österreichischen 
Statistik, Heft 438, Wien 1976; für intertemporale Transaktionsmuster: Daten 
der SozialverSicherungsträger, die vollständige Arbeitsbiographien enthalten; 
auch speziellere Probleme können mit Hilfe empirischer Daten behandelt 
werden, etwa für "Normtransaktionsketten": Österreichisches Institut für 
Berufsbildungsfors'chung (Hrsg.): Wie finden Akademiker einen Arbeits-
platz?, Wien 1979. 
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modelltheor,etischer Verfeinerungen ist es nicht gelungen, mehr als bloß 
die Hälfte der beobachteten Einkommensstreuung auf humankapital-
theoretischer Grundlage zu erklären. 

Der Versuch, die "unerklärte Varianz" über ökonometrische Alter-
nativansätze zu verringern, ist gescheitert: 

- Die Erweiterung der Lohnfunktionist methodisch unbefriedigend; 
zudem bedroht sie potentiell die Vormachtstellung der humankapi-
tal theoretischen Fundierung. 

- Der Übergang zu Mehrgleichungsmodellen28 oder zu Modellen mit 
unbeobachtbaren Variablen brachte zwar wichtige ökonometrische 
Anregungen, erhöhte aber nicht die empirische Erklärungskraft des 
Humankapitalmodells. 

Auch Beckers Versuch (in der Woytinski-Lecture), durch Reformu-
lierung des Basismodells die empirisch unerklärte Varianz zumindest 
"theoretisch zu erklären", ist gescheitert. Becker entwirft ein Modell, 
dessen Einzelelemente z,war für sich plausibel sind, in ihrer Gesamt-
heit jedoch ein inkohärentes Bild ergeben. (Etwa ist die Annahme un-
terschiedlicher Humankapitalrenditen unvereinbar mit der simultan 
getroffenen Annahme perfekter Zukunftsmärkte.) 

Indes, in den letzten Jahren macht sich auch innerhalb der Chicago-
Columbia-Schule ein Orientierungswechsel bemerkbar. Zunehmend 
werden Humankapitalanalysen angeboten, die den herkömmlichen 
Rahmen vereinfachter Arrow-Debreu-Modelle überschreiten. Dieser 
neue Forschungsansatz versucht sich in einer nicht-walrasianischen 
Humankapitalanalyse, die einen neuen Zugang zum Problem der un-
erklärten Varranz eröffnen könnte. 

Solche nicht-walrasianischen Analysen bauen auf drei Modellelemen-
ten auf: einer Theorie des Preissetzungsverhaltens; einem Modell für 
Rationierungsschemata; Hypothesen über die intertemporalen Trans-
aktionsmuster. 

Gegenwärtig liegen vor allem Studien zu einer nicht-walrasianischen 
Preissetzungstheorie am Arbeitsmarkt vor. Die Ergebnisse dieser Stu-
dien weichen deutlich von den Standardresultaten der Gleichgewichts-
theorie ab: Unter nicht-walrasianischen Marktbedingungen ist weder 
eine Identität von Lohnsatz und Grenzprodukt, noch eine rasche Be-
seitigung von Marktungleichheiten durch Lohnanpassung zu erwarten. 

28 Für ein Mehrgleichungsmodell: Freeman, R. B.: The Market for College-
Trained Manpower: A Study in the Economics of Career Choice, Cambridge, 
Mass. 1971. 
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Zu den beiden anderen Modellkomponenten - Rationierungssche-
mata und intertemporale Transaktionsmuster - liegen für den Human-
kapitalbereich erst bruchstückhafte Resultate vor. 

Die größten Schwierigkeiten bereitete den nicht-walrasianischen Hu-
mankapitalanalysen der Mangel eines kohärenten theoretischen Rah-
mens (während die Datenprobleme weitaus weniger gravierend zu sein 
scheinen). 

Von den nicht-walrasianischen Modellansätzen ist vor allem aus zwei 
Gründen ein neuer Zugang zum Problem unerklärter Varianz zu er-
warten: 

- Die neuen Ansätze erlauben systematisch zwischen den (für die Hu-
mankapitalinvestitionen relevanten) ex ante Erwartungen und den 
(für die empirisch beobachteten Renditen relevanten) ex post Reali-
sierungsbedingungen zu unterscheiden. 

- Eine nicht-walrasianisch konzipierte Lohnfunktion berücksichtigt 
daJher nicht nur personengebundene Variable, sondern auch marktbe-
dingte Bestimmungsgrößen der Kapitalrenditen. Diese marktbeding-
ten Bestimmungsgrößen (insbesondere die Arbeitsweise von Ratio-
nierungsmechanismen) bilden eine zentrale Ursache für die beobacht-
bare Streuung von Humankapitalrenditen. 

Summary 

The paper starts off with discussing the problem of "unexplained 
variance" ('as measured by 1 - R2) in earnings functions of a Becker-
Mincer-type. Then several attempts to deal with this problem are re-
viewed: the inclusion of more explanatory variables into the earnings 
function; the transition to multi-equation models; the reformulation of 
the underlying theoretical model. The results of these research activities 
indicate that there is very little hope for increasing the explanatory 
power of the earnings functions of a Becker-Mincer-type. One reason for 
the restrictions on the explanatory power of the standard human capital 
approach is to be sought in its simplified general equilibrium framework. 
The paper suggests that a non-walrasian analysis might serve us better 
in explaining "unexplained variance" in human capital analyses. Such 
non-walrasian mode'ls haveexplicLtly to deal with: a theory of price 
formation on labour markets; a model of disequilibrium market clearing 
by rationing schemes; hypotheses on intertemporal trading patterns of 
firms and workers. 
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Logit-Analyse der Beziehungen zwischen 
Ausbildung und Einkommen 

Von Walter Krug, Trier 

I. Statistische Ansätze 

1. Deskriptiver Beitrag 

Zwar sind zur Theorie der personellen Einkommensverteilung in den 
letzten Jahrzehnten verschiedene partielle Erklärungsansätze entwickelt 
worden!, jedoch läßt sich keiner hervorheben, der die Einkommensun-
gleichheiten eindeutig am besten erklärt. Trotzdem ist festzustellen, daß 
einzelne Erklärungsursachen aufgrund der Möglichkeit, sie in die herr-
schende Theorie zu integrieren und sie durch das politische Instrumen-
tarium zu beeinflussen, einen größeren Verbreitungsgrad gefunden ha-
ben. Hierzu gehört die Ausbildung als einkommensdeterminierende Va-
riable, die im Rahmen des Humankapitalansatzes in die Theorie der 
personellen Einkommensverteilung Eingang gefunden hat2 • 

Die empirische Wirtschaftsforschung leistet sowohl mit Hilfe deskrip-
tiver als auch induktiver statistischer Methoden einen Beitrag zur Quan-
tifizierung der Beziehungen zwischen Ausbildung und Einkommen. Unter 
Verwendung deskriptiv-statistischer Verfahren werden unterschiedliche 
"Indikatoren" quantifiziert, die den Zusammenhang zwischen Ausbildung 
und Einkommen analytisch nicht (unter Ausschaltung weiterer Einfluß-
größen) isolieren, sondern den Sachverhalt aufgrund der aufbereiteten 
statistischen Erhebungsergebnisse beschreiben. Als eine solche Größe 
wird beispielsweise das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen 
berechnet, das erwerbstätige Männer und Frauen mit unterschiedlicher 
Schulbildung und beruflicher Ausbildung während ihrer Erwerbstätig-
keit verdienen. Aus den nach Altersgruppen gegliederten durchschnitt-
lichen Nettoeinkommen der Erwerbstätigen wird auch das Lebensein-
kommen ermittelt, das bei unterschiedlicher Ausbildung erwartet wer-

1 Vgl. Sahota, G. S.: Theories of Personal Income Distribution. A Survey, 
Journal of Economic Literature 17 (1979), S. 1 ff. 

2 Vgl. z. B. MinceT, J.: The Distribution of Labour Incomes: A Survey with 
Special Reference to Human Capital Approach, Journal of Economic Litera-
ture 8 (1970), S.l ff. und Blümle, G.: Theorie der Einkommensverteilung. 
Eine Einführung, Berlin/Heidelberg/New York 1975, S. 74 ff. 
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den kann. Werden von ausbildungsspezifis·chen Lebenseinkommen die 
Ausbildungsaufwendungen und jene Einkommen subtrahiert, die auch 
ohne Ausbildung entstehen würden, so ergibt sich als weiterer "Indika-
tor" das Nettolebenseinkommen. Daraus lassen sich ähnlich wie bei der 
Berechnung von Sachinvestitionen, Renditen von unterschiedlichen Bil-
dungsinvestitionen angeben3. 

Aktuelle Ergebnisse der Quantifizierung dieser Größen können für 
die Bundesrepublik Deutschland gewonnen werden durch tabellarische 
Aufbereitung des 1 {l/o-Mikrozensus 19784, in dem 22.903,5 Mio. Erwerbs-
tätig,e (davon 14.870,1 Mio. männlich) u. a. nach ihrem monatlichen Netto-
einkommen (in 15 ungleichen Größenklassen vorgegeben) und nach all-
gemeinbildenden Abschlüssen und der Berufsausbildung befragt wur-
den. Beispielhaft werden im folgenden die Quantifizierungsergebnisse 
der "Indikatoren" monatliche Netto- und Lebenseinkommen angegeben. 
Das monatliche Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen mit be-
stimmter Berufsausbildung erfolgt aus den nach Einkommensgrößen-
klassen ausgewiesenen Häufigkeiten durch eine Spline-Approximation 
der Einkommensverteilung5• Die Schätzung des Lebenseinkommens der 
männlichen und weiblichen Erwerbstätigen, die nach abgeschlossener 
Ausbildung im Laufe ihres Lebens Einkommen beziehen, geschieht 
dur,ch Uminterpretation der "Querschnittsdaten" in "Längsschnittsda-
ten", so daß Personen, die zum Zeitpunkt der Erhebung 1978 to Jahre alt 
sind, zu einer Kohorte zusammengefaßt werden, die fiktiv über den 
Zeitraum von to bis zur Beendigung der Erwerbstätigkeit beobachtet 

3 Eine übersicht über die V.ielzahl an internationalen Untersuchungen, die 
in dieser Weise empirische Ergebnisse gewinnen, findet sich bei Psacharopou-
los, G.: Returns to Education. An International Comparison, Amsterdaml 
London/New York 1974. Von den entsprechenden empirischen Untersuchun-
gen für die Bundesrepublik Deutschland seien genannt: Schmidt, K. B. (unter 
Mitarbeit von Baumgarten): Berufliche Ausbildung und Einkommen, in: Ott, 
A. E. (Hrsg.): Theoretische und empirische Beiträge zur Wirtschaftsforschung. 
Institut für angewandte Wirtschaftsforschung, Schriftenreihe, Bd.7, Tübin-
gen 1967, S. 154 ff.; Brinkmann, G.: Berufsausbildung und Arbeitseinkom-
men, Berlin 1967. Krug, W.: Höheres Einkommen durch qualifizierte Aus-
bildung? Ein statistischer Beitrag, in: Trierer Beiträge aus Forschung und 
Lehre an der Universität Trier. Praxis im Studium, Sonderheft 1, 1977, 
S. 35 ff. Pfaff, M., Fuchs, G., Kohler, R.: Alternative Konzepte zur Akade-
mikersteuer, Zeitschrift für Wirtschaft und Sozialwissenschaften 2 (1978), 
S. 181 ff. Krug, W.: Quantifizierung von Indikatoren zur "Rentabilität" der 
beruflichen Ausbildung und ihre überprüfung durch Dummy-Regressionen, 
in diesem Band, S. 17 ff. 

4 Der Mikrozensus ist in der amtlichen Statistik der BRD das einzige 
aktuelle Datenmaterial, das die Verfolgung dieser Fragestellung erlaubt. Zur 
Diskussion der Datenbasis vgl. Krug, W.: Lineare und nicht-lineare Regres-
sionen zur personellen Einkommensverteilung bei aggregierten Daten, Jahr-
bücher für Nationalökonomie und Statistik, erscheint demnächst. 

5 Die Berechnungsverfahren der einzelnen "Indikatoren" sind ausführlich 
dargestellt in Krug, W.: Quantifizierung. 
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werden. Unter Berücksichtigung der Dauer der einzelnen Ausbildungs-
gänge, der alters- und geschlechtsspezifischen Überlebens- und Erwerbs-
wahrscheinlichkeiten ergeben sich folgende Größen an "Indikatoren" 
(vgl. Tab. 1): 

Das monatliche Nettoeinkommen von männlichen Erwerbstätigen mit 
lediglich Volksschulabschluß (Basisausbildung) beträgt 1387 DM. Männ-
liche Erwerbstätige mit Lehre bzw. Fachschul-, Techniker- und Meister-
abschluß verdienen das 1,3 bzw. 1,8-fache der erwerbstätigen Männer 
mit lediglich Volksschulabschluß. Die höhere Qualifikation der Schul-
bildung im Rahmen der Berufsausbildung macht sich bei beiden Aus-
bildungskategorien durch ein überdurchschnittlichen Nettoeinkommens-
zuwachs bemerkbar. Besonders deutlich fallen die monatlichen Netto-
einkommensunterschiede der erwerbstätigen Männer mit Fachhochschul-
und Hochschulabschluß gegenüber dem Basiseinkommen aus; sie betra-
gen das 2,6- bzw. 3,1-fache. 

Das Lebenseinkommen weist bei steigender Qualifikation der Aus-
bildung männlicher Erwerbstätiger gegenüber dem entsprechenden Ein-
kommen bei lediglich Volksschulabschluß die gleiche Rangordnung wie 
das durchschnittliche Nettoeinkommen auf; die relativen Differenzen 
sind allerdings nicht mehr ganz so groß, da mit zunehmender Qualifi-
kation der Ausbildung der Eintritt in das Erwerbsleben später erfolgt. 
Bei den weiblichen Erwerbstätigen erweist sich ebenfalls die Tabellie-
rung nach der Qualifikation der Schul- und Berufsausbildung in ähnli-
cher Reihenfolge einkommenserhöhend wie bei den erwerbstätigen 
Männern, jedoch sind die Zuwächse gegenüber dem Basiseinkommen 
geringer. Bemerkenswert ist die Bedeutung der geschlechtsspezifischen 
Differenzierung, wobei erwerbstätige Männer insbesondere bei qualifi-
zierter Schul- und Berufsausbildung mehr als das doppelte Nettoein-
kommen verdienen als erwerbstätige Frauen mit entsprechender Aus-
bildung (vgl. auch Abb. 1). 

2. Induktiver Beitrag 

Bei der tabellarischen Auswertung von Häufigkeitsverteilungen und 
den sich anschließenden Berechnungen handelt es sich um quantitative 
Aussagen über Erwerbstätige des Jahres 1978 nach bestimmten Aus-
bildungsgängen und ihnen zugeordneten Einkommensgrößenklassen. 
Es ist jedoch nicht ohne weiteres, d. h. ohne einer auf einem explizit 
formulierten Modell basierenden Analysemethode möglich, die Ein-
kommensdifferenzen den unterschiedlichen Ausbildungsgängen zuzu-
rechnen. Diese Aufgabe leistet prinzipiell (falls die allerdings z. T. re-
striktiven Voraussetzungen des Modells erfüllt sind) die Regressions-
analyse, da 
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190 Walter Krug 

(a) für jede Merkmalsausprägung der unabhängigen Variablen Aus-
bildung über die geschätzten Regressionskoeffizienten ihr spezifi-
scher Einfluß auf die abhängige Variable isoliert wird, 

(b) der Einfluß eines bestimmten Merkmals auf die abhängige Variable 
untersucht wird, ohne daß der Einfluß der anderen unabhängigen 
Variablen mitgemessen wird und 

(c) Signifikanzaussagen für die RegressQonskoffeizienten gemacht wer-
den. 

Die Vielfalt von Beiträgen, die die Beziehungen zwischen Ausbildung 
und Einkommen mittels Regressionsschätzung quantifizieren, läßt sich 
zum großen Teil auf ein Grundmodell zurückführen, das auf verschie-
dene Weise entstehen kannG. 

Das hier gewählte Modell im Sinne eines Funktionaltyps schneidet 
unter der Anzahl von Alternativfunktionen aufgrund empirischer Un-
tersuchungen7 relativ gut ab. 

Ausgehend von der Gesamtschulzeit Si des i-ten Individuums setzt 
sich das individuelle Einkommen Ei nach dieser Schulzeit aus dem Aus-
gangseinkommen Ei{J, das ohne SchulausbHdung erZiielt werden kann, 
und der positiven Wachstumsrate (Ertragsrate) TU 

(1) 

wie folgt zusammen: 

(2) 

ader 

(3) 

Si 
Ei = EiO + ~ Tit Ei, t-1 

t~l 

Si 

Ei = E;o n (1 + Ti!) 
1~1 

i = 1 ... n, t = 1 ... Si 

Bei der gesamtwirtschaftIichen Betrachtungsweise wird ein durch-
schnittliches Ausgangseinkommen E{J 

(4) 
1 n 

E() =- ~ Ew n i~l 

6 Vgl. z. B. Rosen, S.: Human Capital: Relations Between Education and 
Earnings, in: 1ntriligator, M. D. (Hrsg.): Frontiers of Quantitative Economics, 
Bd. 3 B, Amsterdam 1977, S. 731 ff., sowie Lucas, R. E. B.: 1s There A Human 
Capital Approach to 1ncome 1nequality?, Journal of Human Resources 12 
(1977), S. 388 ff. 

7 Vgl. Heckman, J., Polacheck, S.: Empirical Evidence on the Functional 
Form of the Earnings-School:ing Relationship, Journal of the American 
Statistical Association 69 (1974), S. 350 ff. 
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Logit-Analyse der Beziehungen zwischen Ausbildung und Einkommen 191 

und eine einjährige durchschnittliche Ertragsrate 

(5) T= 

zugrundegelegt. Somit geht (3) über in: 

(6) 
Si 

In Ei = In Eo + ~ In (1 + T) 
t~l 

wobei sich (1 + T) als Taylorreihe entwickeln läßt. Da es empirisch 
ausreichend ist, sich hierbei auf das erste Glied zu beschränken, gilt: 

(7) In Ei - In Eo + T Si 

Wird der Zusammenhang durch die Störvariable Ui stochastisiert, so 
ergibt sich: 

(8) In Ei = In Eo + T Si + Ui 

Dieses Regressionsmodell liegt verschiedenen empirischen Untersu-
chungen zugrunde. Mincer8 ermittelt für die Vereinigten Staaten auf-
grund von Daten des Jahres 1959 eine durchschnittliche Ertragsrate 
des Jahreseinkommens für ein zusätzliches Schuljahr von 7 Ofo (f = 0.07). 
Der Anteil der erklärten Varianz von In E durch die Länge der Schul-
zeit beträgt 6,7 IJ/o (R2 = 0.067). Für England und Wales mit Dat~n des 
Jahres 1972 kommen Psacharopoulos und Layard9 zu einem f von 
5,3 IJ/o und einem erklärten Varianzanteil R2 von 3,1 >0/0• Neuerdings 
liegen von Helberger10 vergleichbare Ergebnisse für die Bundesrepu-
blik vor, die über ,einen Mergeprozeß durch die Verbindung der Daten 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1969 mit den Daten einer 
Mikrozensus-Zusatzbefragung von 1971 gewonnen wurden. Aufgrund 
der Schätzfunktionergibt sich eine durchschnittliche Ertragsrate von 
i = 0,07, wobei die durch die Schuldauer erklärte Varianz von In E 
5,99 IJ/obeträgt. Ein etwas stärkerer Einfluß der Schulbildung auf die 
Einkommensverteilung ergibt sich, wenn bei Berücksichtigung des dua-
len Berufsbildungssystems in der Bundesrepublik je abgeschlossene 
Lehre 1,5 Jahre zu der normalen Schulzeit hinzugerechnet werden. Die 
entsprechenden Schätzergebnisse lauten dann: f = 0,0946 und R2 = 
0,0971. 

8 Vgl. Mineer, J.: Schooling, Experience and Earnings, New York 1974, 
TabIe3.1. 

9 Vgl. Psacharopoulos, G., Layard, R.: Human Capital and Earnings: British 
Evidence and a Critique, mimeographed 1976, Tb. 2. 

10 Vgl. Helberger, G.: Bildung und Einkommensverteilung, Berlin 1980. 
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192 Walter Krug 

Aus den folgenden Einwänden gegen diese Quantifizierungsversuche 
der Beziehungen zwischen Ausbildung und personeller Einkommens-
verteilung werden Ansätze für den eigenen Beitrag gewonnen: 

(a) Zunächst ist eine monokausale Erklärung der Einkommensvertei-
lung durch die Aus- bzw. Schulbildung nur bedingt aussagefähig. 
Zwar ist im Rahmen einer Partialanalyse ein solches Vorgehen 
erlaubtit, jedoch wirken eine Reihe von anderen Faktoren auf die 
Einkommensverteilung ein, von denen mit Alter, Geschlecht, Ar-
beitsplatzangebot, sozialer Hintergrund, Beruf, individuelle Fähig-
keiten, Gesundheitszustand wichtige genannt sind. Wenn diese Grö-
ßen auf die Schuldauer einen Einfluß haben, führt ihre Vernach-
lässigung zu einer verzerrten Schätzung des Schulbildungseinflusses. 
Die Aufnahme aller dieser Faktoren als exogene Variablen würde 
allerdings den Regressionsansatz in verschiedener Hinsicht über-
fordern. Einmal würde das Einbeziehen einer solchen Vielzahl von 
Variablen zu Interpretationsschwierigkeiten der Ergebnisse führen. 
Zum anderen würde man in erhebli.chem Maße sich Multikollinea-
rität einhandeln. Außerdem gibt es für mehrere in Frage kommende 
Variablen bisher keine hinreichenden Operationalisierungen, wenn 
versucht wird, die Variablen auf metrischem Niveau in den Regres-
sionsansatz einzubeziehen. Die beiden letztgenannten Schwierigkei-
ten zeigen sich insbesondere, wenn Variablen wie angeborene Fähig-
keiten und soziale Umwelt explizit als erklärende Größen in das 
Regressionsmodell aufgenommen werden12• 

(b) Das Postulat der Unabhängigkeit von geschätzter durchschnittlicher 
Ertragsrate und Sc.huldauer kann nicht aufrechterhalten werden. Im 
einzelnen finden sich in der Literatur folgende empirische Zusam-
menhänge: 

- Die Varianz der logarithmierten Einkommen steigt nicht nur mit 
der Höhe des durchschnittlichen Schulniveausl3• 

- Die Varianz der logarithmierten Einkommen steigt um so mehr, 
je stärker die Schuldauer und die Ertragsraten positiv mitein-

11 Vgl. Krug, W.: Regres'sionen. 
12 Vgl. z. B. die Einbeziehung von Indikatoren zur sozialen Umwelt und 

genetischer Bedingungen bei Taubman, P.: Earnings, Education, Genetics, 
and Environment, Journal of Human Resources 11 (1976), S. 447 ff.; ders.: The 
Determinants of Earnings: Genetics, Family and Other Environments. A 
Study of White Male Twins, American Economic Review 66 (1976), S. 858 ff . 

. 13 Vgl. Chiswiek, B. R.: The Average Level of Schooling and the Intra-
Regional Inequality of Income: A Clarification, American Economic Review 
58 (1968), S. 495 ff. 
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ander korrelieren. Bei negativer Korrelation besteht eine Ten-
denz zur Verringerung der Einkommensunterschiede14• 

- Regressionsschätzungen unter Vernachlässigung der Variabilität 
von Ertragsraten15 und/oder der Unabhängigkeit von Ertrags-
raten und Schuldauer führen zu verzerrten Ertragsraten nach 
der OLS-Methode16• 

(c) Ein weiterer Einwand gegen die Regressionsschätzung unter Ver-
wendung des Modells (8) bezieht sich auf die ungenügende Opera-
tionalisierung der Schul- und Berufsausbildung durch die Ausbil-
dungsdauer. Diese Vereinfachung wird in der Regel vorgenommen, 
um mit metrisch-skalierten Daten im Regressionsansatz arbeiten zu 
können. Gegen dieses Vorgehen sind folgende Tatbestände einzu-
wenden: 

- Eine über die durchschnittliche Ausbildungsdauer hinausgehende 
Schulzeit birgt die Gefahr der Ineffizienz der Ausbildung und 
steht damit eher in negativer Korrelation mit dem Einkommen. 

- Ein Jahr der Ausbildung an unterschiedlichen Stufen der Schul-
und Berufsbildungsinstitutionen bzw. ein Jahr des Unterrichts 
am gleichen Schultyp aber zu verschiedenen Zeitpunkten, drückt 
unterschiedliche Qualifikation der Ausbildung aus. Zwar wird in 
neueren Untersuchungen17 versucht, einen Indikator zur Berück-
sichtigung der Ausbildungsqualität dadurch einzuführen, daß 
man die durchschnittlichen Ausgaben pro Schüler als metrische 
Größe berücksichtigt, was jedoch nur bedingt die unterschied-
liche Qualität des Bildungssystems charakterisiert. Für einen 
Nachweis der Wirkung unterschiedlicher Ausbildungswege im 
heterogenen modernen Schul- und Ausbildungswesen ist dieses 
Vorgehen zu wenig differenziert. 

Aus den kritischen Argumenten ergeben sich für das eigene Vorgehen 
folgende Konsequenzen: 

14 Vgl. HübleT, 0.: Schulbildung und personelle Einkommensverteilung. 
Einige statistisch-ökonometrische Aspekte. Diskussionspapiere Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften, Universität Hannover, Serie B. Ökonometrie und 
Statistik, Nr. B. 1979, S. 13 ff. 

15 Problematisch ist sowohl die Annahme der interindividuellen Konstanz 
der Ertragsraten bezüglich der Ausbildung als auch die Annahme einer 
Konstanz im Zeitablauf, etwa in Form der Behauptung fallender Grenzer-
träge, vgl. Becker, G.: Human Capital, New York 1975, S. 94 ff. 

16 Vgl. Hübler, 0., S. 15 ff. 
17 Vgl. Wales, T. J.: The Effect of College QuaIity on Earnings. Results 

from the NBER-Thorndike Data, Journal of Human Resources 8 (1975), 
S.307. Fägerlind, 1.: Formal Education and Adult Earnings, Stockholm 1975, 
S. 78. Ribich, T. L. and Murphy, J. L.: The Economic Returns to Increased 
Educational Spending, Journal of Human Resources 10 (1975), S.69. 

13 Schriften d. Vereins f. Socialpolitlk 113 
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(a) Die Qualifikation der schulischen und beruflichen Ausbildung wird 
dadurch berücksichtigt, daß eUe Ausbildungskategorien als Dummy-
Variable in den Regressionsansatz einbezogen werden. Unter Ver-
wendung -der Ergebnisse des Mikrozensus 1978 sind die in Tab. 1 an-
geführten Ausbildungsformen direkt als exogene Variablen zu ver-
wenden, ohne daß eine Operationalisierung in Form einer metri-
schen Größe erfolgen muß. 

(b) Aus der Vielzahl von Einflußfaktoren auf die personelle Einkom-
mensverteilung werden neben den differenzierten Ausbildungskate-
gorien als weitere exogene Variable Alter und Geschlecht einbezo-
gen. Die Auswahl geschieht einmal unter dem Aspekt der Verfüg-
barkeit des entsprechend aufbereiteten Datenmaterials, das kreuz-
tabelliert neben den obengenannten Ausbildungsformen auch die 
kategorialen Merkmale Alter (Fünfjahresgrößenklassen) und Ge-
schlecht enthält. Zum anderen sind bei dieser Auswahl an exogenen 
Variablen Probleme der Operationalisierung vermi:eden. Außerdem 
sind von der Zahl der Variablen bzw. ihrer Ausprägungen her der 
Regressionsansatz überschaubar und die Ergebnisse übersichtlich 
interpretierbar. 

(c) Unter Verwendung der angeführten Problematik bei der empm-
schen Spezifikation des Modells (8) und unter Beachtung der Ver-
besserung hinsichtlich der exogenen Variablen wird ein Regres-
sionsmodell zugrundegelegt, das bestimmten Ansprüchen genügen 
muß. 

Da im Mikrozensus das monatliche Nettoeinkommen in 15 Größen-
klassen differenziert erhoben wird, und auch das Alter der Erwerbs-
tätigen in 8 Kategorien aufbereitet ist, sind sowohl endogene (Einkom-
men) als auch exogene Variablen (Ausbildungskategorien, Altersgrup-
pen und Geschlecht) in quantitativer bzw. qualitativer Art kaJtegorisiert. 
Der zu wählende Regressionsansatz muß deswegen in der Lage sein, die 
im Untersuchungsmaterial wirkenden Effekte dieser exogenen Varia-
blen auf eine polytome abhängige Variable zu quantifizieren. Es sind 
sowohl zur Kennzeichnung des Einflusses signifikante Regressionspara-
meter zu ermitteln, als auch die Anpassung und Prognosefähigkeit des 
Modells zu fordern. 

Die Notwendigkeit der Verwendung von Dummies, was eine Verarbei-
tung -der Daten auf nominalskaliertem Niveau beinhaltet und gegenüber 
metrisch skalierten Daten einen Informationsnachteil darstellt, fordert 
hinsichtlich der Parameter eine andere Interpretation als bei Regres-
sionsansätzen mit quantitativen Variablen. Da nur kreuztabellierte 
Querschnittsdaten zur Verfügung stehen, darf das zur Anwendung ge-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-44809-8 | Generated on 2024-12-23 00:18:36



Logit-Analyse der Beziehungen zwischen Ausbildung und Einkommen 195 

langende Regressionsmodell nicht wie jenes, das metrisch-skalierte Da-
ten verarbeitet, auf Individualdaten angewiesen sein, sondern muß ag-
gregierte Daten berücksichtigen können. 

Regressionsmodelle, die diese Ansprüche erfüllen, gibt es mehrere18. 
Sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Spezifizierung der Ver-
teilungsfunktion im stochastischen Regressionsansatz. Die Approxima-
tion der Verteilungsfunktion durch eine auf das O,l-Intervall restrin-
gierte Gerade führt zum linearen Dummy-RegressionsmodeIP8. Hierbei 
entstehen aufgrund der Heteroskedastizität Schwierigkeiten im Hinblick 
auf die Effizienz der Schätzvariablen. Außerdem sind, da die endogene 
Variable nicht normalv,erteilt ist, auch die Parameter nicht normalver-
teilt, so daß die Überprüfung der Nullhypothese der Parameter mitHilfe 
der t-Verteilung fragwürdig wird. Wird die Verteilungsfunktion der 
Standardnormalverteilung im Regressionsansatz zugrundegelegt, so ent-
steht das Probit-Modell. Sein Nachteil liegt vor allem in der algebraisch 
schwierigen Handhabbarkeit. Der Standardverteilung numerisch nahe 
kommt die logistische Verteilungsform. Für das dadurch entstehende 
Logit-Modell ist es neben der algebraisch einfacheren Funktionsform 
möglich, eine wahrscheinlichkeitstheoretische Begründung19 zu geben, 
was bei sonst günstigen Funktionsformen wie z. B. den Winkelfunktio-
nen fehlt. 

11. Multinominales Logit-Modell 

1. Aufbau 

Die qualitative Zielvariable Y ist eine Zufallsvariable mit den Reali-
sationen y, die in Verbindung mit einem Vektor von exogenen Variablen 
~ = (Xl, X2, ••• , x q) beobachtet werden, wobei y mehrere alternative 
diskrete Werte aj annehmen kann. Dies entspricht dem Auftreten eines 
von mehreren möglichen Ereignissen Ej, j e {l, 2, ... , r}, mit Eintritts-
wahrscheinlichkeit Pi> die den Ereignisraum Q vollständig zerlegen. Da 
es sich mit r> 2 um mehr als zwei alternative Ereignisse E und Ei (Ein-
kommensgrößenklassen) handelt, liegt hier eine polytome qualitative 
Variable Y vor. Tritt Ej ein, dann nehme y den Wert aj an. 

Für die Analyse von qualitativen Variablen ist von Interesse, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit bei gegebenem Vektor der exogenen Varia-
blen eine der Ausprägungen gegeben ist. Im polytomen Fall gilt dann: 

18 Vgl. Krug, W.: Regressionen. 
19 Vgl. Krug, W.: Quantifizierung. 
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(9) Yj = ai' falls ~i ~i 2: zU; ai e {O, 1, 2, ... } 
iE{1,2, ... ,n} 
je{1,2, ... ,r} 
n = Anzahl der Beobachtungen 
r = Anzahl der Alternativen 

Hierin bedeutet ai eine Dummy-Variable, die für das Vorliegen eines 
alternativen Ereignisses steht. üblicherweise wird die Dummy-Verco-
dung wie folgt vorgenommen: 

_ { 1, falls Ei 
Yi - 0 falls E· , 1 

Der Parametervektor §i enthält die Einflußgewichte der exogenen Va-
riablen auf die Alternative j. Für jede Alternative von Y existiert ein 
bestimmter individueller Schwellen wert Zij, der eine Zufallsvariable ist, 
und für verschiedene Beobachtungen unanbhängig verteilt angenQmmen 
wird. Ob Ei eintritt oder nicht, hängt davon ,ab, ob der "Wirkungswert", 
der durch die Linearkombination des Vektors von Werten exogener Va-
riablen mit den Einflußparametern beschri,eben wird, einen spezifischen 
indiv1duellen Wert überschreitet oder nicht erreicht. Auf den hier ver-
folgten Anwendungsfall bezogen wird die exogene Variable als Stimu-
lusvariable angesehen. Überschreitet der Stimuluswert eines gegebenen 
Ausbildungsniveaus einen bestimmten Schwellenwert Zjj, dann wird das 
Individuum einer bestimmten Einkommensklasse angehören. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit für Ei läßt sich somit als Ordinatenwert einer 
kumulativen Verteilungsfunktion auffassen: 

(10) 

j, ke{1,2, ... ,r} ; H=k; 

= F(x~ ß·) -. -1 

Die Wahrscheinlichkeit, daß Yj einen bestimmten Wert annimmt, ist 
die bedingte Verteilungsfunktion von Zij, wobei die Bedingung lautet, 
daß alle anderen Schwellenwerte größer als der Einfluß der "Stimulus-
variablen" sind, die anderen Alternativen nicht zutreffen. Daher sind 
für eine gegebene Beobachtung i die Verteilungen P {Zij <;;ri Pi} und 
P {Zik :S ;;ri ~k}; j =l= k voneinander abhängig, da Y nur einen der mög-
lichen Werte al, a2, ... , ar annehmen kann. 

Die multivariate logistische Verteilungsfunktion lautet: 

(11) 
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Wird die stochastische Version des Modells 

(12) 

spez,ifiziert durch 

(13) P {Yi = I} = F (zu) 

und in Gleichung (13) die multivariate logistische Verteilungsfunktion 
eingeführt, so ergibt sich eine Formulierung des Modells, die als das 
multinominale Logit-Modell bezeichnet wird20 : 

(14) 

Z .. e ., 
Pij = r z .. 

~ e ., 
k=1 

r 
- 00 < Zu < ,00 ; .~ Pij = 1 

1=1 

i s {I, 2, ... , n} 
j,ks{1,2, ... ,r} 

Dieses Modell, das nutzbringend zur Schätzung der Anteile von Indi-
katoren, die eine bestimmte Response bei einem spezifischen Dosis-Level 
zeigen, angewandt werden kann, besitzt einige nützliche Eigenschaften: 
Es kann eingesetzt werden, um ohne die Notwendigkeit der Spezi-
fikation der möglichen Responses auf einer Ordinalskala ein einheitliches 
Fitting der Daten zu erreichen, und es kann simultan ein einheitliches 
Resultat, ohne eine Folge mehrerer Anwendungen des einfachen Zwei-
Alternativen-Modells festlegen zu müssen, erzielt werden. 

Wird zur Schätzung der Parameter ein Verfahren gewählt, das unter 
allgemeinen Bedingungen optimale Schätzvariablen liefert, so ist es 
sinnvoll, das allgemeinere Prinzip der Maximum-Likelihood-Methode 
auf das Modell (14) anzuwenden. 

Wird zur Schätzung der 10g.ar1thmierten Likelihood-Funktion (LO = 
= log L) beachtet, daß Yi multinominalverteilt ist, so ergibt sich unter 
Verwendung der Hilfsvariablen Vii folgende Schätzung: 

(15) 
n r e!iP. j 

LO =.~ .L vii In --,--------:---
.=1 1=1 r x'· flk 

~ e-'-
k=1 

wenn Yi = ai 
wenn für alle j =l= k , j, k s{l, 2, ... ,r} 

q-Spaltenvektor der (q X r)-Parametermatrix 

ß = (/31 ß? ... Pr), die zu jeder Alternative j 
- - - einen Vektor I!..i enthält. 

20 Vgl. Mantel, N.: Models for Complex Contingency Tables and Polyto-
mous Dosage Response Curves, Biometrics 22 (1966), S. 83. 
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Die ML-Schätzwerte für die Parameter sind unter Verwendung ag-
gregierter Daten durchzuführen, wobei für jeden Vektor ~i mehrere 
Beobachtungen vorliegen und nur die absoluten oder relativen Häufig-
keiten des Auftretens von Alternative j bei gegebenen Werten der exo-
genen Variablen :Ei vorliegen. 

Die zu einem Vektor:E..k einer Merkmalskombination k gehörenden n" 
Beobachtungen der Yi werden für die Alternative j zur absoluten Häu-
figkeit aggregiert: 

11k m. 

hk· = 1; v·· und 1; nk = n; m = Anzahl aller Zellen 
1 i~l " k~l 

Daraus lassen sich die Anteilssätze Pki = hkj/nk bilden, die als Stich-
probenwahrscheinlichkeiten P {Yi = aj lE:k} interpretiert werden. Es gilt 
dann: 

(16) 1; nk r :fk - 1; hkj = 0; j, l e{1, 2, ... , r} ; j =1= l 
m (e~k.!!.j) In 

k~l 1; e~k PI k~l 
l~l 

Der Faktor n" ist als Gewichtung des Systems mit der Anzahl der Be-
obachtungen für eine bestimmte Merkmalskombination der exogenen 
Variablen :E.." zu interpretieren. 

Sind die exogenen Variablen Dummy-Variablen, so taucht wie beim 
linearen Modell der Fall der formalen Multikollinearität auf, so daß die 
Matrix der exogenen Variablen linear abhängige Zeilen und Spalten 
aufweist2.1. Werden diese Abhängigkeiten duch Null-Restriktionen be-
seitigt, so wird die zu "streichende" Ausprägung jedes Merkmals zur 
Standardgruppe. 

Das Logit-Modell bietet mehrere Prognosemöglichkeiten. Für den Fall, 
daß die abhängige Variable Y die Werte al, ... , ar annimmt, kann der 
Wert y t für einen neuen Vektor der exogenen Variablen:E dadurch pro-
gnostiziert werden, daß die logistischen Parameter ßi des multinominalen 

logistischen Modells (Gleichung (14» eingesetzt werden: 

(17) -t 
Pi = 

P' Cl,! e-j-
~ P' zt 
""' e-l -
l~l 

Daraus folgt der Prognoseschätzwert für E (yt): 

(18) 
r 

fit = l: a'ß~ 
j ~l 1 1 

21 Eine Matrix der exogenen Variablen mit linearen Abhängigkeiten führt 
dazu, daß die Hessesche Matrix der Likelihood-Funktion singulär wird. 
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2. Anwendungsprobleme des Modells 

Das Modell soll eine Quantifizierung der Einflußgrößen Ausbildung, 
Alter und Geschlecht auf die personelle Einkommensverteilung erlauben 
und darüber hinaus eine so gute Anpassung ("fitting") an die gegebenen 
Daten erzielen, daß die Prognosefähigkeit des Modells gegeben ist. 

Die zunächst errechneten Regressionskoeffizienten geben im Gegen-
satz zur Regressionsschätzung mit quantitativen Variablen nicht par-
tielle Differentialquotienten an, sondern stellen ein Maß für das relative 
Einflußgewicht der unabhängigen Variablen auf die abhängige dar, das 
nicht unabhängig von der Standardgruppe zu interpretieren ist22• Um 
die Interpretation der Parameter zu erleichtern, werden sie in Wahr-
scheinlichkeiten umgerechnet23• Im Gegensatz zum linearen Dummy-
Modell ist der Signifikanztest der Parameter des Logit-Modells aufgrund 
einer t-verteilten Prüfgröße ohne weitere Voraussetzungen möglich24• 

Der Test der Nullhypothese Ho: ßii = 0 gegen Alternativhypothese 
H1 : ßij =l= 0 ist asymptotisch exakt. Die Beurteilung der Prognosegüte des 
Modells ist mit Hilfe des x2-Anpassungstests durchzuführen, wobei die 
Nullhypothese E (hkj) = p" . n" zu prüfen ist25• Zum Nachweis des Ziel-
erreichungsgrades der Analyse reichen jedoch die statistischen Prüfkri-
terien nicht aus, was deutlich wird, wenn es um die adäquate Wahl der 
Zahl und Breite der Einkommensklassen geht. Würden die im Mikro-
zensus erhobenen und aufbereiteten 15 Einkommensgrößenklassen unter 
Einbezug der Ausprägungen der Prädiktoren Berufsausbildung, Schul-
abschluß, Alter (8 Altersgruppen) und Geschlecht einer Logitanalyse un-
terzogen, so handelt es sich um 210 Parameter, die geschätzt, statistisch 

22 Vgl. Krug, W.:Quantifizierung, S. 32 ff. 

23 Die Wahrscheinlichkeiten werden dadurch errechnet, daß die aus Glei-
chung (16) ermittelten Parameter in Gleichung (17) eingesetzt werden und die 
exogenen Variablen bis auf die interessierende Variable v und das Absolut-
glied x1 für die entsprechende Alternative Null gesetzt wird. 

24 Die Schätzung der Standardabweichungen der Parameter ß erfolgt über 
die Hauptdiagonalelemente der geschätzten Kovarianzmatrix: 

~ [( 82 log L I ~ ) ]-1 ~ V = - aßi aßj ß = ß i, j = R (jJ)-1 

Vgl. Krug, W.: Regressionen. 

25 Als Testgröße gilt: 

Hierin bedeuten: 
h kj = Pkj' nIe; Pkj = beobachtete Wahrscheinlichkeit der Merkmalskombina-

tion 

h"j = Pkj' nk; Pkj = errechnete Wahrscheinlichkeit der Merkmalskombination 
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geprüft und sinnvoll interpretiert werden müssen. Deshalb ist es not-
wendig, eine Klassenzahl zu wählen, welche der begrenzten Informations-
verarbeitungskapazität des Menschen und der Maschine und der Inter-
pretierbarkeit der Ergebnisse Rechnung trägt, ohne daß der Informa-
tionsverlust durch Zusammenfassung der Größenklassen entscheidend 
wird. Allerdings ist dabei zu beachten, daß die Ergebnisse sehr wohl 
durch die Zahl der Klassen beeinflußt werden26• Aber auch die entspre-
chende Wahl der Klassenbreite kann unter Umständen ein Ergebnis 
präjudizieren. Im Unterschied zur Nominalskala, die bei qualitativen 
V'ar.iablen vorliegt, kann es bei einer kategorisiert abhängigen Variablen 
für dieselbe Skalen einheit zu unterschiedlichen Signifikanzaussagen für 
die Parameter der einzelnen Prädiktorkategorien kommen, je nachdem, 
wie die Ausgangsskala auf die resultierende Skala projiziert wurde. Da-
mit ist die Gültigkeit der t-Werte auf die jeweilige Projektion bezogen. 
Ein formales Vorgehen jedoch, das diejenige Projektion auswählt, bei 
der die Zahl der auf dem z. B. 10 % Niveau signifikanten Parameter am 
größten ist, könnte leicht gegen sachlogische Überlegungen verstoßen. 
Deswegen wird folgendes Verfahren bevorzugt: Ausgehend von einer 
sachlich begründeten Projektion wird diese während des Vergleichs des 
Einflusses verschiedener Prädiktoren beibehalten, und am Ende des For-
schungsprozesses wird geprüft, ob veränderte Projektionen Änderungen 
in den statistischen27 und sachlogischen Prüfkriterien bringen. 

Unter ,diesen Aspekten haben sich vier Einkommensklassen28, die in-
haltlich untere, mittlere, gehobene und höhere Nettoeinkommen bezeich-
nen, und drei Altersgruppen29 als zweckmäßig und empirisch befriedi-
gend erwiesen. 

Zwar verändert die Wahl der Standardgruppe nicht die theoretischen 
Vorhersagewerte und läßt somit den x2-Test unberührt, jedoch ist sie 
von Einfluß auf die Standardfehler und damit auf das Signifikanzniveau 
der Parameter30• Die empirische Analyse ergibt, daß die Wahl "extre-

26 Vgl. auch Reynolds, H. T.: Some Comments on the Causal Analysis of 
Surveys with Log-linear Models, American Journal of Sociology 83 (1977), 
S. 131 ff. 

27 Es hat sich gezeigt, daß auch die x2-Testgröße nicht unempfindlich gegen 
die Wahl der Projektion ist. 

28 Eine untere Einkommensklasse um faßt alle Nettoeinkommen unter 
1600 DM; daran schließt sich eine mittlere zwischen 1600 bis unter 2000 DM 
an. Die gehobenen Einkommen finden sich in der Gruppe 2000 bis unter 
3000 DM; die höheren belaufen sich auf 3 000 DM und mehr netto monatlich. 

29 Die Altersgruppen der Erwerbstätigen lauten: 20 bis unter 30 Jahre, 
30 bis unter 50 Jahre und 50 Jahre und mehr. 

30 Im Logit-Modell stellt sich die Streuungsmatrix als Inverse der Matrix 
der 2. Ableitung der Likelihood-Funktion dar, in die die Matrix der exo-
genen Variablen eingeht. Durch unterschiedliche Wahl der Standardgruppe 
verändert aber die Matrix der exog~men Variablen ihre Struktur. 
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mer" Standardgruppen generell günstigere t-Werte zeigt als die Ver-
wendung "mittlerer" Standardgruppen. Wird außerdem noch die Not-
wendigkeit beachtet, sinnvolle Interpretationen der Ergebnisse zu er-
möglichen, so erweist sich die Kategorie "männliche Erwerbstätige mit 
Hochschulabschluß im Alter von 30 bis 50 Jahren" als zweckmäßige 
Standardgruppe für die Analyse der beruflichen Ausbildung. Für den 
Nachweis des Einflusses der Schulbildung wird unter diesen Gesichts-
punkten die Kategorie "männliche Erwerbstätige mit Abitur im Alter 
von 30 - unter 50 Jahren" gewählt. 

Empirische Untersuchungen mit Hilfe der Logit-Analyse haben ge-
zeigt, daß die personelle Einkommensverteilung nicht ohne Interaktions-
variablen zu erklären ist, was sich in einer entscheidenden Verringerung 
des Wertes der x2-Testgröße niederschlägt. Es kommt jedoch bei gege-
bener Projektion und St!andardg,ruppe durch Verwendung von Inter-
aktionsvariablen dazu, daß die Parameterwerte der Einzelkategorien 
geringer werden und sich außerdem infolge der Zunahme der Multi-
kollinearität der exogenen Variablen die Standardfehler der Prädiktor-
kategorien erhöhen. 

111. Ergebnisse 

1. Einfluß der beruflichen Ausbildung 

Bei den zu präsentierenden Ergebnissen sind die Probleme der An-
wendung zu berücksichtigen. Die hohe Korrelation zwischen Berufsaus-
bildung (B) und Schul abschluß (8) führte zur Überlegung, beide Quali-
fikationskategorien getrennt mit den Prädiktoren Alter und Geschlecht 
zu kombinieren und die Ergebnisse des Modells B und des Modells 8 zu 
analysieren. 

Die ökonometrische Analyse des Modells B ergibt bei gegebener Pro-
jektion und Standardgruppe eine x2-verteilte Testgröße, so daß die Null-
hypothese bei jedem Signifikanzniveau IX< 0,99 nicht abgelehnt werden 
kannn. Für den Wert der Prüfgröße des Modells 8 ergibt sich unter den 
gleichen Bedingungen, daß die Nullhypothese bei jedem Signifikanz-
niveau (X< 0,79 nicht abgelehnt werden kann. Aufgrund des Anpas-
sungsverhaltens ist festzustellen, daß der Prädiktor B stärker zur Er-
klärung der abhängigen Variablen beiträgt als der Prädiktor 8. Jedoch 
trägt auch die Variable Schulbildung noch wesentlich zur Erklärung der 
abhängigen Variablen bei, zum al bei einer Eliminierung der Variablen 8 
die Nullhypothese bereits auf dem Signifikanzniveau (X > 0,01 abzuleh-
nen ist. Deshalb werden beide Modelle in die weitere Analyse einbe-
zogen. 
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Tabelle 2 
Wahrscheinlichkeiten und deren Veränderunga)(Ofo) aufgrund des Einflusses 
der beruflichen Ausbildung, des Alters und des Geschlechts auf die Nettoein-

kommen der Erwerbstätigen 
Berechnungen aufgrund des Mikrozensus 1978 

I 

I 

Netto- i 
einkom- 1000 2000 I 

unter I 3000 DM Prä- men 1000 DM bis unter bis unter i und mehr dik- ---+ 
I 2000 DM 3000 DM 

torenl b 1 I 
I I 

H/M/~ 0.95 cl 11.38 39.11 c) 48.56 

L!M/~ + 1.29 cl + 59.45 cl - 18.00 cl - 42.74 

F/M/A2 + 0.45 + 28.91 cl + 2.83 - 32.19 

FH/M/A,z - 0.33 + 2.02 + 10.44 cl - 12.13 

H/W/A2 + 13.78 c) + 19.3 cl + 4.94 cl - 38.02 

H/M/A1 + 14.22 cl + 31.07 cl - 3.32 cl - 41.97 

H/M/A3 - 0.27 - 6.31 cl - 20.65 cl + 27.23 

a) Die positiven und negativen VorzeIchen in der Tabelle geben positive und nega-
tive Änderungen der Wahrscheinlichkeit gegenüber den enisprechenden in der Stan-
dardgruppe an. 

b) Vgl. Abkürzungen zu Tab. 1. Außerdem bedeuten: M ~ männlich, W = weiblich, 
AI = 20 - unter 30 Jahre, A. = 30 - unter 50 Jahre, A, - 50 Jahre und mehr. 

c) Die in Wahrschelnlichkeiten umgerechneten Parameter (Regresslonskoefflzientenl 
sind auf dem 10 "'-Niveau signifikant. Aufgrund programmtechnischer Umstände kön-
nen für die letzte EInkommensklasse keine Standardfehler berechnet und damit keine 
SignifIkanzaussagen gemacht werden. 

Der Einfluß der beruflichen Ausbildung in Verbindung mit Alter und 
Geschlecht der Erwerbstätigen stellt sich in bezug auf die einzelnen Ein-
kommensgruppen unterschiedlich dar (vgl. Tab. 2). Als Bezugsgröße die-
nen hierbei die erwerbstätigen männlichen Akademiker im Alter von 
30 - u. 50 Jahren, die vor allem relativ große Wahrscheinlichkeiten be-
sitzen, in die gehobene (39 °/0) und höhere (49 010) Einkommensgruppe zu 
fallen. Die sehr geringe Wahrscheinlichkeit dieser Gruppe, untere Ein-
kommen zu beziehen, ändert sich nur geringfügig, wenn eine andere 
Berufsausbildung gewählt wird. Dagegen nimmt der Einfluß auf diese 
Einkommen um 14 °/0 zu, wenn die Akademiker weiblichen Geschlechts 
sind oder jünger sind. Die mittlere Einkommensgruppe wird dagegen 
neben Alter - hier sind es besonders die 20- bis unter 30jährigen Er-
werbstätigen - und weiblichem Geschlecht von der Berufsausbildung 
mittlerer Qualifikation stark beeinflußt. Die Wahrscheinlichkeit, dieser 
Einkommensklasse anzugehören, nimmt gegenüber der Standardgruppe 
durch praktische Berufsausbildung um 59 (lID, durch einen Fachschul-, 
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Meister- und Technikerabschluß um 29 010 zu. In der gehobenen Ein-
kommensklasse dominiert bereits .die qualifiziertere Berufsausbildung. 
Sowohl der Fachschul-, Techniker- und Meisterabschluß als auch vor 
allem die Fachhochschulausbildung weisen hierbei noch höhere Wahr-
scheinlichkeiten auf als die Standardgruppe. Aber auch das Geschlechts-
merkmal "Weiblich" zeigt hierbei eine erstaunHch hohe positive Wahr-
scheinlichkeit auf. Der Einfluß des Alters ist bei den gehobenen Einkom-
men unterschiedlich. Während er insbesondere im mittleren, aber auch 
jüngeren Alter relativ groß ist, hat das Alter über 50 Jahre einen rela-
tiv geringen Effekt. Das Umgekehrte hinsichtlich der Einwirkung der 
Altersstruktur gilt für die höheren Einkommen. Hierbei stellt diese 
Altersgruppe den wichtigsten Einflußfaktor ,dar, der mit 27 (l/o höherer 
Wahrscheinlichkeit die Wirkung der Universitätsausbildung übertrifft. 

Hinter dieser Ausbildung stufen sich die anderen beruflichen Aus-
bildungsformen entsprechend ihrer Qualifikation mit abnehmendem 
Einfluß auf die höheren Einkommen ein. Auch das weibliche Geschlecht 
hat hier eine um 38 °/0 geringere Einflußchance als das männliche. 

Tabelle 3 

Wahrscheinlichkeiten und deren Veränderung (0/0) aufgrund des Einflusses 
der Schulausbildung, des Alters und des Geschlechts auf die Nettoeinkommen 

der Erwerbstätigena) 
Berechnungen aufgrund des Mikrozensus 1978 

Netto-
einkom- unter 1000 2000 3000 DM Prä- men bis unter bis unter 

dik- 1000 DM 2000 DM 3000 DM und mehr 

1 -toren)b 

AIMJA2 1.33 c) 15.86 c) 41.17 c) 41.63 

V/M/~ + 1.77 c) + 57.06 c) - 24.12 c) - 34.71 

R/M/~ + 0.61 c) + 20.52 c) + 0.77 - 21.88 

A/W/A2 + 18.37 c) + 23.38 c) - 7.74 c) - 34.00 

AlM/Al + 24.67 c) + 34.29 c) - 29.90 c) - 38.04 

A/M/A3 - 0.22 - 3.62 - 14.90 c) + 17.94 

a) Die positiven und negativen Vorzeichen in der Tabelle geben positive und nega-
tive Änderungen der Wahrscheinlichkeiten gegenüber den entsprechenden in der 
Standardgruppe an. 

b) VgL Abkürzungen zu Tab. 2. 
c) Die in Wahrschelnlichkeiten umgerechneten Parameter (Regressionskoeffizienten) 

sind auf dem 10 Ofo-Nlveau signifikant. Aufgrund programmtechnischer Umstände kön-
nen für die letzte Einkommensklasse l{eine Standardfehler berechnet und damit keine 
Signifikanzaussagen gemacht werden. 
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2. EinBuß der Schulbildung 

Wird bei der Interpretation der Ergebnisse von den Variablen ausge-
gangen (vgl. auch Abb. 2 und 3), so zeigt sich, daß die praktische Berufs-
ausbildung am stärksten die mittleren Einkommen und am geringsten 
die extremen Einkommen beeinflußt. Die letzte Feststellung gilt auch 
für den Fachschul-, Meister- und Technikerabschluß, wobei Erwerbs-
tätige dieser Qualifikation bereits eine relativ große Wahrscheinlichkeit 
besitzen, in die gehobene Einkommensgruppe zu fallen. Bei diesen Ein-
kommen dominiert der Einfluß der Fachhochschulausbildung. Hinsicht-
lich des Einflusses des Geschlechts auf die Einkommensverteilung läßt 
sich in bezug auf die Standardgruppe feststellen, daß das Merkmal 
"weiblich" außer in den höheren Einkommen einen positiven Effekt hat. 
Das Alter von 20 bis unter 30 Jahre wirkt am stärksten auf die mittle-
ren Einkommen ein, ist aber noch bei Verdienern von monatlich 2000 
bis unter 3000 DM netto von erstaunlich großer Bedeutung. Bereits er-
wähnt wurde der überragende Einfluß des Alters der Erwerbstätigen 
über 50 Jahre für die höheren Einkommen. 

Bei der Analyse der Ergebnisse des Modells S, mit dessen Hilfe der 
Einfluß der Schulbildung in Verbindung mit Alter und Geschlecht ge-
zeigt werden soll, wird der Einfluß der Standardgruppe "Männliche Er-
werbstätige mit Abitur" ebenfalls erst bedeutsam in den beiden oberen 
Einkommensklassen. Dagegen überrascht es vielleicht, daß auch dann 
bei den unteren Einkommen die Einwirkung der Schulbildung gering 
bleibt, wenn lediglich Volksschul- oder Realschulabschluß vorliegt. Die 
untere Altersgruppe und das Geschlechtsmerkmal "Weiblich" stellen bei 
diesen Einkommen einen gewichtigeren Bestimmungsfaktor dar als bei 
der Berufsausbildung. Die mittleren Einkommen werden überwiegend 
beeinflußt von Erwerbstätigen mit lediglich Volksschulabschluß, die eine 
um 57 % größere Wahrscheinlichkeit haben als Abiturienten, in diese 
Einkommensgruppe zu fallen. Auch für dieses Einkommensniveau stellt 
das Geschlechtsmerkmal "Weiblich" und die Altersgruppe 20 bis unter 
30 Jahre wichtige Erklärungsfaktoren dar. In der gehobenen Einkom-
mensgruppe zeigt sich ein abnehmender Einfluß der elementaren Aus-
bildung gegenüber der Standardgruppe und eine dem Abitur entspre-
chende Wahrscheinlichkeit des Realschulabschlusses. Ähnlich wie bei 
der Berufsausbildung ergibt sich bei den gehobenen Einkommen immer 
noch ein positiver - wenn auch gegenüber der Standardgruppe abneh-
mender - Einfluß des Geschlechtsmerkmals "Weiblich". Erwartungs-
gemäß zeigt elementare Ausbildung und Realschulabschluß gegenüber 
Abitur in den höheren Einkommen eine stark abnehmende Wahrschein-
lichkeit (um 35 fJ/o bzw. 22 %); auch das Geschlechtsmerkmal "Weiblich" 
und das relativ niedrige Alter haben gegenüber der Standardgruppe 
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eine abnehmende Wirkung auf die höheren Einkommen. Wieder fällt 
bei diesen Einkommen der große Einfluß des Alters der Erwerbstäti-
gen über 50 Jahre auf, der eine um 18 fl/O höhere Wahrscheinlichkeit 
gegenüber der Standardgruppe aufweist. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Effekt der Ausbildung 
in Verbindung mit den Variablen Alter und Geschlecht auf das Einkom-
mensniveau unterschi:edlich ist. Die unteren Einkommen werden relativ 
gering durch die Ausbildung beeinflußt; allerdings zeigen sich für das 
Geschlechtsmerkmal "Weiblich" und die Altersgruppe bis unter 30 Jah-
ren bemerkenswerte Auftretenswahrscheinlichkeiten. Dagegen spielt bei 
oberen Einkommen die Qualifikation der Berufs- und Schulbildung eine 
wesentliche Rolle, hinter der die meisten anderen Einflußgrößen zu-
rückbleiben, ausgenommen jedoch die Variablen "Alter 50 Jahre und 
mehr". Sie besitzt für diese Einkommen von den untersuchten Bestim-
mungsgrößen die höchste Einflußwahrscheinlichkeit. Im Rahmen der 
Berufsausbildung dominiert der Einfluß der Lehre weitgehend bei den 
mittleren Einkommen, der der Fachhochschul- und Universitätsausbil-
dung in den gehobenen und höheren Einkommen. Bei der Schulbildung 
ist der Volksschulabschluß von entscheidendem Einfluß bei den mittle-
ren Einkommen, der Realschulabschluß bei den gehobenen und das 
Abitur bei den höheren. Sowohl bei der Schulbildung als auch bei der 
beruflichen Ausbildung macht sich die Qualifikation der Ausbildung. 
in einem erhöhten Einfluß bei steigendem Einkommen bemerkbar. 
Umgekehrt nimmt in dieser Reihenfolge der Effekt der anderen Varia-
blen im allgemeinen ab; eine Ausnahme bildet das Alter der Erwerbs-
tätigen mit 50 und mehr Jahren. 

Summary 

The rela:tion between eduea:tion and income is quantified by de-
scriptive and inferential statistical methods. According to the first 
method there are calculated different indicators (monthly income, life-
time income), which do not isolate the relation between education and 
income by eliminating other influencing faetors. This task is solved by 
dummy regressions: there is applied a non linear regression model, 
the logit model, to micro census data of the year 1978. 

It could be stated on account of the better fit that the predietor 
"vocational education" contributes more to explain the independent 
variable "income" than the predictor "general education". The in-
fluence of education is especially large in the extreme income c1asses, 
that of "female" sex is dominating in middle income c1asses whereas 
age "over 50 years" is influencing the higher income c1asses more 
than education. 
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Mechanismen bildungsbedingter 
Einkommenssteigerungen von Individuen 

Qualifikation, Selektion, ,Weihe' und Reihung als Bildungsfunktionen 
Produktivitätssteigerung und Redistribution als Einkommensquellen 

Von Reinar Lüdeke, Passau 

I. Mißinterpretationen 
mikroökonomischer Einkommensbestimmungsgleichungen 

Wann immer in der Vergangenheit Daten greifbar wurden, die Aus-
kunft über Arbeitseinkommen, Bildungsniveau, Beruf, Intelligenzni-
veau, Geschlecht, Alter, Religion usw. von Individuen (oder von ein-
kommensmäßig geschichteten Individuengruppen) gaben, so folgten un-
mittelbar darauf Versuche, den Einfluß der Bildung und der anderen 
Größen auf das individuelLe Einkommen mit wissenschaftlichen Metho-
den zu schätzen, die Ergebnisse zu testen und mit früheren Ergebnissen 
zu vergleichen. Eine der häufigsten Spezifizierungen der Beziehung 
zwischen schulischer Bildung und Einkommen lautet 

(1) In Yi = In Yo + T Si + a Ai + Ui 

T =Bruttorendite (einschließlich der Abschreibungen) auf das Bildungs-
kapital (= entgangenes Einkommen während der Schulausbildung) 

S =Anzahl der Schuljahre 
Y o =Basisarbeitseinkommen (Einkommen der Arbeitnehmer mit Basis-

bildungsniveau) 
A =Index ,originärer' Fähigkeiten (alternativ oder ergänzend auch So-

zialschicht der Eltern, Alter usw.) 
U =ZufaUsausdruck: 

wobei die Beliebtheit gerade dieser Spezifizierung eng 
mankapitaltheoretischen (kompensationstheoretischen) 
möglichkeit zusammenhängt. 

mit ihrer hu-
Fundierungs-

Das wissenschaftliche Interesse an solchen Einkommensbestimmungs-
gleichungen rührt häufig von verteilungspolitischen Interessen der For-
scher her. Im Anschluß an die Bemühungen um richtige Funktionsspe-
zifizierung und Schätzung der Parameter wird' deshalb auch zumeist 
die Frage aufgeworfen, ob und wieweit durch das Niveau und die 

14 Schriften d. Vereins t. Socialpolitlk 113 
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210 Reinar Lüdeke 

personelle Verteilung von Einkommensdeterminanten wie die Schulbil-
dung die personelle Verteilung der Einkommen beeinflußt werden 
kann. Der dabei überwiegend eingeschlagene Weg läuft wie in GI. (2) 
über die Rückführung der Streuung personeller Einkommen auf die 
Streuung und Kovarianzen der Determinanten in solchen Einkommens-
bestimmungsgleichungen, unter Benutzung der geschätzten Parameter. 

(2) 0'2 In Yi = r2 0'2 Si + a2 0'2 Ai + 0'2 Ui + 2 a r Cov Si Ai 

Anschließend wird dann untersucht, wie über eine Beeinflussung 
vor ,allem dieser Varianzen die Einkommensverteilung in die ge-
wünschte Richtung verändert werden kann. Nach diesem Verfahren 
wurde z. B. erst jüngst von Psacharopoulos für Englandermittelt, daß 
die erklärte Varianz des logarithmierten Arbeitseinkommens männli-
cher Arbeitskräfte um 12 Ofo reduziert würde, wenn alle Arbeitskräfte 
die gleiche durchschnittliche Anzahl von 101/2 Schuljahren aufwiesen, 
und sogar um 20 %, wenn keiner weniger als 12 Schuljahre absolviert 
hätte1• Ähnlich leiteten Mincer und Chiswick in einer früheren Unter-
suchung ab, daß die Streuung des logarithmierten Einkommens männ-
licher Arbeitskräfte in den USA 1959 um 26 % kleiner gewesen wäre, 
wenn alle Arbeitskräfte die damals durchschnittlichen 10,7 Schuljahre 
absolviert hätten, aber nur um 9,4 % kleiner, wenn sich gleichzeitig die 
Anzahl der für alle gleichen Schuljahre auf 16 erhöht hätte2• Diese 
Vorgehensweise und distributionspolitische Interpretation kann heute 
wohl als herrschend bezeichnet werden. 

So groß auch die Einigkeit über die Existenz des Einflusses schuli-
scher Bildung auf das individuelle Einkommen ist, so wenig herrscht 
Übereinstimmung über die eigentlichen Gründe, Quellen und Mecha-
nismen dieser Einkommenserhöhungen. Um so überraschender ist aller-
dings obige verteilungspolitische Nutzung von Einkommensbestim-
mungsgleichungen, die nur unter sehr restriktiven (äußerst umstritte-
nen) Annahmen u. a. auch über diese Mechanismen vertretbar ist. Die 
Crux liegt in der kausalen Interpretation nicht nur der mikroökonomi-
schen Gleichung (1), sondern auch der daraus definitorisch abgeleiteten, 
auf die Gesamtwirtschaft bezogenen Gleichung (2). 

Erhöht ein einzelnes Individuum sein Bildungsniveau und erhält es 
entsprechend GI. (1) ein höheres Einkommen, so ist es bei üblicher Deu-
tung einzig diese Einkommensänderung, die nach GI. (2) die Ungleich-

1 Psacharopoulos, G.: Labour Market Duality and Income Distribution: 
The Case of the UK, in: Personal Income Distribution, Hrsg. Kr elle, W. und 
Shorrocks, A. F., Amsterdam u. a. 1978, S. 433 - 436. 

2 Chiswiek, B. R., Mineer, J.: Time Series Changes in Personal Income 
Inequality in the Uni ted States from 1939, with Projections to 1985, Journal 
of Political Economy, Supplement 3/ll, 1972, S. 44/45. 
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heit der Verteilung beeinflußt. Niveau und auch die Relation sonstiger 
Einkommen zueinander werden danach durch diese Bildungsentschei-
dung nicht tangiert. Sind mit ~ Yi sämtliche personellen Einkommen er-
faßt, so impliziert diese Annahme u. a. ein privates Entgelt für einge-
setztes Bildungskapital, das der gesellschaftlichen einkommensmäßigen 
Grenzproduktivität dieses Kapitals entspricht. 

Schon traditionell erfolgt an dieser Stelle kritisch der Hinweis auf 
vielfältige monopolistische und monopsonistische Vermachtungen und 
auf einkommensmäßige Spillover von den intensiver ausgebildeten Ar-
beitskräften zu weniger gut ausgebildeten Beschäftigten, die sich aus 
fehlenden Vermarktungsmöglichkeiten vieler Wissentransfers im Ar-
beitsprozeßergeben sollen (employment-related-spillover). Aus diesen 
Gründen müßte sich dann mit dem Einkommen einer zusätzlich ausge-
bildeten Arbeitskraft auch das Einkommen Dritter (insgesamt) erhöhen. 
Von solchen Einwänden wird im folgenden nicht nur deshalb abgesehen, 
weil an der Existenz und an der Gewichtigkeit derartiger Beteiligun-
gen an den gesellschaftlichen Bildungserträgen per Saldo erhebliche 
Zweifel angebracht ers·cheinen3• Wenn statt dessen in der Regel (in 
Übereinstimmung mit der Orthodoxie) unterstellt wird, daß alle Fak-
toren in allen Funktionen nach Maß der (von den Unternehmen erwar-
teten) gesellschaftlichen Grenzproduktivitäten in diesen Funktionen 
entlohnt werden, so auch deshalb, um die folgenden Überlegungen 
besser gegen die herkömmlichen Hinweise auf "externe Bildungser-
träge" abgrenzen zu können. 

Es sollen insgesamt drei Mechanismen bildungsbedingter Einkom-
menserhöhungen unterschieden werden, die sich noch in verschiedene 
Untergruppen unterteilen lassen. Bei dem ersten, traditionellen Mecha-
nismus erhält derjenige, der sich zugunsten einer vermehrten Bildung 
entscheidet, als persönlichen Einkommenszuwachs auch den gesell-
schaftlichen Wertschöpfungszuwachs. Unerläßliche Voraussetzung dieses 
Mechanismus sind flexible Löhne und Preise; ein Mehrangebot an Fak-
toren in bestimmten Funktionen und/oder Produktionsbereichen wird 
über sinkende Entgelte für die Funktionserfüllung und/oder sinkende 

3 Hier sei z. B. auf die Möglichkeit verwiesen, daß die Erträge zusätzlicher 
Bildung von Arbeitskräften mit Anweisungsfunktion auf die erfolgreichere 
Zurückdrängung privater Interessen betrieblich Untergebener zurückzufüh-
ren sind - aus marxistischer Sicht auf die "Intensification of Labour" (vgl. 
BowIes, S., Gintis, H.: The Marxian theory of value and heterogeneous 
labour: a critique and reformulation, Cambridge Journal of Economics 1977, 
S. 179). Auch kann zumindest vom technischen Standpunkt aus von einer 
Nicht-Vermarktbarkeit der sogenannten "Employment-Related-Externalities" 
wegen fehlender Ausschließbarkeit der Nutznießer nicht die Rede sein, sind 
doch die Verursacher und Empfänger dieser Spillover indirekt über den ge-
meinsamen Arbeitgeber vertraglich miteinander verbunden. 
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Güterpreise absorbiert. Die Bildung kann im Extrem nur deshalb zur 
zusätzlichen Wertschöpfung führen, weil sie - zumeist in ständi-
schem Interesse - als Zugangsbarriere zu bestimmten Funktionen und 
Güter-(Dienstleistungs-)bereichen dient (,Weihe'funktion). Ein Funk-
tions- und Bereichswechsel ist hier unerläßliche Voraussetzung des Ein-
kommenszuwachses. Ein solcher bildungsbedingter Wechsel kann auch 
notwendig sein, um bestimmte produktive Vorteile des entsprechend 
Ausgebildeten in bestimmten Funktionen zu nutzen, seien diese nun 
zurückzuführen auf im Bildungsprozeß erworbene soziale oder mehr 
produktionsspezifische Qualifikationen (Qualifikationsfunktion) oder auf 
,originäre' Fähigkeiten, die erst durch den Bildungsprozeß entdeckt 
wurden (Filterfunktion). Schließlich ist selbst ohne Funktions- und Be-
reichswechsel ein Einkommenszuwachs möglich, nur wird er dann in 
der Regel auf im Bildungsprozeß erworbene produktivitätsfördernden 
Qualifikationen basieren. 

Die Art, wie in all diesen Fällen trotz. eines Einkommenszuwachses 
entsprechend dem gesellschaftlichen Produktionszuwachs nicht nur das 
Einkommen der zusätzlich Ausgebildeten, sondern auch das Einkom-
men der übrigen Individuen tangiert wird, soll exemplarisch anhand 
einer gebräuchlichen gesamtwirtschaftIichen Cobb-Douglas-Produk-
tionsfunktion (3) verdeutHch werden. 

(3) 

A p = Arbeitskräfte mit Primarschulausbildung 

A s = Arbeitskräfte mit Sekundarschulausbildung 

AT = Arbeitskräfte mit Tertiarschulausbildung 

K = Realkapital 

Wenn sich ein Individuum mit Sekundarschulausbildung zugunsten 
einer Tertiarschulbildung entscheidet, würde im späteren Erwerbsleben 
die Wert schöpfung um 

0,1 Y 0,2 Y 
AY----·- ------

AT A s 
steigen. Entsprechend fiele bei Grenzproduktivitätsentlohnung auch der 
Einkommenszuwachs des betroffenen Individuums aus. Da aber bei die-
sem EntIohnungsprinzip das Gesamteinkommen der Arbeitskräfte mit 
Tertiarausbildung 0,1 (Y + L1 Y) ausmacht, müssen im Umfang von 
immerhin 0,9 L1 Y pekuniäre Spillover von den Arbeitskräften mit Ter-
tiarausbildung zu den sonstigen Faktoren geflossen sein. Diese Um-
verteilungen gilt es bei der distributionspolitischen Würdigung der 
Bildungsentscheidung mit zu berücksichtigen; sie können im Einzel-
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Einkommenssteigerungen von Individuen 213 

fall für die Streuung des personellen Einkommens von wesentlich grö-
ßerer Bedeutung sein als das isolierte Überwechseln einer Arbeitskraft 
von As nach AT bei konstanten Entgeltsätzen. 

Bei zwei anderen Mechanismen bildungsbedingter Einkommenserhö-
hung steht hinter den Einkommenssteigerungen eines Individuums als 
Folge zusätzlicher Bildung überhaupt keine Wertschöpfungssteigerung, 
sondern eine reine Redistribution zu Lasten der übrigen Individuen. 

Beim ersten dieser Mechanismen übernimmt die Bildung die Auf-
gabe, den Unternehmen zu signalisieren, daß bei der ausgebildeten 
Arbeitskraft produktivitätsrelevante Eigenschaften vorhanden sind, die 
nicht erst durch den Bildungsprozeß geschaffen werden. Diese Signal-
funktion (Filter-, Selektions-, Rasterfunktion) ist eine unter mehreren 
Funktionen, die mit bildungsbedingten Einkommensteigerungen ent-
sprechend den gesellschaftlichen Produktivitätssteigerungen durchaus 
vereinbar ist, und zwar über die Ausnutzung von komparativen Vor-
teilen bei der Bewältigung bestimmter Aufgaben. Als Reaktion auf 
dieses Signal erfolgt jetzt aber nicht eine Umschichtung der Arbeits-
kräfte zwischen den Funktionen entsprechend dieser komparativen 
Vorteile, sondern bei gleichbleibenden faktischen Grenzproduktivitäten 
nur eine Neuentlohnung im Einklang mit den veränderten Erwartungs-
werten der Grenzproduktivitäten. Wenn z. B. in unveränderten Funk-
tionen bei Konstanz des Arbeitseinsatzes der Grenzproduktivitätser-
wartungswert desjenigen, der den Bildungsfilter erfolgreich durchlau-
fen hat, steigt, wird in der Regel in gleichem Umfang die Summe der 
erwarteten Grenzproduktivitäten der übrigen Arbeitskräfte in diesen 
Funktionen fallen4• Die eigentliche Quelle der bildungsbedingten Ein-
kommenssteigerungen sind die Einkommen anderer Individuen. Wie 
schon beim ersten Mechanismus muß auch hier vollständige Lohnflexi-
bilität unterstellt werden. 

Auch beim letzten Mechanismus ist im Einkommen Dritter der Ur-
sprung bildungsbedingter Zusatzeinkommen zu sehen. Die Ausbildung 
verhilft hier zum Einstieg in einkommensmäßig attraktive Funktionen, 
Bereiche und Positionen, aus denen andere Individuen unfreiwillig ver-

4 Nur "in der Regel" deshalb, weil genauere Kenntnisse über die Effizienz 
der einzelnen Arbeitskräfte zu produktivitätssteigernden Umschichtungen 
der Arbeitskräfte zwischen den Unternehmen (vgl. dazu Wolpin, K.: Educa-
tion and Screening, American Economic Review, 1977, insbesondere S. 950 ff.) 
oder zu ebenfalls produktivitätssteigernden Neuzusammensetzungen von Ar-
beitsteams innerhalb der einzelnen Unternehmen (v gl. dazu unter dem Stich-
wort "Information Externalities" Stiglitz, J. E.: The Theory of "Screening", 
Education and the Distribution of rncome, American Economic Review, 1975, 
S. 289 f.) führen können. Obendrein muß, jedenfalls für ganze Arbeitsgrup-
pen, eine Dbereinstimmung der Produktivitätserwartungswerte mit den tat-
sächlichen Grenzproduktivitäten gewährleistet sein. 
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drängt werden. Unterstellt werden starre, die jeweiligen Arbeitsmärkte 
nicht ausgleichende Lohnrelationen mit einer überhangnachfrage nach 
solchen Arbeitsplätzen, die ein relativ hohes Einkommen erbringen. Die 
Gründe, warum es dank zusätzlicher Bildung gelingt, in begehrte Posi-
tionen zu gelangen, können sehr vielfältig sein. Produktivitätsför-
dernde Eigenschaften, die entweder durch den Bildungsprozeß geschaf-
fen werden oder in seinem Verlauf nur entdeckt worden sind, werden 
hier eine gewichtige Rolle spielen. Die deutlichste Abhebung von den 
bisherigen Mechanismen bildungsbedingter Einkommenssteigerung ge-
lingt jedoch, wenn die Bildung gerade nicht wegen irgendeiner produk-
tiven Nützlichkeit als Zuteilungsinstrument auf die verschiedenen 
Funktionen gewählt wird, sondern wenn dahinter entweder reine Dis-
kriminierung zu Lasten der weniger Gebildeten entsprechend den in-
dividualistischen Präferenzen der Arbeitgeber steht (Diskriminierungs-
funktion) oder wenn darüber hinausgehend die einstellende Instanz in 
der Bildung einen objektiven, gerechten Maßstab für die Zuteilung 
von vorgegebenen Funktionen und Lebenschancen innerhalb der Hier-
archie entsprechend der Würdigkeit der Bewe~ber sieht (fairness-prin-
ciple, Würdeverleihungsfunktion)5. Beide Gründe sollen zur Reihungs-
funktion der Bildung (i. e. S.) zusammengefaßt werden. Zu gleichen 
Ergebnissen gelangt man, wenn die schon angesprochene ,Weihe'funk-
tion der Bildung die Verdrängung Dritter aus attraktiven Positionen 
ermöglicht. 

Wirkt der Mechanismus bildungsbedingter Einkommenssteigerungen 
wie in den beiden letzten Fällen rein redistributiv, ist die obige Miß-
interpretation von Einkommensbestimmungsgleichungen selbst bei mar-
ginalen Änderungen offenkundig. Im einfachsten Verdrängungsmodell 
ändert sich an der personellen Einkommensverteilung überhaupt nichts, 
nur daß ein Austausch von Personen vorgenommen wird. Im weiteren 
soll deshalb das Gebiet der Einkommensbestimmungsgleichungen auch 
vollständig verlassen werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen 
aber weiterhin die Auswirkungen individueller Bildungsentscheidun-
gen auf das Einkommen in der Gesellschaft. Es handelt sich insofern 
um eine Marginalanalyse mit nur partieller Erfassung der Auswirkun-
gen. Unter dieser Einschränkung werden die Problemkreise Bildung 
und allokative Effizienz, Bildung und Wirtschaftswachstum und Bil-
dung und Einkommensverteilung - bisher ganz beherrscht von theore-
tischen Konstruktionen wie obigen Einkommensbestimmungsgleichun-

6 Bhagwati und Srinivasan sprechen in diesem Zusammenhang von einer 
"fairness-in-hiring-rule": "that seems ,fair' as the educated have ,put in 
more' to get the job, even though the job does not ,require' any education at 
all for satisfactory performance". Bhagwati, J. N., Srinivasan, T. N.: Educa-
tion in a "Job Ladder" Model and the Fairness-in-Hiring-Rule, Journal of 
Public Economics 1977, S.2. 
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gen - neu vor dem Hintergrund der drei unterschiedenen Mechanis-
men bildungsbedingter Einkommensteigerungen analysiert (Abschnitt 
II). Anschließend wird das Zusammenwirken dieser Mechanismen erör-
tert (Abschnitt III). Der Schluß soll wenigstens einen Ausblick auf 
offengelassene Fragen und mögliche politische Konsequenzen gewähren. 

11. Mechanismen (schul)bildungsbedingter Einkommenssteigerungen 

1. Produktivitätssteigerung als Quelle bildungsbedingter 
Einkommenssteigerungen 

Anhand a) einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion, die 
zwischen Arbeitskräften mit unterschiedlichem Bildungsniveau diffe-
renziert und b) sogenannter "occupational production functions"8, die 
die Produktivität der Arbeitskräfte in einzelnen Berufen in Abhängig-
keit vom schulischen Bildungsniveau aufzeigen, sollen wesentliche As-
pekte dieses Mechanismus verdeutlicht werden. Indem sich die Arbeits-
kräfte nur in ihrem Bildungsniveau unterscheiden, wird der Kern die-
ses Prozesses klarer herausgestellt. 

In der Produktionsfunktion der Gleichung (4) gibt es als Produktions-
faktoren neben dem Realkapital (K) noch die nach dem schulischen Bil-
dungsniveau unterschiedenen Arbeitskräfte mit Primarschulabschluß 
(Ap), mit Sekundarschulabschluß (As) und Hochschulabschluß (AT). 
Diese Arbeitskräfte werden insgesamt in sechs verschiedenen Berufen. 
Funktionen (Arbeitsplatzarten) beschäftigt. Dabei besteht die Möglich-
keit, daß eine Funktion von Arbeitskräften mit unterschiedlichem Bil-
dungsniveau ausgefüllt wird. So sind z. B. AT4 die Arbeitskräfte mit 
Hochschulausbildung, AS4 die Arbeitskräfte mit Sekundarschulausbil-
dung in der von beiden Gruppen ausgewählten Funktion 4. Zwischen 
den sechs unterschiedenen Funktionen bestehen in gewissem Maße 
Komplementaritätsbeziehungen, was in dieser Gleichung durch 

(4) Y = a (A p1)"l(n-P2 An + As-2)"2 (ASS)"3 (n-S4 A S4 + A T4 )"4 

(AT5)'" (AT6)"6 KP 

die Cobb-Douglas-Funktionsform mit konstanten Produktionselastizi-
täten (~ i~l tXi + ß = 1) und einer Substitutionselastizität zwischen den 
verschiedenen Berufen von 1 verdeutlicht wird. 

Sind in einem Bel'uf Arbeitskräfte mit unterschiedlichem Ausbil-
dungsniveau tätig, so lassen Slie sich unter Zuhilfenahme der "occupa-

6 Zur Konstruktion solcher Funktionen im Zusammenhang mit den folgen-
den ,Filtering Down'- und Verdrängungsprozessen vgl. Knight, J.: Job Com-
petition, Occupational Production Functions and Filtering Down, Oxford 
Economic Papers 1979, S. 188 ff. 
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Abb. 1. ,Occupational Production Function' in der Funktion 4 
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tional production function" über den Effizienzparameter n zu homo-
genen Effizienzeinheiten zusammenfassen. In Abb.l werden beispiel-
haft für den Beruf 4, der von Arbelitskräften mit Tertiar- und Sekun-
darschulniveau wahrgenommen wird, die Grenzproduktivitäten einer 
einzelnen Arbeitskraft in Abhängigkeit von ihrem schulischen Bildungs-
niveau ausgewiesen. Ist in jeder einzelnen Funktion die Arbelitskraft, 
die das höchste Bildungsniveau aufweist, Maßstabgröße (Effizienzein-
heit), so stellt n das Verhältnis der Grenzproduktiv.itäten der sonstigen 
Arbeitskräfte in dieser Funktion zur Grenzproduktivität der Effizienz-
einheit dar. 

Vereinfachend sollen die Arbeitskräfte mit gleichem Bildungsniveau 
in allen Funk'tionen, in denen sie tätig werden, das gleiche Einkommen 
erhalten. Dies weist bei grundsätzlicher Grenzproduktivitätsentloh-
nung auf unendlich große Mobilität der Arbeitskräfte zwischen den 
Funktionen hin. 

Der Mechanismus bildungsbedingter Einkommensteigerungen soll am 
Beispiel eines Individuums aufgezeigt werden, das sich entscheidet, 
statt einer Primarschulausbildung, die im Erwerbsleben zur Funktion 1 
geführt hätte, eine Hochschulausbildung zu absolvieren. Als Hochschul-
absolvent stehen die Funktionen 4, 5 und 6 zur Debatte. Die bildungs-
abhängigen Arbeitsgrenzproduktivitäten in diesen Funktionen zeige 
die Abb. 2. 

Die Grenzproduktivitäten seien Erwartungswerte der Unternehmen, 
die wenigstens mit dem Durchschnitt der tatsächlichen Werte in der 
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Abb. 2. ,Occupational Production Functions' 

~~--~---+--~------+---------~----SB 
p s T 

lr = Lohnsatz der Hochschulabsolventen 
ls = Lohnsatz der Sekundarschulabsolventen 
lp = Lohnsatz der Primarschulabsolventen 

Ausgangssituation übereinstimmen sollen, darüber hinausgehend auch 
mit dem tatsächlichen Wert des betrachteten Individuums in den Funk-
tionen, die ohne und mit dem zusätzlichen Bildungsabschluß wahrge-
nommen würden. 

Die Funktion 5 wird nur von Hochschulabsolventen erfüllt. Der 
Grund liegt darin, daß andere Arbeitskräfte in anderen Funktionen 
höhere Lohnsätze erreichen. Ganz im Gegensatz dazu ist der Beruf 6 
ebenfalls nur von Hochschulabsolventen besetzt, obwohl alle anderen 
Arbeitskräfte in dieser Funktion höhere Grenzproduktivitäten aufwie-
sen als in den tatsächlich ausgewählten Berufen und obwohl in dem 
Beruf selbst überhaupt keine bildungsbedingten Produktivitätssteige-
rungen existieren. Dies ist ein extremes Beispiel für den Mißbrauch der 
Hochschulbildung als künstliche Zugangsbarriere ohne selbständigen 
Nutzen. Die Funktion 4 wird schließlich sowohl von Ar- als auch von 
As-Arbeitskräften wahrgenommen. Der Ausschluß von Ap-Arbeits-
kräften ist hier wiederum auf die Ausnutzung komparativer Vorteile 
zurückzuführen, genauso wie der Ausschluß von As- und AT-Arbeits-
kräften aus der Funktion 1. 
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Welche der drei in Frage kommenden Funktionen der betrachtete 
Hochschulabsolvent auch einnimmt, oder gese'llschaftliche Produktivi-
tätszuwachs, der mit den privaten Erträgen übereinstimmt, beträgt stets 
(lT - lp). Für diese Aussage ist es völlig gleichgültig, ob durch diese 
Bildungsprozesse einzig künstliche Barrieren überwunden werden 
(,Weihe'funktion führt zu Beruf 6), ob sie originäre Fähigkeiten aufge-
deckt haben, die nicht in der Funktion 1, wohl aber in der Funktion 4 
oder 5 nützlich sind, oder ob sie (von den Bildungsinstituten testierte) 
Qualifikationen geschaffen haben, die sich in den Funktionen 4 oder 5 
produktivitätssteigernd auswirken. Sogar der gleiche Bildungsprozeß 
könnte z. B. für Funktion 5 qualifizieren, für Funktion 4 geeignete In-
dividuen nach ,originären' Eigenschaften filtern und für Funktion 6 
barriereüberwindend wirken. 

Betrachtet man nicht nur marginale Änderungen, wird man die Aus-
wirkungen nur unter Beachtung der Produktionsfunktion (4) in den 
Griff bekommen. Die Auswirkungen einer allgemeinen Senkung von 
Ap-Arbeitskräften und einer Erhöhung von AT-Arbeitskräften führt 
zu verringerten Grenzproduktivitäten (je Effizienzeinheit) in den Funk-
tionen 4, 5 und 6 und zu erhöhten Grenzproduktivitäten in Funktion 1. 
Die damit einherg.ehenden Änderungen der "occupational-production-
functions" sind am Beispiel der Funktion 1 und 4 in Abb. 3 aufgezeigt. 

GP 

IS(tl 

IS(t+1l 

lp (t+1l 

lp(tl 

Abb. 3. ,Occupational Production Functions' 
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Als Folge der Verschiebung der Produktivitätskurve für Funktion 4 
nach unten ist zu erwarten, daß Teile der AS4-Arbeitskräfte zu AS3-

oder AS'2-Arbeitskräften werden, um den sinkenden Lohnsätzen in der 
Funktion 4 zu entgehen (siehe auch Produktionsfunktion (4)). Dieser Pro-
zeß wird zwar dadurch etwas verlangsamt, daß der Effizienzparameter 
nS4 wahrscheinlich steigt, wenn innerhalb der Berufsgruppe 4 die Ar-
beitskräfte mit Hochschulabschluß relativ zunehmen7• Dennoch kommt 
es zu einer Verstärkung der Akademikerintensität in Funktion 4, die 
einhergehen kann mit dem ersten Eindringen von Hochschulabsol-
venten auch in Funktion 3. Da Sekundarschulabsolventen aus dem Be-
ruf 4 auch in den Beruf 2 drängen, gEbt es ebenfalls Umschichtungen 
der verbleibenden Primarschulabsolventen aus der Funktion 2 heraus 
zur Funktion 1. Die Bildungsexpansion (zusätzliche Akademiker - we-
niger Primarschulabsolventen) führt objektiv zu einer Verdrängung der 
Arbeitskräfte mit dem nächstniedrigen Bildungsniveau aus denjenigen 
der bisher VOn ihnen eingenommenen Funktionen8, in denen durch-
schnittlich das höchste Einkommen erzielt wurde. Die Verdrängung 
erfolgt aber insofern nicht unfreiwillig, als der Arbeitsplatzwechsel 
die Folge VOn gewollten Anpassungen des Arbeitsangebots an verän-
derte Lohnsätze darstellt9• 

Aussagen über die Bedeutung der Bildung für das Wirtschaftswachs-
tum sind bei diesem Mechanismus unschwer zu gewinnen. Bei margi-
nalen Änderungen reicht der Blick auf die bildungsbedingten Lohnsatz-
differenzen - nicht jedoch auf die bildungsbedingten Lohnsatzsteige-
rungen innerhalb der einzelnen Funktionen10 - bei darüber hinausge-

7 Dieser Prozeß könnte sich auch dadurch verlangsamen, daß im Zeitab-
lauf der technische Fortschritt und Nachfragestrukturverschiebungen "akade-
mikerbrauchend" wirken. Soweit dies - wie gelegentlich in Penetrations-
und Innovationsmodellen unterstellt - endogen als Folge einer Bildungs-
expansion geschieht, ließe sich dieser Vorgang in makroökonomischen Pro-
duktionsfunktionen wie der Gleichung (4) formal durch Erhöhung der Sub-
stitutionselastizitäten berücksichtigen. 

8 Hier wie auch in den folgenden Abschnitten impliziert eine Verdrängung 
nicht die tatsächliche Räumung eines Arbeitsplatzes durch den bisherigen 
Stelleninhaber. Entscheidend ist, daß ein höheres Bildungsniveau zu (neuge-
schaffenen oder freigewordenen oder noch besetzten) Arbeitsplätzen verhilft, 
die sonst von Arbeitskräften mit niedrigerem Bildungsniveau eingenommen 
worden wären. 

9 Das sieht anders aus, wenn z. B. ein Akademisierungsprozeß mit einer 
überführung von flexiblen Positionen wie F4 in künstlich regulierte einher-
geht. Diese Befürchtung hegt v. Weizsäcker gegenüber Akademisierungs-
strategien wie z. B. dem Integrationsansatz von Riese u. a. (Weizsäcker, 
C. C. v.: Hochschulstruktur und Marktsystem, in: Die deutsche Hochschule 
zwischen Numerus clausus und Akademikerarbeitslosigkeit, Hrsg.: Lohmar, 
U., Ortner, G. E.: Hannover u. a. 1975, S. 308 ff.). 

10 Nach den Verhältnissen in Abb.2 würden korrekte Messungen der bil-
dungsbedingten Produktivitätssteigerungen innerhalb der Funktion 4 und 5 
zu einer überschätzung, innerhalb der Funktionen 1 und 6 zu einer Unter-
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henden Änderungen sind unter Rückgriff auf Produktionsfunktionen 
wie in Gleichung (4) Korrekturen an diesen Wachstumsbeiträgen nach 
unten oder oben vorzunehmen, je na,chdem, ob die bildungsbedingten 
Lohnsatzdifferenzen zur Berechnung des Wachstumsbeitrags vor oder 
nach einer Bildungsexpansion ermittelt wurden. 

Aus dem Blickwinkel allokativer Effizienz wirft die einzelne Bil-
dungs entscheidung insofern keine besonderen Probleme auf, als priva-
ter und gesellschaftlicher Bildungsertrag übereinstimmen. Verteilungs-
politisch wird durch Produkti:onsfunktionen wie in Gleichung (4) der 
Blick etwas weg von der Streuung der Bildungsinvestitionen hin zur 
Rentierlichkeü dieser Bildungsinvestitionen, zu den Entgeltsatzdiffe-
renzen bei Arbeitskräften mit unterschiedlichem Bildungsniveau ge-
lenkt. Das obige "Datum" bei der Streuungszerlegung auf der Basis von 
Einkommensbestimmungsgleichungen - die Rendite - wird, aufge-
gliedert nach verschiedenen Bildungsniveaus, zur strategischen Größe. 

2. Redistribution als Quelle bildungsbedingter Einkommenssteigerung 

2.1 Redistribution durch Erhöhung der Produktivitätserwartungs-
werte auf Kosten der Produktivitätserwartungswerte Dritter 

Wie beim vorangegangenen Mechanismus bildungsbedingter Einkom-
menssteigerungen wird auch jetzt unterstellt, daß die Entgelte verschie-
dener Arbeitskraftkategorien den (von den Unternehmen erwarteten) 
Grenzproduktivitäten dieser Arbeitskräfte entsprechen, daß diese er-
warteten Grenzproduktivitäten auch mit den tatsächlichen (durch-
schnittlichen) Grenzproduktivitäten übereinstimmen und daß schließ-
lich flexible Entgeltsätze eine Absorption aller Arbeitskräfte in den 
jeweils gewünschten Funktionen, Bereichen usw. ermöglichen. Ein zu-
sätzlicher Bildungsabschluß kann, muß aber nicht begleitet sein von 
einem Berufs- oder Bereichswechsel. 

Die Bildung dient bei diesem Mechanismus einzig als Filter zur Ent-
deckung produktivitätsrelevanter ,originärer' Eigenschaften der Ar-
beitskräfte. Dabei kommt es nicht auf die Spezifizierung dieser Eigen-
schaften an, sondern allein auf das Resultat der Produktivitätssteige-
rung. Auch der Grund, warum Bildung als ein solcher Filter funktio-
niert, kann ganz dahingestellt bleiben, ebenso die Frage, ob erst durch 
den Bildungsprozeß selbst selektiert wird oder ob eine Selbstselektion 

schätzung des tatsächlichen Produktivitätswachstums führen, der durch den 
übergang eines Individuums von der Arbeitskraftkategorie A p zur Kategorie 
AT verursacht wird. 
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der Bildungsnachfrager dominiertl1 . Schließlich ist auch der Glaube der 
Arbeitgeber, der Auszubildenden und sonstiger Gesellschaftsmitglie-
der an die Existenz und Wichtigkeit der Selektionsfunktion keine Be-
dingung für die Existenz des folgenden Mechanismus. Der fehlerhafte 
Glaube an eine Qualifizierungsfunktion könnte sogar der Grund dafür 
sein, daß das Bildungswesen als Filter nicht schon lange durch mög-
licherweise billigere Filter -ersetzt worden ist. 

Die Filterfunktion der Bildung als solche impliziert nun keines-
wegs, daß bildungsbedingte Einkommenssteigerungen auf Umvertei-
lungen zurückzuführen sind. Anhand der Abb.2 wurde oben beim 
ersten Mechanismus z. B. aufgezeigt, wie ein Individuum, das ur-
sprünglich mit Primarschulabschluß die Funktion 1 wahrnahm, über die 
Hochschulausbildung zur Funktion 4 oder 5 kam. Erst die Hochschul-
ausbildung signalisierte, daß dieses Individuum zum Personenkreis ge-
hört, der in diesen Funktionen die Produktivität ZT aufweist, in der 
Funktion 1 aber nur die Produktivität Zp, die die dmchschnitthlche Grenz-
produktivität auch aller verbleibenden Primarschulabsolventen ist. 

Zunächst sei weiterhin unterstellt, daß die Produktivität des einzel-
nen Individuums, das einen zusätzlichen Bildungsfilter durchläuft, in 
den verschiedenen Funktionen dem Erwartungswert der Produktivität 
aller Individuen entspricht, die diesen Filter bereits durchlaufen haben. 
Die Möglichkeit, daß die Bildungserträge der einzelnen einen rein re-
distributiven Charakter aufweisen, wird deutlich, wenn man (in der 
Abb.2) die Entscheidung einer Arbeitskraft mit Sekundarschulaus-
bildung in der Funktion 4 analysiert, über eine Hochschulausbildung ein 
höheres Einkommen in den Funktionen 4, 5 oder 6 zu erhalten. Die 
Grenzproduktivitätskurven spiegeln in der Ausgangssituation die durch-
schnittlichen Grenzproduktivitäten der Arbeitskräfte mit bestimmten 
schulischen Qualifikationen wider, die auch den Erwartungswerten der 
Unternehmen entsprechen. Die Streuung der tatsächlichen Produktivi-
täten von Arbeitskräften mit Sekundarschulausbildung in der Funk-
tion 4 zeigt Abb.4 mit der Dichtefunktion 1. 

Wenn nun ein Individuum mit der Grenzproduktivität ZT (dem 
Grenzproduktivitätserwartungswert aller Ar-Arbeitnehmer) aus dem 
Arbeitskräftepool AS4 ausscheidet, verringert sich die Summe der Grenz-
produktivitäten der AS4-Arbeitnehmergruppe insgesamt um ZT 12• Da 

11 Zu den verschiedenen Gründen vgl. Stiglitz, S. 243/44. Insbesondere zur 
Selbstselektion wegen positiver Korrelation zw.ischen "Fähigkeiten" und 
Bildungskosten vgl. Spence, A. M.: Market Signaling: Infonnational Trans-
fers in Hiring and Related Screening Processes, Cambridge 1974, insbes. Ab-
schnitt 3 - 6. 

1'2 Zu zwei Einschränkungen dieser Aussage siehe Fußnote 4. 
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Abbildung 4 

Häufigkeit % 

I Besetzungsdichte der A S4 Arbeitskräfte 
II Besetzungsdichte der AT Arbeitskräfte, wenn sie in Funktion 4 beschäftigt 

würden 

die ausscheidende Arbeitskraft nur den Durchschnittslohn ls erhielt, 
werden die verbleibenden Gruppenmitglieder einkommensmäßig im 
Umfang (lT - ls) geschädigt, genau dem privaten Bildungsertrag des 
ausscheidenden Individuums. 

Nicht bei allen Individuen, die der AT-Arbeitnehmerkategorie ange-
hören, ohne Hochschulbildung aber zur AS4-Arbeitnehmergruppe ge-
hört hätten, entspricht jedoch der individuelle Bildungsertrag genau 
der einkommensmäßigen Schädigung der AS4-Arbeitnehmergruppe. In 
Abb.4 ist mit II die Dichtefunktion dieser AT-Arbeitnehmergruppe in 
der Funktion 4 wiedergegeben. Annahmegemäß betrage die durchschnitt-
liche Produktivität lT; allerdings streuen die individuellen Produktivi-
täten um diesen Wert herum. Bei allen Arbeitnehmern mit Hochschul-
bildung, die eine Produktivität kleiner als ls aufweisen, führt die Ent-
scheidung zugunsten einer Hochschulbildung gar nicht zur Schädigung, 
sondern zur Begünstigung der Arbeitnehmergruppe mit Sekundarschul-
ausbildung. Andererseits gilt für alle Arbeitnehmer mit Hochschulaus-
bildung, die eine Produktivität größer als lT aufweisen, daß die Schä-
digung der As-Arbeitnehmergruppe größer ausfällt als der individuelle 
Bildungsertrag. Trotz dieser Differenzierung bleibt jedoch die Summe 
der Schädigung der AS4-Arbeitnehmergruppe bei insgesamt n Schädi-
gern einfach n . (lT - ls). 

Verbleibt die einzelne Arbeitskraft trotz zusätzlicher Hochschulaus-
bildung in der ökonomischen Funktion 4, so gilt auch bei der indivi-
duellen Bildungsentscheidung unabhängig von der tatsächlichen Pro-
duktivität, daß die einkommensmäßige Schädigung Dritter genau dem 
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privaten Bildungsertrag entspricht13• Als potentiell Geschädigte sind 
jetzt aber die Arbeitnehmer mit Tertiar- und Sekundarschulausbildung 
zusammenzufassen. Die Übereinstimmung ist jedoch nicht mehr ge-
währleistet, wenn ein Wechsel z. B. von der flexiblen Funktion 4 zur 
reinen Akademikerfunktion 5 erfolgt. Ausgehend von einer Verteilung 
wie in Abb. 4 sei angenommen, daß bei einer öffentlich geförderten 
Akademikerexpansion fast alle der zusätzlich Gefilterten Eigenschaften 
aufweisen, die in der alten Funktion 4 zu Grenzproduktivitäten zwi-
schen Zr und Zs führen. Wie aus der Abb. 2 zu entnehmen ist, sind die 
tatsächlichen Grenzproduktivitäten dieser Arbeitskräfte in der Akade-
mikerfunktion 5 jedoch kleiner als in der flexiblen Funktion 4. Über 
eine verschlechterte Ausnutzung komparativer Vorteile bei der Berufs-
ausübung würden die Schädigungen Dritter die privaten Bildungs-
erträge sogar noch übertreffen. Dies ist in einem reinen Filtermodell zu 
erwarten, sofern bei einer Bildungsexpansion die zusätzlich ausgebil-
deten Arbeitskräfte 1. geringere Produktivitäten aufweisen als der 
Durchschnitt der Arbeitnehmer in der Gruppe, der sie nach der Zu-
satzbildung angehören, 2. ohne diese Ausbildung einen Beruf ausge-
übt hätten, der auch von höher qualifizierten Arbeitnehmern ergrif-
fen wird (flexible Funktionen), 3. mit dieser Zusatzbildung einen Beruf 
ausüben, der nur von entsprechend höher qualifizierten Arbeitnehmern 
gewählt wird. 

Das Verhältnis der redistributiven Filterfunktion zur produktivitäts-
fördernden Filterfunktion läßt sich anhand der Abb.5 verdeutlichen. 
In dieser Abb. istAA eine ,occupational-production-function', deren Ver-
lauf anzeigt, daß dieser Beruf nur von Akademikern wahrgenommen 
wird. Die Sekundarschulabsolventen werden demgegenüber alle den 
Beruf mit der ,occupational-production-function' SS ergreifen. Der Um-
fang der Redistribution durch die akademische Ausbildung (der Aka-
demiker insgesamt oder eines Individuums, das die durchschnittlichen 
Fähigkeiten von Akademikern aufweist) hängt nun einzig davon ab, in 
welchem Maße Eigenschaften der Individuen, die durch den Bildungs-
prozeß aufgedeckt werden und die in akademischen Funktionen pro-
duktivitätssteigernd wirken, auch in den Funktionen wertschöpfungs-

13 So unter der Annahme, daß die Bildungsentscheidung eines Individuums 
(die marginale Entscheidung) die Entscheidungen anderer Individuen über 
ihr Bildungsniveau nicht tangiert. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, daß eine 
individuelle Bildungsentscheidung durch ihren Einfluß auf die Durchschnitts-
einkommen in denjenigen Gruppen, aus denen das Individuum stammt bzw. 
in die es gelangt, Bildungsentscheidungen Dritter durchaus beeinflussen 
kann. Wird z. B. dadurch, daß ein Individuum statt des Primarschulniveaus 
das Sekundarschulniveau absolviert, sowohl ls als auch lp reduziert, lp aber 
stärker als ls, ist es für die Mitglieder beider Gruppen lohnender geworden, 
das nächsthöhere Bildungsniveau anzustreben. Die dadurch induzierten Bil-
dungskosten stellen ebenfalls gesellschaftliche Schäden dar. 
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Abb. 5. ,Occupational Production Functions' 
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erhöhend sind, die von Sekundarschulabsolventen ausgefüllt werden. 
Somit basieren bei der 8181 ,occupational-production-function' die Bil-
dungs erträge überhaupt nicht auf einer Redistribution l 4, bei der 8383 
Funktion nur auf Redistribution, während bei der Funktion 8282 die 
privaten Erträge einer Hochschulausbildung zur Hälfte redistributiven 
Charakter haben, zur Hälfte aber auch gesellschaftliche Produktivi-
tätssteigerungen widerspiegeln. 

Soweit die Bildungserträge in der angedeuteten Weise redistributi-
ven Charakter haben, liegen allokations- und wachstumspolitische Fol-
gerungen auf der Hand. Da der Wachstumsbeitrag der individuellen 
Bildungsentscheidung 0 ist, sind die üblichen Schätzungen dieses Bei-
trags, die von z. T. sehr verfeinerten Methoden zur Ermittlung der 
Ursachen individueller Einkommensunterschiede ausgehen, wertlos. Aus 
allokationspolitischer Sicht wären die marginalen Bildungsinvestitio-
nen zu unterlassen. 

Ausgehend von einer Situation ohne öffentliche Interventionen sind 
distributionspolitische Folgerungen schwerer zu ziehen als die alloka, 

14 Fiele die SS-Kurve, so wänen Eigenschaften, die sich in akademischen 
Funktionen als nützlich erwiesen haben, in nicht-akademischen Funktionen 
produktivitätsschädigend. Hier gehen die gesellschaftlichen Erträge im 
Durchschnitt sogar über die privaten Erträge heraus. Diesen Fall hebt als 
Möglichkeit hervor Stiglitz, S. 284. 
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tions- und wachstumspolitischen. Mit dem Hinweis, daß Bildung als 
Selektionsinstrument mit redistributivem Charakter erst die Einkom-
mensdifferenzierung induziert, ist es sicherlich nicht getan; denn in dem 
Maße, in dem die Bildung als differenzierender Filter ausfällt, werden 
andere Filter an Bedeutung gewinnen15• Außerdem ist die Stoßrichtung 
der Intervention ungewiß. Eine Annäherung des Bildungsniveaus (und 
damit auch der aufgedeckten Unterschiede in den originären Fähigkei-
ten) kann auf unterstem, mittlerem oder höchstem Bildungsniveau er-
folgen, und aus dieser Sicht könnte mit der Zielsetzung einer Einkom-
mensnivellierung auch eine Politik der Bildungsförderung, der Bil-
dungsabschreckung oder schließlich gleichzeitiger Förderung und Ab-
schreckung geraten erscheinen. Zieht man als Auswahlkriterium zwi-
schen diesen Möglichkeiten allerdings die allokations- und wachstums-
politischen Ziele heran, so liegt die abschreckende Strategie am nächsten. 

Betrachtet man nur (durch Interventionen verursachte) kleine Ände,... 
rungen bei den Bildungsentscheidungen, so sind die distributiven Er-
gebnisse expansiver bzw. kontraktiver Strategien selbst in ihrer Rich-
tung sehr offen. Als Normalfall sei angenommen, daß derjenige, der 
sich z. B. durch finanzielle Interventionen in seinen Bildungsentschei-
dungen beeinflussen läßt, eine tatsächliche Produktivität aufweist, die 
irgendwo zwischen den Produktivitäten liegt, die die beiden von dieser 
Bildungsentscheidung betroffenen Arbeitnehmergruppen im Durch-
schnitt haben. Als Maßstab für den Zielerreichungsgrad gelte der Va-
riationskoeffizient des personellen Einkommens. Ein Sekundarschul-
absolvent, der sich entscheidet, eine zusätzliche Hochschulausbildung 
zu absolvieren, wird durch Änderung seines Einkommens - isoliert 
betrachtet - den Variationskoeffizient sicherlich erhöhen, das Vertei-
lungsziel wird negativ tangiert. Quelle dieser Einkommenssteigerung 
ist das Einkommen der übrigen Hochschulabsolventen und der Sekun-
darschulabsolventen. Einkommensminderungen bei diesen Gruppen 
können aber zu insgesamt erwünschten Veränderungen des Variations-
koeffizienten führen. Je näher die tatsächliche Produktivität des be-
trachteten Individuums an der durchschnittlichen Produktivität der 
Sekundarschulabsolventen liegt, um so eher ist das der Fall, denn um 
so mehr ist das Einkommen der Hochschulabsolventen, nicht dasjenige 
der Sekundarschulabsolventen, Quelle des bildungsbedingten Einkom-
menszuwachses. 

15 Mit z. T. unerwünschten Folgen nicht nur für die Einkommensverteilung, 
sondern auch für den Bildungsprozeß selbst (z. B. durch Verringerung der 
Studienmotivation). Vgl. dazu Teichler, U.: Struktur des Hochschulwesens 
und "Bedarf" an sozialer Ungleichheit, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung, Heft 3, 1974, insbes. S. 205 ff. 

15 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 113 
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2.2 Redistribution durch unfreiwillige Verdrängung 
aus einkommensmäßig attraktiven Positionen 

Die bisher vorgestellten Mechanismen bildungsbedingter Einkom-
mensteigerungen gingen davon aus, daß bei einer Entlohnung der 
Arbeitskräfte entsprechend den Grenzproduktivitätserwartungswerten 
das Angebot von und die Nachfrage nach Arbeitsplätzen in bestimmten 
Funktionen und Bereichen über flexible Löhne wenigstens langfristig 
ausgeglichen wird. Bei selbständigen Berufen erfüllt eine entsprechende 
Flexibilität in den Preisen der angebotenen Güter und Dienstleistun-
gen die gleiche Funktion. 

Gegen diesen Marktausgleich in sogenannten Wage-Competition Mo-
dellen lassen sich drei Gruppen von Einwänden unterscheiden, die alle 
erklären wollen, warum ein Überangebot an Arbeitskräften in be-
stimmten Funktionen, Berufen usw. nicht über sinkende Löhne zum 
Ausgleich gebracht wird. Der Fall einer nicht ausgeglichenen Übernach-
frage soll u. a. deshalb nur am Rande behandelt werden, weil er (zu-
mindest bei Gewinnmaximierungsstreben) mit einer Entlohnung ent-
sprechend der Arbeitsgrenzproduktivität nicht vereinbar ist. Die Be-
gründung für die Wahl dieser orthodoxen Entgelthypothese wurde im 
ersten Abschnitt der Arbeit gegeben. 

Zunächst lassen sich auf mikroökonomischer Ebene Argumente fin-
den, warum eine Lohnsenkung in einzelnen Funktionen gar nicht im 
Interesse des einzelnen Unternehmens liegen kann. Fairness-Vorstel-
lungen in der Belegschaft16, Lohnabstufungen entsprechend der An-
weisungshierarchie zur Stützung der Effizienz dieser Hierarchie17, Loya-
litätserzeugung UIl!d dadurch verursachte Arbeitsmotivation18 und 
schließlich die Verringerung kostenträchtiger zwischenbetrieblicher 
Arbeitskräftemobilität19 sind nur einige Schlagworte, die alle anzudeu-
ten vermögen, warum bei einer vom Markt her möglichen Senkung 
der Löhne die Gewinne der einzelnen Unternehmer sinken können. 
Sind diese Hinweise stichhaltig, fehlt schon der notwendig werdende 
erste Anstoß zu Lohnsenkungen. 

Herkömmlicher ist eine mesoökonomische Deutung dieser Erschei-
nung. In den Mittelpunkt gerückt wird dabei die Abstufung gewerk-

16 Zur Bedeutung solcher Vorstellungen für gewinnmaximierende Lohn-
strukturen vgl. Wood, A.: A Theory of Pay, Cambridge 1978, insbes. S. 39 - 47. 

17 Zur gleichen Erscheinung vgl. Bowles/Gintis, S.179. 
18 U. a. zu diesem Argument siehe Lewis, A.: The Dual Economy Revisited, 

The Manchester School 1979, S. 226. 
19 Zu diesem Aspekt zusammen mit der ,wage-nutrition-productivity 

linkage' vgl. Sabot, R. H.: Economic Development and Urban Migration, Tan-
zania 1900 - 1971, Oxford 1974, S. 212 - 218. 
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schaftlicher Machtentfaltung. Je besser ökonomische Bereiche und Be-
rufe gewerkschaftlich organisiert sind, um so erfolgversprechender wer-
den sich die Al'beitnehmer einem Lohndruck bei Arbeitskräfteüberange-
boten widersetzen können2o• Diese Erklärung kann eng verquickt sein 
mit einem dritten, eher makroökonomischen Ansatzpunkt, in dem das 
Interesse (und die Durchsetzungskl'aft) der Unternehmerschaft (des 
Kapitals) insgesamt an einer Segmentierung der Arbeitsmärkte über 
abgestuft privilegierte Arbeitskräftegruppen herausgestellt wird. Sy-
stemstabilisierung und Maximierung der Exploitationsrate sind hier die 
üblichen Schlagworte21 • Ein Defizit an Theorie, wie sich solche Strate-
gienauf den Märkten durchsetzen lassen, auf denen ja nicht mehr die 
Unternehmerschaft (·das Kapital) insgesamt agiert, ist jedoch (noch?) 
unübersehbar. 

Im weiteren soll die Rigidität der Lohnsätze für Arbeitskräfte in 
bestimmten Funktionen unabhängig von den verschiedenen Erklärungs-
möglichkeiten einfach unterstellt wel'den. Der redistributive Charakter 
individueller Bildungserträge über Verdrängungsprozesse wird am deut-
lichsten, wenn 1. die bisher schon gemachte Annahme beibehalten wird, 
daß die Arbeitnehmer bei gleichem Lohn zwischen allen Berufen in-
different sind22, wenn 2. die Bildung weder produktivitätsrelevante 
Qualifikationen vermittelt noch nach produktivitätsrelevanten, ,origi-
nären' Eigenschaften selektiert und wenn 3. die Unternehmer jeweils 
mehr ausgebildete Individuen gegenüber weniger ausgebildeten vorzie-
hen (Reihungsfunktion der Bildung). 

Unter diesen Annahmen verlaufen alle ,·occupational-production-func-
tions' wie diejenige des Berufes 6 in der Abb. 2 als Parallelen zur Abs-
zisse. In Abhängigkeit von den vorgegebenen Lohnsätzen, der Pro-
duktionstechnik und der Struktur der Endnachfrage ergibt sich das 
Angebot an Arbeitsplätzen23, deren Dichtefunktion in Anlehnung an 

20 Vgl. dazu unter ,The Institutional Hypothesis' Sabot, S. 204 - 207. Die 
Diskussion dieses Ansatzes ist zumeist eng verwoben mit der Diskussion über 
,segmentierte (duale) Arbeitsmärkte' und ,strukturelle Arbeitslosigkeit'. 

21 Zu diesem Ansatzpunkt vgl. Bowles und Gintis, insbes. S. 178. 
22 Hinreichend für die weiteren überlegungen (mit Ausnahme der alloka-

tionspolitischen Folgerungen) ist es bereits, wenn die Arbeitnehmer die Be-
rufe entsprechend der Lohnhierarchie präferieren. Sonstige Bestimmungs-
gründe für die Begehrtheit eines Berufes müssen dann entweder positiv mit 
dem Lohnsatz korreliert sein oder durch Lohnsatzdifferenzen überkompen-
siert werden. 

23 Zu den Abhängigkeiten dieser Job-Distribution von den erwähnten 
Größen vgl. ThuTOW, L. C.: Generating Inequality, New York 1975, S. 98 - 128. 
Für die weiteren überlegungen ist es unbedeutsam, ob es sich be'i diesen 
Arbeitsplätzen nur um ohnehin neu zu besetzende Stellen handelt oder ob 
alle Arbeitsplätze einschließlich der sch-on besetzten (und nicht von den Ar-
bei tnehmem gekündigten) in den J ob-Wettbewerb einbezogen sind. 

15' 
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Abb.6 

die Arbeitseinkommensverteilung in der Realität die eingipfelige rechts-
schiefe Gestalt der Abb. 6 aufweist. 

Unter obigen Annahmen werden die einkommensmäßigen Spitzen-
berufe von Arbeitskräften mit Hochschulausbildung .eingenommen (AT, 
durchschnittliches Einkommen ZT), die am wenigsten (einkommensmä-
ßig) attraktiven Berufe üben die Arbeitskräfte mit Primarschulausbil-
dung aus (Ap, durchschnittliches Einkommen lp), während die Arbeits-
kräfte mit Sekundarschulausbildung mittlere Positionen wahrnehmen 
(As, durchschnittliches Einkommen ls). Ein Teil der angelbotenen Ar-
beitsplätze sei unbesetzbar. Von einer Wartearbeitslosigkeit vor den 
attraktiven Berufen der jeweiligen Arbeitskraftkategorien wird der 
Einfachheit halber abgesehen24 • 

Nun entscheide sich wieder ein Individuum, statt der Primarschulaus-
bildung eine Hochschulausbildung zu absolvieren. Ein Grund, warum 
sich durch diese Entscheidung die Arbeitsplatzstruktur in relevantem 
Maße zugunsten höher bezahlter Stellen ändern sollte, ist nicht zu 
sehen. Differenzieren die Unternehmer nicht weiter zwischen den 
Arbeitskräften mit gleichem Bildungsniveau, so beträgt für das Indi-

24 Zu der Möglichkeit, daß in ,bumping models' wie dem vorliegenden über 
eine ständige Reduzierung der Wartearbeitslosigkeit vor den relativ attrak-
tiven Jobs die Rendite einer Ausbildung trotz ständig vermehrten Eindrin-
gens auch in die relativ unattraktiven Positionen nicht zu sinken braucht vgl. 
F'ierds, G.: The Private Demand for Education in Relation to Labour Market 
Conditions in Less-Developed Countries, The Economic Journal 1974, S. 918-
925. 
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viduum der Erwartungswert des bildungsbedingten Zusatzeinkommens 
fiT - lp). Wären diese Erwartungswerte bei alternativen Bildungs-
niveaus des betrachteten Individuums auch tatsächlich realisiert wor-
den, dann würde durch dessen Bildungsentscheidung eine Arbeitskraft 
mit HochschulausbHdung aus der Position mit dem Entgeltsatz lT ver-
trieben, während ein (wahrscheinlich anderes) Mitglied dieser Arbeits-
kraftkategorie einen zusätzlichen Arbeitsplatz mit dem Entgeltsatz lT 
einnähme. Per Saldo betrüge die einkommensmäßige Schädigung aller 
Arbeitskräfte mit Hochschulbildung (fT - lT). Ähnlich lassen sich auch 
Nachteile bei den anders ausgebildeten Beschäftigten ermitteln. Durch 
das Hinunterdrängen in der vorgegebenen Positionshierarchie betrügen 
die Einkommenseinbußen bei den Arbeitskräften mit Sekundarschulaus-
bildung insgesamt (IT - l.~), bei den Arbeitskräften mit Primarschul-
ausbildung (ls - lp). 

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt man, wenn statt des bisherigen 
Überhangs insgesamt angebotener Arbeitsplätze (in Gest'alt unbe-
setzbarer Positionen am unteren Ende der Lohnhierarchie) ein kon-
junkturell oder strukturell bedingtes Arbeitsplatzdefizit unterstellt 
wird. Soweit bildungsbedingte Zusatzeinkommen auf eine Verringe-
rung dieser Arbeitslosigkeit zurückzuführen sind, haben sie wieder 
einen redistributiven Charakter. Belastet sind diejenigen, die wegen 
ihres geringen Bildungsniveaus arbeitslos werden. Anders als bei der 
bisherigen Betrachtung ist die Last jetzt jedoch nicht auf mehrere Ar-
beitskraftkategorien verteilt, sondern konzentriert sich einzig auf die 
Arbeitskräfte mit dem niedrigsten Bildungsniveau. 

Bei einer Reihe von Berufen Selbständiger, die üblicherweise (u. U. 
auch über die ,Weihe'funktion der Bildung) mit einer akademischen 
Ausbildung verbunden sind, treten an die Stelle rigider Löhne rig,ide 
Preise fÜT erbrachte Dienstleistungen wie ärztliche Behandlung, Rechts-
beratung usw. Entscheidet sich nun ein Individuum, eine akademische 
Ausbildung zu absolvieren, die zu diesen Berufen hinführt, kommt ,es 
zwar nicht wie bisher z,wangsläufig zu einer Verdrängung aus attrak-
tiven Positionen. Die Schädigung Dritter besteht dann jedoch im gerin-
geren Beschäftigungsgrad derjenigen, die die gleiche Ausbildung genos-
sen haben25• Auch hier ist keine Lastenstreuung über mehrere Arbeits-
kraftkategorien zu beobachten, nur d,aß jetzt einzig Arbeitskräfte an 
der Spitze der Bildungs- und Einkommenshierarchie betroffen sind. 

25 Soweit sich die Einzelleistungen bei rigiden Preisen quantitativ und 
qualitativ erhöhen, ist dies in etwa mit Preissenkungen als Folge vermehrten 
Angebots gleichzusetzen; Schädigungen der Mitkonkurrenten werden durch 
Besserstellung der Käufer kompensiert, per Saldo liegen dann keine Ein-
bußen Dritter vor. 
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Die allokationspolitische Würdigung aller aufgezeigten Fälle unfrei-
williger Verdrängung als Mechanismus bildungsbedingter Einkommens-
steigerungen liegt auf der Hand. Die Bildungsaufwendungen einzelner 
Individuen stellen eine reine Ressourcenverschwendung dar26• Das Bild 
ändert sich nicht, wenn man von der Marginalbetrachtung zur Analyse 
des Bildungswesens insgesamt übergeht. Innerhalb dieses Systems 
liegen deshalb radikale Änderungen nahe. Wenn schon die Job- und 
Lohnhierarchie als Datum genommen werden muß, würde z. B. ein 
Übergang zum Losverfahren bei der Zuteilung attraktiver Positionen 
diese Ressourcenvergeudung beseitigen27• Die Argumente sind von der 
logischen Struktur her letztlich die gleichen, die auch für den Ersatz der 
üblichen Numerus-c1ausus-Regelungen im Hochschulwesen durch ein 
einfaches Lo,sverf.ahren sprechen, soweit die Selektionskriterien keinen 
Schluß auf die Erfolgsaussichten im Studium zulassen. 

Was die wachstumspolitischen Belange angeht, ist wiederum nur 
festzustellen, wie fehlerhaft trotz orthodoxer Entlohnungsannahmen 
Rückschlüsse von bildungsbedingten Einkommensunterschieden zwi-
schen Individuen auf Wachstumsbeiträge selbst marginaler Bildungs-
investitionen sein können. 

Die Einkommensverteilung wird bei diesem Mechanismus bildungs-
bedingter Einkommenssteigerungen relativ wenig tangiert. Grundsätz-
lich bleibt die Verteilung der Arbeitseinkommen bei einer Bildungs-
expansion konstant, nur daß eine neue Zuordnung von Arbeitsplätzen 
und Bewerbern eintritt. Die Verteilung der personellen Gesamtein-
kommen (Arbeits- und Vermögens einkommen) ist aber davon abhän-
gig, in welchem Umfang Bildungsausgaben Vorbedingung zur Errei-
chung attraktiver Jobs sind. Das Bild könnte sich jedoch etwas wan-
deln, wenn verteilungspolitisch nicht die tatsächlichen Resultate, son-
dern Erwartungswerte bzw. Chancen auf Resultate in den Mittelpunkt 
des Interesses rückten. Eine Akademikerexpansion würde die Einkom-
menserwartungswerte in den akademischen Positionen reduzieren, aller-
dings in der Regel auch in den Positionen, die von den sonstigen Ar-
beitskraftkategorien wahrgenommen werden. Gewichtige Änderungen 
in der relativen Einkommensverteilung sind auch aus dieser Perspek-
tive heraus kaum zu erwarten. 

26 Hebt man die Annahme auf, daß alle Individuen bei gleicher Bezahlung 
zwischen allen Berufen, Funktionen usw. indifferent sind, könnte über den 
BildungsfiIter auch eine Umverteilung der Arbeitsplätze entsprechend den 
Präferenzen für nichtpekuniäre Eigenschaften erfolgen. Insofern ist dann das 
Urteil einer reinen Ressourcenverschwendung übertrieben. 

27 Ein Lotteriesystem als Second-Best-Lösung schlugen vor Bhagwati und 
Srinivasan, S.20. 
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III. Integration der Mech'anismen 

bildungsbedingter Einkommenssteigerungen 

1. Möglichkeiten additiver Zusammenführung 

231 

Die bisher vorgestellten drei Mechanismen bildungsbedingter Ein-
kommenssteigerungen weisen jeweils nur einen der unterschiedenen 
Ursprünge solcher Einkommenserhöhungen auf. Aber genauso, wie in 
der Regel die Bildung verschiedene Bildungsfunktionen erfüllt, dürften 
häufig auch die bildungsverursachten Zusatzeinkommen über ein Zu-
sammenwirken dieser ,reinen' Mechanismen aus verschiedenen Quellen 
gespeist werden. 

Die Auswirkungen lassen sich in mehreren Fällen durch einfache 
additive Zusammenführung der bisherigen Ansätze ermitteln. Ana-
lytisch problemlos ist der Fall, in dem in verschiedenen Bereichen der 
Wirtschaft je einer der unterschiedenen Mechanismen wirkt. Ein Bei-
spiel wäre ein dualer Arbeitsmarkt, auf dem nur im oberen Bereich 
der Berufshierarchie die redistributive Verdrängung dominiert, während 
im unteren Bereich flexible Entgeltsätze für Markträumung sorgen. 
Additiv zu bewältigen ist auch der Fall, in dem die beiden Mechanis-
men mit flexiblen Entgeltsätzen in einem Bereich zugleich wirksam 
werden. Für die Kombination des produktivitätsfördernden und des 
redistributiven Filteransatzes wurde eine solche Zusammenführung in 
Abschnitt II.2.1 anhand der Abb. 5 demonstriert. Schließlie--h läßt 
sich so auch eine Bildungsexpansion analysieren, in der eine Absorp-
tion zum Teil über sinkende Entgeltsätze nach dem ersten und zweiten 
Mechanismus gelingt, in der die restliche Absorption aber wegen unzu-
reichender Flexibilität der Entgeltsätze nach unten über eine unfrei-
willige Verdrängung aus attraktiven Positionen geschieht. 

Diese additive Zusammenführung wird aber unmöglich, wenn die 
Bildung bei rigiden Entgeltsatzstrukturen nicht nur wie beim letzten 
Mechanismus zur Reihung der Kandidaten beiträgt, sondern auch noch 
wie in den beiden anderen Mechanismen für die spätere Erwerbstätig-
keit qualifiziert bzw. nach produktivitätsrelevanten Eigenschaften fil-
tert. Im weiteren soll nur dieser komplexere Ansatz exemplarisch an-
hand der Abb. 7 und 8 verdeutlicht werden. 

2. Die Qualifizierungsfunktion der Bildung im Modell 
unfreiwilliger Verdrängung 

In allen vier unterschiedenen Funktionen der Abb.7, die eine ein-
deutige Rangordnung in ihrer einkommensmäßigen Attraktivität ·auf-
weisen (F1 > F'2 > F(3 > F4), soll die Bildung über Qualifizierungspro-
zesse die Produktivität in gleichem Umfang erhöhen (gleiche positive 
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Abb. 7. ,Occupational Production Functions' 

GP 

-~---------------

GPp1 

GPS2 
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GPP3 
l3 

GPp4 

~--------+---------~---------+-----SB 
P S T 

exemplarisch: ~ = einheitlicher Lohnsatz in der Funktion 2 
GPT2 = Grenzproduktivität eines Hochschulabsolventen (T) in 

der Funktion 2 (F2) 

Steigung der Funktionsgeraden). In jeder Funktion exisüere nur ein 
Lohnsatz, so daß Lohnsatzunterschiede nur auf die Ausübung unter-
schiedlicher Funktionen zurückzuführen sind. Wenn eine Arbeitskraft 
nicht mindestens eine Grenzproduktivität in Höhe des Lohnsatzes einer 
bestimmten Funktion aufweist, wird sie in dieser Position auch nicht 
beschäftigt. Soweit vom Arbeitsangebot keine Grenzen gesetzt sind, 
sollen die Arbeitsplätze solange expandieren, bis eine Gleichheit der 
Grenzproduktivität mit dem Lohnsatz erreicht ist. Das bisherige Ent-
lohnungsprinzip ist aber insofern durchbrochen, als in einer Funktion 
mit unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften nur diejenige Arbeits-
kraft entsprechend ihrer Grenzproduktivität entlohnt wird, die am 
niedrigsten qualifiziert ist. Die ,Qualitätsrenten' der übrigen Arbeit-
nehmer schlagen sich in Gewinnen der Unternehmen nieder. Ein Grund 
für das Abgehen vom bisherigen orthodoxen Entlohnungsprinzip liegt 
darin, daß damit eine zusätzliche Begründung für die Reihung von Be-
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werbern um attraktive Positionen entsprechend ihrem Bildungsniveau 
geliefert wird. 

In der Ausgangssituation seien Arbeitskräfte mit Hochschulausbil-
dung in den Funktionen 1 und 2, Arbeitskräfte mit Sekundarschulaus-
bildung in den Funktionen 2 und 3 und schließlich Primarschulabsol-
venten in den Funktionen 3 und 4 beschäftigt. Nun entschließe sich ein 
Individuum, das mit Pvimarschulausbildung die Funktion 4 wahrge-
nommen hätte, zu einer Hochschulausbildung, die durch glücklichen Zu-
fall zur Wahrnehmung der Funktion 1 führt. Die Chance hierzu ist auf 
die Reihungs- oder ,Weihe'funktion der Bildung zurückzuführen. Die 
Reihung selbst kann, muß aber nicht ihre Ursachen in der Qualifizie-
rungsfunktion der Bildung haben. 

Auch hier ist nun bei aller Dynamik und Flexibilität der Wirtschaft 
kein Grund zu sehen, warum endogen als Folge dieser Bildungsent-
scheidung das Arbeitsplatzangebot in der Funktion 1 entsprechend stei-
gen sollte. Deshalb setzt ein Filtering-Down-Proz.eß ein, der mit einer 
Verdrängung einer Arbeitskraft mit Hochschulausbildung aus den ein-
kommensmäßig attraktivsten Positionen beginnt. Die verdrängte Ar-
beitskraft wird sich um einen Arbeitsplatz in dem zweitattraktivsten 
Beruf (F.2) bemühen. Bei gewinnmaximierendem Verhalten der Unter-
nehmer hat die Bewerbung dort Erfolg, weil die Grenzproduktivität der 
Arbeitskräfte mit Hochschulausbildung in diesen Funktionen noch 
oberhalb des Lohnsatzes liegt (GPT2> 12)28. Als Folge wird eine Arbeits-
kraft mit Sekundarschulausbildung aus dem Beruf F2 in den Beruf F:I 
verdrängt, während am Ende der Kette ein Primarschulabsolvent statt 
des Berufes Fa den weniger attraktiven Beruf F4 ausüben muß29. 

In dem rein redistributiven Verdrängungsmodell (Mechanismus II.2.2) 
entsprach der einkommensmäßige Bildungsertrag des Individuums 
(lt - 14 in Abb. 7) den Einkommenseinbußen, die Dritte durch diese Ver-
drängung erlitten. Dies gilt jetzt weiterhin für die Arbeitnehmer in 

28 Die Produktivitätsunterschiede zwischen unterschiedlich qualifizierten 
Arbeitskräften können hier offen zutage treten, sie können sich aber auch 
versteckter in Gestalt verringerter betrieblicher Ausbildungskosten zeigen. 
Nur auf letztere Aspekte konzentriert sich Thurow (Generating Inequality). 
Für die weiteren Dberlegungen spielt diese Unterscheidung aber keine be-
sondere Rolle. 

29 Berücksichtigt man, daß in einer bestimmten Funktion eine effizientere 
Arbeitskraft mehr als nur einen Arbeitsplatz einer weniger effizienten Ar-
beitskraft ersetzen kann, und stellt man deshalb nur auf Arbeitseffizienzein-
heiten ab, kommt es zu einer Verdrängung von 

_GGpPT2 (> 1) Arbeitskräften aus der Funktion 2 und _GPS3 . GPT2 
S2 GPP3 GPS2 

Arbeitskräften aus der Funktion 3. 
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den vier unterschiedenen Funktionen3o• Diesen Verlusten stehen aber 
Einkommenserhöhungen der Unternehmen ~durch die Verwendung pro-
duktiverer Arbeitskräfte bei gleicher Bezahlung) im Umfang (GPT2 - 12) 
und (GPS3 - ls) gegenüber31• Erst der Saldo solcher Einkommensände-
rungen (GPPl- GPP4) Externer zeigt in diesem Verdrängungsmodell 
den Umfang der Bildungserträge eines Individuums an, die nur umver-
teilend sind. 

Bei fortschreitender Bildungsexpansion wird sich der Charakter die-
ses Modells zumindest bereichs.weise wandeln. Von der Situation an, 
in der in der Funktion 2 und/oder in der Funktion 3 die schulmäßig 
relativ gering qualifizierten Arbeitskräfte überhaupt nicht mehr be-
schäftigt sind, kommt es in diesen Funktionen als Folge von Produkt-
preissenkungen und Faktorsubstitutionen zu einer Expansion der be-
setzten Arbeitsplätze, bis über eine Verschiebung der F2- und Fa-Kur-
ven nach unten die Grenzproduktivitäten GPT2 bzw. GPss mit den Lohn-
sätzen 12 bzw. ls übereinstimmen32 und damit auch die ,Exploitation' 
dieser Arbeitskräfte beendet ist. Mit der Arbeitsplatzexpansion ist in 
diesen Berufen dann auch keine direkte Verdrängung mehr zu beob-
achten. Eine Verdrängung kann jetzt jedoch indirekt erfolgen, indem 
im Konkurrenzkampf mit den neuen Arbeitsplätzen andere Arbeits-
plätze vernichtet werden33• Solange die Lohnsätze, die für die vernich-
teten Arbeitsplätze galten, über den Lohnsätzen liegen, die in den Be-
rufen gezahlt werden, welche von den Individuen mit zusätzlicher Aus-
bildung ohne diese weiteren Bildungsinvestitionen ausgeübt worden 
wären (14 für Funktion 4 in obigem Beispiel), kann weiterhin von einem 
(wenigstens teilweise) redistributiven Charakter der Bildungserträge 

30 Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Effizienz der Arbeits-
kräfte entsprechend dem Verfahren in Fußnote 29 stehen dem Bildungsertrag 
II - 14 sogar Schädigungen anderer Arbeitnehmer im Umfang von 

GPT2 GPss GP'I'2 
(li - 12) + --- . (1Q - la) + --. -- (l3 - I_I) 

GPS2 GPP3 GPS2 
gegenüber. 

31 Nach dem Verfahren der Fußnote 29 würde der letzte Ausdruck größer: 
GPT2 
-- . (GPS3 - 13) 
GPS2 

32 Für den Thurow'schen Fall, in dem die schulische Bildung nur die be-
trieblichen Ausbildungskosten verringert, vgl. Knight, S. 197/8. Dieser An-
passungsprozeß dürfte in der Regel dadurch ergänzt (und auch abgekürzt) 
werden, daß über Professionalisierungsstrategien die Lohnsätze an die höhe-
ren Grenzproduktivitäten angepaßt werden (Flexibilität bei Entgeltkorrek-
turen nach oben). 

33 Dieser Konkurrenzkampf erfolgt in Gestalt von Substitutionsprozessen 
und relativen Preissenkungen bei den Gütern, die relativ F!2- bzw. F3- inten-
siv produziert werden. Vgl. dazu auch Thurow, L. C.: Measuring the Eco-
nomic Benefits of Education, in: Higher Education and the Labor Market, 
Hrsg.: Gordon, M. S., New York u. a. 1974, insbes. S.407/8. 
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über eine Verdrängung aus attraktiven Positionen gesprochen werden. 
Eine Überhangnachirage nach höher qualifizierten Arbeitskräften 
schließt demnach in einer Welt mit rigiden Lohnsatzstrukturen nicht 
aus, daß die entsprechenden Bildungserträge mit Schädigungen (indi-
rekt) verdrängter Dritter erkauft werden. 

Bisher wurde die produktivitätsföl'dernde Qualifizierungsfunktion mit 
dem Modell unfreiwilliger Verdrängung in einer Weise verbunden, die 
die ,Exploitation' der jeweils höher qualifizierten Arbeitskraft im glei-
chen Beruf implizierte. Nimmt man aber wie im rein redistributiven 
Vel'drängungsmodell an, daß die Arbeitgeber wegen subjektiver Präfe-
renzen auch ohne gewinnerhöhende Auswirkungen Arbeitskräfte präfe-
rieren, die ein höheres Bildungsniveau aufweisen, läßt sich eine Inte-
gration auch bei Entlohnung aller Arbeitskräfte entsprechend ihren 
Grenzproduktivitäten finden. In den gleichen Berufen erhalten die Ar-
beitnehmer dann je nach Bildungsqualifikation und je nach dem pro-
duktiven Beitrag der Bildung in diesen Berufen unterschiedlich hohe 
Lohnsätze (z. B. lT2 = GP'J'j~ > l2 in Abb.7). Der Verdrängungsprozeß 
durch eine Höherqualifizierung ist der gleiche wie im obigen Modell, 
nur daß die Früchte einer Bildungsintensivierung in bestimmten Funk-
tionen (F2 und F3 in obigem Beispiel) nun nicht mehr die Unternehmer 
ernten, sondern diejenigen, die wegen ihres relativ hohen Bildungs-
niveaus Träger dieser Intensivierung sind. Was jetzt unterbleibt, ist die 
Arbeitsplatzexpansion, nachdem in einer Funktion die weniger Qualifi-
zierten durch die höher Qualifizierten vollständig verdrängt worden 
sind. 

3. Die Filterfunktion der Bildung im Modell unfreiwilliger Verdrängung 

Ähnlich wie die Qualifizierungsfunktion läßt sich auch die Filterfunk-
tion des Bildungswesens mit dem redistributiven Verdrängungsmodell 
verbinden. Würde eine reine Siebung ,originärer' Eigenschaften vorge-
nommen, hätte die Bildung beim V,erlauf der ,occupational-pl'oduction-
functions' wie in Abb. 7 direkt überhaupt keine produktionsfördernde 
Wirkung: produktive Eigenschaften der Individuen haben in allen Funk-
tionen die gleichen Werte. Entschlösse sich nun wieder ein Individuum, 
statt einer Primarschulausbildung, die zum Beruf F 4 führte, eine Hoch-
schul ausbildung zu absolvieren, die den Beruf Fl ermöglichte, so stände 
hinter der Einkommenssteigerung (lt -l4) im Umfang von (ll - GPT4) wie 
schon bisher34 eine Redistribution, die durch die Verdrängung verursacht 

34 So in der einfachsten Version, in der in den einzelnen Funktionen die 
Anzahl der Arbeitsplätze unabhängig von der qualitativen Zusammensetzung 
der Arbeitskräfte vorgegeben ist. Außerdem ist wieder unterstellt, daß die 
Fähigkeiten dieser Arbeitskraft (und auch der sonst noch verdrängten Indi-
viduen) den Fähigkeitserwartungswerten der jeweils erreichten Bildungs-
gruppe entsprechen. 
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wurde. Die verbleibende Einkommenssteigerung (GPT4 - l4) basiert bei 
Qua'lifizierungsfunktiün der Bildung wie schon im Mechanismus lI.I. 
auf einer gesellschaftlichen Produktionssteigerung. Hat die Bildung hin-
gegen nur Filterfunktionen, so war dieser indiv~duelle Ertrag bei flexi-
blen Lohnsätzen rein redistriJbutiv. Bei einem repräsentativen Hoch-
schul absolventen (Primarschula:bsolventen) kam das in Abschnitt II.2.1 
dadurch zustande, daß die Lohnsätze für Arbeitskräfte mit Primar-
schulausbildung (Hochschulabsolventen) ,entsprechend den gesunkenen 
Produktivitätserwartungswerten dieser Arbeitskräfte fielen. 

Dieser Mechanismus ist bei den jetzt unterstellten rigiden Lohnsätzen 
jedoch ausgeschlossen. Die Unternehmen werden vielmehr auf gesun-
kene Produktivitätserwartungswerte mit einer Arbeitsplatzreduz.ierung 
reagieren, bis über steigende Wertgrenzproduktivitäten eine Gleichheit 
mit den unbeweglichen Lohnsätzen erreicht ist. Mit dieser Arbeitsplatz-
vernichtung können aber via Produkt- und Faktorsubstitutionsprozesse 
Arbeitsplatzschaffungen einhergehen, wobei es apriori völlig offen ist, 
an welchen Stellen in der Einkommenshierarchie diese neuen Arbeits-
plätze entstehen. Obwohl in diesem integrierten Modell eine erfolg-
reiche Absolvierung zusätzlicher Bildungsprozesse die Produktivitäts-
erwartungswerte der Arbeitskraftkategorie Ap (bzw. AT) senkt, ist kei-
neswegs mehr gesichert, daß über die Redistribution via unfreiwillige 
Verdrängung hinaus noch weitere Belastungen Dritter zu beobachten 
sind. 

Ähnlich ist der Wandel, wenn die Filterfunktion der Bildung (unter 
der Bedingung flexibler Lohnsätze) bei Aufdeckung der richtigen( höhe-
ren) Qualifikation einzelner Arbeitskräfte überhaupt nicht redistributiv 
gewirkt hätte. Die Bedingung hierfür ist recht einfach: Die aufzudek-
kende Qualifikation muß in der Funktion, die man ohne ihre Aufdek-
kung in der Gesellschaft erfüllt hätte, wertlos sein. Diese Bedingung ist 
beispielsweise beim Verla:uf der ,occupational-production-functions' und 
den vorgegebenen rigiden Lohnsätzen in der Abb. 8 erfüllt. Gelingt es 
hier einer Arbeitskraft, über den Weg der Hochschulausbildung von der 
Funktion Fl in den begehrten Beruf Fa hineinzugelangen, geht der pri-
vate Bildungsertrag (l3 - h) voll zu Lasten Dritter. Im Umfang von 
(l3 - l2) wird derjenige belastet, der aus der Funktion F3 in die Funktion 
F'2 verdrängt wird, im Umfang von (L2 - ll) derjenige, der jetzt statt des 
Berufes F2 den freigewordenen Arbeitsplatz von Fl besetzen muß. Über-
raschenderweise kann hier die Filterfunktion der Bildung den redistri-
butiven Charakter der Bildungserträge in den Verdrängungsmodellen 
gerade dann unterstreichen, wenn bei flexiblen Löhnen überhaupt keine 
Redistribution zu erwarten ist. 
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Abb. 8. ,Occupational Production Functions' 
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4. Allokationspolitische Aspekte des integrierten Ansatzes 

Die obige Verbindung des Verdrängungsmechanismus bei rigiden 
Lohnsätzen mit der Qualifizierungs- und Selektionsfunktion der Bil-
dung wirft einige neue allokations-, wachstums- und distributionspoli-
tische Probleme auf. Dies soll exemplarisch anhand der allokativen 
Aspekte aufgezeigt werden. 

Zunächst sei unterstellt, daß die Bildung nur qualifiziert. Allokations-
politisch ist dann bei gleichen Löhnen in gleichen Funktionen (unab-
hängig von den erworbenen Qualifikationen durch den Bildungsprozeß) 
zu beachten, daß neben den privaten Bildungserträgen, die in vollem 
Umfang Schädigungen verdrängter Arbeitskräfte entsprechen, bildungs-
bedingte Produktionssteigerungen existieren können, die in Gestalt von 
Gewinnerhöhungen in Erscheinung treten. Dabei ist prinzipiell nicht 
ausgeschlossen, daß die ,Exploitations'gewinne die Verdrängungsgewinne 
übersteigen35• Dies könnte aus allokationspolitischer Sicht die gelegent-
lich geäußerte Genugtuung rechtfertigen, mit der der verschärfte Kon-
kurrenzkampf um attraktive Positionen in der Gesellschaft als Folge 

35 In dem Beispiel der Abb. 7 ist diese Möglichkeit allerdings ausgeschlos-
sen. Notwendige, nicht jedoch hinreichende Bedingung ist eine "Exploita-
tion" der Arbeitskraft, die sich zusätzlich ausbilden läßt, in der Funldion, in 
die sie dank dieser Ausbildung gelangt. 
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der Akademikerexpansion betrachtet wird36• Der Hinweis darauf, daß 
damit Unvollkommenheiten des Marktes gleich in zweifacher Hinsicht 
(unfreiwillige Verdrängung, ,Exploitation') als Datum hingenommen 
werden, sollte jedoch schon allein geeignet sein, diese Genugtuung in 
Grenzen zu halten. 

Soweit im Gefolge eines solchen Verdrängungsprozesses die angedeu-
tete Arbeitsplatzausweitung erfolgt, ist allokationspolitisch von Bedeu-
tung, welche Arbeitsplätze im Wettbewerbsprozeß dadurch verloren 
gehen und wie ihre einkommensmäßige Attraktivität im Verhältnis zu 
der Attraktivität derjenigen Arbeitsplätze steht, die von den zusätzlich 
ausgebildeten Arbeitskräften ohne diese zusätzliche Ausbildung einge-
nommen worden wären. Ist diese Attraktivität gleich hoch, existiert 
keine (indirekte) unfreiwillige Verdrängung mehr, die privaten Erträge 
entsprechen insofern den gesellschaftlichen. Ist die erreichte Endstufe 
in der Bildungshierarchie vorgegeben, liegen dementsprechend Beden-
ken bei großen Schritten auf der Bildungsleiter nach oben (im Beispiel 
statt Primarschulausbildung gleich Hochschulausbildung) näher als bei 
nur kleinen Schritten. 

Erfolgt die Entlohnung in den einzelnen Funktionen entsprechend 
der Arbeitsgrenzproduktivität nach Maßgabe der unterschiedlichen Ef-
fizienz der Arbeitskräfte, so spiegeln sich in den privaten Bildungser-
trägen neben der Redistribution auch qualifikationsverursachte Produk-
tionsgewinne wieder. Verglichen mit dem reinen Verdrängungsmodell 
verringern sich dadurch die allokationspolitischen Probleme. Die Pro-
duktionszunahme als Konsequenz aus bestimmten Bildungsentscheidun-
gen entspricht aber nun nicht mehr grundsätzlich dem produktiven Bei-
trag der Bildung in der Funktion, die von der betrachteten Arbeitskraft 
ausgeübt wird, auch wenn dies eine herkömmliche Annahme in der Li-
teratur ist. Sie besteht vielmehr aus der Summe aller Produktionszu-
nahmen, die durch eine Bildungsintensivierung als Folge des Ver drän-
gungsprozesses in einer Reihe von Funktionen auftreten können. 

Bei der Verbindung des re distributiven Filtermodells m.2.1) mit dem 
Modell unfreiwilliger Verdrängung (II.2.2) sind die Auswirkungen einer 
individuellen Bildungsentscheidung auf die Produktivitätswerte der-
jenigen Arbeitnehmergruppen, denen man ohne die Entscheidung zuge-
hört hätte und denen man nach dieser Entscheidung zugehört, nur noch 
mittelbar für den Umfang der Redistribution von Bedeutung. Eine ein-
fache Addition der redistributiven Konsequenz aus beiden Modellen 
würde das Ausmaß redistributiver Quellen privater Bildungserträge zu-

3G Vgl. z. B. Beckerhoff, D., Jochimsen, R: Bedarfsorientierung eines ex-
pandierenden Bildungssystems, in: Soziale Probleme der modernen Industrie-
gesellschaft, Sch~iften des Vereins für Socialpolitik, NF 92 II, 1977, S. 721 ff. 
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meist falsch wiedergeben. Die Attraktivität vernichteter und neu ge-
schaffener Arbeitsplätze, nicht die Einschätzung der Effizienz der Ar-
beitskräfte gibt den Ausschlag, ob über die verdrängungsbedingte Re-
distribution hinaus noch andere Umverteilungsquellen privater Bil-
dungserträge zu berücksichtigen sind. Je nach den tatsächlichen Fähig-
keiten des Individuums, das eine vorgegebene Bildungsinvestition tä-
tigt, werden die Arbeitsplatzvernichtungen (als Folge gesunkener 
Grenzproduktivitätserwartungswerte) mehr im unteren oder oberen Be-
reich der Entgelthierarchie eintreffen. Dies für sich betrachtet läßt die 
Entscheidung vor allem dann allokationspolitisch bedenklich erschei-
nen, wenn durch diese Entscheidung höhere Fähigkeiten signalisiert 
werden, als im Einzelfall tatsächlich vorhanden sind. 

Wird -das Modell eines produktionsfördernden Filters (in 11.1.) mit 
dem Modell unfreiwilliger Verdrängung (II.2.2) zusammengeführt, wan-
deln sich die produktionsfördernden Elemente in redistributive. Dem-
entsprechend verschärfen sich auch die allokationspolitischen Probleme. 
Die Entdeckung von Eigenschaften, die nur in einigen bestimmten 
Funktionen Nutzen bringen, ist gesellschaftlich nicht mehr nutz.enstif-
tend, soweit dadurch in diesen Funktionen nur Individuen mit den 
gleichen Eigenschaften verdrängt werden. 

IV. Schlußbemerkungen 

Vor dem Hintergrund verschiedener Quellen und Mechanismen bil-
dungsbedingter Einkommenssteigerungen wurden vorangehend Ein-
kommenswirkungen individueller Bildungsentscheidungen analysiert. 
Nach Ablehnung eines herkömmlichen Verfahrens (Abschnitt I) stand 
die Vertiefung dreier theoretischer Ansätze im Vordergrund (Abschnitt 
II), die ebenfalls in integrierter Form untersucht wurden (Abschnitt III). 

Auch wenn überwiegend ein orthodoxes Entlohnungsprinzip unter-
stellt wurde, bewegte sich die Untersuchung weitgehend außerhalb der 
eigentlichen grenzproduktivitätstheoretischen Orthodoxie. Darüber hin-
aus behalten die Überlegungen zu den verschiedenen Mechanismen ihre 
Bedeutung, wenn z. B. wegen monopolistischer und monopsonistischer 
,Exploitation' 'die Entgelte der Faktoren tatsächlich unterhalb ihrer ge-
sellschaftlichen Grenzproduktivität liegen sollten. Zusätzlich wären hier 
noch die Auswirkungen von Bildungsentscheidungen auf Monopol- und 
Monopsongewinn zu berücksichtigen, wie es teilweise schon im integrier-
ten Ansatz geschah. Als ein Ergebnis ist festzuhalten, daß die häufig 
vorzufindende eindeutige Zuordnung von Bildungsfunktionen und Me-
chanismenbzw. Quellen bildungsbedingter Einkommenssteigerungen 
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unhaltbar ist37• Insgesamt sollte die Analyse nur als theoretische Vor-
arbeit verstanden werden für Untersuchungen, die sich mit der empiri-
schen Relevanz der verschiedenen Ansätze und mit möglichen politi-
schen Konsequenzen beschäftigen. 

Was die möglichen politischen Folgerungen betrifft, so liegt eine Zu-
sammenführung der Untersuchungen mit der ,Theorie externer Effekte' 
nahe. Ganz offensichtlich verursacht eine individuelle Bildungsentschei-
dung im redistributiven Filteransatz und im redistributiven Ver drän-
gungsmodell marginal relevante, negativ gewertete Externalitäten, die 
nicht gleichzeitig (gesetzmäßig) durch positiv gewertete Externalitäten 
kompensiert werden. Wenn damit auch bei isolierter Betrachtung für 
manche die Forderung nach Bildungssteuern entsprechend dem Anfall 
negativer Externalitäten auf der Hand liegt, so sind die Konsequenzen 
angesichts a) möglicher Konflikte mit distributionspolitischen Zielen, 
der Chancengleichheit im Bildungswesen usw. b) alternativer Ansatz-
punkte der Politik wie z. B. finanzielle Interventionen bei der Verdrän-
gung selbst, Änderungen der Marktinstitutionen, Rationierung der Aus-
bildung über Numerus-clausus-Regelungen usw. doch wesentlich kom-
plexer. Im traditionellen Ansatz, in dem der bildungsbedingte Produk-
tionszuwachs Quelle bildungsverursachter Einkommenssteigerungen 
war, verursacht die Bildungsentscheidung pekuniäre Spillover von 
einer Gruppe Externer zu einer anderen (gesetzmäßig kompensierende 
positive und negative pekuniäre Externalitäten). Hier könnte die Frage 
in den Vordergrund rücken, ob eine Bildungssubvention (z. B. eine se-
lektive Unterstützung akademischer Ausbildung) in einem solchen Um-
fang pekuniäre Spillover in gewünschte Richtungen bewirken kann, daß 
sie schon allein deshalb formal gezielteren direkten Transferzahlungen 
distributionspolitisch überlegen ist. Bei all diesen Fragen ist ein Rück-
griff auf Erkenntnisse aus der ,Theorie externer Effekte' möglich und 
sinnvoll. 

Politische Konsequenzen müssen auf Erkenntnissen über Existenz und 
Gewichtigkeit der unterschiedenen Mechanismen bildungsbedingter 
Einkommenssteigerungen basieren. Angesichts der Komplexität der vor-
gestellten theoretischen Ansätze ist bei der gegebenen Datenkenntnis 

37 So wird z. B. von der OECD die Filterfunktion der Bildung gleichgesetzt 
mit dem Modell redistributiver Verdrängung ("job-competition model"): 
"There is, however, another interpretation of credentialism which is fully 
consistent with our earlier analysis of the role of skill labels in providing 
information. Suppose ,skill' refers not to superior production capacity 
formed by education but simply means superior natural ability. This inter-
pretation has come to be called the "job competition model" to distinguish it 
from the wage competition theory underlying the idea of human capital". 
OECD, Selection and Certif.ication in Education and Employment, Paris 1977, 
S.89. 
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eine Überprüfung durch einen Vergleich theoretischer Aussagen mit 
faktischen Entwicklungen äußerst schwierig. Die bisherigen Testver-
suche, die in der Literatur vorgenommen wurden, können aus verschie-
denen Gründen nicht voll überzeugen38• Daß theoretische Vorarbeiten 
wie in den vorangegangenen Abschnitten sinnvoll sind sowohl für die 
Ausarbeitung wie für die Interpretation von Tests, vermag folgendes 
Beispiel zu demonstrieren. 

Unabhängig voneinander schlagen Layard/Psacharopoulos und Thu-
row folgenden Untersuchungs weg vor39• Zunächst sind nach Spezifizie-
rung makroökonomischer Produktionsfunktionen, in denen auch das 
Bildungskapital bzw. Arbeitskraftkategorien mit unterschiedlichem Aus-
bildungsniveau als Produktionsfaktoren erscheinen, die Parameter die-
ser Funktionen zu schätzen. Daraus lassen sich die Grenzproduktivitäts-
unterschiede unterschiedlich ausgebildeter Arbeitskräfte ableiten. Sind 
diese Unterschiede kleiner als die entsprechenden Einkommensunter-
schiede, so deuten Layard/Psacharopoulos dies als Beleg für die Screen-
ing-Hypothese, nach der die Bildung die ,originären' Eigenschaften der 
Individuen filtert, während Thurow darin eher eine Unterstützung für 
seinen Job-Competition-Ansatz (mit z. T. redistributiver Verdrängung) 
sieht, den er gegen die Modelle mit flexiblen Preisen und Entgeltsätzen 
(Wage-Competition-Ansatz) abhebt. 

Selbst wenn man von allen Schwierigkeiten absieht, die tatsächlichen 
Grenzproduktivitäten unterschiedlich qualifizierter Arbeitskräfte nach 
dem vorgeschlagenen Verfahren zu ermitteln, wäre diese Erscheinung 
(Lohn differenz > Grenzproduktivitätsdifferenz) zumindest kein hinrei-
chender Beleg für die zu prüfenden Hypothesen. Gleiche Prognosen sind 
zu stellen (bzw. als Möglichkeit offen zu lassen) a) im rein redistribu-
tiven Filtermodell, b) im rein redistributiven Verdrängungsmodell mit 
der ,Reihungs'funktion (i. e. S.) der Bildung, c) im integrierten Ver drän-
gungsmodell (Abschnitt III) mit der Filter- und Qualifizierungsfunktion 
der Bildung, ganz davon abgesehen, daß bei Aufgabe der orthodoxen 
Entlohnungshypothese noch andere redistributive Mechanismen (z. B. 
in marxistischer Terminologie durch eine größere ,Intensität der Arbeit' 
bei verstärkter Bildung der Vorgesetzten) wirken können. Darüber hin-
aus ist diese Erscheinung noch nicht einmal eine notwendige Konse-

38 Zu einem kritischen überblick über bisherige Testversuche, denen es 
nach Riley allen noch an theoretischer Fundierung mangelt, vgl. Riley, J. G.: 
Testing the Educational Screening Hypothesis, Journal of Political Economy 
1979, Supplement, S. 229 - 233. 

39 Layard, K., Psacharopoulos, G.: The Screening Hypothesis and the 
Returns to Education, Journal of Political Economy 1974; Supplement, 
S. 986 f. Thurow: Generating Inequality, S. 70 - 73. Measuring the Economic 
Benefits of Education, S. 381 f. 
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quenz aus der Existenz der Filterfunktion bzw. aus dem Wirken des 
Job-Competition-Ansatzes. So könnte das bildungsbedingte Mehrein-
kommen bei der Filterfunktion über die Ausnutzung komparativer Vor-
teile allein aus dem Wertschöpfungszuwachs stammen. Im integrierten 
Verdrängungsmodell war grundsätzlich nicht auszuschließen, daß die 
Verdrängungsgewinne der zusätzlich ausgebildeten Arbeitskraft kleiner 
ausfielen als die Beteiligung der Unternehmer an den gesellschaftlichen 
Bildungserträgen. Beides würde bewirken, daß die bildungsbedingten 
Einkommenszuwächse der Individuen nicht mehr die richtig ges.chätzte 
Bildungsgrenzproduktivität übersteigen. Somit läßt sich weder aus der 
Gleichheit dieser beiden Größen die Existenz noch aus der Ungleichheit 
die Nichtexistenz der Filterfunktion bzw. des Job-Wettbewerbs ablesen. 
Einzig ließe sich aus der Ungleichheit das alleinige Wirken der her-
kömmlichen Grenzproduktivitätstheorie widerlegen, ein Test mit nur 
relativ bescheidenen Erkenntnissen. Als Ausfluß einer Theorie kom-
plexer Phänomene wird man sich allerdings häufig mit derart mäßigen 
Testresultaten abzufinden haben. 

Summary 

Microeconomic earnings functions, in w'hich school education as a rule 
plays a significant role as a determinant of income, are often used as a 
basis for breaking-down the variance observed in the distribution of 
personal income into individual components such as for instance the 
variance of years of school attendance. However, an analysis of possible 
causes (sources, mechanisms) of income improvement as a result oI 
education shows clearly the invalidity of thisapproach, whi.ch has be-
come customary. 

Using a combination of certain education functions, sources of in co me 
improvement, and functioning of the labour market as a first step three 
"pure" mechanisms of educationally conditioned income improvement 
were isolated. The traditional human-capital version of this is but one 
of many possibilities of conceptualizing the first mechanism, in which 
individual contributions of education to income improvement have 
their source in the growth of social production. Building on these "pure" 
mechanisms an "integrated" model is analysed. All of these mechanisms 
are examined with respect to their distributive and allocative effects. 

Although the orthodox assumption thatemployee's remuneration 
corresponds to the expected marginal productivity of labour in the in-
dividual job is retained, the contributions of education have in the case 
of two "pure" mechanisms redistributional character. In the integrated 
model third persons income is at least in part the source of educational1y 
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conditioned income improvement. Screening and displacement are the 
causes of these negative extern al yields, which are reasonenough to 
reflect anew for example on public financing of education. Of course, 
with respect to conc1usions about t:he ·empirical relevance of the dif-
ferent mech:anisms considerable scepticism is indicated. The availability 
of data still does not permit conc1usions concerning the existence and 
the relative weight oi the different mechanisms. 
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