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1. Der Aufmerksamkeitswert geschlechtsspezifischer A r b e i t s 
l o s i g k e i t 

Die A u f t e i l u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t nach Geschlecht i s t uns 
eine Selbstverständlichkeit, sowie w i r die A u f t e i l u n g der 
A r b e i t s l o s i g k e i t nach Körpergröße für blödsinnig h a l t e n wür
den. Aber täuschen w i r uns n i c h t . I n dieser Selbstverständ
l i c h k e i t l i e g t schon e i n e r s t e r möglicher I r r t u m : daß es 
per se einen Unterschied mache, ob die eingesetzte A r b e i t s 
k r a f t männlich oder w e i b l i c h i s t ; oder daß der Arbeitsmarkt 
gewissermaßen natürlich nach Geschlechtern gespalten i s t . 

Tatsächlich g i b t es heute eine fundamentale Spaltung des Ar
beitsmarktes nach Geschlechtern, und dies g i b t auch der ge
schlechtsspezifischen D i f f e r e n z i e r u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t 
i h r e n Sinn. P r i n z i p i e l l kann man s i c h aber a r b e i t s t e i l i g e 
Gesellschaften ohne eine d e r a r t i g e fundamentale Spaltung 
v o r s t e l l e n , und dann wäre u.U. die A u f t e i l u n g der A r b e i t s 
l o s i g k e i t nach Geschlecht Blödsinn. Außerdem lassen s i c h Ge
s e l l s c h a f t e n nachweisen, i n denen die geschl e c h t s s p e z i f i 
sche Spaltung des "Arbeitsmarkts" zur heutigen Spaltung ge
wissermaßen verkehrt l i e g t : Frauenarbeit - zum B e i s p i e l im 
a l t e n Griechenland - war üblich, während die f r e i e n Männer 
n i c h t m i t erwerbs- oder t a u s c h w i r t s c h a f t l i c h e n Dingen, son
dern m i t bürgerlichen und k u l t u r e l l e n Angelegenheiten be
schäftigt waren. 

Schließlich i s t der heutige Arbeitsmarkt n i c h t durchgängig 
nach Geschlechtern gespalten. Eine anerkannte Ausnahme dürf
ten m i t t l e r w e i l e die Erziehungs- und künstlerischen Berufe 
sein. I n anderen Berufsfeldern (z.B. Pflegeberufe, soziale 
Dienstleistungen, Banken, Handel- und Versicherungsgewerbe) 
sind Tendenzen des Abbaus geschlechtsspezifischer Segmen
t i e r u n g erkennbar. T e i l z e i t a r b e i t wurde bisher selbstver
ständlich a l s typische Form der Frauenbeschäftigung betrach
t e t . Die jüngste I n f r a t e s t - S t u d i e im Auftrag des A r b e i t s 
ministeriums entdeckte dagegen e i n erhebliches Interesse an 

1) 
T e i l z e i t a r b e i t auch b e i Männern, vor allem b e i älteren. ' 
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Die hohe Aufmerksamkeit, die heute den Beschäftigungspro
blemen der Frauen g e z o l l t w i r d , i s t vordergründig auf die 
Uberdurchschnittlich hohe A r b e i t s l o s i g k e i t der Frauen zu
rückzuführen. 2^ Nach meiner Auffassung kann das neoklassi
sche Erklärungsmuster, das n i c h t insgesamt f a l s c h i s t , den 
hohen Aufmerksamkeitswert n i c h t befriedigend erklären. Nach 
der orthodoxen ökonomischen Theorie beruht nämlich die über
du r c h s c h n i t t l i c h e A r b e i t s l o s i g k e i t der Frauen auf einer Rei
he von Wettbewerbsnachteilen: genannt werden vor allem die 
hohe Wahrscheinlichkeit, daß Frauen i h r e Erwerbstätigkeit 
unterbrechen, die im Vergleich zu Männern geringere Berufs
q u a l i f i k a t i o n und das höhere K r a n k h e i t s r i s i k o ; a l s weiterer 
Grund werden die angeblich überdurchschnittlichen Lohnstei-

3 ) 

gerungen der Frauen angeführt. •" M i t Ausnahme des l e t z t g e 
nannten Faktors werden h i e r m i t Gründe vorgebracht, die b e i 
spielsweise auch schon für die Krise 1966/67 zutrafen, ohne 
zu einer überdurchschnittlichen Frauenarbeitslosigkeit zu 
führen; und ob a l l e i n höhere Lohnraten - wenn man solche 
einmal a l s gegeben annimmt - das besondere A r b e i t s l o s e n r i 
siko von Frauen zu erklären i n der Lage sind, darf füglich 
be z w e i f e l t werden. 

Tatbestand und selbstverständlicher sowie hoher Aufmerksam
k e i t s w e r t der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t lassen s i c h n i c h t wie 
aus der Hüfte geschossen erklären. Auch di e Segmentierungs
t h e o r i e , sofern man von einer solchen sprechen kann, l i e 
f e r t keine eindeutigen Aussagen, geschweige denn eindeutig 
o p e r a t i o n a l i s i e r b a r e Thesen. Aber sie l i e f e r t w e r t v o l l e An
knüpfungspunkte, m i t denen eine empirisch g e h a l t v o l l e , p o l i 
tisch-ökonomische Theorie der A r b e i t aufgebaut werden kann. 
Diese Anknüpfungspunkte werden i n den folgenden zwei Kapi
t e l n , i n denen einige Deutungsmuster zu Erklärung der Frau
e n a r b e i t s l o s i g k e i t e n t w i c k e l t werden, eine w i c h t i g e , aber 
n i c h t ausschließliche Rolle spielen. Zum einen werden i n 
einer m u l t i v a r i a t e n Analyse bestimmte Aspekte der Segmen
tieru n g s t h e o r i e g e t e s t e t ; a l s empirische Basis d i e n t dabei 
die Veränderung der Fra u e n a r b e i t s l o s i g k e i t auf der Ebene 
der Arbeitsamtsbezirke i n den Jahren 1971 - 1975. 
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Im nachfolgenden K a p i t e l führen w i r einige sozio-ökonomische 
Argumente ins Feld: (1) die veränderte Ökonomie der Familie 
führt gewissermaßen zur "Freisetzung" der Hausfrau i n i h r e r 
gebrauchswert-ökonomischen Familienfunktion; (2) der Druck 
zur größeren Erwerbstätigkeit der Frau vor allem i n M i t t e l 
schichten läßt si c h zum T e i l m i t der Theorie der " p o s i t i o 
n e i l e n Güter" erklären, nach der die Anstrengungen zur Er
reichung n i c h t - m a t e r i e l l e r oder " p o s i t i o n e l l e r " Güter r e l a 
t i v immer höher werden; (3) durch die eben genannten Fakto
ren genährt, aber Eigendynamik im Sinne p o s i t i v e r Rückkopp
lung entwickelnd, w i r d die Emanzipationsbewegung zunehmenden 
Druck auf eine weitergehende Erwerbstätigkeit der Frau aus
üben; (4) m i t der jüngst im Bürgerlichen Gesetzbuch veran
kerten p a r t n e r s c h a f t l i c h e n Beziehung zwischen Mann und Frau, 
nach der auch beide Partner p r i n z i p i e l l erwerbsberechtigt 
sind, wurden auch die normativ-rechtlichen Rahmenbedingun
gen für eine umfassendere Rolle der Frau im Arbeitsmarkt ge
schaffen. 

Als grundlegende These w i r d i n dieser A r b e i t behauptet, daß 
e i n T e i l der heutigen F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t auf eine ten
d e n z i e l l e Auflösung der geschlechtsspezifischen A r b e i t s t e i 
lung zurückzuführen i s t , was arbeitsmarkttheoretisch eine 
Aufhebung der früher p r i n z i p i e l l e n Marginalität der Frauen
erwerbstätigkeit bedeutet, an die s i c h aber die Arbeitsorga
n i s a t i o n , die noch grundlegend geschlechtsspezifisch segmen
t i e r t i s t , noch n i c h t angepaßt hat. 

Abschließend werden noch zwei weitere Argumente e n t w i c k e l t . 
Ein K a p i t e l w i r d s i c h kurz m i t Gründen und m i t empirischen 
Belegen der Diskriminierung der Frau durch die bisherige Ar
b e i t s m a r k t p o l i t i k beschäftigen. Im Schlußkapitel werden Stra
tegien i n t e g r i e r t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k d i s k u t i e r t , die be
sonders die Beschäftigungsprobleme der Frauen berücksichti
gen. 
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2. Deutungsmuster der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t , T e i l I : 
M u l t i v a r i a t e r Erklärungsansatz 

Warum haben Frauen e i n besonderes A r b e i t s l o s e n r i s i k o ? Fra
gen dieser A r t lassen s i c h meist n i c h t d i r e k t beantworten. 
Die Wissenschaft verwendet "Verfremdungstechniken" oder "An
näherungen", um zu Antworten zu gelangen. Eine handhabbare 
Übersetzung der eingangs g e s t e l l t e n allgemeinen Frage i s t 
die s p e z i e l l e Frage: warum haben Arbeitsamtsbezirke unter
s c h i e d l i c h hohe, geschlechtsspezifische Arbeitslosenquoten? 
Unter bestimmten Umständen, die w i r h i e r n i c h t näher erläu
t e r n wollen, i s t diese o p e r a t i o n e i l e Fragestellung e i n v o l l 
ständiger Ersatz der allgemeinen Fragestellung, d.h., i h r e 
Beantwortung e r s e t z t die Beantwortung der allgemeinen Frage. 

Wir berufen uns s t a t t dessen auf die p l a u s i b l e Annahme, daß 
die Erklärung re g i o n a l s p e z i f i s c h e r V a r i a t i o n Zumindestens 
einiges zur "Natur" der Fra u e n a r b e i t s l o s i g k e i t auszusagen 
hat. Darüber hinaus behaupten w i r h i e r ohne nähere Erläute
rung, daß beim Stand der heutigen Wissenschaft es n i c h t mög
l i c h i s t , die V a r i a t i o n eines so komplexen Phänomens wie das 
der F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t hundertprozentig exakt zu erklä
ren. Der Stand m u l t i v a r i a t e r Analysetechniken e r l a u b t a l l e n 
f a l l s die Überprüfung einzelner Aspekte. 

Ein m u l t i v a r i a t e r Ansatz geht von der Annahme aus, daß die 
V a r i a t i o n einer Zielgröße ( h i e r der F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t ) 
durch die V a r i a t i o n mehrerer anderer Faktoren erklärt wer
den kann, sofern jene i n einem s i n n v o l l e n Zusammenhang m i t 
der Zielgröße gebracht werden können. Über die Begründung 
der S i n n h a f t i g k e i t solcher Zusammenhänge g i b t es wieder ver
schiedene Vorstellungen. Wir gehen h i e r davon aus, daß die 
Begründung der S i n n h a f t i g k e i t l o g i s c h - d i s k u r s i v (gewisser
maßen von "außen") hinzugefügt werden muß, und s i c h n i c h t 
a l l e i n durch die s t a t i s t i s c h e S i g n i f i k a n z einer K o r r e l a t i o n 
begründen läßt. Bevor w i r also die Ergebnisse der mu l t i v a -
r i a t e n Analyse präsentieren, erörtern w i r kurz einige Zu
sammenhänge, wie s i e aus strategischen Überlegungen f o l g e n , 
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die s i c h h i e r s t a r k an Anregungen aus der Segmentations-
t h e o r i e anlehnen. Diese Überlegungen standen b e i der Aus
wahl der In d i k a t o r e n und b e i der E r s t e l l u n g der endgültigen 
Analysemodelle im Hintergrund. 

2.1 F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t aus segmentationstheoretischer 
Sicht 

Die S t r u k t u r i e r u n g des Arbeitsmarktes nach dualen P r i n z i p i e n 
w i r d m i t einem generellen, paradigma-artigen Satz und m i t 
d r e i spezifischen Argumenten begründet: ^ 

(1) Die St r u k t u r i e r u n g des Marktes i s t eine Antwort auf den 
K o n f l i k t , der s i c h aus dem ständigen Wandel und der 
grundlegenden Ungewißheit ökonomischen Handelns einer
s e i t s und dem Interesse nach Sicherung der Auszahlung 
von I n v e s t i t i o n e n sowie nach Beschäftigungsstabilität 
und Schutz andererseits e r g i b t . Daraus f o l g t die primä
re Spaltung des Arbeitsmarktes nach " K a p i t a l " und "Ar
b e i t " i n einem zweifachen Sinne: A r b e i t s t e l l t den im 
wesentlichen v a r i a b l e n , K a p i t a l den im wesentlichen f i 
xen Produktionsfaktor dar; darüber hinaus s p i e l t A r b e i t 
im Prozeß der Organisation, Planung und Durchführung 
der Produktion eine sekundäre R o l l e , i n s o f e r n Gesichts
punkte der A r b e i t i n der Planung eine nachgeordnete bzw. 
anpassungsfunktionale Rolle s p i e l e n . 

(2) Eine zweite Spaltung des Arbeitsmarktes e r f o l g t i n e i n 
Segment derjenigen A r b e i t , die s i c h f a k t i s c h zu einem 
f i x e n Produktionsfaktor e n t w i c k e l t hat; dies i s t der 
T e i l der A r b e i t , der vor allem deshalb i n das primäre 
Planungskalkül des Unternehmers eingeht, w e i l er unent
b e h r l i c h i s t und w e i l i n i h n hohes, b e t r i e b s s p e z i f i 
sches Humankapital i n v e s t i e r t wurde. Das andere Segment 
der A r b e i t s t e l l t den v a r i a b l e n T e i l dar, der be i e r f o r 
d e r l i c h e n Anpassungen an Produktionsschwankungen oder 
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an technologischen Wandel e r w e i t e r t oder r e d u z i e r t w i r d . 
Dies i s t gewissermaßen das Effizienzargument oder das 
Argument der inhärenten Systemrationalität. 

(3) Diese grundlegenden Spaltungen werden überlagert, ver
stärkt und d i f f e r e n z i e r t durch zwei weitere Faktoren. 
A r b e i t o r g a n i s i e r t s i c h i n machtvolle Interessengruppen, 
die für i h r e M i t g l i e d e r e i n hohes Ausmaß an Stabilität, 
Sicherheit und Einkommen gewährleisten. Die daraus ent
springenden Gewerkschaften sind m i t t l e r w e i l e i n der Ge
s e l l s c h a f t i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e , intermediäre Organisa
ti o n e n , die das Sicherheitsbedürfnis (im weitesten Sin
ne) n i c h t nur i n TarifVerhandlungen, sondern auch im po
l i t i s c h e n und r e c h t l i c h e n Prozeß umzusetzen verstehen 
(Machtargument). 

(4) A r b e i t i s t s e l b s t k e i n homogener Faktor; d.h., A r b e i t 
i s t selbst schon i n der Weise s t r u k t u r i e r t , daß die i n 
d i v i d u e l l e n Träger dieses Produktionsfaktors ganz ver
schiedene Grade der Bindung (committment) an erwerbs-
w i r t s c h a f t l i c h e A r b e i t aufweisen. V i e l e Frauen z.B., die 
die ihnen zugeschriebene Rolle der Hausfrau angenommen 
und v e r i n n e r l i c h t haben, sind mehr oder weniger schwach 
an A r b e i t gebunden (Marginalität), und sind daher u.U. 
an der Instabilität der A r b e i t selbst i n t e r e s s i e r t ( I n -
teressenargument). 

Die Gründe der Fra u e n a r b e i t s l o s i g k e i t lassen s i c h i n ange-
bots- und nachfragebezogene Aspekte u n t e r t e i l e n . E i n Vor
zug der Segmentierungstheorie l i e g t m.E. i n der Betonung des 
Nachfrageaspekts und der Wechselwirkungen zwischen Angebot-
und Nachfragebedingungen. 

a) Angebotsbedingungen: 

- Bedingt durch k u l t u r e l l e Zuschreibung i s t die Erwerbsrolle 
der Frau sekundär gegenüber i h r e r Primärrolle, d.h. i h r e r 
Hausfrauenrolle. Frauen verfügen daher über eine A l t e r n a -
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t i v r o l l e , auf die sie s i c h wieder zurückziehen können. 
A r b e i t s l o s i g k e i t w i r d s u b j e k t i v daher n i c h t so belastend 
empfunden, wie A r b e i t s l o s i g k e i t b e i Männern, denen i n der 
Regel eine entsprechende A l t e r n a t i v r o l l e n i c h t zur Verfü
gung s t e h t . Objektiv führt diese k u l t u r e l l e Zuschreibung 
zur L e g i t i m a t i o n der Entlassungs- und Einstellungsselek
tivität zugunsten der Frauen und die Legitimität des po
l i t i s c h e n Systems w i r d entsprechend weniger bedroht. 

- Dieser a l s "Doppelrolle" bekannte Faktor i n d u z i e r t weite
re "Marginalisierungsmerkmale", vor allem Instabilität des 
Beschäftigungsverhaltens, was wiederum dazu führt, daß 
Frauen i n der Regel i n sekundären Teilarbeitsmärkten zu 
finden sind. 

- Dies w i r d w e i t e r verstärkt durch geringere Ausbildung, 
mangelnde Mobilitätsbereitschaft - oder genauer: Mangeln
de Mobilitätsmöglichkeit, da abhängig von A r b e i t s - und 
Wohnplatz des Mannes, und schließlich bedingte Verfügbar
k e i t auf dem Arbeitsmarkt, da Vollzeitbeschäftigung auf
grund der Doppelrolle o f t n i c h t möglich i s t . 

- Die Verhandlungs- und Sanktionsmacht der Frauen i s t ge
r i n g e r a l s die der Männer, einmal i n f o l g e i h r e r Alterna
t i v r o l l e , zum anderen i n f o l g e i h r e r wesentlich geringeren 
gewerkschaftlichen Organisierung. 

b) Nachfragebedingungen: 

- Tradierte Wertmuster induzieren auch die Zuordnung der 
Frauen i n typische Frauenberufe, d.h. i n Berufe, die m i t 
der Hausfrauen- und M u t t e r r o l l e merkmals- und r o l l e n v e r 
wandt sind ( v g l . Rollennähe b e i Dienen, Pflegen, Reinigen, 
Erziehen; oder Merkmalsnäheifingerfertig, k o n z e n t r i e r t , 
monoton). Konzentration i n wenigen Berufen bedeutet aber 
geringer Optionsumfang an a l t e r n a t i v e n Erwerbsmöglichkei
ten und damit geringere Chancen des W i e d e r e i n t r i t t s i n 
den Arbeitsmarkt. 
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Frauenbeschäftigung k o n z e n t r i e r t s i c h i n D i e n s t l e i s t u n 
gen (Beschäftigtenanteil 1970 gesamt = 34,8 v.H., an 
Dienstleistungen dagegen 45,7 v.H., l a u t Arbeitsstätten
zählung), die zunehmendem Rationalisierungsdruck unter
l i e g e n . 

I n den Dienstleistungen, aber auch i n der I n d u s t r i e , neh
men Frauen i n der Regel untere oder m i t t l e r e Betriebspo
s i t i o n e n e i n . Nach Ra t i o n a l i s i e r u n g b l e i b t i n der Regel 
eine geringe Anzahl hoch q u a l i f i z i e r t e r Arbeitsplätze und 
eine größere Zahl r o u t i n i s i e r t e r Tätigkeiten übrig, die 
dann Gegenstand weiterer Rationalisierungen, bzw. b e i 
Produktionseinschränkung Gegenstand des Abbaus von Kapazi
täten sind. Auf diese Weise w i r k t die "Polarisierung der 
Arbeitskräfte" durch R a t i o n a l i s i e r u n g geschlechtsspezi
f i s c h zuungunsten der Frau. 

Bestimmte Industrieunternehmen haben u.U. aber auch e i n 
Interesse, i n immer stärkerem Maße Frauen i n das Erwerbs
leben zu m o b i l i s i e r e n . Die Gründe hierfür, die kurz ange
deutet werden, beziehen s i c h vor allem auf die Fertigung 
von Industriegütern, die am Ende des Produktzyklus sind. 
Diese zeichnet s i c h b e i a u s g e r e i f t e r Technologie durch 
Massenfertigung für große, aber t e n d e n z i e l l stagnierende 
Märkte (Märkte nahe an der Sättigungsgrenze) aus, die dem 
Druck des i n t e r n a t i o n a l e n Wettbewerbs besonders s t a r k aus
gesetzt sind. Da aufgrund der ausgereiften Technologie ka
pitalmäßig kaum noch e i n Kostenspielraum besteht, sind die 
se I n d u s t r i e n bestrebt, den Lohnkostenfaktor nach unten zu 
drücken. Dies läßt si c h am ehesten m i t marginaler Arbeits
k r a f t , also m i t Frauen und Ausländern, bewerkstelligen. 

Dabei kann man u n t e r s t e l l e n , daß der "Staat" eher an der 
Mobilisierung der Frauen i n t e r e s s i e r t i s t , da diese weni
ger I n f r a s t r u k t u r k o s t e n und p o l i t i s c h eine geringere Ge
fährdung bedeuten. Das " K a p i t a l " dagegen w i r d eher an aus
ländischer " A r b e i t s k r a f t " i n t e r e s s i e r t sein, da diese Ar
b e i t s k r a f t noch "flüssiger" i s t , d.h. r e g i o n a l mobiler, 
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geringeren s t a a t l i c h e n Regulierungen unterworfen (z.B. 
kein Nachtarbeitverbot, Mutterschutz e t c . ) und vielfälti
ger einsatzfähig i s t . Wie dem auch s e i , und welche Stra
t e g i e s i c h auch stärker durchsetzt, Frauen stehen i n d i e 
sem Zusammenhang i n einem stärkeren Substitutionsverhält
n i s zu ausländischen Arbeitskräften a l s Männer. 

- Wenn s i c h Personalabbau a l s e r f o r d e r l i c h erweist, dann 
wir d e i n Betrieb bestrebt sein, solche Arbeitskräfte am 
längsten zu h a l t e n , a) i n die er am meisten betriebsspe
z i f i s c h e s Humankapital i n v e s t i e r t hat, b) die - im F a l l e 
eines k o n j u n k t u r e l l e n Aufschwungs - auf dem externen Markt 
am schwierigsten wieder zu beschaffen s i n d , c) die inner
b e t r i e b l i c h am vielfältigsten einsatzfähig sind. Diese E i 
genschaften wiederum t r e f f e n eher auf männliche Facharbei
t e r zu a l s auf - i n der Regel - ungelernte oder angelern
te Frauen. 

2.2 M u l t i v a r i a t e Erklärung des Anstiegs der Frauenarbeits-
losenquote vom September 1971 - 1975 

Die r e l a t i v e Zunahme der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t zwischen 
September 1971 und September 1975 w i r d durch unser Modell 
mit einem Bestimmtheitsmaß von 62 v.H. abgebildet ( v g l . Ta
b e l l e 1 ) . ^ Obwohl dieses Ergebnis für eine Querschnitts
analyse b e a c h t l i c h i s t , betonen w i r noch einmal, daß eine 
Maximierung "erklärter Varianz" h i e r grundsätzlich n i c h t zur 
Debatte s t e h t , sondern a l l e n f a l l s eine Optimierung i n t e r e s 
santer s i g n i f i k a n t e r Zusammenhänge. Die r e l a t i v e Zunahme der 
Männerarbeitslosigkeit, die w i r a l s V e r g l e i c h s f o l i e daneben 
setzen, w i r d z.B. nur zu 37 Prozent "erklärt". 

Die r e l a t i v e Zunahme der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t w i r d im po
s i t i v e n Sinne durch d r e i I n d i k a t o r e n "erklärt": Facharbei
t e r a n t e i l unter den Beschäftigten, Beschäftigtenanteil i n 
Großbetrieben (mit mehr a l s 1.000 Beschäftigten) und durch 
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den A n t e i l ungelernter oder angelernter A r b e i t e r unter den 
Beschäftigten. Innerhalb unserer methodischen und t h e o r e t i 
schen Konstruktion müssen w i r dies so i n t e r p r e t i e r e n , daß 
unabhängig von der allgemeinen Zunahme der A r b e i t s l o s i g k e i t 
die oben erwähnten Indika t o r e n auf zusätzliche S t r u k t u r i e -
rungskräfte hindeuten, die eine r e l a t i v überdurchschnittli
che Steigerung der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t bewirkt haben. 

Die Ergebnisse der Tabelle 1 (Anhang) können w i r im e i n z e l 
nen wie f o l g t i n t e r p r e t i e r e n : 

(1) Je höher der Facharbeiterantej.1 i n einem Arbeitsamtsbe
z i r k war, desto höher f i e l der Anstieg der Frauenarbeitslo-
senquote zwischen September 1971 und September 1975 aus: e i n 
Prozentpunkt Facharbeiter i n d u z i e r t e ( c e t e r i s paribus) 0.16 
Prozentpunkte Anstieg der Frauenarbeitslosenquote. ^ I n Ver
bindung m i t dem p o s i t i v e n B e t a k o e f f i z i e n t e n (Elastizitäts
k o e f f i z i e n t ) b e i der Variable "Beschäftigtenanteil i n Groß
betrieben mit über 1.000 Beschäftigten" deutet' dieser Sach
v e r h a l t auf e i n Kräftefeld h i n , das von internen A r b e i t s 
märkten bestimmt i s t ; d.h. - wie oben ausgeführt - auf Kräf
te der Verdrängung, die i n Beschäftigungskrisen wirksam wer
den, und von denen Frauen a l s Randgruppen des Arbeitsmarktes 
neben anderen Randgruppen besonders g e t r o f f e n werden. Ent
sprechend w i r k t e s i c h b e i den Männern e i n hoher Facharbei
t e r a n t e i l beschäftigungsstabilisierend aus (siehe den nega
t i v e n B e t a k o e f f i z i e n t e n ) : j e höher der F a c h a r b e i t e r a n t e i l , 
desto geringer der Anstieg der Männerarbeitslosenquote zwi
schen September 1971 und September 1975. Bemerkenswert i s t 
a l l e r d i n g s , daß e i n großbetrieblich s t r u k t u r i e r t e r A r b e i t s 
markt s i c h auch b e i Männern p o s i t i v auf den Anstieg der Ar
beitslosenquote auswirkte. Dieser Sachverhalt i s t p a r t i e l l 
auf die großbetrieblich s t r u k t u r i e r t e Automobilindustrie zu
rückzuführen (also k o n j u n k t u r e l l b e d i n g t ) , p a r t i e l l aber s i 
c h e r l i c h auf die dual segmentierte Organisation von Großbe
t r i e b e n m i t entsprechend größerem Beschäftigungsrisiko für 
n i c h t q u a l i f i z i e r t e A r b e i t e r . ^ 
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(2) Qualifikationsmängel erweisen s i c h darüber hinaus - wie 
vorausgesagt - a l s S t r u k t u r i e r u n g s f a k t o r zuungunsten der 
Frauen: e i n Prozentpunkt Beschäftigtenanteil ungelernter 
oder angelernter A r b e i t e r i n d u z i e r t e ( c e t e r i s paribus) 0.12 
Prozentpunkte Anstieg der Frauenarbeitslosenquote. Schauen 
w i r nach I n d i k a t o r e n , die das Gegenteil induzieren - also 
Abbau einer S t r u k t u r i e r u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t , die zu La
sten der Frauen fällt -, dann f a l l e n s o f o r t die Ausländerbe
schäftigung und die Erwerbstätigkeit i n Land- und F o r s t w i r t 
schaft m i t sehr hohen F-Werten und negativ geladenen Beta
k o e f f i z i e n t e n auf. Auch diese I n d i k a t o r e n weisen im Sinne der 
Segmentierungstheorie auf Verdrängungskräfte h i n , i n diesem 
F a l l e auf Kräfte, die offene Unterbeschäftigung ( r e g i s t r i e r 
t e A r b e i t s l o s i g k e i t ) r e l a t i v mindern. 

(3) Arbeitsämter m i t überdurchschnittlichem Ausländeranteil 
hatten im Zeitraum 1971-75 einen u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n An
s t i e g der Frauenarbeitslosenquote aufzuweisen: e i n Prozent
punkt Ausländerquote i n d u z i e r t e 0.16 Prozentpunkte geringe
ren Anstieg der Frauenarbeitslosenquote. Dieser Zusammenhang 
t r i f f t im P r i n z i p auch für Männer zu, a l l e r d i n g s - wie vor
ausgesagt - i n geringerem Umfang. D.h., die Substitutionsbe
ziehung i s t zwischen inländischen Frauen und Ausländern stär
ker ausgeprägt a l s zwischen inländischen Männern und Auslän
dern. I n anderen Worten: durch Anwerbestopp oder durch Aus
länderverdrängung werden eher Arbeitsplätze inländischer 
Frauen erhalten a l s Arbeitsplätze für inländische Männer. I n 
beiden Fällen g i l t jedoch p r i n z i p i e l l der gleiche Zusammen
hang: Ausländerverdrängung r e d u z i e r t i n erheblichem Umfang 
die Beschäftigungsprobleme inländischer Arbeitskräfte. Die
ser Zusammenhang i s t durch sehr hohe Werte s t a t i s t i s c h e r Zu
verlässigkeit (F-Werte) abgesichert, besonders stark ausge
prägt b e i Frauen. 

(4) Je größer i n einem Arbeitsamtsbezirk der Erwerbstätigen
a n t e i l i n Land- und F o r s t w i r t s c h a f t , desto n i e d r i g e r der An
s t i e g der Frauenarbeitslosenquote. Dieser Zusammenhang t r i f f t 
zwar entsprechend auch für Männer zu, a l l e r d i n g s i n einem 
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schwächeren Ausmaß. Hinzu kommt noch, daß b e i Frauen unter 
einem bestimmten Gesichtspunkt e i n p o s i t i v e r Zusammenhang 
zu erwarten wäre: wie w i r i n einer anderen m u l t i v a r i a t e n Un
tersuchung f e s t g e s t e l l t haben, sind sekundäre T e i l a r b e i t s 
märkte vor allem i n ländlich s t r u k t u r i e r t e n Räumen konzen
t r i e r t , i n denen eine überdurchschnittliche Verdrängung von 
Frauen zu erwarten wäre. Ohne die Möglichkeit der Einbezie
hung geschlechtsspezifischer Beschäftigungsentwicklung, was 
beim gegenwärtigen Datenstand n i c h t möglich i s t , läßt s i c h 
dieser gefundene Zusammenhang n i c h t eindeutig klären. Eine 
p l a u s i b l e Erklärung i s t d a r i n zu sehen, daß Unterbeschäfti
gung der Frauen i n ländlich s t r u k t u r i e r t e n Räumen s i c h eher 
durch Rückzug aus dem Arbeitsmarkt a l s durch Klopfen an die 
Pforte des Arbeitsamts ausdrückt. Denn i n ländlichen Räumen 
konzentrieren s i c h marginale A r b e i t (Heimarbeit, T e i l z e i t 
a r b e i t ) , n i c h t - e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e Tätigkeiten ( M i t a r b e i t 
im l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Familienbetrieb, andere Subsistenz-
möglichkeiten) und Verinnerlichung der Hausfrauen- und Mut
t e r r o l l e . 

(5) Einen u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Anstieg der Frauenarbeits-
losenquote haben diejenigen Arbeitsämter zu verzeichnen, die 
einen überdurchschnittlichen Frauenanteil unter den Beschäf
t i g t e n im Verarbeitenden Gewerbe aufweisen: e i n Prozentpuhkt 
Frauenanteil unter den Beschäftigten im Verarbeitenden Ge
werbe i n d u z i e r t e ( c e t e r i s paribus) einem um 0.05 Prozent
punkte geringeren Anstieg der Frauenarbeitslosenquote. I n 
dustriebranchen, i n denen s i c h Frauenbeschäftigung konzen
t r i e r t , wirken gewissermaßen gegen eine weitere S t r u k t u r i e 
rung der A r b e i t s l o s i g k e i t zuungunsten der Frauen. Gerade, 
w e i l dieses Ergebnis sehr e r s t a u n l i c h i s t , beweist es die 
F e s t i g k e i t des Segmentierungsansatzes: Aus oben schon er
wähnten Gründen haben s i c h i n I n d u s t r i e n m i t a u s g e r e i f t e r 
Technologie Frauenteilarbeitsmärkte herausgebildet, die im 
Fa l l e eines allgemeinen Beschäftigungseinbruches (immer r e 
l a t i v zu sehen) gewissermaßen eine Zuflucht für Frauen be
deuten. 
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(6) Der s i g n i f i k a n t negative B e t a k o e f f i z i e n t des I n d i k a t o r s 
"Arbeitsmarktdichte" weist schließlich darauf h i n , daß im 
F a l l e eines großen Beschäftigungseinbruchs die spezifische 
Mobilitätsbarriere der Frauen einen Einfluß auf die Struk
t u r i e r u n g der F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t im erwarteten Sinne 
hat. Der Zusammenhang muß so gelesen werden: Je d i c h t e r der 
Arbeitsmarkt, d.h. j e geringer die räumlichen Mobilitäts
b a r r i e r e n , desto geringer die r e l a t i v e Zunahme der Frauen
a r b e i t s l o s i g k e i t . 

3. Deutungsmuster der F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t . T e i l I I ; 
Sozio-ökonomischer Erklärungsansatz 

Der m u l t i v a r i a t e Erklärungsansatz i s t - beim j e t z i g e n Stand -
vor allem i n einer H i n s i c h t unbefriedigend: er sagt wenig 
aus über die Dynamik der Erwerbsbeteiligung und i h r e Auswir
kungen auf die Unterbeschäftigung der Frauen. I n der Dynamik 
der Erwerbsbeteiligung l i e g t u.E. aber e i n w i c h t i g e r Schlüs
s e l zur Erklärung der frauenspezifischen Beschäftigungspro
bleme . 

Unsere These l a u t e t : e i n guter T e i l der heutigen A r b e i t s l o 
s i g k e i t hat m i t l a n g f r i s t i g e n Entwicklungen der Erwerbsbe
t e i l i g u n g der Frauen zu t u n , denen s i c h Arbeitsorganisation 
und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k noch n i c h t ausreichend angepaßt ha
ben. Die Erwerbstätigkeit der Frauen, deren q u a n t i t a t i v e Aus
prägung w i r w e i t e r unten noch d a r s t e l l e n , wandelt s i c h zu
nehmend von einer zweckgebundenen Übergangstätigkeit zu e i 
ner (den Männern vergleichbaren) b e r u f s o r i e n t i e r t e n Dauer
tätigkeit, auch wenn es s i c h nur um eine T e i l z e i t a r b e i t han
deln s o l l t e . Dabei gehen w i r von einem B e g r i f f "Beruf" aus, 
der die persönliche Identität, deren Aufbau und Erhaltung, 
al s bestimmendes Element erhält. I n anderen Worten: Ein T e i l 
der heutigen F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t i s t auf eine tendenziel
l e Auflösung der geschlechtsspezifischen A r b e i t s t e i l u n g zu
rückzuführen. Dies bedeutet eine tendenzielle Auflösung der 
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bisher p r i n z i p i e l l e n Marginalität der Frauenerwerbstätig
k e i t . Daran hat s i c h aber die Ar b e i t s o r g a n i s a t i o n , die noch 
grundlegend geschlechtsspezifisch segmentiert i s t , noch 
n i c h t ausreichend angepaßt. 

Der Nachteil gegenüber dem m u l t i v a r i a t e n Erklärungsansatz 
besteht d a r i n , daß die These über den Zusammenhang der Er
werbsdynamik und der geschlechtsspezifischen A r b e i t s l o s i g 
k e i t empirisch-analytisch n i c h t eindeutig belegbar i s t . Im 
folgenden werden aber einige wichtige Anhaltspunkte und Hy
pothesen mit "ein-leuchtendem" Charakter v o r g e s t e l l t , um 
diese These abzustützen. 

3.1 Veränderungen i n der Erwerbsbeteiligung der Frau 

Die Erwerbsquote der Frauen insgesamt b l i e b i n den l e t z t e n 
12 Jahren nahezu konstant zwischen 30 und 32 Prozent ( v g l . 
Tabelle 2 im Anhang). Dahinter verbergen s i c h jedoch ganz 
unterschiedliche Entwicklungen. Der Entzugseffekt durch ver
längerte Ausbildungszeiten i s t b e i Frauen r e l a t i v stärker 
als b e i Männern; dagegen i s t der Rückgang der Alterserwerbs
tätigkeit r e l a t i v geringfügiger, a l l e r d i n g s w e i t unterhalb 
des Niveaus der Männer (Rückgang von 23.3 auf 13.3 Prozent). 
Der Ausgleich dieses Entzugseffektes geht überwiegend auf 
das Konto der zunehmenden Erwerbstätigkeit v e r h e i r a t e t e r 
Frauen im A l t e r zwischen 20 und 40 Jahren: so s t i e g z.B. die 
Erwerbsquote v e r h e i r a t e t e r Frauen im A l t e r von 25 b i s 30 Jah 
ren von 40.8 Prozent (1965) auf 52.9 (1977), während die Er
werbsquote l e d i g e r Frauen im selben A l t e r zurückging. Auf
grund dieses Gegentrends nähern s i c h die Erwerbsquoten ver
h e i r a t e t e r und l e d i g e r Frauen m i t t l e r e n A l t e r s immer mehr 
an; bei jugendlichen Frauen i s t die Erwerbsquote verheirate
t e r Frauen s e i t 1973 sogar schon höher. 

Die Tatsache, daß gerade v e r h e i r a t e t e Frauen i n den A l t e r s 
gruppen zwischen 20 und 40 Jahren den stärksten Zuwachs i n 
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der Erwerbsbeteiligung aufzuweisen haben, w i d e r s p r i c h t zum 
T e i l der bekannten Dreiphasentheorie von MYDRAL und KLEIN. 
Danach müßte die Erwerbsbeteiligung der Frauen b i s i n die 
M i t t e des d r i t t e n Lebensjahrzehnts r e l a t i v hoch sein, dann 
a b f a l l e n und um die M i t t e der 40er Jahre wieder ansteigen. 
Auch wurde i n anderen Untersuchungen f e s t g e s t e l l t , daß die 
Rückkehr der Frauen i n den Beruf nur zu einem geringen T e i l 
durch den Wegfall der familiären Belastung erklärt werden 
kann, da Frauen i n a l l e n Altersgruppen i n s Erwerbsleben zu
rückkehren. Der häufigste Wert l i e g t sogar b e i 27 Jahren, 
also einem A l t e r s z e i t p u n k t , i n dem nach der Dreiphasentheo
r i e eher e i n Abbruch a l s eine Wiederaufnahme der Erwerbstä
t i g k e i t zu erwarten wäre. ^) Für den W i e d e r e i n t r i t t der Frau
en ins Erwerbsleben müssen daher auch andere Gründe i n Rech
nung g e s t e l l t werden. 

Diesen Tatsachen wäre nur noch hinzuzufügen, daß das 
neue Erwerbsverhalten der Frauen auch i n der u n t e r s c h i e d l i 
chen Entwicklung der Frauen-Erwerbstätigkeit i n den beiden 
Rezessionen und im nachfolgenden Aufschwung seinen Ausdruck 
f i n d e t . Die nachfolgenden Zahlen sprechen für si c h s e l b s t : 

Jeweils April/Mai 1 9 6 7 " g ^974-75 1975-77 

Entwicklung abhängiger 
Erwerbspersonen: Frauen - 180 +165 + 2 1 + 229 
Entwicklung abhängiger 
Erwerbspersonen: Männer - 188 +157 - 247 - 69 
Quelle: Mikrozensus; eigene Berechnungen 

Absolut entwickelte s i c h die Erwerbstätigkeit von Frauen und 
Männern i n der v o r l e t z t e n Rezession und im darauffolgenden 
Aufschwung f a s t g l e i c h a r t i g ; r e l a t i v sind f r e i l i c h Zu- und 
Abnahme der Frauen schwerer zu gewichten, w e i l die Frauen 
absolut einen weit geringeren A n t e i l der Beschäftigten dar
s t e l l e n . Die Frauen-Erwerbstätigkeit erwies s i c h vor zehn 
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Jahren noch als sehr f l e x i b e l und paßte s i c h umfangmäßig 
dem Konjunkturgeschehen an. 

Ganz anders die Entwicklung während der l e t z t e n Jahre! 
Selbst i n der stärksten Rezessionsphase, die bekanntlich 
h e f t i g e r war a l s 1966/67, nahm die Erwerbstätigkeit der 
Frauen absolut noch zu, während die Erwerbstätigkeit der 
Männer stark zurückging. Und im Aufschwung, der schwächer 
a u s f i e l a l s vor zehn Jahren, nahm die Frauenerwerbstätig
k e i t beinahe explosiv um weitere 229.000 zu, während die Er
werbstätigkeit der Männer noch we i t e r abnahm. Nicht nur Be
stand, sondern auch Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit ha
ben s i c h i n der Feuerprobe der vergangenen Rezession al s er
s t a u n l i c h r e s i s t e n t erwiesen, so daß für die Zukunft eine 
weitere Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen angenom
men werden kann. 

Für die genannten Anzeichen einer neuen Erwerbsdynamik der 
Frauen lassen s i c h folgende Gründe und Auswirkungen anfüh
ren: a) die veränderte Ökonomie der Familie, b) die Ökono
mie der " p o s i t i o n e l l e n Güter", c) die Emanzipationsbewegung 
der Frauen, d) die p a r t n e r s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t e Regulierung 
des Ehe- und Familienlebens durch den Staat. 

3.2 Der Wandel i n der Ökonomie der Familie 

Die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung, vor allem die ver
h e i r a t e t e r Frauen, r e f l e k t i e r t eine Veränderung der Fami
lienökonomie, an die s i c h der Arbeitsmarkt noch n i c h t aus
reichend angepaßt hat. Die der Frau k u l t u r e l l zugeschriebe
ne Rolle der Hausfrau v e r l i e r t zunehmend i h r e ökonomische Be
gründung: der Trend zur K l e i n s t f a m i l i e , die Mechanisierung 
des Haushalts, die weitere I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Konsumgü
terpr o d u k t i o n sowie die Auslagerung h a u s w i r t s c h a f t l i c h e r 
Dienstleistungen (vor allem im Pflegebereich) haben im End
e f f e k t einen ähnlichen Freisetzungseffekt von " A r b e i t s k r a f t " 
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wie technologische Innovationen und Rationalisierungen im 
Industriegütersektor. 

Güter und Dienstleistungen, die früher oder bislang nach ge
brauchswertorientiertem Modus von Frauen p r o d u z i e r t wurden, 
werden zunehmend kommerzialisiert, d.h. nach Gesetzen des 
Warentauschs p r o d u z i e r t und erworben. Wurden die Babywin
deln früher aus S t o f f zigmal gewaschen, getrocknet und gebü
g e l t , werden heute Wegwerfwindeln zum einmaligen Gebrauch 
p r o d u z i e r t und verwendet. Zum Kauf dieser Windeln (durch
s c h n i t t l i c h fünf pro Tag) muß zusätzlich Geld erworben wer
den. Dieser Prozeß wiederholt s i c h v i e l f a c h b e i anderen Gü
t e r n und Dienstleistungen, wobei o f t sowohl die Qualität 
l e i d e t (08/15-Marmelade s t a t t selbstgemachter Marmelade aus 
selbstproduziertem Obst), a l s auch e i n Wechsel von e i n i g e r 
maßen selbstbestimmbarer Hausarbeit zu monotoner Montagear
b e i t i n Heimarbeit oder am Fließband inkaufgenommen werden 
muß. 

Zum bisher überwiegenden Grund der Erwerbstätigkeit von Frau
en, nämlich einen B e i t r a g zum notwendigen Lebensunterhalt 
der Familie zu l e i s t e n , g e s e l l t s i c h i n f o l g e der Kommerzia
l i s i e r u n g zunehmend der Grund, einen bestimmten m a t e r i e l l e n 
Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Untersuchungen 
zeigen auch typischerweise, daß die höchsten Erwerbsquoten 
mit rund 40 % die Frauen ungelernter A r b e i t e r , die n i e d r i g 
sten Erwerbsquoten m i t rund 23 % die Frauen der höheren Be
amten und Angestellten aufweisen (von den Frauen der Selb
ständigen und von Landwirten abgesehen). 

3.3 Die Ökonomie der " p o s i t i o n e l l e n Güter" 

Die These s e i vorweggestellt: die im vergangenen Jahrzehnt 
f e s t g e s t e l l t e Zunahme der Erwerbsbeteiligung von v e r h e i r a t e 
ten Frauen im A l t e r von 20 und 60 Jahren, vor allem aber im 
A l t e r von 20 bis 40 Jahren, w i r d überwiegend von sozialen 
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M i t t e l s c h i c h t e n getragen, für die es immer schwieriger w i r d , 
über einen e r r e i c h t e n m a t e r i e l l e n Lebensstandard hinaus 
" p o s i t i o n e i l e Güter" zu erwerben. Unter p o s i t i o n e l l e n Gü
t e r n fassen w i r , nach FRED HIRSCH's anregendem Buch "Social 

10) 
L i m i t s t o Growth" ', Güter zusammen, die s i c h gegenüber 
"mate r i e l l e n Gütern" durch folgende Merkmale auszeichnen: 
- diese Güter sind im ökonomischen Sinne n i c h t nur knapp, 

sondern s t r u k t u r e l l begrenzt, s e i es aus obje k t i v e n Grün
den (es e x i s t i e r t nur eine begrenzte Anzahl, die s i c h 
n i c h t vermehren läßt: z.B. antike Kunstgegenstände, Sied
lungsfläche i n Erholungsgebieten), s e i es aus sozio-ökono-
mischen Gründen (z.B. Begrenzung der Anzahl von Führungs
pos i t i o n e n , von Berufen oder Arbeitsplätzen m i t hohem Sta
tus oder interessanten Tätigkeitsinhalten, begrenztes An
gebot von bestimmten Freizeitbetätigungen wie Tennis, Golf 
oder Reiten); 

- und/oder der i n d i v i d u e l l e Erwerb oder Konsum dieser Güter 
w i r k t s i c h auf den Erwerb oder Konsum dieser Güter anderer 
aus, d.h. p o s i t i o n e l l e Güter sind i n e i n soziales Umfeld 
eingebettet: z.B. w i r k t s i c h die i n d i v i d u e l l e Benutzung 
der Autobahn auf die allgemeine Verkehrsflüssigkeit aus 
(b i s zu perversen Stauungen b e i rush hour oder Wochenend
verke h r ) , oder allgemeiner: die Qualität l e i d e t , j e mehr 
Personen e i n bestimmtes Gut benutzen (z.B. Erholungsgebie
t e , Wohnungen an der städtischen P e r i p h e r i e ) . 

Im Gegensatz zu m a t e r i e l l e n Gütern, b e i denen Wettbewerb zur 
Verbesserung und Steigerung der Güterproduktion führt, b e i 
der a l l e gewinnen können oder .bei der die Gewinner mehr ver
l i e r e n a l s die V e r l i e r e r v e r l i e r e n ( p o s i t i v e s Summenspiel), 
führt Wettbewerb um p o s i t i o n e l l e Güter o f t dazu, daß den Ge
winnen der einen gleichhohe Verluste der anderen gegenüber
stehen (Nullsummenspiel), oder sogar dazu, daß l e t z t l i c h a l 
l e v e r l i e r e n . 
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Je mehr e i n gewisser m a t e r i e l l e r Lebensstandard e r r e i c h t 
i s t , desto mehr w i r d nach dem Erwerb oder Konsum " p o s i t i o -
n e l l e r Güter" gestrebt. Da diese aber - i n einem überschau
baren Zeitraum - p r i n z i p i e l l begrenzt s i n d , die Nachfrage 
danach aber immer mehr s t e i g t , f i n d e t sozusagen e i n ruinö
ser Wettbewerb s t a t t : man muß immer mehr Z e i t oder Geld e i n 
setzen, um bestimmte p o s i t i o n e l l e Güter zu erlangen, denn 
entscheidend w i r d j e t z t n i c h t das absolute Einkommensni
veau, sondern das r e l a t i v e : wenn a l l e g l e i c h mehr ver d i e 
nen, das e r s t r e b t e Gut aber n i c h t mehr geworden i s t , ändert 
s i c h an der "Wohlfahrt" im H i n b l i c k auf p o s i t i o n e l l e Güter 
n i c h t s , es s e i denn - was j a häufig der F a l l i s t -, dieses 
Gut hat si c h auch vermehrt, aber auf Kosten erheblicher Qua
litätsverluste. Der Qualitätsverlust kann sogar nur d a r i n 
bestehen, daß der eine das gleiche e r w i r b t wie der andere, 
nämlich b e i bloßen Prestigegütern. 

Wie man s i e h t : die Regulierungsbedingungen der Ökonomie 
" p o s i t i o n e l l e r Güter" sind ganz andere a l s die " m a t e r i e l l e r 
Güter". Dazu kommt, daß auch p o s i t i o n e l l e Güter dem Trend 
der Kommerzialisierung, d.h. zunehmend den Gesetzen des Wa-
rentauschs u n t e r l i e g e n : die M i t g l i e d s c h a f t im Tennisclub ko
s t e t u.U. v i e l Geld, das Ferienhaus muß abgezahlt werden, 
die Reise nach Formentera ( w e i l Mallorca r e l a t i v schon über
völkert i s t ) hat e i n Loch i n die Kasse gerissen, Kurse i n 
" s e n s i t i v i t y t r a i n i n g " kosten (im Gegensatz zum wöchentli
chen Skatabend) v i e l Geld. 

Dort, wo der Preismechanismus b e i der Güterallokation ver
sagt, wie b e i der A l l o k a t i o n von Führungspositionen oder b e i 
Arbeitsplätzen mit guten Karrierechancen, m i t hohem Status 
oder hochbefriedigender Tätigkeit, verschärfen andere Selek
tionsmechanismen den Wettbewerb: e i n Diplom z.B. genügt nun 
plötzlich n i c h t mehr für einen bestimmten Posten, d.h. man 
muß noch eine D i s s e r t a t i o n ranhängen um seine Wettbewerbs
p o s i t i o n zu v e r t e i d i g e n , eine Z e i t , i n der e i n e v t l . vor
handener Ehepartner (mit)verdienen muß. 
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Kurz lind gut: der i n der Tendenz ruinöse Wettbewerb um po
s i t i o n e l l e Güter i n d u z i e r t meines Erachtens eine höhere Er
werbsbeteiligung der Frau insbesondere i n der sozialen M i t 
t e l s c h i c h t , die si c h i n ihrem Konsumverhalten t r a d i t i o n e l l 
an der Oberschicht o r i e n t i e r t , w e i l r e l a t i v immer mehr Geld 
und Z e i t eingesetzt werden muß, um die sozio-ökonomische Po-

11) 
s i t i o n zu verbessern. ' Dies scheint mir eine p l a u s i b l e 
Teilerklärung für das veränderte Erwerbsverhalten der Frau 
sowie für die veränderte Stru k t u r der A r b e i t s l o s i g k e i t zu 
sein ( h i n s i c h t l i c h der Bedeutung der An g e s t e l l t e n - A r b e i t s l o 
s i g k e i t ) . 

F r e i l i c h muß noch v i e l e s zum Beweis dieser These beigesteu
e r t werden. Vor allem muß s t a t i s t i s c h geprüft werden, von 
welchen sozialen Schichten die höhere Erwerbsbeteiligung ver
h e i r a t e t e r Frauen getragen w i r d ; die Be r u f s s t r u k t u r der Frau
e n a r b e i t s l o s i g k e i t muß im Lichte dieser These noch geprüft 
werden, und der überdurchschnittliche Anstieg der Frauenar
b e i t s l o s i g k e i t i n Arbeitsämtern müßte mit einem überdurch
s c h n i t t l i c h e n Anstieg der Erwerbsbeteiligung korrespondie
ren. 

3.4 Die Emanzipationsbewegung der Frau 

Die "Freisetzung" der Frau aus i h r e r ökonomischen Funktion 
i n der Familie sowie der ökonomische Druck zur Erwerbstätig
k e i t , s e i es zur Aufrechterhaltung des e r r e i c h t e n m a t e r i e l 
l e n Lebensstandards, s e i es zum Erwerb r e l a t i v immer te u r e r 
werdender " p o s i t i o n e l l e r Güter", wi r d überlagert, verstärkt 
und beschleunigt durch s i c h verselbständigende Motivations
s t r u k t u r e n . Die bedeutendste Veränderung i s t i n dem Emanzi
pationsbestreben der Frau zu sehen, die an s i c h n i c h t neu 
i s t , neu aber im H i n b l i c k auf i h r e n umfassenderen Anspruch 
und i n i h r e r q u a n t i t a t i v e n Ausprägung. 
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Für diese Vermutung spricht z.B. eine Untersuchung des Psy
chologen P.R. HOFSTÄTTER Uber die Erwerbsmotivation verhei
rateter Frauen. HOFSTÄTTER befragte im Frühjahr 1973 und 
i n einer Nachuntersuchung im Herbst 1975 400 Frauen, und 
s t e l l t e i n beiden Befragungen ein hohes Interesse an Er
werbstätigkeit bei nichterwerbstätigen Frauen f e s t . Positiv 
e i n g e s t e l l t zur Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen sind 
weitaus die meisten (86 %) der erwerbstätigen Frauen und 
fa s t die Hälfte (46 %) der nichterwerbstätigen. Orientiert 
man sich an den nichterwerbstätigen, die selbst Interesse an 
einer Erwerbstätigkeit haben und die zugleich meinen, daß 
ihre Männer entsprechenden Plänen zustimmen würden (30 % ) , 
dann gelangt man zu einer Schätzung von etwa zwei Millionen 
Frauen, die früher oder später zusätzlich nach einer Ar
beitsmöglichkeit suchen. 

Dabei spielen wirtschaftliche Motive nach Ergebnissen dieser 
Untersuchung eine geringere Rolle a l s der emanzipatorische 
Wunsch, mit der größeren Selbständigkeit auch stärkeres 
Selbstvertrauen zu erwerben. HOFSTÄTTERS Studie bestätigt 
auch sehr deutlich die veränderte Einstellung erwerbstäti
ger Frauen zur Familie. Die eheliche Partnerbeziehung i s t 
für erwerbstätige Frauen ein ausgeprägter Sozialkontakt und 
und nicht, wie bei den nichterwerbstätigen, das Zentralthe-
ma ihrer Privatsphäre. Entsprechend RIESMANS These der Ent
wicklung "innengeleiteter" zu "außengeleiteter" Gesell
schaft, scheint die Grenze zwischen innen und außen bei er
werbstätigen und nichterwerbstätigen Frauen i n unterschied
l i c h e r Weise zu verlaufen: während erwerbstätige Frauen i h r 
Selbstbild zunehmend i n der beruflichen Arbeit entwickeln 
und s i c h an Meinungen, Lob oder K r i t i k der Berufskollegen 
orientieren, basiert das Selbstbild der nichterwerbstätigen 
Frau auf Informationskontakten i n der Familie. Da die Fami
l i e aber zunehmend an echt sozialprägenden Funktionen ver
l i e r t (Kindererziehung, Pflege, Nachbarschaftskontakte), 
i s t es verständlich, daß immer mehr Frauen sich am Beruf a l s 
Identifikationsinstanz orientieren. 
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3.5 Veränderungen der p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e n Rahmen
bedingungen 

Bei den oben angedeuteten Tendenzen handelt es s i c h nach un
serer Auffassung um einen kaum umkehrbaren Entwicklungspro
zeß, der t r o t z äußerst bedenklicher Folgewirkungen (etwa Um
wandlung einigermaßen selbstbestimmter Hausarbeit i n b e i 
spielsweise monotone Montagearbeit) einen entscheidenden 
V o r t e i l m i t sich b r i n g t , nämlich die p r i n z i p i e l l e Erweite
rung des Optionsspielraums für Frauen. Sozial-romantische 
Vorstellungen über die Hausarbeit, wie sie etwa im Manifest 
zum "Recht auf Eigenarbeit" mitschwingen, verkennen b e i a l 
l e r Sympathie diesen entscheidenden Punkt: die Frau war b i s 
lang b i s auf Ausnahmen i n s t i t u t i o n e l l an die Hausfrauenrolle 
gef e s s e l t . Erwerbstätigkeit der Frau wurde r e c h t l i c h a l s 
"marginal" d e f i n i e r t , deren Legitimität entweder auf a r b e i t s 
m a r k t p o l i t i s c h e n Zwängen basierte (Arbeitskräftemangel), 
oder eine zweckgebundene Übergangstätigkeit d a r s t e l l t e ( e t 
wa für bestimmte Anschaffungen im Haushalt), oder i n Aus
nahmefällen zum Unterhalt der Familie diente, wenn die f a 
miliären Umstände es erlaubten oder e r f o r d e r l i c h machten. 
I n einer noch n i c h t w e i t zurückliegenden Fassung des Bürger
l i c h e n Gesetzbuchs (BGB) hieß es noch k l i p p und k l a r : 

"Die Frau führt den Haushalt i n eigener Verantwortung. 
Sie i s t b e r e c h t i g t , erwerbstätig zu sein, soweit dies 
mi t i h r e n P f l i c h t e n i n Ehe und Familie vereinbar i s t . " 
(§ 1356 BGB I ) 
"...; zu einer Erwerbstätigkeit i s t sie nur v e r p f l i c h t e t . 
soweit die A r b e i t s k r a f t des Mannes und die Einkünfte der 
Ehegatten zum Unterhalt der Familie n i c h t ausreichen..." 
(§ 1360 BGB I ) 

Daß die r e c h t l i c h marginal d e f i n i e r t e V e r p f l i c h t u n g für v i e 
l e Frauen (vor allem Arbeiterfrauen) n i c h t Ausnahme, sondern 
Regel wurde, steht auf einem anderen B l a t t . 

Entgegen v e r b r e i t e t e r Auffassung weist die p o l i t i s c h - r e c h t 
l i c h e Rahmenregulierung ( j u r i s t i s c h h i e r : das P r i v a t r e c h t ) 
w e i t e r i n die Zukunft a l s die arbeitsorganisatorische Fein-
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Steuerung oder die a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Krisensteuerung. 
Typischerweise b e t r e f f e n auch die meisten Änderungen des 
Pr i v a t r e c h t s das Familienrecht. Die grundlegende R e s t r i k t i o n 
der Frauenerwerbstätigkeit i s t i n der heute gültigen Fas
sung (nach der Eherechtsreform 1976) des BGB p r a k t i s c h auf
gehoben: 

"Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegensei
t i g e n Einvernehmen. ...Beide Ehegatten sind b e r e c h t i g t , 
erwerbstätig zu sei n . " (& 1356 BGB I ) 

Und im Trennungsfall kann nun der Frau sogar u.U. Erwerbstä
t i g k e i t zugemutet werden: 

"Der nichterwerbstätige Ehegatte kann nur dann darauf ver
wiesen werden, seinen Unter h a l t durch Erwerbstätigkeit 
sel b s t zu verdienen, wenn dies von ihm nach seinen p e r - x 

sönlichen Verhältnissen, insbesondere wegen einer frühe
ren Erwerbstätigkeit unter Berücksichtigung der Dauer der 
Ehe und nach den w i r t s c h a f t l i c h e n Verhältnissen beider 
Ehegatten erwartet werden kann." (§ 1361 BGB I ) . Umge
kehr t kann nach einer Trennung der Ehe die Ehefrau u.U. 
von ihrem ehemaligen Mann Unterhaltsgeld für eine Aus
bildung verlangen, wenn s i e i n der Ehe zugunsten der Kar
r i e r e des Mannes i h r e Ausbildung abgebrochen und den 
Haushalt geführt hat. 

Gegenüber dem P r i v a t r e c h t scheint die zur Z e i t vorherrschen
de A r b e i t s o r g a n i s a t i o n den veränderten Erwerbswünschen vor 
allem der Frauen, deren Gründe w i r oben kurz angedeutet ha
ben, noch n i c h t gerecht zu werden. 

4. Die geschlechtsspezifische Wirkung der Arbeitsmarkt
p o l i t i k 

Der besonders ungünstigen Lage der Frauen auf dem A r b e i t s 
markt s t e h t zur Z e i t noch eine A r b e i t s m a r k t p o l i t i k gegen
über, i n der Frauen eine geringe Rolle zu spielen scheinen. 
Im folgenden werden w i r einige empirische Anzeichen dazu 
kurz kommentieren und dann fragen, warum das so i s t . 
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4.1 Geschlechtsspezifische V e r t e i l u n g e i n i g e r P o l i t i k p r o -
gramme 

Zum Instrumentarium deutscher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k gehören 
vor allem die A r b e i t s v e r m i t t l u n g , die b e r u f l i c h e F o r t b i l 
dung (Füll), Kurzarbeit, Einarbeitungszuschüsse, Eingli e d e 
r u n g s b e i h i l f e n und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Die 
meisten dieser Programme scheinen zur Z e i t noch so kondi
t i o n i e r t zu sein, daß Frauen systematisch b e n a c h t e i l i g t wer
den.- A l l e r d i n g s sind deutliche Anzeichen und Anstrengungen 
zu erkennen, diese A r t p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e r D i s k r i m i 
nierung zu beseitigen; das g i l t vor allem für die b e r u f l i 
che Fortbildung, für die A r b e i t s v e r m i t t l u n g und für die Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen. 

Bei der Ar b e i t s v e r m i t t l u n g sind Frauen unterrepräsentiert, 
obwohl Frauen überdurchschnittlich a r b e i t s l o s sind und ge
genüber Männern einen besonderen Beratungsbedarf haben. Die 
vom Arbeitsministerium i n Auftrag gegebene I n f r a t e s t - S t u d i e 
s t e l l t e f e s t , daß die Besucher von Vermittlungsgesprächen i n 
i h r e n Strukturmerkmalen n i c h t die Gesamtheit der i n den Be
zi r k e n gemeldeten Arbeitslosen repräsentieren ( v g l . Tabel
l e 3, Anhang). Insgesamt w i r d dabei die Tendenz erkennbar, 
daß Arbeitslose mit besseren Vermittlungschancen eher i n Ver
mittlungsgesprächen anzutreffen sind a l s Arbeitslose m i t 
schlechteren Vermittlungschancen, wozu auch die Frauen i n der 
Regel zählen. Ganz d e u t l i c h , wurde f e s t g e s t e l l t , i s t die Ten
denz der V e r m i t t l e r und Hauptvermittler, m i t solchen Besu
chern bevorzugt deren Vermittlungsmöglichkeiten zu d i s k u t i e 
ren, denen sie auch gute Vermittlungschancen einräumen. Bei 
diesen Besuchern wurde i n 65 % der Gespräche das Thema Ver
m i t t l u n g besprochen im Unterschied zu nur 32 % der Gespräche 
mit Besuchern, von denen die V e r m i t t l e r annahmen, i h r e Ver
mittlungschancen seien schlecht (Bundesarbeitsblatt 9/1978, 
S. 408). 

Bei Maßnahmen zur b e r u f l i c h e n Fortbildung und Umschulung 
(FuU) sind Frauen besonders stark unterrepräsentiert, ob-
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wohl bzw. wenn auch gerade i n diesem Programm eine starke 
Verbesserung für die Frauen zu verzeichnen i s t (vgl. die Ta
bellen 4 bis 7 im Anhang). Der Anteil der Frauen bei den 
Empfängern für Unterhaltsgeld bei FuU betrug 1973 noch 20.6 %, 
1977 dagegen schon 32.4 %. Ähnliche, wenn auch l e i c h t gerin
gere Steigerungsraten ergeben s i c h bei der S t a t i s t i k der be
wi l l i g t e n Erstanträge und bei der S t a t i s t i k der E i n t r i t t e i n 
Maßnahmen von FuU. Interessant i s t , daß der Prozentsatz von 
Frauen, die vor E i n t r i t t i n Maßnahmen der FuU arbeitslos wa
ren, erheblich höher i s t a l s bei Männern. Waren 1977 von den 
Männern, die i n Maßnahmen der FuU eingetreten sind, 32.2 % 
arbeitslos, so waren es bei den Frauen f a s t doppelt so v i e l , 
nämlich 56.5 %. Dieser Sachverhalt kann so gedeutet werden, 
daß berufliche Fortbildung bei Männern stärker präventiv ein
gesetzt wird a l s bei Frauen. Leicht überzogen formuliert: 
Frauen müssen offenbar e r s t der Versichertengemeinschaft zur 
Last f a l l e n , bis s i e eine aktive Förderung ihrer Arbeits
marktchancen wahrnehmen können. Es bleibt allerdings noch zu 
untersuchen, inwieweit für diesen Sachverhalt bestimmte Pro
grammbedingungen (z.B. arbeitsmarktpolitische Dringlichkeit, 
deren Beweislast Frauen auf Grund ihrer noch zugewiesenen 
Marginalität schwerer f a l l e n dürfte a l s Männern), die Praxis 
der Arbeitsverwaltung oder das Verhalten der Frauen selbst 
verantwortlich sind. 

Männer waren i n dieser Rezession wesentlich stärker von Kurz
arbeit betroffen a l s Frauen (vgl. Tabelle 8, Anhang). Dafür 
lassen s i c h folgende Gründe nennen: 

- Frauen sind öfter a l s Männer teilzeitbeschäftigt; vermut
l i c h wird i n diesem Bereich kaum auf Kurzarbeit zurückge
griffen, s e i es aus organisatorischen oder aus produk
tionstechnischen Gründen. 

- Die Angestelltenquote l i e g t bei Frauen deutlich höher als 
bei Männern; auch i n diesem Bereich dürfte die Kurzarbeit 
r e l a t i v niedriger sein, zumal es sich i n hohem Maße um 
Dienstleistungs- und Verwaltungstätigkeiten handelt, die 
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von Produktionsschwankungen nicht unmittelbar betroffen 
sind. 

- Frauen sind unterproportional im Verarbeitenden Gewerbe 
beschäftigt, dieses i s t aber überproportional von Kurzar
beit betroffen. Kurzarbeit i s t also typisch ein Anpas
sungsinstrument für den industriellen Kernbereich der Ar
beit. 

Zu untersuchen wäre, inwieweit s i c h der Unterschied i n der 
Betroffenheit durch eine selektive Systematik i n den Ent
lassungen erklären läßt; darüber gibt die grobe Verteilungs
struktur i n Tabelle 8 keine unmittelbare Auskunft. Da Frau
en Uberdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
erscheint es möglich, daß s i e meistens nicht zur Kernbeleg
schaft zählen und so i n der Krise eher entlassen werden, a l s 
daß durch Arbeitszeitanpassung (via Kurzarbeit) ihre Weiter
beschäftigung versucht wird. 

Einarbeitungszuschüsse sind ein Instrument zur "Förderung 
der beruflichen Bildung", gekoppelt mit dem Z i e l , Arbeitsu
chende i n ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis zu ver
mitteln. Der Zuschuß wird dem Arbeitgeber gewährt, beträgt 
in der Regel 60 % des t a r i f l i c h e n oder ortsüblichen Gehalts 
und wird maximal für ein Jahr gewährt. Während der letzten 
Rezession wurde dieses Instrument i n zunehmendem Maße zur 
Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen ein
gesetzt, während es vor der Rezession im erheblicheren Um
fang zur Förderung der Mobilität eingesetzt wurde, also 
überwiegend Nichtarbeitslosen zugute kam. 

Gemessen am Anteil der Arbeitslosen werden Frauen bei die
ser Maßnahme unterproportional berücksichtigt: der Anteil 
der Frauen an der Maßnahme i s t s e i t 1973 von 41.9 % auf zu
l e t z t 30.0 % (1. Hj. 1978) gesunken, dagegen stieg der An
t e i l der Frauenarbeitslosigkeit von 45.2 % im Jahr 1973 auf 
53.4 % im Juni 1978 (vgl. Tabelle 9, Anhang). Der Grund für 
die Unterrepräsentation der Frauen i n dieser beruflichen 
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Bildungsmaßnahme könnte d a r i n l i e g e n , daß die zu fördernde 
Bildung i n der Regel auf einer vorhandenen b e r u f l i c h e n Qua
l i f i k a t i o n aufbaut und für den Arbeitgeber eine Kompensation 
für die anfänglich geringere Produktivität d a r s t e l l t . Ar
be i t s l o s e Frauen sind dagegen häufiger a l s Männer ohne jede 
b e r u f l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g und können daher dieses Förde
rungsinstrument im geringeren Umfang i n Anspruch nehmen. 

Die E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l f e i s t zu einem der wi c h t i g s t e n I n 
strumente zur Förderung der Arbeitsaufnahme geworden. Durch 
die b e f r i s t e t e Übernahme eines T e i l s der Lohnkosten ( i n der 
Regel wieder 60 %, u.U. b i s zu 80 %) s o l l e n Arbeitgeber da
zu bewogen werden, schwer zu vermittelnde Arbeitsuchende i n 
e i n Dauerarbeitsverhältnis zu übernehmen. Auch bei dieser 
Maßnahme sind bisher Frauen, im Vergleich zu ihrem A n t e i l an 
der A r b e i t s l o s i g k e i t , unterrepräsentiert: Im Jahr 1977 z.B. 
machte der A n t e i l der Frauen an Ein g l i e d e r u n g s b e i h i l f e n 
28 % aus, während der entsprechende A r b e i t s l o s e n a n t e i l knapp 
50 % betrug ( v g l . Tabelle 10, Anhang). 

Dieses Ergebnis, ließe s i c h argumentieren, kommt dadurch zu
stande, daß Frauen schwer zu v e r m i t t e l n sind n i c h t auf Grund 
von Strukturdiskrepanzen oder persönlichen Handicaps, son
dern auf Grund fehlender Arbeitsplätze. Dafür s p r i c h t das 
für Frauen w e i t ungünstigere Verhältnis von offenen S t e l l e n / 
Arbeitslosen a l s b e i Männern, besonders im Zusammenhang m i t 
Teilzeitarbeitsplätzen. Dieses Argument t r i f f t s i c h e r l i c h zu 
und mag einen T e i l der Unterrepräsentation von Frauen b e i 
Ein g l i e d e r u n g s b e i h i l f e n erklären. Wie so o f t i s t die Deutung 
dieses Sachverhalts aber abhängig von der Sichtweise. Man 
kann die Sache auch so i n t e r p r e t i e r e n , daß - wenn überhaupt 
Nachfrage besteht nach Arbeitskräften - eher V o l l z e i t a r 
beitsplätze angeboten werden a l s Teilzeitarbeitsplätze, daß 
also n i c h t nur das Niveau, sondern auch die Struktur der 
Nachfrage durchschlagen und somit a r b e i t s l o s e Frauen m i t i h 
ren s p e z i e l l e r e n Wünschen benachteiligen. Förderung der Ar
beitsaufnahme, die g e n e r e l l auf Nachfrage r e a g i e r t , wider-
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sp i e g e l t dann entsprechend die St r u k t u r der Nachfrage und 
v e r f e s t i g t s i e . 

Ein anderes Argument im Sinne des Segmentierungsansatzes 
kann hinzugefügt werden: hat e i n Arbeitgeber die Wahl zwi
schen einem weiblichen und einem männlichen Arbeitslosen, 
denen über Einarbeitungszuschuß e i n Dauerarbeitsplatz ver
s c h a f f t werden s o l l , w i r d er bei sonst gleichen Vorausset
zungen den männlichen Arbeitslosen vorziehen, da er lang
f r i s t i g m i t stabilerem Beschäftigungsverhalten rechnen kann, 
und da i n v e s t i e r t e s , betriebsspezifisches Humankapital s i c h 
v o r a u s s i c h t l i c h eher a m o r t i s i e r t a l s b e i Frauen. 

Ein vom Umfang ebenfalls bedeutendes a r b e i t s m a r k t p o l i t i 
sches Instrument sind die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
(ABM). Auch bei dieser Maßnahme sind Frauen s t a r k u n t e r r e 
präsentiert ( v g l . Tabellen 11 und 12, Anhang) im Vergleich 
zu ihrem A n t e i l an Arbeitslosen. Hier i s t es schwer e i n Ar
gument zu finden, das die Unterrepräsentation der Frauen 
auf systematische Gründe zurückführen kann. ABM bezieht 
s i c h nur auf Arbeitslose und s o l l g e n e r e l l Arbeitsgewöhnung 
und Vermittlung i n Dauerarbeitsplätze fördern. Anstrengun
gen, wie das jüngste Sonderprogramm "Soziale Dienste", die 
s p e z i e l l auf ar b e i t s l o s e g e z i e l t waren, haben noch n i c h t die 
i n s ie gesetzten Erwartungen erfüllt. Eine Teilerklärung 
kann d a r i n gesehen werden, daß ABM nach wie vor noch stark 
an t r a d i t i o n e l l e n Notstandsarbeiten o r i e n t i e r t i s t , i n de
nen wiederum bauliche Maßnahmen vorherrschen, also Tätig
keitsanforderungen, die von Frauen kaum erfüllt werden kön
nen. Eine Veränderung dieser Orientierung zeichnet s i c h a l 
lerdings schon sehr k l a r ab. 

Abschließend verweisen w i r noch auf das Sonderprogramm 
"Lohnkostenzuschüsse", das von Dezember 1974 b i s Mai 1975 
für die zusätzliche E i n s t e l l u n g von Arbeitslosen einen Zu
schuß von 60 % des t a r i f l i c h e n oder ortsüblichen Gehalts ge
währt. Z u s a t z k r i t e r i e n waren: Die E i n s t e l l u n g muß i n einer 
Region mit überdurchschnittlicher A r b e i t s l o s i g k e i t e r f o l g e n , 
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und der Arbeitslose muß mehr als d r e i Monate a r b e i t s l o s ge
wesen sein. Die starke Unterrepräsentation von Frauen i n 
diesem Sonderprogramm (16.4 %) erklärt si c h weitgehend da
durch, daß annähernd 50 % der Förderungsmittel i n die Bau
w i r t s c h a f t bzw. i n von der Bauwirtschaft abhängige Indu
striezweige flössen, i n denen Frauen unterrepräsentiert 
sind. Die Bauwirtschaft p r o f i t i e r t e vor allem deswegen von 
diesem Programm, w e i l saisonale Komponenten durchschlagen 
konnten. ^ 

4.2 Segmentierte A r b e i t s m a r k t p o l i t i k ? 

LUTZ und SENGENBERGER haben a l s erste darauf hingewie
sen, daß die d e r z e i t i g e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k gewissermaßen 
segmentiert i s t , i n s o f e r n sie s i c h auf den berufsfachlichen 
T e i l a r b e i t s m a r k t k o n z e n t r i e r t und Teilarbeitsmärkte der "Je-
dermannsqualifikationen" sowie b e t r i e b s z e n t r i e r t e T e i l a r 
beitsmärkte systematisch vernachlässigt. Die geschlechtsspe
z i f i s c h e Wirkung einzelner Instrumente der Ar b e i t s m a r k t p o l i 
t i k , d ie w i r eben kurz aufgezeigt und kommentiert haben, 
scheint diese These zu bestätigen, wenn man davon ausgeht, 
daß Frauen im "Segment der Jedermannsqualifikationen" über
p r o p o r t i o n a l v e r t r e t e n sind. 

Es muß an dieser S t e l l e darauf hingewiesen werden, daß d i e 
h i e r verwendeten Verteilungsmaße i n künftigen Analysen zu 
verbessern s i n d , da sie i n der Regel n i c h t unmittelbare 
Schlüsse auf die Benachteiligung der Frauen zulassen. Wie 
w i r an einigen S t e l l e n ausgeführt haben, sind zur Erklärung 
der Unterrepräsentation von Frauen durch das d e r z e i t i g e I n 
strumentarium g e z i e l t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k vermutlich t e i l 
weise systematische, und t e i l w e i s e nur diskriminierende Fak
tor e n heranzuziehen. A l l e r d i n g s b l e i b t t r o t z allem das ver
blüffend e i n h e i t l i c h e B i l d der Unterrepräsentation von Frau
en f e s t z u h a l t e n . Auch wenn diese gänzlich auf systematische 
Gründe zurückzuführen wären, müßte immer noch g e f o l g e r t wer-
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den, daß es im gegenwärtig verfügbaren Bündel g e z i e l t e r Ar
b e i t s m a r k t p o l i t i k k e i n Instrument g i b t , das der überdurch
s c h n i t t l i c h e n B e t r o f f e n h e i t von Frauen durch A r b e i t s l o s i g 
k e i t gerecht w i r d . Es scheint h i e r also eine Gemeinsamkeit 
zugrunde zu lie g e n , der w i r auf die Spur kommen müssen. 

Eine Möglichkeit der Erklärung e r g i b t s i c h durch eine Erwei 
terung des segmentationstheoretischen Ansatzes oder besser, 
da h i e r von einer geschlossenen Theorie noch n i c h t die Rede 
sein kann, aus segmentationstheoretischer Sichtweise, spezi 
e i l des dualen Arbeitsmarktes. Eine Erweiterung und S p e z i f i 
zierung erscheint mir i n zweifacher Richtung notwendig: 
a) eine genetisch-funktionale Ableitung der Segmentierung 
mit Einschluß verhaltenstheoretischer und h i s t o r i s c h e r Ele
mente, b) eine Erweiterung bzw. Einbeziehung p o l i t i s c h - a d 
m i n i s t r a t i v e r Regulierung und Steuerung des Arbeitsmarktes. 
Die folgenden Hypothesen beziehen s i c h auf den zweiten Ge
danken. 

Bei der Darstellung des Leitgedankens der dualen A r b e i t s 
markttheorie ( v g l , K a p i t e l 2.1) haben w i r d i e grundlegende 
Spaltung des Arbeitsmarktes auf d r e i Systemebenen begründet 
(1) Dadurch, daß Wirtschaften dem grundlegenden Zwang von 
Ungewißheit e i n e r s e i t s , dem Bedürfnis nach S i c h e r h e i t ande
r e r s e i t s u n t e r l i e g t , r e s u l t i e r t eine Spaltung der Produk
t i o n s f a k t o r e n nach " f i x e n " und nach "variablen" Faktoren. 
Diese Grundspaltung p f l a n z t s i c h gewissermaßen nach unten 
f o r t , w i r d j e nach Ungewißheitsgrad und j e nach Intensität 
des Bedarfs an Vorausschaubarkeit d i f f e r e n z i e r t ; so w i r d es 
"systemrational", A r b e i t m i t hohem betriebsspezifischen Hu
mankapital wie einen f i x e n Produktionsfaktor zu behandeln. 
D.h. aus Effizienzgründen e r f o l g t die weitere Grundspaltung 
i n "Stammbelegschaft" und "Randbelegschaft", die i n Wirk
l i c h k e i t eher e i n Kontinuum d a r s t e l l t . Diese Ebene nannten 
w i r das Effizienzargument oder das Argument der inhärenten 
Systemrationalität. (2) Diese grundlegende Segmentierung 
w i r d verstärkt durch unterschiedliche Machtvertretung von 
Arbeitsmarktinteressen, also das Machtargument, (3) und sie 
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steht i n Wechselwirkung m i t unterschiedlichen Interessenla
gen. Zu diesem Argumentationsgang g i b t es eine P a r a l l e l e im 
p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n Bereich. 

(1) Das Argument der Systemrationalität 

Ein Großteil " a k t i v e r " A r b e i t s m a r k t p o l i t i k w i r d i n der Bun
desrepublik Deutschland über einen Fond der "Versichertenge
meinschaft", d.h. über das Arbeitslosengeld f i n a n z i e r t und 
durch die Selbstverwaltungsorganisation dieser Gemeinschaft 
- die Bundesanstalt für A r b e i t - abgewickelt. Neben einer 
Reihe von V o r t e i l e n hat diese Konstruktion einen entschei
denden N a c h t e i l : die daraus r e s u l t i e r e n d e "Neutralitäts
p f l i c h t " , die Orientierung an Versicherungsgrundsätzen und 
am Gleichheitsgrundsatz erschwert die Entwicklung und Durch
führung f l e x i b l e r sowie s e l e k t i v e r Maßnahmen. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden, muß h i e r g l e i c h hinzuge
fügt werden, daß die Arbeitslosenversicherung natürlich k e i 
ne Versicherung im p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n Sinne i s t . Dagegen 
s p r i c h t vor allem die Einbettung i n das s t a a t l i c h e System 
der Sozialversicherung, die s i c h vor allem i n der V e r p f l i c h 
tung des Bundes ausdrückt, im F a l l e von Liquiditätsschwie
r i g k e i t e n Zuschüsse zu zahlen. Auch bestimmte s o z i a l p o l i t i 
sche Gewichtungen im AFG, etwa die besondere Förderung von 
älteren Arbeitslosen, oder die sozialen Gesichtspunkte b e i 
der Bemessung des Arbeitslosengeldes sprechen gegen übliche 
p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e Versicherungsgrundsätze. Insofern hat 
die Arbeitslosenversicherung Merkmale einer Arbeitsmarkt
steuer. 

Dennoch hat die Arbeitslosenversicherung auch echte V e r s i 
cherungsmerkmale, die uns zu folgender These veranlassen: 
Unabhängig davon, ob A r b e i t s m a r k t p o l i t i k "vorausschauend", 
(z.B. vorbeugende Fortbildung und Umschulung) oder " h i n t e r 
herschauend" (Zahlung von Arbeitslosengeld) k o n z i p i e r t i s t , 
die versicherungsrechtliche Systemrationalität i n d u z i e r t e i 
ne Ausgabenpolitik m i t einer Verteilungswirkung, die dem 
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vermuteten Versicherungsrisiko e n t s p r i c h t . Uberzogen formu
l i e r t : die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k t e n d i e r t dazu, die M i t t e i d e s 
Versicherungsfonds so einzusetzen, daß diejenigen am ehe
sten p r o f i t i e r e n , die f i n a n z i e l l am meisten zu diesem Fonds 
beitragen; das sind - von der Angebotsseite her b e t r a c h t e t -
solche, die r e l a t i v gut verdienen und vor a l l e n Dingen s o l 
che, die langjährig i n diesen Fonds einzahlen, also im Grun
de genommen die "Kernarbeiter". 

Das vermutete Versicherungsrisiko s p i e g e l t s i c h i n der A r t 
der Beitragszahlung wider. Diese i s t bekanntlich so kon
s t r u i e r t , daß das Risiko auf abhängige Beschäftigte be
schränkt i s t , daß e r s t m i t einer bestimmten Dauer der Bei
tragszahlung Anwartschaften auf Geldleistungen erworben wer
den und daß si c h die mögliche Förderungszeit - die nach oben 
a l l e r d i n g s grundsätzlich begrenzt i s t - m i t zunehmender Bei
tragszahlung verlängert. Es w i r d angenommen, daß Häufigkeit 
und Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t unabhängig vom Verhalten der 
Versicherungsmitglieder und von anderen Versicherungsereig
nissen, also gleichsam stochastisch bestimmt sind, eine An
nahme, die vor allem aus zwei Gründen unzutreffend i s t : 

a) die Arbeitslosenversicherung beeinflußt sowohl das Ent
lassungsverhalten (besonders drastisches B e i s p i e l das 
vorgezogene Alt e r s r u h e g e l d ) , a l s auch das Suchverhalten 
und u.U. auch das Kündigungsverhalten von Arbeitslosen; 

b) Kündigungen sind n i c h t stochastisch unverbundene Ereig
nisse, sondern t r e t e n i n der Regel s e k t o r a l und konjunk
t u r e l l g e b a l l t auf, und sie sind t e n d e n z i e l l zu Lasten 
von Marginalgruppen s t r u k t u r i e r t . 

Die Konzeption der j e t z i g e n Arbeitslosenversicherung wäre 
problemloser, wenn A r b e i t s l o s i g k e i t i n der Regel e i n Massen
phänomen wäre (was b e i der Errichtung dieses Versicherungs
systems wohl eher z u t r a f a l s heute), dessen Verte i l u n g s w i r 
kung i n etwa der B e i t r a g s v e r t e i l u n g e n t s p r i c h t . Je s t r u k t u 
r i e r t e r A r b e i t s l o s i g k e i t aber w i r d , insbesondere i n einem 
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Sinne s t r u k t u r i e r t , die der B e i t r a g s s t r u k t u r entgegenläuft, 
desto mehr k l a f f e n B e i t r a g s v e r t e i l u n g und R i s i k o v e r t e i l u n g 
auseinander. Eine P o l i t i k auf versicherungsrechtlicher Ba
s i s muß dann i n Schwierigkeiten geraten. 

Unsere weiterführende These l a u t e t : die versicherungsrecht
l i c h e Basis der "aktiven A r b e i t s m a r k t p o l i t i k " i n der Bun
desrepublik Deutschland könnte die unterproportionale Be
günstigung der Frauen durch diese P o l i t i k deswegen t e i l w e i 
se erklären, w e i l i n der jüngsten Entwicklung vor allem b e i 
Frauen tatsächliches Beschäftigungsrisiko und ( i n der Ar
beitslosenversicherung) vermutetes Beschäftigungsrisiko aus
einanderklaffen, die A r b e i t s m a r k t p o l i t i k s i c h aber aus sy
stemrationalen Gründen überwiegend am vermuteten Beschäfti
gungsrisiko o r i e n t i e r t . Diese These i s t noch bewußt im Kon
d i t i o n a l f o r m u l i e r t , w e i l sie noch einer schärferen Fassung 
und noch einer weitläufigeren Begründung bedürfte. 

Die Mechanismen, die dem Versicherungsprinzip i n der Ar
b e i t s m a r k t p o l i t i k zum Durchbruch verhelfen, sind dabei recht 
k o m p l i z i e r t . Zum T e i l schlagen sie s i c h i n Regulierungsbe
dingungen nieder, etwa i n der Bestimmung, daß die Inan
spruchnahme von Unterstützungsgeld für Fortbildung und Um
schulung eine dreijährige Berufstätigkeit voraussetzt; eine 
Voraussetzung, die jüngere A r b e i t s l o s e , unter denen Frauen 
Uberdurchschnittlich repräsentiert sind, o f t n i c h t erfüllen 
können. A l l e r d i n g s i s t n i c h t zu verkennen, daß diese Bedin
gung i n der Vermittlungspraxis der Bundesanstalt i n den 
l e t z t e n Jahren ausdrücklich gelockert wurde. 

Das Anreiz- und Kontrollsystem, dem die Sachbearbeiter der 
Arbeitsämter u n t e r l i e g e n , scheint so k o n s t r u i e r t , daß das 
Verwaltungsergebnis den "Kernarbeiter" bzw. die Unternehmen 
f a v o r i s i e r t . Interne Anreize und K o n t r o l l e der Vermittlungs
tätigkeit z.B. scheinen so angelegt, daß es dem V e r m i t t l e r 
auf möglichst schnelle und v i e l e Vermittlungen ankommt, wäh
rend die Aktivität für schwere Vermittlungsfälle, die u.U. 
zu keinem Ergebnis führt, n i c h t genügend berücksichtigt 
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w i r d . ' Die jüngst durchgeführte I n f r a t e s t - S t u d i e hat i n 
dieser Hinsicht aufschlußreiche Ergebnisse gebracht. U.a. 
wurde auch f e s t g e s t e l l t , daß Vermittlungen d o r t r e g i s t r i e r t 
werden, wo die offenen S t e l l e n gemeldet sind; dies i s t für 
einen V e r m i t t l e r k e i n Anreiz, s i c h um überregionale Vermitt
lungsangebote zu kümmern. 

Oder die Versicherungsgrundsätze sind beim Verwaltungsper
sonal dermaßen i n t e r n a l i s i e r t , daß sie im hausväterlichen 
Sinne ans Sparen und n i c h t ans Ausgeben denken, wie es b e i 
spielsweise beim Sonderprogramm "Lohnkostenzuschüsse" 1974/ 
75 stellenweise erkennbar war. Obwohl dafür keine "harten" 
Daten zur Verfügung stehen, s p r i c h t v i e l e s dafür, daß Frau
en b e i der "aktiven" A r b e i t s m a r k t p o l i t i k deshalb benachtei
l i g t werden, w e i l die Unsicherheit mitschwingt, ob s i c h denn 
die I n v e s t i t i o n i n dem Sinne l o h n t , daß damit i n Zukunft e i n 
langjähriger Versicherungszahler herausspringt. 

Das Versicherungsprinzip könnte also im zweifachen Sinne e i 
ne g e z i e l t e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k konterkarieren. Einmal im 
Sinne des Anspruchs auf eine Leistung: j e geringer der b i s 
herige Beitrag i n die Versicherungskasse, desto geringer der 
Anspruch auf Leistung; zum anderen im Sinne der Auszahlung 
einer I n v e s t i t i o n : wer wegen i n s t a b i l e n Beschäftigungsver
haltens e i n unsicherer Beitragszahler i s t , hat einen g e r i n 
geren Anspruch auf Leistung a l s e i n künftig sicherer Bei
tragszahler. 

Das Versicherungsprinzip. das s o l l t e k l a r geworden sein, 
w i r k t eher im Sinne handlungseinschränkender Rahmenbedingun
gen ("Systemrationalität") a l s im Sinne s u b j e k t i v e r Hand
lungsmaximen. Wenn h i e r e i n großes, offenes Untersuchungs
f e l d gesehen w i r d , dann muß das - um Mißverständnisse zu ver
meiden - i n folgender Weise q u a l i f i z i e r t werden: Bei den o b i 
gen Überlegungen und b e i künftigen Untersuchungen über hand
lungseinschränkende Bedingungen g e z i e l t e r A r b e i t s m a r k t p o l i 
t i k geht es n i c h t darum, irgend jemandem den Schwarzen Pe
t e r zuzustecken, sondern es g i l t Faktoren zu i d e n t i f i z i e r e n , 
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warum bestimmte Zi e l e t r o t z bestem subjektiven Handlungs-
17) 

einsatz n i c h t e r r e i c h t werden. '' 
(2) Das Machtargument 

Die Arbeitsverwaltung a g i e r t zwischen zwei Kräftefeldern, 
die von zum T e i l gegensätzlichen Interessen von o f t unter
s c h i e d l i c h e r Mächtigkeit beherrscht werden. I n der Durch
führung von Maßnahmen, deren Konditionen zwar für Frauen und 
Männer g l e i c h bestimmt sein mögen, können daher ebenfalls 
Kräfte wirken, die eine Verteilungswirkung zuungunsten der 
Frauen begründen. Denkbar wäre z.B., daß e i n Großbetrieb e i 
nen monostrukturierten Arbeitsamtsbezirk weitgehend be
herrscht und seine Wünsche nach möglichst q u a l i f i z i e r t e n und 
männlichen Arbeitskräften durchzusetzen i n der Lage i s t . Die 
geschlechtsspezifische Verteilungswirkung von Implementation 
i s t aber noch e i n offenes Untersuchungsfeld. 

Diskriminierende A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , h i e r also eine P o l i t i k , 
die primäre Arbeitskräfte zuungunsten sekundärer A r b e i t s 
kräfte bevorzugt, ließe si c h auch durch den Prozeß der P o l i 
t i k f o r m u l i e r u n g erklären, i n den die Interessengegensätze 
entsprechend i h r e r Machtgewichte einwirken. Dabei i s t anzu
nehmen, daß d i e S t r u k t u r i e r u n g der Interessenorganisation, 
z.B. die u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Vertretung marginaler Er
werbspersonen i n den Gewerkschaften, s i c h im Ergebnis dieses 
Politikformierungsprozesses w i d e r s p i e g e l t . Auch h i e r z u l i e 
gen f r e i l i c h noch keine systematischen Informationen vor. 

(3) Das Interessenargument 

Der Kern des Interessenarguments aus segmentationstheoreti-
scher Sicht bestand d a r i n , daß unterschiedliche Grade von 
Bindungen oder Interessen an e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e r A r b e i t 
bestehen, daß die St r u k t u r i e r u n g dieser Interessen t e i l w e i 
se dem Interesse an v a r i a b e l verfügbarer A r b e i t s k r a f t ent
s p r i c h t und daß dieses P o t e n t i a l an v a r i a b l e r A r b e i t s k r a f t 
aber auch systematisch erzeugt w i r d . I n Analogie dazu sind 
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die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der p o l i t i s c h - a d m i 
n i s t r a t i v e n Leistungen u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t ; i n an
deren Worten: Angebote, wie etwa f i n a n z i e l l e Anreize zur Um
schulung ( a n g e b o t s o r i e n t i e r t ) oder zur Eingliederung von 
Problemgruppen ( n a c h f r a g e o r i e n t i e r t ) beziehen s i c h auf Per
sonen bzw. auf Unternehmen mit unterschiedlichen Vorausset
zungen. Die Programmbedingungen mögen f o r m e l l zwar g l e i c h 
sein, die Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme dagegen sind 
o f t ungleich. 

Nun hängt es f r e i l i c h von Steuerungsart und von den spezi
f i s c h e n Programmbedingungen ab, inwieweit solche Rahmenbe
dingungen, die man zu einem gegebenen Zeitpunkt a l s konstant 
betrachten darf, auf das Ergebnis der Steuerung durchschla
gen. Ein Großteil der deutschen A r b e i t s m a r k t p o l i t i k besteht 
aus p o s i t i v e n Anreizen für den Unternehmer oder für den Ar
beitnehmer. Ein typisches B e i s p i e l für einen Unternehmer-An
r e i z i s t der Lohnkostenzuschuß: die E i n s t e l l u n g von Personal 
w i r d m i t Zuschüssen h o n o r i e r t , d.h., für eine bestimmte Z e i t 
werden die Lohnkosten gesenkt. Dazu kommt die i n der Bundes
re p u b l i k Deutschland typische Form des Zuschusses: n i c h t i n 
Form eines festen Betrages (unabhängig von der Lohnhöhe), 
sondern r e l a t i v a l s Prozentsatz des t a r i f l i c h e n oder o r t s 
üblichen Lohns. Im r a t i o n a l e n Kalkül des Unternehmens w i r d 
daher der Anreiz, wenn überhaupt, dahingehend wirken, von den 
Arbeitslosen oder Problemfällen die besten und produktivsten 
auszusuchen. Steuerungsart und sp e z i f i s c h e r Programmodus ha
ben also einen eingebauten Siebungseffekt, der systematisch 
zuungunsten der j e w e i l s schwächsten Problemfälle w i r k t . Da 
Frauen i n der Regel ungünstigere Voraussetzungen mitbringen 
a l s Männer, w i r k t s i c h eine solche Programmbedingung zu i h 
rem Nachteil aus. Dieser Zusammenhang s p i e l t v e r m u t l i c h b e i 
den Maßnahmen Einarbeitungszuschüsse, E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l 
fen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eine R o l l e , müßte aber 
noch im einzelnen geprüft werden. I n Schweden und Großbri
tannien z.B. f i n d e t man häufiger die Form des f e s t b e t r a g l i -
chen Lohnkostenzuschusses, der im P r i n z i p zugunsten schwä
cherer Gruppen und a r b e i t s i n t e n s i v e r Produktion wirken muß-
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t e . Vergleichende Untersuchlangen dahingehend wären i n t e r e s 
sant. 

Ein angebotsorientiertes Anreiz-Beispiel sind die Unter
haltskosten zur b e r u f l i c h e n Fortbildung und Umschulung. Ab
gesehen von der Voraussetzung einer dreijährigen b e r u f l i 
chen Tätigkeit, die für jüngere Frauen eine Hürde sein kann, 
sind Frauen f o r m e l l n i c h t b e n a c h t e i l i g t . Es kommen i n der 
Regel aber noch persönliche Rahmenbedingungen hinzu, welche 
die Frau b e i der Inanspruchnahme dieses Programms benach
t e i l i g e n : s i e i s t z.B. i n f o l g e i h r e r Doppelrolle stärker an 
den Ort gebunden und daher von den d o r t angebotenen Mög
l i c h k e i t e n zur Fortbildung und Umschulung abhängig; b e i l e 
digen Frauen m i t r e l a t i v niedrigem Einkommen kann man s i c h 
v o r s t e l l e n , daß die Einkommenseinbuße b e i Umschulung, die 
wiederum r e l a t i v zum bisherigen (oder zum erwarteten) Lohn 
berechnet w i r d , härter zu ertragen i s t - u.U. also von e i 
ner Umschulung abhält, auch wenn s i e l a n g f r i s t i g a r b e i t s 
m a r k t p o l i t i s c h notwendig wäre -, a l s die r e l a t i v e Einkom
menseinbuße b e i besser verdienenden Männern. 

Ein anderes B e i s p i e l wiederum wären die Dienstleistungsange
bote der Arbeitsämter, wie Arbeitsberatung und Vermittlung. 
Die Wahrnehmung solcher Angebote hängt sehr stark von der 
I n i t i a t i v e der Kunden se l b s t ab: von Zahl und Hartnäckig
k e i t der Anfragen, Artikulationsfähigkeit, Information Uber 
das Spektrum der Optionen u.a.m. Auch i n dieser Hinsicht 
könnte eine Erklärung für die u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Inan
spruchnahme solcher Dienstleistungen durch Frauen l i e g e n . 

4.3 Strategien i n t e g r i e r t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 

A n s t e l l e einfacher Kausalbeziehungen haben w i r zur Erklärung 
der F r a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t komplexe Deutungsmuster angebo
ten, die s i c h i n folgende Argumentationsbündel zusammenfas
sen lassen: 
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(1) die Tendenz zur dualen Ökonomie und zum dualen A r b e i t s 
markt , 

(2) bestehende geschlechtsspezifische A r b e i t s t e i l u n g und 
die Tendenz i h r e r Auflösung, 

(3) überholte Kontingenzen p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e r Steue-

Entsprechend dieser Argumentationsbündel lassen s i c h S t r a t e 
gien der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k entwickeln. Diese Strategien 
sind ebenso i n einem inneren Zusammenhang zu sehen wie die 
analytischen Ebenen, auf denen Deutungen der geschlechtsspe
z i f i s c h e n A r b e i t s l o s i g k e i t angeboten wurden. Eindimensiona
l e "Ursache-Wirkung-Therapie"-Vorschläge, wie sie häufig an
geboten werden, können durch Vernachlässigung oder Übersehen 
von Wechselwirkungen zur wirkungslosen oder falschen P o l i t i k 
führen. Wir plädieren daher für eine " i n t e g r i e r t e A r b e i t s 
m a r k t p o l i t i k " , deren Elemente aus folgenden d r e i Strategien 
bestehen: s e l e k t i v e Beschäftigungspolitik, g e z i e l t e A r b e i t s 
m a r k t p o l i t i k und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r p o l i t i k . Selektive Be
schäftigungspolitik bezieht s i c h auf die Förderung des Wachs
tums ökonomischer Aggregate, die im Unterschied zur Global
steuerung aber bestimmten beschäftigungs- oder s t r u k t u r p o 
l i t i s c h e n K r i t e r i e n u n t e r l i e g e n . Gezielte A r b e i t s m a r k t p o l i 
t i k beschäftigt si c h m i t sp e z i e l l e n F u n k t i o n s d e f i z i t e n des 
Arbeitsmarkts und e n t w i c k e l t Programme s p e z i e l l zur Behe
bung dieser D e f i z i t e ; s ie s t e l l t gewissermaßen die Fein
steuerung i n t e g r i e r t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k dar. A r b e i t s 
m a r k t s t r u k t u r p o l i t i k z i e l t auf ordnungspolitische und i n 
s t i t u t i o n e l l e Problemstellungen, etwa auf die Arbeit s v e r 
tragsgestaltung oder die i n s t i t u t i o n e l l e Vertretung von 
Interessen (z.B. T a r i f p a r t e i e n ) ; sie r e g e l t gewissermaßen 
die I n f r a s t r u k t u r des Arbeitsmarktes. Im folgenden w i r d die 
sic h aus der Kombination von Analyse und Strategie ergeben
de Matrix erläutert; dabei versteht es si c h von s e l b s t , daß 
h i e r neben einer allgemeinen Beurteilung oder "Philosophie" 
i n t e g r i e r t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k eher forschungspolitische 
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Desiderate a n s t e l l e f e r t i g e r Politikvorschläge angesprochen 
werden. 

Übersicht 1: Analyse-Strategie-Matrix i n t e g r i e r t e r A r b e i t s 
m a r k t p o l i t i k 

SELEKTIVE GEZIELTE ARBEITSMARKT-
BESCHAFTI- ARBEITSMARKT- STRUKTUR-
GUNGSPOLITIK POLITIK POLITIK 
11 

DUALE Verstetigung 
ÖKONOMIE der Produk-
UND t i o n durch 
DUALER a n t i z y k l . 
ARBEITS- Konjunktur-
MARKT p o l i t i k , 

S t r u k t u r p o l i 
t i k , öffentl. 
Arbeitsbeschaf- kosten 

( W i r t s c h a f t ) fungsprogramme 

12 
Förderung 
innerbe t r i e b 
l i c h e r F l e x i 
bilität und 
Mobilität; 
Senkung über-
b e t r i e b l . 
Mobilitäts-

13 
Reform des 
Arbeitsverhält
nisses; Dezentra
l i s i e r u n g be
t r i e b s i n t e r n e r 
Entscheidungs
s t r u k t u r e n 

21 22 23 
DUALE Förderung l a -
ARBEITS- t e n t e r Be-
TEILUNG darfsbereiche 

oder k o l l e k 
t i v e Produk
t i o n der
selben 

(Soziales) 

P o s i t i v d i s - F l e x i b i l i s i e r u n g 
kriminierende der A r b e i t s z e i t 
Programme: und der A r b e i t s 
gruppen- , Organisation: 
r e g i o n a l - und elastische Ar-
s e k t o r a l s p e z i - b e i t s z e i t p o l i t i k 
f i s c h e D i f f e 
renzierung 

POLITISCH-
ADMINISTRA
TIVE 
KONTINGENZ 

( P o l i t i k ) 

31 
Entkopplung 
(=Dekontin-
genz) p o l i t i 
scher von 
ökonomischen 
Konjunkturen 

32 
Aktive Pro-
grammplanung, 

33 
Reorganisation, 
insbes. Dezentra-

-durchführung l i s a t i o n und Ver-
und -evaluie- netzung von 
rung Implementations

s t r u k t u r e n ; Ver
handlungssysteme 

(11) Die m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen t e n d i e r t zu einer dualen Organisation der 
Produktionsfaktoren, um den i n einem System s o z i a l e r Markt
w i r t s c h a f t inhärenten Widerspruch von Ungewißheit einer
s e i t s , Sicherung der Auszahlung von I n v e s t i t i o n e n sowie be
stimmter Beschäftigungsgarantien andererseits zu lösen. 
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Diese Tendenz w i r d verstärkt durch u n t e r s c h i e d l i c h mächti
ge Organisierung von Interessen sowie durch u n t e r s c h i e d l i c h 
starke Bindungen an Erwerbstätigkeit, Beruf und A r b e i t s 
p l a t z , die i h r e r s e i t s wieder h i s t o r i s c h kontingent sind 
( k u l t u r e l l e Rollenzuteilung oder ökonomische Entwicklungs
gefälle). Diese Widersprüchlichkeit b i l d e t s i c h ab i n einer 
segmentierten A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r , deren grundlegenden 
Trennungslinien durch unterschiedliche Beschäftigungsgaran
t i e n , Arbeitsbedingungen und Mobilitätsoptionen c h a r a k t e r i 
s i e r t sind. Aus verschiedenen Gründen tendieren Frauen noch 
dazu, i n denjenigen Segmenten v e r t r e t e n zu sein, i n denen 
s i c h geringe Beschäftigungssicherheit, schlechte Arbeitsbe
dingungen und geringe Mobiiitätsoptionen häufen. 

Aus dieser Ableitung f o l g t unmittelbar, daß die Tendenz zur 
Dualisierung der Ökonomie und des Arbeitsmarkts um so ausge
prägter sein w i r d , j e unsicherer die Wirtschaftslage i s t . 
Es i s t daher verständlich, daß diese Tendenz zur D u a l i s i e 
rung i n einer langanhaltenden Phase w i r t s c h a f t l i c h e n Auf
schwungs, wie sie die Bundesrepublik Deutschland i n den ver
gangenen 20 Jahren vor der Rezession e r l e b t hat, weniger 
sich t b a r i s t a l s i n einer Phase t i e f g r e i f e n d e r Rezession, ge
r i n g e r Wachstumsraten und anhaltender Unsicherheit. Eine 
notwendige, f r e i l i c h n i c h t hinreichende S t r a t e g i e zur Lösung 
dieses Problems i s t daher eine Verstetigung der Produktion. 
Diese muß si c h n i c h t notwendigerweise i n hohen Wachstumsra
ten ausdrücken. Entscheidend i s t die Aussicht auf V e r s t e t i -
gung, s e i es durch a n t i z y k l i s c h e K o n j u n k t u r p o l i t i k , durch 
vorausschauende S t r u k t u r p o l i t i k oder durch öffentliche Ar
beitsbeschaffungsprogramme . 

Da es s i c h h e r a u s g e s t e l l t hat, daß globale Gegensteuerung 
zunehmend schwieriger geworden i s t , s e i es, w e i l der trade-
o f f zwischen I n f l a t i o n und A r b e i t s l o s i g k e i t ungünstiger ge
worden i s t , s e i es, w e i l wegen R a t i o n a l i s i e r u n g s i n v e s t i 
t i o n e n geradezu perverse Beschäftigungswirkungen e r z i e l t 
werden, scheint es e r f o r d e r l i c h , die Aggregatsteuerung i n 
Zukunft stärker beschäftigungs- oder s t r u k t u r p o l i t i s c h e n 
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K r i t e r i e n zu unterwerden. Denkbar sind s e l e k t i v e Konjunktur-
Programme nach dem Muster des 16 Mrd.-Konjunkturprogramm, 
nach dem überwiegend a r b e i t s i n t e n s i v e I n f r a s t r u k t u r p r o d u k 
t i o n gefördert w i r d ; denkbar wären auch umfassende Lohnsub
ventionen für Zusatzbeschäftigung nach dem Vorschlag von 
GÖSTA HEHN. Öffentliche Arbeitsbeschaffungsprogramme produk
t i v e r A r t , die i n der Regel auch a r b e i t s i n t e n s i v sind, könn
ten i n stärkerem Maße a l s heute a l s k o n j u n k t u r s t a b i l i s i e r e n 
de Programme e i n g r e i f e n und somit Segmentierungstendenzen 
n i c h t unerheblich abschwächen. 

(12) Dualisierung i s t auch eine Funktion der zweiten Seite 
des oben erwähnten Widerspruchs: dem Interesse nach Auszah
lung von I n v e s t i t i o n e n sowie nach Beschäftigungssicherheit. 
Steigende Kapitalintensität und zunehmende I n v e s t i t i o n e n i n 
betriebsspezifisches Humankapital erhöhen den r e l a t i v e n An
t e i l der Fixkosten. Die t a r i f l i c h zugesicherte bzw. die nach 
Kündigungsschutz gestützte Beschäftigungsgarantie nimmt 
ebenfalls zu: a l l e i n im Zeitraum von 1974 b i s 1977 s t i e g der 
A n t e i l der Arbeitnehmer, b e i denen nach T a r i f v e r t r a g eine 
or d e n t l i c h e Kündigung ausgeschlossen war, von 32 auf 50 %. 
Daraus f o l g t i n der Tendenz: die intramarginalen Anpassungs-
kosten werden gegenüber den intermarginalen Anpassungskosten 
geringer. I n anderen Worten: b e t r i e b l i c h e Umstrukturie
rungen werden gegenüber kompletten Stillegungen b i l l i g e r , 
i n t e r n e Arbeitskräftemobilität e f f e k t i v e r als externe. Mobi
litätserzwingende A r b e i t s l o s i g k e i t w i r d so auch v o l k s w i r t 
s c h a f t l i c h zu einem "Konzept aus der Mottenkiste" (DIERKES). 

Daraus f o l g t a ls Strategie g e z i e l t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , i n 
verstärktem Maße i n n e r b e t r i e b l i c h e Mobilität und F l e x i b i l i 
tät zu fördern. Denkbar i s t z.B., arbeitsplatzerhaltende 
Maßnahmen wie Kurzarbeit m i t i n n e r b e t r i e b l i c h e r Fortbildung 
und Umschulung zu verbinden, um den s t a b i l i s i e r e n d e n E f f e k t 
dieses Instruments zu stärken. Die Ausbildungskapazitäten 
von Betrieben s o l l t e n stärker genutzt werden, sei es im Be
t r i e b , s e i es i n Verbundsystemen, s e i es i n außerbetriebli-
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chen Lehrwerkstätten, die durch b e t r i e b l i c h e s Ausbildungs
personal besetzt sind. 

Nicht immer b i e t e t s i c h die Förderung i n n e r b e t r i e b l i c h e r 
Mobilität an, vor allem dann n i c h t , wenn Umstrukturierungen 
ganzer ökonomischer Aggregate auf dem Sp i e l stehen. Voraus
schauende Senkung der Informations- und Mobilitätskosten 
überbetrieblicher A r t , die gegenüber der bisherigen Ver
m i t t l u n g s f u n k t i o n der Arbeitsverwaltung immer f a c h s p e z i f i 
scher und d i f f e r e n z i e r t e r sein müssen, w i r d eine zunehmende 
Rolle i n der g e z i e l t e n A r b e i t s m a r k t p o l i t i k spielen. 

(13) Betriebe sind p o l i t i s c h e Entscheidungseinheiten i n e i 
ner mehr oder weniger m a r k t l i c h s t r u k t u r i e r t e n Umgebung. I n 
nerhalb eines Betriebes werden wichtige Entscheidungen i n 
der Regel z e n t r a l gefällt, durchprogrammiert und Uberwacht 
(Plan); entsprechend i s t das Arbeitsverhältnis g e s t a l t e t . 
Dieses hat wiederum, dem Grundwiderspruch von Ungewißheit 
und Sicherheit entsprechend, bestimmte Merkmale eines V e r s i 
cherungsverhältnisses: die E i n s t e l l u n g e r f o l g t b e i einem ga
r a n t i e r t e n Lohn, dem mehr oder weniger präzise Leistungsan-

19) 
forderungen und -erwartungen gegenüberstehen. 1 , 1 Unpräzise 
Leistungsanforderungen werden jedoch durch den Entschei
dungsvorbehalt auf z e n t r a l e r Ebene und durch soziale Kon
trollmechanismen ausgeglichen. Umgekehrt i s t der Arbeitneh
mer gegen den " U n f a l l " A r b e i t s l o s i g k e i t v e r s i c h e r t , a l l e r 
dings unvollständig. 
Nun i s t die Ungewißheit, so Uberraschend das kl i n g e n mag, 
sel b s t auch eine Funktion des Arbeitsverhältnisses. Informa
t i o n s t h e o r e t i s c h e r g i b t s i c h eine eindeutig negative Korre
l a t i o n zwischen Organisationsgröße und Informationsqualität. 
Bei zunehmender Tendenz zu größeren Betriebseinheiten f o l g t 
i n formationstheoretisch die Notwendigkeit zur D e z e n t r a l i s i e 
rung von Entscheidungseinheiten, es s e i denn - was j a häufig 
auch geschieht - die externe Ungewißheit w i r d durch Monopol-
und K a r t e l l b i l d u n g r e d u z i e r t . Monopole führen aber, nach 
w e i t h i n anerkannter Lehrmeinung, i n der Regel zu d r e i Ko-
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sten, deren Vermeidung v o l k s w i r t s c h a f t l i c h wünschenswert 
i s t : (1) einem Wohlfahrtsverlust, der aus Konstanthalten 
oder gar Senken der Leistung b e i g l e i c h z e i t i g e r Erhöhung der 
Preise e n t s t e h t ; (2) einem Wohlfahrtsverlust, der si c h aus 
dem suboptimalen Einsatz von Ressourcen e r g i b t ; (3) einer 
i n d u z i e r t e n F e h l a l l o k a t i o n von Ressourcen, die eingesetzt 
werden, um Gewinne aus (1) b e i Etablierung eines weiteren 
Monopols zu erh a l t e n . 

Wo Monopolbildung n i c h t g e l i n g t , andererseits aber die h e r r 
schende z e n t r a l i s t i s c h e Betriebsverfassung beibehalten 
b l e i b t , w i r d externe Ungewißheit i n der internen Organisa
t i o n abgebildet, vor allem durch die Spaltung des Personals 
i n eine Stamm- und eine Randbelegschaft. Wenn aber, was e i 
ne durch System- und Organisationstheorie schon gut abge
stützte Hypothese i s t , externe Ungewißheit durch dezentrale 
Organisation ohne E f f i z i e n z v e r l u s t abgebildet werden kann, 
dann wäre eine dezentralere Betriebsverfassung e i n denkba
r e r Weg zur Vermeidung b e t r i e b s z e n t r i e r t e r Arbeitsmarkt
spaltung . 

(21) Die duale A r b e i t s t e i l u n g hat d r e i Ausprägungen: die ge
schlechtsspezifische, die i n t e r r e g i o n a l e oder i n t e r n a t i o n a 
l e sowie die Teilung i n Hand- und Kopfarbeit. Im Rahmen d i e 
ser A r b e i t s p i e l t e verständlicherweise nur die geschlechts
spezifische A r b e i t s t e i l u n g eine R o l l e . Wenn unsere Hypothe
se z u t r i f f t , daß eine Tendenz zum Abbau gesch l e c h t s s p e z i f i 
scher A r b e i t s t e i l u n g besteht, dann hat dies für eine selek
t i v e Beschäftigungspolitik vor allem folgende Konsequenz: 

Durch zunehmende Auflösung des t r a d i t i o n e l l e n Familienver
bandes werden Funktionen, die bisher i n der Familie bewäl
t i g t wurden, " f r e i g e s e t z t " , ohne daß sie vollständig vom 
Markt a u f g e g r i f f e n geschweige denn gelöst werden. Es sind 
dies vor allem Pflege-, Betreuungs- und So z i a l i s a t i o n s f u n k -
t i o n e n . Durch die Auflösung s t a b i l e r Identitätsstrukturen 
entstehen zusätzlich Probleme s o z i a l e r und psychologischer 
A r t , deren Nichtbewältigung s i c h i n Kriminalität und Ver-
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haltensStörung ausdrückt. 

Latent besteht also e i n außerordentliches P o t e n t i a l für zu
sätzliche Beschäftigung für so z i a l e , psychologische und me
dizi n i s c h e Versorgung. Darüber hinaus nimmt die S o z i a l i s a -
t i o n s f u n k t i o n der Schule der Auflösung t r a d i e r t e r Familien
s t r u k t u r e n entsprechend zu. Entsprechend wäre aber die Per
sonalausstattung der Schulen zu verbessern. Wie ungenügend 
jene i s t , z e i g t die Quote jener Hauptschüler, die keinen Ab
schluß erreichen. Sie l i e g t d e r z e i t b e i fünfzehn b i s zwan
z i g Prozent. Prognos hat daraus i n einer Studie die zwin
gende Konsequenz gezogen: Die Lehrer/Schüler-Relation i n der 
Klasse muß d r a s t i s c h gesenkt werden - im Vorschulbereich auf 
eins zu fünfzehn, i n den Schulen auf fünfzehn b i s zwanzig 
Schüler j e Lehrer. Der Ausbau des BildungsSystems im wei
te s t e n Sinne - Kindergarten, Schule und psychologische Be
treuung - könnte nach Ansicht von Prognos zusätzlich 270.000 
Erwerbswilligen einen A r b e i t s p l a t z v e r m i t t e l n ; dies käme 

20) 
verständlicherweise vor allem Frauen zugute. ' 
Andere l a t e n t e Bedarfsbereiche im Zusammenhang m i t s e l e k t i 
ver Beschäftigungspolitik, wie Verbesserung der Energienut
zung sowie Wohnungs- und Stadterneuerung, s o l l e n i n diesem 
Zusammenhang nur am Rande erwähnt werden. 

(22) Langsam beginnt s i c h die Erkenntnis durchzusetzen, daß 
neben der Selektivität des "Feuerns" die Selektivität des 
"Heuerns" si c h s t r u k t u r i e r e n d auf A r b e i t s l o s i g k e i t und Be
schäftigungschancen auswirkt, und zwar um so stärker, j e t i e 
f e r und nachhaltiger eine Rezession s i c h auswirkt. Die v o l k s 
w i r t s c h a f t l i c h e "Verwertbarkeit" des Arbeitslosenbestandes 
s i n k t zunehmend, während d i e S t r u k t u r der Belegschaft s i c h 
verbessert und m i t h i n weitere Abschottungskräfte gegenüber 
dem externen Arbeitsmarkt e n t w i c k e l t . 

Es i s t daher auch m i t einem s i c h verengenden Handlungsspiel
raum globaler wie s e l e k t i v e r Beschäftigungspolitik zu rech
nen, da für die Eingliederung von Problemgruppen sehr v i e l 
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mehr Produktionswachstum e r f o r d e r l i c h i s t a l s für q u a l i f i 
z i e r t e r e Fachkräfte und leistungsfähige Anlernkräfte. Ein 
Uberstarkes globales Wachstum, aber auch s e l e k t i v e r Wachs
tumsdruck kann so sch n e l l wieder i n f o l g e von Engpässen i n be
stimmten Beschäftigungsbereichen I n f l a t i o n erzeugen. 

Die V e r t e i l u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t nach sozio-demographi-
schen Merkmalen weist eine zunehmende Streuung auf: die 
Standardabweichung ( e i n Maß für die d u r c h s c h n i t t l i c h e Ab
weichung vom M i t t e l w e r t ) h a t t e 1967 den Wert von 1.24, 1975 
dagegen den Wert von 1.99. Selbst wenn man der Auffassung 
i s t , das r e l a t i v e Streuungsmaß (etwa der V a r i a t i o n s k o e f f i 
z i e n t ) s e i maßgebend für die Ungleichverteilung, muß man kon
s t a t i e r e n , daß diese wegen des höheren Arbeitslosenniveaus 
zwar er h e b l i c h k l e i n e r i s t a l s im Jahr 1967, s e i t 1975 aber 
wieder a l s Ausdruck der " S t r u k t u r a l i s i e r u n g " im Steigen be
g r i f f e n i s t . Eine ähnliche Dynamik z e i g t die regionale Un
g l e i c h v e r t e i l u n g : s e i t 1975 d i f f e r i e r e n die Arbeitslosenquo
te n der Arbeitsamtsbezirke wieder stärker. Sozio-demogra-
phisch zeichnet s i c h auch eine r e l a t i v e Verschlechterung der 

21) 
S i t u a t i o n von Randgruppen gegenüber Kerngruppen ab. ' 
Sobald die globale Arbeitslosenquote i n f e i n e r e Merkmale un
t e r g l i e d e r t w i r d , und sobald f u n k t i o n a l äquivalente Zusatz
merkmale wie Kurzarbeit und Ausländerverdrängung hinzugezo
gen werden, werden die regionalen Unterschiede v i e l d e u t l i 
cher und zum T e i l ganz d r a s t i s c h . Um nur einige Beispiele an
zuführen: 

Im Monat September 1975 schwankte die Arbeitslosenquote 
der Arbeitsämter zwischen den Extremwerten 2.58 ( R e u t l i n 
gen) und 7.65 (Schwandorf). Im selben Monat dagegen v a r i 
i e r t e die Kurzarbeit (also T e i l z e i t a r b e i t s l o s i g k e i t ) zwi
schen 0.18 % der Arbeitnehmer i n Ahlen und 12.71 % i n 
V i l l i n g e n . Die Arbeitsmarktverdrängung, also der Abbau 
der Beschäftigung vom September 1974 b i s September 1975 
schwankte zwischen - 0.75 i n Vechta (wo die Beschäfti
gung sogar zugenommen hat) und 7.52 % i n Helmstedt. Der 
Frauenanteil der A r b e i t s l o s i g k e i t z e i g t die Extremwerte 
29.82 ( T r i e r ) und 63.01 ( F r e i s i n g ) , der A n t e i l der ar
be i t s l o s e n Jugendlichen unter 20 v a r i i e r t zwischen 4.05 
(München) und 22.42 ( S a a r l o u i s ) , der A r b e i t s l o s e n a n t e i l 
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Älterer von 55-65 zwischen 6.06 und 17.72. Selbst die D i 
stanz zwischen den Extremwerten der "Kerngruppe" ( a r 
b e i t s l o s e Männer im A l t e r 25-54) beträgt über 20 Prozent
punkte: 22.36 % i n Helmstedt und 43.02 % i n Köln. 
Zieht man die offenen S t e l l e n a l s I n d i k a t o r für die Auf
nahmekapazität des Arbeitsmarktes hinzu, p r o f i l i e r e n 
s i c h die regionalen Unterschiede v i e l d rastischer a l s die 
Arbeitslosenquote es ausdrückt: i n S t u t t g a r t kamen 1.5 
arbeitslose Männer auf eine angezeigte offene S t e l l e , i n 
Emden dagegen 17.86; i n Weilheim war das entsprechende 
Verhältnis für Frauen 1.66, i n Schwandorf dagegen kamen 
20.19 Frauen auf eine angezeigte offene S t e l l e . 

Für eine g e z i e l t e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k f o l g t daraus die Stra 
te g i e p o s i t i v d iskriminierender Programme; eine S t r a t e g i e , 
die zwar durchweg schon eingeschlagen w i r d , aber noch wei
t e r e r D ifferenzierung bedarf. Dabei i s t noch o f f e n , m i t wel
chen Regelungssystemen (Anreize, Gebote und Verbote, Ver
handlungssysteme, K o l l e k t i v i e r u n g ) eine solche D i f f e r e n z i e 
rung am wirkungsvollsten zu e r z i e l e n i s t . Es hat s i c h her
a u s g e s t e l l t , daß es an frauenspezifischen Programmen beson
ders mangelt. Ebenso s t e l l t die regionale D i f f e r e n z i e r u n g 
g e z i e l t e r A r b e i t s m a r k t p o l i t i k e i n besonderes Forschungsdesi 
derat dar. 

(23) Die Tendenz zur Auflösung der geschlechtsspezifischen 
A r b e i t s t e i l u n g w i r d künftig Druck ausüben auf eine A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r p o l i t i k , die weitere Voraussetzungen für eine 
(auch grundsätzlich wünschbare) F l e x i b i l i s i e r u n g der Ar
b e i t s z e i t und der Arbe i t s o r g a n i s a t i o n s c h a f f t ; Voraussetzun 
gen, die umgekehrt wieder die Auflösung geschl e c h t s s p e z i f i 
scher Dualisierung verstärken werden. Nur eine d e r a r t i g e 
Neuorientierung, die grundsätzlich mehr Optionen im Rahmen 
der Erwerbstätigkeit b i e t e t (z.B. T e i l z e i t a r b e i t , A r b e i t s 
zeitverkürzung, Bildungsurlaub, Jahresarbeitsvertrag, Ar
b e i t s p l a t z t e i l u n g , f l e x i b l e Altersgrenze, f l e x i b l e r Ein
t r i t t i ns Erwerbsleben, u.U. sogar Reintegration von Sozial 
bereich und A r b e i t s b e r e i c h ) , i s t den l a n g f r i s t i g e n Entwick
lungstendenzen, die oben angerissen wurden, angemessen. I n 
d i v i d u e l l e A r b e i t s z e i t p o t e n t i a l e , g esamtwirtschaftlich ent
sprechend das Arbeitsvolumen werden künftig die O r i e n t i e -
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rungsgrößen einer a r b e i t s z e i t e l a s t i s c h e n S t r u k t u r p o l i t i k 
22) 

sein müssen. ' 

( 3 1) Auf das Versicherungsprinzip und die Implikationen für 
die Tätigkeit der Arbeitsverwaltung haben w i r im vorigen 
K a p i t e l hingewiesen. Für die Beschäftigungspolitik zuneh
mend re l e v a n t w i r d nun das Paradox, daß der Versicherungs
träger se l b s t ( h i e r zumindest der z u l e t z t Bürgende, d.h. 
der Bund) den E i n t r i t t des Versicherungsereignisses "Ar
b e i t s l o s i g k e i t " mehr oder weniger s e l b s t beeinflußt. Wir 
nehmen h i e r bezug auf die Theorie der politisch-ökonomischen 
Konjunkturzyklen, die eine Tendenz zur Endogenisierung der 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k f e s t s t e l l t : W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n t e r l i e g t 
zunehmend Eigengesetzlichkeiten des p o l i t i s c h e n Systems, 
insbesondere der Wahlzyklen, i s t also n i c h t nur Funktion von 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten; kurz: Konjunkturzyklen wer-

23) 
den - wenigstens t e i l w e i s e - auch p o l i t i s c h gemacht. ' 
Der politisch-ökonomische Konjunkturzyklus hat typischer
weise folgenden Verlauf: Unmittelbar nach der Wahl s t e i g e r t 
der Wahlsieger durch A n t i - I n f l a t i o n s p o l i t i k die A r b e i t s l o 
s i g k e i t , wechselt aber dann gegen Ende der L e g i s l a t u r p e r i o 
de zu einer expansiven Beschäftigungspolitik über, deren 
Auswirkungen auf die I n f l a t i o n s r a t e e r s t verzögert nach der 
Wahl s i c h t b a r werden. So w i r d die Wahrscheinlichkeit des 
Wahlsieges erhöht, im F a l l e eines Wahlverlustes hat man den 
Schwarzen Peter schon abgegeben. 

Eine solche Beschäftigungspolitik, s o l l t e s i e si c h verstärkt 
durchsetzen, wäre natürlich pervers. Eine Strategie selek
t i v e r Beschäftigungspolitik s o l l t e dem entgegenwirken. I c h 
sehe zwei Möglichkeiten zu einer wirkungslosen Entkopplung 
p o l i t i s c h e r von ökonomischen Konjunkturzyklen: 

- Eine Zusammenlegung a l l e r Landtagswahlen i n die M i t t e e i 
nes bundespolitischen Wahlzyklus würde die Möglichkeit 
politisch-ökonomischer Konjunkturzyklen reduzieren, w e i l 
so die bundespolitische Bedeutung der Landtagswahlen ver-
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stärkt wi r d , die Zeitperioden aber dann so kurz s i n d , daß 
das oben erwähnte, keynesianische Abamakabra wohl kaum 
noch klappen dürfte. A l l e r d i n g s i s t zu vermuten, daß die 
föderalistische Konstruktion der Bundesrepublik Deutsch
land sowie die j e t z i g e Streuung der Landtagswahlen schon 
eine R e s t r i k t i o n politisch-ökonomischer Wahlzyklen dar
s t e l l e n , zumindest b e i der j e t z i g e n p o l i t i s c h e n Konstel
l a t i o n , i n der die Opposition die Mehrheit im Bundesrat 
b e s i t z t . 

- Eine zusätzliche Möglichkeit besteht d a r i n , den Kommunen 
und Städten, die j a ebenfalls i h r e eigenen p o l i t i s c h e n 
Wahlzyklen haben (die k e i n e s f a l l s m i t den Bundestagswah
l e n gekoppelt werden dürften), verstärkte Möglichkeiten 
für lo k a l e s e l e k t i v e Beschäftigungspolitik zu verschaffen. 

(32) Gerade jüngste Erfahrungen m i t g e z i e l t e r Arbeitsmarkt
p o l i t i k haben gezeigt, daß s e l e k t i v programmierte Maßnahmen 
und das Zurverfügungstellen entsprechender Ressourcen a l l e i n 
n i c h t ausreichen, sondern daß diese einer a k t i v e n Programm
planung, -durchführung und -evaluierung bedürfen. Kon d i t i o 
nale Programmierung, wie s i e für bürokratisches Verfahren 
ty p i s c h i s t , geht notwendigerweise vom "allgemeinen F a l l " 
aus; s i e w i r d aber f a k t i s c h um so mehr danebengreifen, wie 
dieser D u r c h s c h n i t t s f a l l i n W i r k l i c h k e i t n i c h t e x i s t i e r t . 
Wenn also der Kontext, i n dem Programme wirken s o l l e n , s t a r k 
v a r i i e r t , muß die Programmierung m i t einem Lernprozeß ver
bunden werden, d.h. die Steuerung muß eher an den Output a l s 
an den Input gekoppelt werden; i n anderen Worten: die Pro
grammierung muß eher die Gestalt von Zweckprogrammen anneh
men. 

An den Eingliederungsbeihilfen, b e i denen Frauen j a s t a r k 
unterrepräsentiert si n d , läßt s i c h dies b e i s p i e l h a f t erläu
t e r n . Betriebe erhalten a l s Anreiz für eine bestimmte Z e i t 
Lohnkostenersatz, wenn s i e schwer zu vermittelnden A r b e i t s 
losen einen Dauerarbeitsplatz b i e t e n . Das Anreiz-Angebot g i l t 
also allgemein, die b e t r i e b l i c h e n Voraussetzungen der Inan-
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spruchnahme scheinen aber ganz u n t e r s c h i e d l i c h zu sein. Die 
I n f r a t e s t - S t u d i e s t e l l t e eine strenge K o r r e l a t i o n zwischen 
Betriebsgröße und Inanspruchnahme der E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l 
f e n f e s t ( i n Klammer Beschäftigtenanteil l a u t Arbeitsstät
tenzählung 1970): 

5 % von Betrieben b i s zu 19 Beschäftigten 
24 % von Betrieben von 20 b i s 99 Beschäftigten 
35 % von Betrieben von 100 b i s 499 Beschäftigten 
51 % von Betrieben von 500 und mehr Beschäftigten 

Dieser Hinweis i s t i n zweifacher Richtung zu i n t e r p r e t i e r e n . 
Erstens sind s e l e k t i v e Maßnahmen wie Ei n g l i e d e r u n g s b e i h i l 
fen o f f e n s i c h t l i c h n i c h t kostenneutral, sondern ökonomischen 
Skaleneffekten unterworfen. Sie sind m i t administrativem 
Aufwand für die Inanspruchnehmer ( h i e r also die Betriebe) 
verbunden, der s i c h e r s t ab bestimmten Größenordnungen aus
z a h l t . Da Frauen überwiegend i n K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n 
beschäftigt sind, könnte diese Betriebsgrößenverteilung der 
Ein g l i e d e r u n g s b e i h i l f e e i n Anhaltspunkt für die Unterreprä
sent a t i o n von Frauen sein. Zweitens bedürfen Dauerarbeits
lose oder schwer zu Vermittelnde einer i n d i v i d u e l l - a k t i v e n 
Beratung und Vermittlung, da jeder F a l l anders gelagert i s t . 
Eine solche a r b e i t s - und z e i t i n t e n s i v e Vermittlung kann zur 
Z e i t die A r b e i t s v e r m i t t l u n g nur i n Ausnahmefällen bi e t e n . 

Um h i e r A b h i l f e zu schaffen, könnte man an intermediäre Or
ganisationen denken, welche diese i n d i v i d u e l l - a k t i v e Bera
tung und Vermittlung übernehmen, etwa s p e z i e l l dafür einge
r i c h t e t e Beratungsstellen, die auf l o k a l e r Ebene si c h den 
einzelnen Fällen (beispielsweise m i t Schwerpunkt auf Frauen) 
annehmen, und deren Funktion von Einzelberatung b i s zur Ab
wicklung und K o n t r o l l e der Verträge gehen könnte. Man könn
t e sogar daran denken, daß diese I n s t i t u t i o n e n selbst Ver
tragspartner werden. 

Die Erfahrungen m i t dem ABM-Sonderprogramm "Soziale Dienste" 
sprechen ebenfalls für eine A k t i v i e r u n g der Planungsfunkti-

(53.44) 

(22.41) 
(24.15) 
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onen. Dieses Programm war primär a l s Beschäftigungsprogramm 
für T e i l z e i t a r b e i t suchende Frauen k o n d i t i o n i e r t , wurde aber 
beispielsweise i n B e r l i n f a k t i s c h zu einem Sonderprogramm 
für Hochschulabsolventen umfun k t i o n i e r t , da für die i n Aus
s i c h t genommene Zielgruppe die Beschäftigungsmö'glichkeiten 
entweder n i c h t a t t r a k t i v waren oder von den Maßnahmeträgern 
n i c h t angeboten wurden. Das Arbeitsamt und die möglichen 
E i n s a t z s t e l l e n verfügten n i c h t über einen entsprechenden 
Planungsvorlauf, um e i n derartiges Programm vorzubereiten. 
Für anspruchsvolle Projekte erwies s i c h auch die z e i t l i c h e 
Beschränkung auf e i n Jahr als zu kurz, da die Erarbeitung 
von Konzepten und modellhafte Erprobung einer personellen 

OL) 
Kontinuität Uber e i n Jahr hinaus bedürfen. ' 

Bei solchen g e z i e l t e n Maßnahmen erscheint die Organisierung 
der Planung, die systematische Suche nach Projekten, d i e b e 
gleitende E r f o l g s k o n t r o l l e und die Nachbereitung mindestens 
ebenso w i c h t i g wie die allgemeine Projektierung. 

(33) L a n g f r i s t i g , im Rahmen einer A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r p o l i -
t i k , i s t auch daran zu denken, die i n t e g r i e r t e Arbeitsmarkt
p o l i t i k mit der I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g neuer Organisations
elemente zu bereichern. Zugunsten größerer Flexibilität wäre 
einmal daran zu denken, T e i l e der A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , die 
p o l i t i s c h zu entscheiden und umzusetzen sind, vom Versiche
rungsprinzip abzukoppeln, d.h. über eine echte Arbeitsmarkt
steuer und n i c h t über die Arbeitslosenversicherung zu f i n a n 
zieren. Variabilität, Optionsmaximierung und Steigerung der 
Lernfähigkeit könnten durch I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g w e i t e r e r 
dezentraler Elemente ge s t e i g e r t werden. Gedacht i s t an eine 
Mischung von z e n t r a l e r Rahmen- und Anreizsteuerung, deren 
Umsetzung aber durch dezentrale Verhandlungssysteme m i t au
tonomen Handlungsspielräumen etwa nach dem B e i s p i e l der 
schwedischen "Anpassungsgruppen" e r f o l g t . 
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Tabelle 2: Erwerbsquoten der Frauen nach Altersgruppen 

1965 - 1977 
Von Jeweils 100 Frauen waren Erwerbspersonen 1) 
in der Altersgruppe von...bis unter...Jahren 2) 

Jahr /Monat insgesamt 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

Ledige Frauen 
1965 Mai 33,1 68,0 86,5 90,8 90,0 91,5 89,7 86,4 83,0 76,8 49,4 
1966 April 31,4 65,9 86,7 90,2 90,6 90,9 89,6 88,9 82,8 75,9 49,4 
1967 April 29,9 61,8 85,5 90,2 91,1 89,5 89,7 88,7 83,1 78,2 49,0 
1968 April 29,1 61,2 85,7 90,2 90,8 91,3 90,5 88,2 83,0 78,7 50,1 
1969 April 28,3 57,2 85,3 88,2 91,1 90,7 90,7 89,0 83,7 78,2 49,8 
1970 April 27,0 53,4 84,2 86,4 88,5 89,0 90,5 88,9 84,8 76,5 46,7 
1971 April 26,4 52,2 83,5 86,2 89,1 89,3 89,8 88,7 85,6 78,0 44,9 

1972 April 25,9 60,6 80,4 86,2 90,4 89,4 89,1 88,9 85,7 77,5 39,6 
1973 Mai 25,6 56,2 79,2 86,5 88,9 91,2 88,7 88,1 87,2 75,5 41,7 
1974 April 25,2 52,7 77,1 84,5 88,5 88,6 89,1 89,3 85,5 76,0 40,8 
1975 Mai3) 24,7 50,1 75,3 82,1 86,7 90,6 89,3 89,5 85,1 77,7 35,6 
1976 Mai 25,1 47,2 74,9 83,0 87,4 ' 87,4 88,1 88,6 85,8 77,5 31,7 
1977 April 25,5 44,6 75,8 83,7 88,0 88,3 88,7 88,7 85,8 78,8 29,3 

Verheiratete Frauen 
1965 Mai 33,7 53,7 51,7 40,8 36,5 38,3 40,6 38,6 34,5 28,9 19,3 
1966 April 34,0 56,8 51,5 40,1 36,5 37,4 41,3 39,9 36,3 29,6 19,8 
1967 April 33,3 54,8 50,4 39,8 35,2 37,2 40,0 39,1 35,5 30,2 19,5 
1968 April 34,1 54,8 51,8 40,8 36,8 38,1 39,8 40,0 37,1 30,7 19,7 
1969 April 34,5 58,7 52,4 42,3 37,8 39,0 40,5 40,9 36,9 30,4 19,8 
1970 April 35,6 58,1 55,1 43,5 39,8 41,1 42,3 41,7 37,5 31,1 18,8 
1971 April 36,2 56,7 56,0 46,5 40,6 41,4 42,8 42,7 39,2 30,7 18,0 
1972 April 37,7 58,1 57,7 47,2 43,1 43,8 44,7 43,9 40,0 29,6 14,5 
1973 Mai 38,9 57,8 59,9 49,1 44,5 43,7 45,4 45,4 41,0 30,3 16,0 
1974 April 39,0 56,8 60,3 50,5 45,7 46,0 46,5 45,1 40,8 30,3 14,7 
1975 Mai3' 39,1 57,9 62,1 51,2 47,1 45,9 46,5 45,6 40,3 31,8 14,1 
1976 Mai 39,3 59,9 62,6 52,1 47,3 46,9 46,8 45,3 40,9 31,4 12,7 
1977 April 39,8 55,8 63,4 52,9 48,4 48,0 48,8 45,2 40,8 33,0 11,4 

Quelle: Mikrozensus; Arbeits- und S o z i a l s t a t i s t i k , Haupt
ergebnisse 1976 

1) Einschließlich der Unter-15- bzw. Unter-20jährigen. 
2) Bis 1971 wurden die Altersgruppen nur nach den entsprechen

den Geburtsjahren abgegrenzt. S e i t den Erhebungen von 
April 1972 an werden s i e nach dem im Zeitpunkt der Erhe
bung erreichten tatsächlichen Alter gebildet, d.h. nach 
echten Altersjähren. 

3) 1975: Ergebnis der EG-Arbeitskräftestichprobe mit Auswahl
satz von 0,5 %• 
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T a b e l l e 3: Strukturraerkraale der Besucher von V e r m i t t l u n g s 
gesprächen im V e r g l e i c h zu A n t e i l s w e r t e n der 
A r b e i t s l o s i g k e i t ( i n % ) 

1 2 
Anteil an Besuchern von 
Vermittlungsgesprächen 

Anteil an 
Arbeitslosen 

Männer 59 48 

Ausländer 21 11 

Arbeitslose aus gewerb
lichen Berufen 

73 59 

Kurzfristige Arbeitslose 
(unter 3 Mon.) 

67 41 

Frauen 41 52 

Deutsche 79 89 

Arbeitslose aus 
Angestelltenberufen 

27 41 

Arbeitslose über 
55 Jahre 

5 13 

langfristige Arbeitslose 
(über 1 Jahr) 

8 18 

Quelle: Bundesarbeitsblatt 9/1978 
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T a b e l l e 4 : Empfänger von U n t e r h a l t s - und Übergangsgeld 
be i Teilnahme an Maßnahmen zur FuU nach G e s c h l e c h t 

darunter Frauen 
Fälle abs o l u t i n % 

1973 95 3oo 1 9 642 2o,6 

1974 1o5 424 24 2o7 23,o 

1975 117 888 31 257 26,5 

1 976 85 454 23 o64 27,o 

1 977 64 o81 20 735 32 ,4 

Qu e l l e : A r b e i t s s t a t i s t i k 1977, J a h r e s z a h l e n , eigene Berechnung 

T a b e l l e S : Erstanträge auf i n d i v i d u e l l e Förderung der beruf
l i c h e n F o r t b i l d u n g und Umschulung nach G e s c h l e c h t 

darunter Frauen 
Fälle ab s o l u t i n % 

1973 235 861 44 987 19,1 

1974 236 869 56 7o2 23,9 

1975 268 3o1 65 148 24,3 

1976 1 57 876 39 82o 25,2 

1977 154 754 44 898 29,o 

Q u e l l e : A r b e i t s s t a t i s t i k 1977, J a h r e s z a h l e n , eigene Berechnung 
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T a b e l l e 6: E i n t r i t t e i n d i e Maßnahme zur b e r u f l i c h e n F o r t 
bildung und Umschulung nach G e s c h l e c h t 

darunter Frauen 
Fälle a b s o l u t i n % 

1973 216 629 45 686 21 ,1 

1974 222 433 57 o38 25,6 

1975 252 982 64 522 25,5 

1976 136 412 34 933 25,6 

1977 120 557 33 521 27,8 

Q u e l l e : A r b e i t s s t a t i s t i k 1977, J a h r e s z a h l e n , eigene Berechnung 

T a b e l l e 7: E i n t r i t t e i n Maßnahmen zur FuU: A n t e i l der vor 
E i n t r i t t a r b e i t s l o s gemeldeten Personen, nach 
G e s c h l e c h t und i n % 

insgesamt Männer Frauen 

1973 5,8 4,o 12,3 

1974 16,2 12,6 26,5 

1975 31 ,1 27,4 41 ,7 

1976 32,9 27,9 46,7 

1977 39 ,1 32,2 56,5 

Q u e l l e : A r b e i t s s t a t i s t i k 1977, J a h r e s z a h l e n , eigene Berechnung 
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T a b e l l e 9: Einarbeitungszuschuß, A n t e i l der Frauen 

Jahr Insgesamt 
(1) 

d a runter 
a b s o l u t 

(2) 

Frauen 
i n % von (1) 

(3) 
1 971 31 68o 12 963 4o,9 
1972 15 7o4 6 477 41,2 
1973 1o 116 4 238 41 ,9 
1974 1o 682 3 654 34,2 
1975 18 115 5 422 29,9 
1976 14 782 4 742 32,1 
1977 1 6 742 5 218 31 ,2 
1978 1o oo6 1 ) 3 o 3 7 1 ) 3o,o 1 ) 

Q u e l l e : B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , eigene Berechnung 
1) b i s J u n i 1978 

T a b e l l e 1o: E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l f e n nach G e s c h l e c h t und im 
V e r g l e i c h zu den A n t e i l e n der A r b e i t s l o s i g k e i t 

1 2 3 
davon Frauen a r b e i t s l o s e Frauen 

Jahr Anzahl der ab s o l u t i n % von (1) a b s o l u t i n % der 
Fälle A r b e i t s 

l o s e n 
1973 6 577 1 55o 23,6 123 555 45,2 
1974 1o 147 2 77o 27,3 257 796 44,3 
1975 37 9o4 1o 828 28,6 451 59o 42,o 
1 976 57 582 15 756 27,4 493 825 46,6 
1977 1o3 188 28 921 28,0 511 941 49,7 

Qu e l l e : B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , eigene Berechnung 
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Anmerkungen: 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

I n f r a t e s t S o z i a l f o r s c h u n g / I n f r a t e s t Wirtschaftsforschung 
(Dr. WERNER SÖRGEL), Arbeitsuche, b e r u f l i c h e Mobilität, 
Ar b e i t s v e r m i t t l u n g und Beratung - Forschungsbericht 
(hrsgg. vom Bundesminister für A r b e i t und Sozialordnung, 
SOZIALFORSCHUNG, Bd. 5 ) . 

Zur geschlechtsspezifischen V e r t e i l u n g der A r b e i t s l o s i g 
k e i t s e i t 1966 und m i t d i f f e r e n z i e r t e m Tabellenmaterial 
v g l . GUNTHER SCHMID, S t r u k t u r i e r t e A r b e i t s l o s i g k e i t , 
Königstein Frühjahr 1979: Athenäum Verlag. 

Für eine d e r a r t i g neoklassisch i n s p i r i e r t e A r b e i t v g l . 
RUDIGER SOLTWEDEL, "Zu den ökonomischen Bestimmungsfak
toren der Fr a u e n a r b e i t s l o s i g k e i t " , Referat anläßlich der 
Mitgliederversammlung deutscher wirtschaftswissenschaft
l i c h e r Forschungsinstitute am 11./12. Mai 1978 i n Bonn. 

Ic h o r i e n t i e r e mich vor allem am Konzept des "dualen Ar
beitsmarkts", wie es insbesondere von MICHAEL PIORE ent
w i c k e l t wurde; die Begründung b e t r i e b s z e n t r i e r t e r T e i l a r 
beitsmärkte aus dem Interesse an Auszahlung von I n v e s t i 
t ionen i n Humankapital stützt s i c h auf den Segmentie
rungsansatz von SENGENBERGER. Segmentierung muß i n meinen 
Augen a l l e r d i n g s eher a l s tendenzielles Strukturierungs-
p r i n z i p b e t r a c h t e t werden, das s i c h aus der spezifischen 
i n s t i t u t i o n e l l e n I n f r a s t r u k t u r s o z i a l e r Marktwirtschaft 
e r g i b t ; eine Tendenz, die h i s t o r i s c h j e nach ökonomi
scher Lage, Technologie und S o z i a l s t r u k t u r v a r i i e r t . Da
mit vermeidet man die Uberstarke Betonung von I n v e s t i 
t ionen i n Humankapital (etwa gegenüber I n v e s t i t i o n e n i n 
Anlagen, Maschinen, Technologie), die dem Ansatz des ISF-
München eigen i s t . 

Anregend dazu v g l . auch INGRID PEIKERT, "Frauenarbeit -
P r o l e t a r i s i e r u n g auf Widerruf?", i n : Claus Offe (Hrsg.), 
Opfer des Arbeitsmarktes, Neuwied und Darmstadt 1977, 
S. 63-92. 

Zur ausführlichen Erklärung des methodischen Ansatzes 
v g l . SCHMID, S t r u k t u r i e r t e A r b e i t s l o s i g k e i t a.a.O. 

Es entspräche einem "ökologischen Trugschluß", daraus den 
Schluß zu ziehen, Facharbeiter wären überdurchschnitt
l i c h von A r b e i t s l o s i g k e i t b e t r o f f e n . Darum verwenden w i r 
auch den B e g r i f f "induzieren" s t a t t "verursachen", w e i l 
zwischen den p o s i t i v korrelierenden Tatbeständen "Fach
a r b e i t e r a n t e i l " und "Anstieg der Frauenarbeitslosenquo
t e " vielfältig Beziehungsketten oder "Kräfte" l i e g e n , die 
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interpretationsbedürftig sind. I n diesem F a l l ziehen w i r 
den Schluß, daß die gefundene Beziehung auf Verdrängungs
prozesse hinweist. 

Als i n diesem Zusammenhang unverdächtige Quelle kann e i 
ne Untersuchung des I n s t i t u t s der Deutschen W i r t s c h a f t 
z i t i e r t werden, die s i c h m i t dem Beschäftigungs
abbau nach Betriebsgrößenstruktur i n der jüngsten 
Krise beschäftigt. Diese Untersuchung kommt zu dem Ergeb
n i s , daß die Kleinbetriebe b e i diesem Beschäftigungsabbau 
zwischen 1971 und 1975 eine erheblich größere Widerstands
fähigkeit zeigten a l s die M i t t e l - und Großunternehmen. 
Ob dieser Befund a l l e r d i n g s konjunkturtypisch v e r a l l g e 
meinert werden könne, hänge davon ab, i n w i e f e r n die noch 
nötigen l a n g f r i s t i g e n Untersuchungen über Konjunkturver
läufe diese Aussage stützen oder widerlegen. 

Im Durchschnitt a l l e r Betriebsgrößenklassen schrumpfte 
die Zahl der Unternehmen um 6,9 % von 44.813 auf 41.733, 
die Kleinbetriebe mit 10 b i s 49 Beschäftigten wiesen da
gegen nur eine Schrumpfungsquote von 4,5 % aus. Der Ab
bau der Beschäftigten von 8,71 auf 7,72 Mio Personen l a g 
im Durchschnitt a l l e r Größenklassen b e i 11,4 %. Bei den 
"Kleinen" wurde dagegen nur e i n Rückgang von 3,4 % r e 
g i s t r i e r t . Von den 990.000 verlorenen Arbeitsplätzen ent
f i e l e n l e d i g l i c h 34.000 auf s i e . Bei einer proportiona
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