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Vorwort

Seit Jahren gibt es zwischen Bildungsplanern unit Politikern eine Diskussion Ober Lehrerman-
gel und zukunftige Lehreruberschtisse. Wenn jetzt in der Reihe Studien unit Beriehte eine
statistische Arbeit fiber Lehrer an allgemeinbildenclen Schulen erscheint, so mag es zuniichst
so aUSSChell, als ob daniit em Beitrag zum Thema der Lel-irerangebots- und bedarfsprognosen
beabsichtigt sei. Dies trifft jedoch nicht zu. Zwar werden in der vorliegenden Arbeit viele
zukunits- unit planungsrelevante Fragen beriihrt, jedoch ohne den gro6en Komplex der Pro-
gnosemodelle zu diskutieren. Die Studio beschriinkt sich auf eine detaillierte Analyse der
derzeit vorhandenen amtlichen Statistik und auf das Herausarbeiten wichtiger Li ckeil unserer
Kenntnis, die sich dabei ergeben.
Die bier gebotene Interpretation von quantitativen und qualitativen Veranderlingstenclenzen
in der Vergangenheit und der heutigen Strukturen macht deutlich, wie notwendig eine Erwei-
terung der Datenbsis im Hinblick auf vielerlei Planungszwecke ist. Auf viele Fragen, die
gegenwiirtig gestellt werden, Fat sich im verfilgbaren Datenmaterial keine hinreichende Ant-
wort linden. Dies gilt insbesondere von den Problernen der Ausbildung, der Qualifikation, des
Einsatzes und der Arbeitsbeclingungen von Lehrern. Die Arbeit versucht, auch air die bislang
mit statistischen Daten fair wenig abgedeckten qualitativen Bereiche Material zusammenzutra-
gen und entsprechencle Fragen fur kunftige Erhebungsprogramme zu formulieren.

Berlin, Mai 1975 Friedrich Editing
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Summary

The present statistical study on teachers in schools of general education in the Federal
Republic of Germany comes during a period of growing concern about the key role played by
teaching personnel in the process of school reform. This concern, and the intense controversy
which has been raging on present teacher shortage and possible teacher surplus in the near
future, as well as the almost exclusively quantitative treatment this problem has been given
up to now, provide. the background to our study, which undertakes a detailed analysis of the
available official statistics.
Following broad discussion of the data situation, problems of statistical analysis, and the
shortcomingS of official statistics, the basic structural changes that have come about over the
past two decades are described in quantitative terms, mainly in the form of time series. The
number of full-time teachers in the West German school system rose from 180.000 in 1950 to
over 300.000 in 1970, accompanied by a substantial change in the distribution of teachers by
type of school.
Our analysis of the demographic structure of the pool of full- and part-time teachers provides
some hints for assessing future trends. in 1971; full-time teachers in the under-30 age group
made up some.30 percent of the total, as against only 16 percent in 1955. Half of all full-time
teachers now on the payroll are under' 35 years old; i.e., those teachers' who obtained; their
professional training after World War 11 are now in the majority.
Since the demographic structure of the teacher pool is influenced to some degree by that of
the larger population, we might expect distribution by age, sex, and social origin to correlate
roughly with those factors over the whole population. Nevertheless, we find remarkable
differences in teacher density by age group, differences which can be explained in part by the
influence of past recruitment policies and by the changing attitudes of female teachers to
employment opportunities at different times of their life.
Distribution by age and sex have been observed to vary characteristically by school type. No
doubt these variations are due to some' extent to the fact that in the Federal Republic,
teacher training is carried out in two distinct institutional settings: future Gymnasium teachers
are trained at universities, whereas teachers for the other types of schools receive a somewhat
shorter course of instruction at' Special teachers' colleges, the Padagogische Hochschuten
which still have a lower academic status than the "normal" universities.
An analysis follows of the net changes in the teacher pool from 1966 to 1970, providing
interesting results on both the volume and structure of these changes. Currently, due to the
age structure of the present teacher pool, manpower replacement needs are low; however, it is
difficult to predict whether future trendSwill bear this tendency out, since the available
statistics on the occupational behaviour of female teachers are insufficiently complete.
The same is true in general of existing data on formal qualifications of teachers and their
allocation according to subjects taught. We can, however, make some rough estimates based
on material collected in 1971 for planning purposes. This shows that teachers are not always
allocated to teach subjects for which their specialized training has qualified them: Fully
43 percent of the reported teaching casesiirthe various subjects were taught by teachers without
formal qualification in the respective field, and on the other hand, 42 percent of the total
subject qualifications held by teachers were not used in the total teaching-performance.
Useful -information on the working conditions of teachers is scarce. The existing data on
working hours, teaching hours, class size, and occupational status are presented and discussed.
Since no statistics on -income and salaries of teachers are available, we investigated the
budgets of the Lander to glean information on the availability of teaching positions and on
salary differences between different groups of teachers.
At present more than 50 percent of teachers. are women; at the primary school level this
percentage actually amounts to 70 percent. The growing proportion of female teachers is
discussed against the background of sex-specific differences in level of training, Occupational
structure, and teacher allocation.



Since our descriptive analysis of the available official statistical data pointed up some serious
shortcomings, the study concludes with a number of suggestions for improvement, not only
with respect to certain "black boxes", but alsO to the time-lag with which statistics generally
become available.
Finally, the main points of the analysis are summarized. In addition to the many surveys and
graphs presented within the body of the text, the detailed statistical tables which were
compiled for this study are given in the appendix.
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Einleitung

Der bilchingspolitische flintergrund

In den letzten zehn Jahren hat sich zunehmenci die Erkenntnis durchgesetzt, daft unser
Bildungssystem reformbedtirftig ist. Die in der Vergangenheit durchgefuhrten Korrekturen
haben sich als nicht ausreichend erwiesen, um die zutage getretenen Defizienzen zu beseiti-
gen. Den veranderten okonomischen, sozialen und politischen Realitaten kann das Bildungs-
system nur durch eine grundlegende Umgestaltung Rechnung tragen. Inzwischen sind eine
Fi. ille von Vorschlagen Pik die Reorganisation des Schulsystems gemacht worden, und die fur
die Bildungspolitik verantwortlichen Gremien haben entsprechende Zielvorstellungen ent-
wickelt. Anfangliche Hoffnungen, daft die notwendigen Reformen nach einer intensiven Dis-
kussion der anstehenden Probleme mit alien beteiligten Gruppen zugig in Angriff genommen
werden kOnnten, haben sich allerdings nicht erftillt. Es hat sich gezeigt, daft die Vorstellungen
fiber Reichweite and Durchfilhrung der Reformen zum Teil welt auseinandergehen und die
entwickelten Planungsmodelle durchaus kontrovers sind 1.
Eine Schlilsselstellung im Prozel3 der Uwestaltung des Schulwesens nehmen zweifellos die
Lehrer ein. Nur wenn Lehrpersonen in quantitativ und qualitativ ausreichendem Ma Be zur
Verftigung stehen, konnen die geplanten Veranderungen im Schulwesen mit Aussicht auf
Erfolg in Angriff genommen werda. Wichtig ist der Beitrag der Lehrer auch unter dem
Aspekt der Partizipation sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Durchsetzung von
Reformvorhaben. Da bei den Lehrern wie bei alien qualifizierten Berufsgruppen zwischen
Ausbildung und beruflichem Wirken ein erheblicher time lag" besteht, sind Charakteristika
der heute aktiven Lehrergruppen in der Zukunft kurzfristig nicht ,korrigierbar. Personlich-
keitsdispositionen und Handlungsmuster der Lehrer. sind ein Ergebnis ihrer beruflichen Sozia-
lisation, das sich sicher kurzfristig nicht entscheidend verandern Mt. Nur ein kleiner Teil der
Lehrerschaft erneuert sich alljahrlich durch .Ausscheiden alterer und den Berufseintritt neu
ausgebildeter Lehrer. Fur absehbare Zeit hat man daher zunachst von dem Lehrpersonal
auszugehen, das ge-genwartig im Schuldienst steht; die zukilnftigen Lehrer im neugestalteten
institutionellen Gauge sind uberwiegend dieselben, die bisher im traditionellen Schulsystem
unterrichten. Die derzeitige personelle Situation an den Schulen sowie die bereits mit Sicher-
heit prognostizierbaren Veranderungen in den nachsten Jahren erlauben daher moglicherweise
Schlusse Ober die Realisierungschancen bildungspolitischer Plane und weisen auf MaBnahmen
hin, die zu ihrer Implementierung eingeschlagen werden konnen.
Hinzu kommt, daft inzwischen Warnungen vor einem in naher Zukunft drohenden Lehreniber-
schuB laut werden, die insbesondere von den Finanzministern aufgegriffen werden. Personal-
kosten, unter anderem Lehrergehalter, stellen, den groBten Teil der rasch steigenden Kosten
des Bildungshaushalts dar. Die Expansion des Bildungssektors war wenig umstritten in einer
Zeit des starken wirtschaftlichen Wachstums bei gleichzeitiger empfindlicher Knappheit an
Arbeitskraften mit qualifizierter Ausbildung. Die veranderte gesamtwirtschaftliche Situation,
die Befurchtungen um die Erhaltung der Arbeitsplatze und die Zweifel an der Verwertbarkeit
hochspezialisierter Qualifikationen im ktinftigen Beschaftigungssystem haben in der letzten
Zeit'zu zahlreichen Warnungen vor einer starken Expansion der Hochschulen und insbeson-
dere der Lehrerausbildung gefiihrt. Indessen ist die Beseitigung des schon seit Jahren beklag-
ten Lehrermangels bisher noch nicht gelungen; im Gegenteil, die Situation hat sich an weiter-
fiihrenden Schulen in den letzten Jahren eher verschlechtert als verbessert. So sind zum'
Beispiel die durchschnittlichen Klassenfrequenzen an Gymnasien seit 1965 sogar gestie-
gen
Methoden und statistische Datenbasis fur Vorausberechnungen von Lehrerangebot und Leh-
rerbedarf weisen noch entscheidende Mangel auf. Hier waren zum Beispiel die mangelnde

1 Siehe zum Beispiel Dcutscher Bildungsrat, 1970; Wissenschaftsrat, 1970; Bundesminister fiir Bildung und Wissenschaft,
1970; KMK, 1972; Weizskker C. C., von, u.a., 1972; GEW, 1971; Bund-Under-Kommission ftir Bildungsplanung, 1973.



Aufteilung der Lehrer nach den jeweiligen Ausbildungsvoraussetzungen, die undifferenzierte
Behandlung der noch in der Ausbildung befindlichen Lehrpersonen, die unzureichende Auf-
gliederung der Bestandsveranderungen und die sparlichen Angaben zum Komplex der Teilzeit-
beschaftigung an Schulen zu nennen. Die Einbeziehung qualitativer Aspekte und die Beriick-
sichtigung institutioneller Veranderungen, die sich aus Reformplanen ergeben, ist nach wie
vor ein weitgehend ungelostes Problem. Zum Teil liegt dies daran, daiS statistische Daten
ganzlichfehlen oder nur in den herkOmmlichen institutionellen Abgrenzungen vorhanden
sind.
Dennoch verspricht eine detaillierte sekundarstatistische Analyse des vorhandenen Materials
wichtige zusatzliche Informationen, etwa zur Verjungung des Lehrerbestandes, zum Problem
der Feminisierung sowie zu den sich hieraus ergebenden Konsequenzen. Sie kann auch weite-
ren AufschluiS zur Frage der Mobilitat im Lehrerberuf geben, zur Einschatzung der Bedeutung
der Teilzeitbeschaftigung, zur Allokation der Lehrer beim Einsatz nach Schulgattungen,
Schulstufen und Fachern sowie iiber Merkmale aus dem Bereich der Arbeitsbedingungen im
weitesten Sinne. Auf die Relevanz der sekundarstatistischen Analyse fur bildungspolitische
Fragestellungen wird im einzelnen im Abschnitt 1.4 ausfiihrlicher eingegangen.
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In

Umfang, Methodik and statistisches
Material der Untersuchung
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1.1 Umfang der Untersuchung

1.1.1 F ragestellung

Ausgehend von dem skizzierten bildungspolitischen Hintergrund richtet sich das Erkenntnis-
interesse der vorliegenden Studie insbesondere auf die folgenden Probleme:
1. Welche statistischen Unterlagen Ober Lehrer stehen zur Verfilgung, wie zuverlassig sind

diese Statistiken, und welche Konsequenzen lassen sich trotz betrachtlicher Mange! des
Datenmaterials bereits fur zuktinftige Planungen ableiten?

2. Welche Moglichkeiten der Auswertung solcher Statistiken ergeben sich, und wie kOnnen sie
mit anderen statistischen Unterlagen verkniipft werden, mit dem Ziel, die Bestimmungs-
grunde ftir die Entwicklung der Lehrerbestande besser in den Griff zu bekommen und
Forschungsergebnisse zu validieren?

3. Fiir welche Bereiche sind entweder iiberhaupt keine statistischen Unterlagen vorhanden
oder die gegenwartig verftigbaren Statistiken unzweckmaf ig abgegrenzt beziehungsweise
mit Fehlern behaftet?

4. Welche MOglichkeiten einer Verbesserung der statistischen Datenbasis im Rahmen der amtli-
chen Statistik und mit Hilfe spezieller empirischer Untersuchungen lassen sich aufzeigen?

5. Welche Fragestellungen lassen sich anhand des Materials entwickeln, die einer empirischen
Uberprufung zuganglich waren, wenn entsprechende Daten zur Validierung einiger abgelei-
teter Hypothesen bereitgestellt warden?

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt nicht in der Erarbeitung und Anwendung neuer
statistischer Methoden oder der Aufstellung eines kausalen Erklarungsmodells, sondern in der
deskriptiven Analyse einer vorgefundenen Situation, mit dem Ziel, Hypothesen Ober Zusam-
menhange zu generieren. Methoden der Untersuchung sind im wesentlichen die Erstellung von
Zeitreihen, die auf Bestandsvergleichen zu verschiedenen Zeitpunkten beruhen, und die Ver-
kniipfung von statistischen Daten zur Bildung von Beziehungszahlen. Kausalzusammenhange
im Sinne eines Erklarungsmodells konnen auf diese Weise lediglich mehr oder'weniger plausi-
bel vermutet und nur teilweise anhand des Materials validiert werden. Dieses Vorgehen hat
aber den Vorteil, daft bisher wenig untersuchte Bereiche problematisiert und relevante Frage-
stellungen ftir weitere Untersuchungen aufgeworfen werden konnen.

1.1,72 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Eine Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes ist vor allem in zwei Richtungen notwendig
und bedarf der Begriindung. Von der bildungspolitischen Situation her kann es nicht darum
gehen, einzelne Schulgattungen des herkommlichen Systems oder einzelne Lehrergruppen
exemplarisch zu untersuchen und jeweils spezifische SchlufSfolgerungen zu ziehen, denn diese
Unterteilungen werden nach einer Neugliederung des Schulwesens und einer Reform der
Lehrerbildung keine entscheidende Rolle mehr spielen. Die Ergebnisse solcher spezieller Un-
tersuchungen waren sehr beschrankt und ftir Fragestellungen im Hinblick auf zukiinftige
veranderte Strukturen weitgehend unbrauchbar. Allerdings ist es wegen auflerer Beschrankun-
gen, das hejBt vom zeitlichen Rahnien dieser Untersuchung und vom Umfang des Materials
her, nicht moglich, die Personalsituation im gesamten Schulsystem zu analysieren. Das stati-
stische Material iiberAehrer an ailgemeinbildenden Schulen ist uberdies sehr viel detaillierter
und leichter 'zugangliCh als ftir andere Teile des Bildungssystems. Da wir keine Primarerhebung
von Daten durchftihren konnen, sondern uns auf die sekundarstatistische Auswertung vorhan-
ciener Daten stiitzen miissen, wollen wir uns auf diesen Bereich beschranken t.

I Dies bedeutet keineswegs, daft eine Bestandsaufnahme und Analyse der Situation im berufsbildenden Schuiwesen weni-

ger dringlich erscheint, zumal das Problem der Integration von aligemeiner und beruflicher Bildung in der Reformdiskus-

sion eine wichtige Rolle spielt. Im Bereich der beruflichen Bildung wiren eine Reihe von Sonderproblemen zum

Beispiel System der dualen Berufsausbildung zu beachten, die im Rahmen dieser Arbeit nicht bearbeitet werden
konnen. Die amtliche Statistik zeigt hierbei nur einen sehr geringen Ausschnitt aus dem Komplex der beruflichen

Ausbildung.
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Aus zeitlichen Grunden soli auf die regionale Unterteilung nach Bundeslandern gleichfalls
verzichtet werden. Die aufgefiihrten Untersuchungsziele 1ie13en sich natiirlich auch ftir einzelne
Bundeslander untenuchen, und die vergleichende regionale Betrachtung wiirde sicher interes-
sante Unterschiede zwischen den Landern aufzeigen. Damit stellen sich spezielle regionale
Anpassungsprobleme fur die einzelnen Bundeslander, die hier nicht abgehandelt werden
!airmen. Eine solche Differenzierung ware zweifellos von Bedeutung fur die gegenwartig be-
stehenden Planungs- und Entscheidungsstrukturen. Allerdings rechtfertigt die beginnende ge-
meinsame Planung von Bund und Landern auf dem Gebiet des Bildungswesens doch den
Versuch, die Personalsituation fur das gesamte Bundesgebiet darzustellen, wobei wir auf
Besonderheiten in einzelnen Bundeslandern an einigen Stellen hinweisen.
Die Zusammenstellung statistischer Daten fiir das gesamte Bundesgebiet bietet-indessen eben-
falls Schwierigkeiten. Sie bestehen zu einem erheblichen Teil darin, daB die Aggregation nach
dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners nur ftir den Teil des statistischen Programms
moglich ist, der von allen Landern in gleicher Weise erhoben wird:. Entsprechende Arbeiten
flir einzelne Lander, die sich eingehend mit der jeweiligen Kulturpolitik und den landerspezifi-
schen Problemen auseinandersetzen, konnen hier nur angeregt werden. Die Zusammenfassung
der Daten ist wichtig zur Gewinnung eines groben Rasters, wie es zur Zeit nicht vorhanden
ist; die Aufgliedeningen, die zum. Teil vorgenommen wurden,sind notwendig zur Reldtivie-
rung mancher zusammengefaBter Ergebnisse und zur Abschatzung von Problemen, welche bei
der Anpassung an ein neu gegliedertes Bildungssystem auftreten.
Die Wahl der Aggregationsebene Bundesgebiet" bedeutet natiirlich nicht, daI3 es eine ver-
bindliche--bundesweite-Planung auf dem Schulsektor gibt oder in naher Zukunft geben wird.
Die im Bildungsgesamtplan niedergelegten Zielvorstellungen stellen zum Beispiel einen Rah-
rnenplan dar, der an der Kulturhoheit der Bundeslander nichts andert. Insbesondere Finan-
zierungsfragen und damit auch die Personalplanung sind weitgehend abhangig von den kul-
turpolitischen Entscheidungen der Landesregierungen; ihre Realisierung wird nicht unwesent-
lich dadurch bestimmt, was die Landerfinanzminister zu finanzieren in der Lage und willens
sind.
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L2 Zur Datenlage

1.2.1 Die Schulstatistik

Zur sekundarstatistischen Auswertung stehen zunachst Daten aus der jahrlich veroffentlichten
Schulstatistik zur Verfilgung. Wenn es sich dabei auch nicht urn Statistiken handelt, die
aufgrund von Verwaltungsvorgangen erstellt werden, so kann man doch von einer Art Verwal-
tungsstatistik sprechen, in dem Sinne, dai3 die Daten fur Zwecke der Schulverwaltung auf-
grund von Meldungen der einzelnen Schulen zusammengestellt werden. Die Bearbeitung er-
folgt in-den Statistischen Landesamtern, zum Teil auch in den Kultusverwaltungen; die Lan-
desergebnisse werden an das Statistische Bundesamt gemeldet, das die Angaben nach Eingang
aller Landesergebnisse zusammenfallt und im Rahmen seines Veroffentlichungsprogramms
herausgibt 2.
Die letzten vom Statistischen Bundesamt verOffentlichten Ergebnisse der Schulstatistik (Stand
vom November 1974) beziehen sich auf das Jahr 1970. Die Lehrerzahlen werden fur Volks-
schulen, Sonderschulen, Realschulen und Gymnasien getrennt ausgewiesen, wobei bis 1967
Lehrer an Volksschulen, Realschulen und Gymnasien in den Stadtstaaten nicht getrennt
worden sind, sondern unter dem Titel Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau", das
heillt einem gesonderten Schultyp, gefilhrt wurden 3.

Aufgefiihrt werden die hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer nach Altersgruppen und
nach Lehramtem sowie Zugange und Abgange wahrend des Schuljahres (Mr vier Jahre verftig-
bar). Aullerdem sind alle Lehrpersonen nach Dienstverhaltnis und Zahl der insgesamt erteilten
Wochenstunden ausgewiesen. In samtlichen Tabellen ist die Zahl der weiblichen Lehrkrafte
gesondert angegeben.

1.2.2 Die Lehrerindividualerhebung 1965

1965 haben die Statistischen Landesamter erstmals eine Individualerhebung4 aller hauptamt-
lichen und hauptberuflichen ,Lehrer an Realschulen und Gymnasien durchgefiihrt, die zusatz-

Iliche nforrnationen, insbesondere Ober den Einsatz der Lehrkrafte, erbringen sollte 5. Die
hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer wurden nach Familienstand und Altersgruppen
nachgewiesen. Vollzeitlehrer und Teilzeitlehrer wurden nach den mit oder ohne Lehrbefahi-
gung erteilten Unterrichtsfachern gegliedert, wobei die Zahl der jeweils insge.samt erteiiten
Wochenstunden angegeben wurde. Ferner sind die hauptamtlichen und hauptberuflichen Leh-

rer nach Unterrichtsfachern und nach der Zahl der im einzelnen Unterrichtsfach jeweils mit
beziehungsweise ohne Lehrbefahigung erteilten Stunden ausgewiesen. Neu 1st auch eine Auf-
gliederung der Vollzeitlehrer nach Altersjahren und Unterrichtsfachern, in der ebenfalls ange-
geben ist, wie viele Wochenstunden die in einem bestimmten Altersjahr stehenden Lehrer
insgesamt in einem bestirnmten Unterrichtsfach abgeleistet haben.

2 Die Erge )nisse ftir allgemeinbildende Schulen sind verOffentlicht in: Statistisches Bundesamt: Fachseric A, Reihc 10:

Bildungswesen, 1. Allgemeinbildende Schulen.

3 Der Begriff. Schulen mit neu organisiertcm Schulaufbau" geht zuriick auf Plane zur Einftihrung einer Einhcitsschulc in

der unmittelbaren Nachkriegszeit. Rcalisiert war diese Einhcitsschulc, abgcsehen von den Berliner Schulen in den Jah-

ren 1948-1950, nic; die Schiller waren nach den herkOmmlichen Schultypen getrennt, die Lehrer unterschiedlich ausgc-

bildet und besoldet. Einziges Rclikt der Schulreform ist die sechsjahrige Grundschule in Berlin, teilweise auch in
Hamburg und Bremen. Siche dazu auch Kuhlmann, 1970, S. 1 und 30 ff.

4 Der Begriff Lchrerindividualerhebung" bczcichnet ein Erhebungsverfahren, bei dem die Einzelpersoncn die sie betref-

fenden Fragcn zu beantworten haben, im Gegensatz zu einer Anstaltserhebung", bei der zum Beispiel die Verwaltung

der Schulc Angaben Ober Schiller und Lehrpersonen macht.

Ergebnissc sind verOffentlicht in: Statistischcs Bundesamt: Fachserie A, Reihe 10: Bildungswesen, I. Allgemeinbil-

dcnde Schulen 19615.

0
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AI le Tabellen in der Aufgliederung nach Unterrichtsfachern stellen hierbei Fallzahlungen dar,
da die Lehrpersonen in jedern ihrer Unterrichtsfacher gezahlt worden sind. Die Ergebnisse
dieser Inclividualbefragung, die erst im Dezember 1969 veroffentlicht wurden, gaben erstmals
Auskunft dal-fiber, inwieweit in einzelnen Fachern Unterricht mit beziehungsweise ohne Lehr-
befahigung erteilt wird. Aukerdem wird zum ersten Male der Versuch unternommen, die
Verteilung der Lehrbefahigungen nach Fachern darzustellen und einen Uberblick fiber die
Verteilung der erteilten Wochenstunden nach Fachern zu erhalten. Die Verteilung der facher-
spezifischen Lehrbefahigungsfdlle nach der Altersgliederung der Lehrerschaft ergibt einen
Uberblick darfiber, wie der Altersaufbau der in einzelnen Unterrichtsfachern eingesetzten
Lehrer aussieht.

1.2.3 Die Lehrerindividualerhebung 1971

Die Bund-Lander-Kommission Pik Bildungsplanung hat in ihrem Zwischenbericht umfangrei-
ches Material aus der Anfang 1971 durchgeffihrten Lehrerindividualerhebung` veroffentlicht.
Diesec Erhebung wurde an alien allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen durchge-
MM. wobei sowohl die Vollzeitlehrer als auch die Teilzeitlehrer befragt wurden. Der Katalog
der erhobenen Merkmale entspricht im wesentlichen dem von 1965. Allerdings ist das Tabelr
lenprogramm gegentiber 1965 erheblich geandert und, teilweise erweitert.
Die Vollzeitlehrer beziehungsweise Teilzeitlehrer werden in der VerOffentlichung nach einzel-
nen Altersjahren, Geschlecht und Familienstand dargestellt, wobei nach Schulgattungen un-
terteilt ist. Pro Schulgattung sind die Lehrer nach Dienstverhaltnis, Art der Beschaftigung und
Geschlecht ausgewiesen. Ebenfalls nach Schulgattungen unterteilt ist eineTabelle fiber Lehrer
nach Alter und Geschlecht, gegliedert nach ihrem Lehramt beziehungsweise der abgelegten
Zugangspriifung. Weitere Tabellen sind nach Fachern aufgestellt, wobei es sich wie 1965 urn
Fallzahlungen handelt. Sowohl Vollzeitlehrer als auch Teilzeitlehrer sind nach Unterrichts-
fachern und hierbei untergliedert nach Vorliegen einer Lehrbefahigung sowie nach Alter und
Geschlecht aufgeftihrt. Ebenso sind die erworbenen Lehrbefahigungen nach Fachern in der
Untergliederung nach Alter und Geschlecht ausgewiesen. In den Tabellen fiber Lehrbefahi-
gung und facherspezifischen Einsatz ist die wichtige Unterteilung nach Schulgattungen nicht
veroffentlicht, .wohl aber in der Form von Computerausdrucken verftigbar.
Erstmals wurde der Versuch unternommen, die Lehrer nach Zahl der erteilten Stunden zu
gliedern. Dabei sind die Vollzeitlehrer nach Zahl der hauptamtlich erteilten Stunden in der
Geschlechtsgliederung aufgefiihrt und nach Zahl der nebenamtlichen Stunden,.,unterteilt. Die
Teilzeitlehrer wurden nach der Zahl der erteilten Stunden und Geschlecht zusammengestellt.
Weiterhin hat man die Zahl der Unterrichtsstunden erfragt, die in den einzelnen Fachern von
mannlichen beziehungsweise weiblichen Lehrern der verschiedenen Altersgruppen mit bezie-
hungsweise ohne Lehrbefahigung erteilt wurden. Die Unterteilung nach Schulgattungen ist
nicht veroffentlicht. Schlieklich sind die Lehrer nach Zahl der Unterrichtsstunden, die in
einzelnen Fachern .mit beziehungsweise ohne LehrbePdhigung erteilt wurden, geschlechtsspe-
zifisch dargestellt, wobei ebenfalls keine Unterteilung nach Schulgattungen veroffentlicht
ist.
"Trotz zahlreicher erhebungstechnischer Unzulanglichkeiten stellt die Lehrerindividualerhe-
bung von 1971 in mehrfacher Hinsicht einen Fortschritt gegentiber dem bislang verfilgbaren
Datenmaterial dar. Zunachst einmal waren die Daten wenn auch nicht ausreichend auf
Plausibilitdt uberprilft und korrigiert bereits wenige Monate nach Durchfiihrung der Erhe-
bung verfligbar6. Zum ersten Male sind die Lehrer aller Schulgattungen einschlieklich, der
Teilzeitlehrer in die Erhebung einbezogen worden. Die Erhebung der vorhandenen I_.ehrbe-
fahigungen nach Unterrichtsfachern gestattet es, in globaler Form Lehrbefahigungsfalle und

6 Der Beschluf3 der Bund-Lander-Kommission zur Durchfdhrung einer Erhebung, datiert vom 20.10.1970; die aufbereite-
ten Ergebnisse wurden am 15.4.1971 an die Kommission abgeliefert.
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Ellie von Unterrichtserteilung mit and ohne Lehrbefahigung facherweise gegentiberzustel-
len.
Erstrnals ist such versucht worden, die Lehrer an Volksschulen in Grundschullehrer und
Hauptschullehrer aufzuteilen. Knapp die Halfte der Lehrer an Volksschulen ist in dieser Weise
zugeordnet, so dak Tabellen Ober Lehrer an Grundschulen, an Hauptschulen und an (nicht
aufgeteilten) Volksschulen zur Verfiigung stehen und man` ;kiiiialtspunkte zur Beurteilung der
jeweils unterschiedlichen Struktur der Lehrerschaft erhalt. Ausfuhruneen zur Methodik und
Technik der Erhebung, eine Abschatzung der Vollstandigkeit der Erfassung sie wird mit
Ober 97 Prozent eingeschatzt sowie die Erlauterung einiger Mangel finden sich in dem
Sonderheft des Statistischen Bundesamtes mit Strukturdaten Ober Lehrer, in dem die Lander-
ergebnisse der Erhebung abgedruckt sind 7.

In AbbildLing 1 sind in Form einer Synopsis spaltenweise die Merkmalskombinationen der in
den drei bisher erlauterten Quellen enthaltenen Tabellen dargestellt, wobei sehr deutlich wird,
welche zusatzlichen Erkenntnisse die beiden Individualerhebungen gegenaber der laufenden
Schulstatistik gebracht haben. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dak die Angaben Ober die
Schulstatistik 1970 lediglich den letzten verfOgbaren Stand des Veroffentlichungsprogramms
darstellen. Im folgenden wird noch zu erortern sein, welche Probleme sich aus der Tatsache
ergeben, dak sich sowohl das Tabellenprogramm als wich der Umfang der Erhebung, die
Vollstandigkeit der Angaben und die Merkmalsabgrenzungen im Laufe der Jahre des ofteren
geandert haben. -z

1.2.4 Studenten- und LehrerprOfungsstatistiken

Fragen des Lehrernachwuchses, der Lehrerbildung und des Ubergangs vom Ausbildungssystem
zum Beschaftigungssystem Lassen sich mit Hilfe der bislang beschriebenen Statistiken kaum
klaren. Ftir diesen Bereich stehen Daten aus den seit 1950 jeweils im Wintersemester durchge-
farten Erhebungen an lehrerbildenden Anstalten und Einrichtungen, spater Padagogischen
Hochschulen und entsprechenden Einrichtungen, zur Verftigung8. Aufgefiihrt sind in- diesen
Berichten die jeweils im Wintersemester Studierenden (meist nach Geburtsjahren sowie Lehr-
amtem und Fachsemestern) und die Zahl der abgelegten Lehramtsprtifungen, wobei es sich

ausschlieklich um Studenten fur das Lehramt an Volksschulen, Sonderschulen, Realschulen
und berufsbildenden, Schulen sowie das Lehramt in sogenannten technischen Fachern han-
delt.
Die Studentenzahlen fur die Lehramtsstudiengiinge an Universitaten sind in der Hochschulsta-
tistik enthalten, meist jedoch nicht gesondert ausgewiesen9. Ein gesonderter Nachweig-ist
aufgruud,der Erhebungen an Anstalts- und Studienseminaren Ober den Lehrernachwuchs ftir

das Lehramt an hoheren Schulen vorhanden I°. Unter anderem sind dort die Studienreferen-
dare nach Geburtsjahren and Ausbildungssemestern gegliedert, die angestrebten Lehrbefahi-
gungen ausgezahlt sowie die abgelegten padagogischen PrOfungen aufgeftihrt.

7 Statistisches Bundesamt: Fachserie A, Reihe 10: IV. Sonderbeitrage aus dem Schul- und Fortbildungsbereich. Struktur-

daten Ober. Lehrer 1971. Stuttgart und Mainz 1972, S. 9. Der umfangreiche Tabellenteil dieses Sonderheftes ist
allerdings v011ig unbrauchbar, da siimtliche Tabellen nicht nach Schulgattungen unterteilt sind, das heilM, die DatemCiber

Lehrer alter aligemeinbildenden und berufsbildenden Schulgattungun von der Vorschule bis zum Abcndgyrnnasium sind

in einer Zahlenangabe zusammengefaBt.

8 Statistisches Bundesamt: Statistische Berichte. Lehrerbildende Anstalten und Einrichtungen, Arb.Nr. V111/16/1-8, sowie
dass.: Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 130, H. 2, und Bd. 196, 2, filr den Zeitraum 1krS 1950/51 bis

WS 1959/60. Dass.: Fachserie A, Reihe 10: IV. Piidagogische Hochschulen und lehrerbildende Einrichtungen fur den

Zeitraum 1960/61 bis WS 1970/71.

9 Statistisches Bundesamt: Statistische Berichte. Studierende an Hochschulen (Grolle Hochsehulstatistik), Arb.Nr. VI11/4

bis WS 1958/59, danach: Fachserie A, Reihe 10: V. Studenten an Hochschulen.

10 Statistisches Bundesamt: Lehrernachwuchs fur das Lehramt an Haheren Schulen. Statistische Berichte,

Arb.Nr. V111/4/21, 25, 29, 32, 37, 42 (1955-1960); dass.: Fachserie A, Reihe 10: V. Hochschulen (seit 1961).
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Allerdings mu6 festgestellt werden, daf3 das statistische Material zur Ausbildung der Lehrer
teilweise liickenhaft, teilweise nicht ausreichend detailliert ist. Dartiber hinaus sind die vertlig-
baren Statistiken mit zahlreichen Mangeln behaftet, auf die an anderer Stelle noch eingegan-
gen werden soil.

A

1.2.5 Datenbanken

Seit einigen Jahren sind in den meisten Bundeslandern Schulverwaltungsdateien im Aufbau
und teilweise bereits in Benutzung. Ein bundeseinheitliches Schema ftir den Aufbau solcher
Dateien gibt es bisher nicht, das heifSt, dafS die verwendeten Systeme in den einzelnen Bundes-
landern unterschiedlich aufgebaut sind und zum Teil mit unterschiedlichen Daten arbeiten 11

.

Im Rahrnen dieser Schulverwaltungsdateien., werden unter anaerem Lehrerindividualdateien
aufgebaut, in denen rtir jeden einzelnen Lehrer eine Rile von Daten gespeichert sind. Es
handelt sich dabei einmal um die Daten zur Person des Lehrers (Alter, Geschlecht, Familien-
stand, Name, Adresse usw.), ferner Daten zur Ausbildung und Qualifikation (Lehramter,
Lehrbefahigungen, PrUfungen), Daten zur Beschaftigung (Dienstalter, Eintrittsdatum, Dienst-
stellung und ahnliches) und schlieBlich soweit nicht in einer gesonderten Unterrichtsvertei-
lungsdatei erfafSt um Daten zum Einsatz (Pflichtstunden, Befreiungen, Unterrichtsstunden
nach Fachern usw.). Als Hauptmotive der Einfiihrung der EDV im Bereich der Schulverwal-
tung werden die Entlastung der Lehrer von Verwaltungsaufgpen und die Verbesserung der
Datenbasis rtir Planungszwecke angegeben. So wurden bei der tehrerindividualerhebung 1971
in den Landern Hessen und Baden-Wurttemberg die Daten ganz oder- teilweise aus bereits
bestehenden Lehrerdateien oder rtir den Aufbau der Dateien durchgefiihrten Individualerhe-
bungen Ubernommen.
Fun die Gewinnung von Datenmaterial zu Pla9,pgszwecken bieten zweckmdfSig aufgebaute
Dateien eine unvergleichlich bessere Grundlage als Einzelbefragungen, da jede benotigte Kom-
bination von erfafSten Merkmalen ad hoc abgefragt werden kann. AufSerdem lassen sich mit
Hilfe der individuell gerUhrten Dateien bisher nicht verfiigbare Verlaufsstatistiken erstellen.
Fur die vorliegende Untersuchung konnten keine Auswertungen aus Lehrerindividualdateien
benutzt werden, da diese Datensysteme nicht bundeseinheitlich organisiert und an keiner
zentralen Stelle verfUgbar sind. Ganz abgesehen von den Beschaffungsschwierigkeiten 12, hatte
der Versuch, die Informationen aus den einzelnen bereits existierenden Datenbanken zu
aggregieren, den hier verfUgbaren Rahmen gesprengt.

11 Siehe zum Beispiel: Arbeitsgruppe Schulverwaltungsdateien beim Kultusminister des Landes Noldrhein-Westfalen,
1970.

12 Urspriinglich war geplant, im Rahmen dieser Arbeit anhand einer Fallstudie fiir Berlin die Auswertungsmoglichkeiten und
Grenzen einer Lchrerindividualdatei aufzuzeigen. Dieses Vorhaben scheitertc jedoch daran, daft die projektierte Verarbei-
tung mit standardisierten Programmen eine Oberlassung der anonymisierten Datenbander seitens der Schulverwaltung
vorausgesetzt hatte, diese jedoch aus Griinden der Geheimhaltung und wegen Bedenken gegen eine Veroffentlichung der
Ergebnisse eine Bearbeitung aufSerhalb der Verwaltung ablehnte.
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1.3 Probleme der statistischen Analyse

1.3.1 Der Status der Schulstatistik

Die Schulstatistik ist gepragt durch ihren traditionellen Charakter als Verwaltungsstatistik.
Das heiik, es handelt sich um Statistiken, die primar fur Zwecke der einzelnen Kultusverwal-
tungen erstellt werden und auf die bildungspolitischen Bedilrfnisse beziehungsweise Ziele in
den einzelnen Landern eingehen. Die Schulstatistik ist nicht durch em Bundesgesetz abge-
sichert, wie dies bei den meisten Bundesstatistiken der Fall ist; ihr Merkmalskatalog ist nicht
durch Gesetz festgelegt, und die Kulturhoheit der Lander ist eine der Ursachen dafiir, daB die
LAnderstatistiken oft nicht zusammengefaik werden konnen 13. Die Probleme, die sich aus
unterschiedlicher Abgrenzung der Begriffe, nicht ilbereinstimmenden Erhebungsterminen
oder Nichterfassung von Tatbestanden in einzelnen Bundeslandern ergeben, schlagen sich in
zahlreichen FuBnoten nieder. In den hier zusammengestellten Tabellen insbesondere bei
langeren Zeitreihen sind nur die wichtigsten Anmerkungen tibernommen worden, da sonst
der FuBnotenapparat in manchen Fallen umfangreicher geworden ware als die Tabelle selbst
(auf die genau bezeichne ten Quellen wird zur Nachprilfung verwiesen).
Der Status der Schulstatistik als verwaltungsorientierte, ohne bundesgesetzliche Grundlage fur
Zwecke der Kultusressorts in den einzelnen Bundeslandern erhobene Datensammlung hat
aber darilber hinaus weitreichende Konsequenzen. Die Durchfiihrung einheitlicher statisti-
scher Erhebungen setzt wegen der ausschlieBlichen Gesetzgebungskompetenz der Lander auf
kulturellem Gebiet Koordinierungsvereinbarungen zwischen den Bundeslandern voraus. Die
BeschluBfassung iiber die Schulstatistik und damit fiber die Anforderungen, die an sie gestellt
werden, vollzieht sich im Rahmen der KMK (Standige Konferenz der Kultusminister der
Lander in der Bundesrepublik Deutschland). Die Statistischen Landesamter verpflichten sich
zur Durchfiihrung der Erhebung, und die in Zusammenarbeit aller beteiligten Verwaltungen
erarbeiteten Erhebungsunterlagen werden der KMK zur Zustimmung vorgelegt. Dabei ist in
alien ,Gremien nach dem fOderalistischen Prinzip in der Regel eine Billigung nur moglich,
wenn keiner der Landervertreter Einspruch (zum Beispiel gegen ein Befragungsmerkmal oder
eine Frageformulierting) einlegt 14.
Wenn trotz dieser formal sehr komplizierten Entscheidungsstrukturen bundeseinheitliche Sta-
tistiken zustande kommen, so ist das der Tatsache zu verdanken, daB sich in diesen Gremien
pragmatische Arbeitsweisen eingespielt haben und daB die Interessen der Verwaltungen an der
Berjtstellung statistischen Materials in den Bundeslandern nicht allzu stark divergieren. So
hat sich irn Laufe der Zeit ein von Jahr zu Jahr relativ gleichbleibender Katalog von Fragen
und Tabellierungswiinschen herausgebildet.
Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dai3 eine Anpassung des schulstatistischen Programms an
gewandelte Anforderungen relativ langsam vor sich geht, insbesondere hinsichtlich der Pro-
bleme, die sich fir die Kultusverwaltungen der einzelnen Bundeslander nicht in gleicher
Dringlichkeit ergeben 15. Vernachlassigt werden dabei die Anforderungen an die Statistik von

13 Das Statistische Bundesamt begriindet die VerzOgerung der Veroffentlichung und dic Mingel. der Statistiken in einer
Vorbemerkung der Schulstatistik 1970: Primar 1st die Schulstatistik eine Verwaltungsstatistik, die den jeweiligen bil-
dungspolitischen Bediirfnissen der einzelnen Lander Rechnung tragt. Dem Statistischen Bundesamt obliegt die Aufgabe,
diese Landerstatistiken unter bundeseinheitlichen Aspekten zu koordinieren und die Landerergebnisse zu Bundes-
ergebnissen zu konzentrieren. Infolge dieses recht umstandlichen Aufbereitungsverfahrens verzogert sich die VerOffent-
lichung der Bundesergebnisse meist urn mehrere Jahre." Statistisches Bundesamt: Fachserie A, Reihe 10: I. Allgemein-
bildende Schulen 1970. Stuttgart und Mainz 1974, S. 5.

14 Eindrucksvolle Beispiele fiir die Schwierigkeiten, die sich aus der fOderalistischen Organisation der Schulstatistik ergeben,
linden sich bei Schubnell, 1966, S. 21-38; siehe insbesondere S. 28 f.

15 Beispiele fir die Beharrungstendenzen der Schulstatistik sind das jahrelange Festhalten an dem weitgehend formalen
Begriff Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau" in den Stadtstaaten, die (angst uberfallige Trennung der Volks-
schulen in Grundschulen und Hauptschulen, die auch 1970 noch nicht vorgenommen worden ist, oder der erst vor
wenigen Jahren in Angriff genommene Aufbau einer Statistik der Zu- und Abgange von Lehrern.
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seiten der Wissenschaft und Forschung, soweit sie sich nicht mit den Verwaltungsinteressen
der Kultusministerien decken. Auf dem Gebiet der Schulstatistik ergibt sich somit eine grund-
satzlich andere Situation als im Bereich der Hochschulstatistik, bei der seit der Einftihrung des
HochschulstatistikgeS'etzes eines Bundesgesetzes aufgrund der Rahmenkompetenzen des
Bundes fur die Hochschulen die wichtigsten AdreSsatengruppen der Statistik in dcit Ent-
scheidungsgremien vertreten sind 16.

SchlieBlich sei noch ein weiteres Problem erwahnt, das aus dem Status der Schulstatistik und
den beschriebenen Verfahren resultiert: Die zeitliche Verfilgbarkeit der Daten und der Zugang
zum Datenmaterial sind bislang nicht sinnvoll geregelt. Die Bundesergebnisse der jahrlichen
Schulstatistik werden derzeit erst drei bis vier Jahre nach der Erhebung vom Statistischen
Bundesamt veroffentlicht, so daLi die Angaben fast nur noch historischen Wert haben. Die
Kultusministerien verfilgen fiber vorab ausgezahlte Eckzahlen und werten zum Teil selbst
statistisches.Material aus, so daLi die KMK erheblich fruher als die amtliche Statistik vorlaufige
grobgegliederte Daten im Rahmen ihrer Bestandsfortschreibung veroffentlicht. Zwar sind die
Statistischen Amter, die Kultusbehorden und die KMK im allgemeinen bereit, statistisches
Material fiir wissenschaftliche Zwecke zur Verftigung zu stellen, aber der Zugang zu diesen
Daten bleiht loch auf einen sehr engen Kreis von Fachleuten beschrankt. Es ist auLierordent-
lich schwer abzuschatzen, welche Informationen in welcher Form an welcher Stelle als unver-
offentlichtes und zum Teil nicht ausgewertetes Material vorhanden sind.

1.3.2 Probleme der Zusammenstellung und Untersuchung von Zeitreihen

An dieser Stelle muk in Kiirze auf einige Probleme hingewiesen werden, die sich bei der
Erstellung und Auswertung von Zeitreihen ergeben. Dies ist erforderlich, um verstandlich zu
machen, warum selbst bei scheinbar eindeutig zu erklarenden Ergebnissen eine vorsichtige
Interpretation angebracht und notwendig ist beziehungsweise warum an manchen Stellen
alternative Interpretationsmoglichkeiten nebeneinandergestellt werden.
Schwierigkeiten ergeben sich zunachst schon aus der Tatsache, daLi sich die regionale Abgren-
zung der Statistiken geandert hat. Dies gilt natiirlich fur die Erstellung langer Zeitreihen und
Strukturvergleiche mit Hilfe der Reichsstatistik aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, aber
auch fiir die Nachkriegsstatistiketr, da in den ersten Jahren die Zahlen fiir West-Berlin tells-
fehlten, teils getrennt ausgewiesen waren und die Angaben fiir das Saarland in der Regel erst
ab 1957 enthalten sind.
Fiir die Zusammenstellung von Zeitreihen sind ferner die Periodizitat der Statistiken sowie
zeitliche Abrenzungen von Bedeutung. Wahrend die schulstatistischen Erhebungen des Deut-
schen Reiches seit 1900 im allgemeinen in fiinfjahrigen Abstanden durchgefiihrt wurden, sind
die meisten Statistiken fiir die Bundesrepublik in jahrlichem Turnus erstellt worden, wobei
sich die zeitliche Abgrenzung meist auf das Schuljahr beziehungsweise bei der Hochschulstati-
stik auf das Wintersemester (teilweise auch Sommersemester und Wintersemester) bezieht. Zu
beachten ist, dak die Abrenzung des Schuljahres und damit der Stichtag der Erhebungen in
den Bundeslandern unterschiedlich geregelt waren, sich mehrfach geandert haben und erst im
Schuljahr 1966/67 durch Kurz- und Langschuljahre vereinheitlicht worden sind. Bei der
Bildung von MeLizahlen wird meist das Jahr 1960 als Basisjahr zugrunde gelegt, da sich dann
fin- die anschliekende Dekade regional und methodisch relativ einheitliche Daten zusammen-
stellen lassen und Mareihen aus anderen Bereichen ebenfalls auf dieser Basis verfilgbar
sind.
Wie bereits erwahnt, stellt die mangelnde Vollstandigkeit der Ergebnisse insbesondere durch
unterlassene Auszahlungen von Merkmalen in einzelnen Bundeslandern ein weiteres Pro-

16 VgL Gesetz fiber eine Bundesstatistik fur das Hochschulwesen vom 31.8.1971, BGB1. 1/1971, S. 1473, insbesondere § 20,
der einen Ausschuf als Beratungsgremium vorsieht, in dem unter anderem Vertreter der Hochschulen und der Wissen-
schaft Sitz und Stimme haben.
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blem dar. Liicken und teilweise Doppelerfassungen sind besonders im Bereich der Studenten-
statistiken, der Lehrernachwuchsstatistiken und der Priifungsstatistiken zu konstatieren.
Beriihrt wird die Vergleichbarkeit der veroffentlichten Ergebnisse im Zeitablauf durch zahlrei-
che erhebungstechnische und kategoriale Veranderungen. Darum konnen zum Beispiel Abwei-
chungen der Daten aus den Lehrerindividualerhebungen 1965 beziehtuigsweise 1971 und der
Feststellungen aufgrund der jahrlichen Befragungen der Schulen methodisch bedingt sein.
Beispiele ftir die zahlreichen Veranderungen der Merkmalskategorien finden sich bei der Ab-
grenzung der Schulgattungen. So sind die Lehrerstatistiken des Deutschen Reiches wegen
Anderungen in der Gliederung der Schulen und entsprechenden Unterteilungen in den Veriif-
fentlichungen kaum mit den Nachkriegsstatistiken zu vergleichen. Aber auch fiir das Bundes-
gebiet haben sich begriffliche Abgrenzungen und Veroffentlichungsmodus standig geandert.
Dies gilt zum Beispiel ftir die Zuordnung der Freien Waldorfschulen and anderer Schulen mit
gesamtschulahnlichem Aufbau, fur die Schulen mit neu organisiertem SChulaufbau in .den
Stadtstaaten, die Sonder- und Realschulklassen an Volksschulen, die Abgrenzung des Begriffs
Gymnasium" und die Zuordnung der Lehrer zu Lehranitern.
Diese Unsicherheiten spielen auch bei der Aggregation der Daten zu Ergebnissen fur' die
allgemeinbildenden Schulen insgesamt und bei der Analyse aggregierter Ergebnisse eine Rolle.
Flinzu kommen zahlreiche Anderungen des Veroffentlichungsprogramms der amtlichen Sta-
tistik. Die Gliederung der Tabellen und die jeweils ausgewiesenen Merkmale haben sich im
Laufe der Zeit verandert oder sind far die einzelnen Schulgattungen im gleichen Jahr unter-
schiedlich. So konnen manche Zeitreihen nur sinnvoll erstellt werden, wenn man die Ergeb-
nisse fiir Schulen in den Stadtstaaten ftir den gesamten Zeitraum eliminiert. Andererseits sind
beispielsweise bei der Lehrerindividualerhebung 1971 die Ergebnisse fiir Volksschulen nicht
vollstandig ftir alle Schulen nachGrund- und Hauptschulen aufgeteilt, so daB die getrennte
Darstellung der Strukturen des Lehrpersonals in Grundschulen und Hauptschulen nur ftir
einen Teil der Lehrerpopulation moglich ist.
Wichtig aber in vielen Fallen nicht moglich ist die Verknfipfung von Daten aus verschie-
denen Statistiken. Dabei summieren sich die obengenannten Schwierigkeiten, wenn die in
Beziehung gesetzten Zeitreihen samtlich Mangel aufweisen. Aus diesem Grunde wird hier
bewut3t darauf verzichtet, Korrelationen far verschiedene Zeitreihen auszurechnen und mit
ihrer Hilfe den Versuch eines Beweises von Kausalzusammenhangen zu unternehmen, was
ohnehin methodisch fragwiirdig ware. In Kenntnis der beschriebenen Mangel lassen sich aller-
dings Zeitreihen zum Beispiel iiber Lehrerbestande, Schiller, Abiturienten oder Lehrerstuden-
ten sinnvoll auleinander beziehen und vorsichtig interpretieren. Xlmliche Vorbehalte gelten
far die Bildung von Beziehungszahlen mit Hilfe bevolkerungs- und erwerbsstatistischer Daten,
wobei in manchen Fallen in Kauf genommen werden muf3, daB die zeitliche Abgrenzung
(Stichtag) nicht iibereinstimmt.

1.3.3 Zum Problem der Verlaufsstatistiken

Eine Reihe von Zusammenhangen, die unter Planungsaspekten wichtig sind, lief e sich mit
Hilfe verlaufsstatistischer Daten sehr viel besser durchleuchten, als dies mit dem hier verwen-
deten Material moglich ist. Wie in anderen Bereichen der Kulturstatistik stehen aber auch fur
das Lehrpersonal bisher keine Verlaufsstatistiken zur Verftigung. Solche Langsschnittdaten,
die Auskunft iiber Nettoveranderungen im Zeitablauf bringen, waren zum Beispiel wichtig bei
Fragestellungen zum Nachwuchs an Lehrern und zum tYbergang von der Ausbildung in die
Erwerbstatigkeit oder in bezug auf das Erwerbsverhalten der Lehrer. Die Notwendigkeit, das
Bildungssystem und seine Beziehung zum Erwerbssystem mit verlaufsstatistischen Daten zu
analysieren, ist heute allgemein anerkannt ". Erste Versuche, Verlaufsstatistiken auf dem

17 Die Forderung, (individualisiertc) Verlaufsstatistiken zu erstellen, taucht seit Mitte der seehziger Jahre immer wieder auf.
Siehe zum Beispiel OECD, 1967, S. 161 ff. und 251 ff.; Muller, 1966, S. 6 ff.; Briih1, 1970, S. 51 ff.; Fenger, Gottsleben
und Stook., 1970, S. 63.
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Gebiet des Bildungswesens und der Erwerbstatigkeit zu erstellen, sind in den sechziger Jahren
unternommen worden (zum Beispiel individualisierte Studentenverlaufsstatistik, Riickbefra-
gung im Rahmen des Mikrozensus, Statistik iiber das Erwerbsverhalten aufgrund der soge-
nannten G-Kartei der Arbeitsamter). Das vollkommene Scheitern der jahrelang durchgefiihr--
ten Studentenverlaufsstatistik aus erhebungstechnisehen Griinden hat deutlich gemacht, wie
schwierig der Aufbau einer langfristigen Ex-ante-Verlaufsstatistik ist 18. Andererseits weisen
die Ex-post-Befragungen Nachteile auf, die sie fur bestimmte Fragestellungen zum Beispiel
nach Berufsaustritten und drop outs" bei Lehrern nicht geeignet erscheinen lassen, denn
im nachhinein sind die aus dem System ausgeschiedenen Personen nicht mehr zu erreichen.
Zwar sich mit Hilfe von individuellen -Personenkennzeichen und von Schiller- bezie-
hungsweise Lehrerindividualdateien. Material zu verlaufsstatistischen Fragestellungen bereit-
stellen, aber bisher gibt es noch keine Ergebnisse ernes solchen Versuchs, die fiir die vorlie-
gende Untersuchung genutzt werden konnten.
Aus diesem Grunde miissen wir uns damit behelfen, die Resultate des Vergleichs verschiede-
ner Querschnittsstatistiken im Sinne von Langsschnitten zu interpretieren, wobei jedoch die
bei den einzelnen Querschnittsergebnissen zusatzlich wirksamen Faktoren in Rechnung zu
stellen sind. Beispielsweise lal3t eM Vergleich des Ledigenanteils bei den Lehrerinnen in einzel-
nen Altersjahrgangen zu einem Zeitpunkt unter bestimmten einschrankenden Bedingungen
Riickschliisse auf das Erwerbsverhalten der verheirateten Lehrerinnen zu. Ahnliche, notwendi-
gerweise weniger prazise Schliisse als Ersatz fir Verlaufsstatistiken lassen sich ziehen, wenn
man die Zahl der Lehrer in einzelnen Altersjahrgangen mit den entsprechenden WohnbevOlke-
rungszahlen in Relation setzt und zum Beispiel aus der sich so ergebenden Lehrerdichte
Riickschhisse auf die Rekrutierungspraxis der Verwaltung oder das' Erwerbsverhalten verheira-
teter Lehrerinnen zu ziehen versucht. Bei der Analyse des Lehrernachwuchses schlieBen wir
hilfsweise aus den Nettoveranderungen der Studentenzahlen auf die Studiendauer beziehungs-
weise das Alter der Lehrer beim Eintritt in den Schuldienst.
Auf derartige Operationen, die weniger aussagekraftige und jeweils unter bestimmten Zusatz-
bedingungen weniger valide Schliisse zulassen als die nicht verfligbaren direkt ermittelten
Daten, sind wir auch bei der Analyse von Bestandsveranderungen angewiesen. Da entspre-
chende Statistiken weitgehend fehlen, miissen wir aus den Nettoveranderungen der Bestande
zu zwei Zeitpunkten auf die im dazwischenliegenden Zeitraum erfolgten Bewegungsvorgange
schliaen. Allerdings sind Verlaufsstatistiken kein Mittel zur Beantwortung aller aufgeworfe-
nen Fragen und konnen auch die detaillierte Analyse der Bestandsstatistiken nicht erset-
zen.

18 Herberger warnt in einer ErOrterung der methodischen und praktischen Schwierigkeiten von Verlaufsstatistiken vor einer
UnterschAtzung tier praktischen Probleme bei der Planung, Durchfiihrung und Analyse verlaufsstatistischer Untersuchun-
gen. Herberger, 1973, S. 75.
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1.4 Die Relevanz der sekundarstatistischen Analyse

1.4.1 Die Analyse der demographischen Merkmale

Die Defizite an statistischen Daten einerseits und die BedeutunL einer detaillierten Analyse
des vorhandenen Materials andererseits werden erst sichtbar vor dem Hintergrund der Frage-
stellungen, die sich fiir die Bildungsforschung und Bildungsplanung ergeben. So ist die Unter-
suchung der Altersstruktur der Lehrerschaft bedeutsam fur die Erkenntnis moglicher Bestim-
mungsgriindoder Entwicklung des Lehrerbestandes in der Vergangenheit und fiir Folgerun-
gen, die sich daraus in bezug auf die zukiinftige Entwicklung ergeben. Die starke Verjiingung
des Lehrerbestandes wirft etwa die Frage auf, welche Bedeutung dieses Phanomen fur die
Reform des Schulwesens hat, welche Lehrergenerationen den Unterricht in Zukunft tragen
werden, welche Ausbildungsstatten diese Lehrer durchlaufen haben beziehungsweise welche
Weiterbildungserfordernisse sich eventuell ableiten lassen 19 oder wie die Altersstruktur der
Lehrerschaft in einzelnen Bereichen nach dem Ubergang zu einem in Stufen gegliederten
Schulsystem aussehen konnte. Hinweise ergeben sich ferner fiir Schatzungen Uber die Zahl der
voraussichtlich aus altersbedingten Gr linden ausscheidenden Lehrer, das heiBt fur die Veran-
schlagung des zukiinftigen Ersatzbedarfs.
Im Zusammenhang mit der Untersuchung der Altersstruktur sind geschlechtsspezifische Un-
terschiede a-ufschluBreich fur die Deutung der Ergebnisse. Immerhin sind heute mehr als die
Ha lfte aller Lehrer an allgemeinbildenden Schulen Frauen, und von ihrem Erwerbsverhalten
ist die kilnftige Entwicklung des Lehrerbestandes in starkem Ma Be abhangig. Es stellen sich
die Fragen, ob in dem hohen Anteil von Frauen in den unteren Altersgruppen ein weiterer
Trend zur Feminisierung des Lehrerberufs zum Ausdruck kommt, warum die Lehrerinnen im
Durchschnitt erheblich jiinger sind als die mannlichen Lehrer oder warum der Frauenanteil je
nach Schulgattung beziehungsweise Schulstufe so unterschiedlich ist. Von Bedeutung ist auch
die Frage, ob der Lehrerberuf gerade bei den Frauen nur eine Durchgangsstation in einer
bestimmten Lebensphase ist oder ob es sick' in eine auf Dauer angelegte Berufstatigkeit
handelt.
Mit der Feminisierung zusarnmenhangende Fragen sind von erheblicher Bedeutung fiir die
geplanten Reformen des Schulsystems. Wenn beispielsweise an Grundschulen fast durchweg
von Frauen unterrichtet wird, wenn die Lehrerinnen zum Teil durch Doppelbelastungen in
Familie und Beruf ihrer beruflichen Tatigkeit weniger Zeit und Einsatz widmen kOnnen,
wenn sie in geringerem Ma Be motiviert und innovationsfreudig sein sollten, dann konnte
darunter leicht die Realisierung bildungspolitischer Zielsetzungen leiden. Gesamtschulen und
vor allem Ganztagsschulen erfordern erhohten zeitlichen Einsatz und starkeres berufliches
Engagement der Lehrer. Sobald solche Schulen zur Regelschule werden, stellt sich die Frage,
ob die zusatzlichen Belastungen moglicherweise zum verstarkten Ausscheiden von Lehrerin-
nen aus dem Schuldienst fiihren oder ob verheiratete Lehrerinnen auf Halbtagsstellen noch
sinnvoll eingesetzt werden !carmen. In diesem Zusammenhang ist vor allem bei Frauen von
erheblicher Bedeutung, welche Karrieremuster der Berufstatigkeit in welchem Ma Be vorzu-
finden sind: Lehrerberuf als Plattform fiir andere berufliche Stationen, als Ubergangsberuf bis
zur Ubernahme familiarer Verpflichtungen oder als Phasenerwerbstatigkeit. Sicher besteht
zwischen Familienstand und Einschatzung der Berufsrolle beziehungsweise Karrieremustern
bei Frauen ein starker Zusammenhang, so daB die Analyse der Familienstruktur wichtige
Hinweise fiir die Beantwortung der oben angeschnittenen Fragen verspricht.

19 Die Attersangabe kann dabei a Is Ersatz flir fehlende Angaben zur Ausbildung dienen, da man annehmen dart, daI3
bestimmte Altersjahrgange tinter spezifischen Ausbildungsbedingungen auf den Lehrerberuf vorbereitet wurden. AuBer-
dem hat jede Lehrergeneration bestimmte historische Erfahrungen durchgemacht, die auch im Unterricht weitergegeben
werden. Siehe dazu Zeiher, 1973, S. 196 ff. 3 ()
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1.4.2 Auswertung von Daten fiber Ausbildung, Einsatz der Lehrer im Schulsystem und Arbeits-
bedingungen

Audi fiir die Relevanz der Analyse des Lehrerbestandes nach Merkmalen der Ausbildung und
der Arbeitsbedingungen sollen die wichtigsten Fragestellungen aufgefiihrt werden. Die Kennt-
nis der Qualifikationsstruktur der Lehrer ist unumganglich fiir die Beurteilung der Einsatz-
mbglichkeiten, die Quantifizierung von Mangelerscheinungen und die Behebung von Dispari-
then zwischen Produktion von Qualifikationen im AusbildungsprozeB und ihrer Verwertung
im Schuldienst. An diesel- Ste lle sei bereits nachdriicklich darauf hingewiesen, daf3 die zur
Verfligung stehenden Daten sich lediglich auf formale Qualifikationen beziehen, nicht jedoch
auf solche Qualifikationen, wie sie zum Beispiel fur einen flexiblen Unterrichtseinsatz in
einem modernisierten Schulsystem notwendig waren. Mangelnde Ubereinstimmung zwischen
Struktur der vorhandenen facherspezifischen Qualifikationen und der Struktur, des Unter-
richtsbedarfs sowie Allokationsprobleme des Lehrereinsatzes bringen es mit sich, daf3 formale
Lehrbefahigung und tatsachlicher Unterrichtseinsatz nach Fachern sehr oft nicht iibereinstim-
men. Bei der Gegenuberstellung von Lehrbefahigung und Einsatz im Schuldienst zeigt sich, in
welchen Fachern die im Ausbildungsprozef3 erworbenen Qualifikationen ungenutzt bleiben
beziehungsweise in welchen Fachern ein grofSer Teil des Unterrichts ohne spezifische Fachaus-
bildung. erteilt wird. Die Ergebnisse solcher Analysen sind von besonderer Relevanz fur die
Diskussion fiber Lehrermangel beziehungsweise LehrerilberschuB, fur die Planung der Lehrer-
ausbildung und fur Fragen der Weiterbildung von Lehrern. Allerdings mufS gleichzeitig darauf
hingewiesen werden, daB die Fachorientierung der Ausbildung nicht allein fur die Bewaltigung
des Unterrichts entscheidend ist.
Zahlreiche Fragestellungen erfordern eine Auswertung von Daten fiber die Arbeitsbedingun-
gen der Lehrer. Fiir die Personalplanung sind zum Beispiel Daten fiber die Arbeitszeit der
Lehrer sehr wichtig. Zu den wichtigen Arbeitsbedingungen, die sowohl den Lehrerbedarf als
auch die Qualitat des Unterrichts und die Arbeitsbelastung der Lehrer wesentlich beeinflus-
sen, gehoren die Klassenfrequenzen beziehungsweise Schiiler-Lehrer-Relationen. Statistische
Angaben fiber die Besoldung und das Einkommen der Lehrer sind von Interesse in bezug auf
die Fragen, wie attraktiv der Lehrerberuf finanziell im Vergleich mit anderen akademischen
Berufen ist, wie sich die unterschiedliche besoldungsmaBige Behandlung verschiedener Lehrer-
gruppen auswirkt oder wie der Stellenkegel und die Aufstiegschancen einzuschatzen sind.
SchliefSlich waren solche Daten fur eine detaillierte Finanzplanung und zur_lorrekten Ab-
scriatzung der Kosten von besoldungswirksamen MafSnahmen unbedingt erforderlich.
SchliefSlich sei noch ein Problembereich erwahnt, der Fragen der Personalplanung, der Qualifi-
kation, der Arbeitszeit und des Besoldungssystems gleichzeitig beriihrt. Hinsichtlich der Be-
schaftigungsart ist namlich zu unterscheiden zwischen hauptamtlich und hauptberuflich an
einer Schule tatigen Lehrpersonen (Vollzeitlehrer) und Lehrern, die nebenamtlich, nebenbe-
ruflich oder als Teilbeschaftigte Unterricht erteilen (Teilzeitlehrer). Es stellen sich die Fragen,
welche Funktion die Beschaftigung der einzelnen Gruppen von Teilzeitlehrern hat, inwieweit
damit Lehrermangelsituationen indiziert sind, ob nebenamtliche Tatigkeit in erheblichem
Umfang filr die mit voller Stundenzahl hauptamtlich tatigen Lehrer sinnvoll moglich sein
kann, wie es mit derQualifikation der Teilzeitlehrer aussieht oder welche Funktion die
Teilbeschaftigung als Moglichkeit der Berufsausiibung fur familienabhangige Frauen hat.

1.4.3 Zur Behandlung der bildungspolitisch relevanten Fragestellungen und Hypothesen in
der sekundarstatistischen Analyse

Die in den beiden vorangegangenen Abschnitten angedeuteten bildungspolitisch relevanten
Fragestellungen sollten das Erkenntnisinteresse verdeutlichen, das die Zusammenstellung und
Analyse des Zahlenmaterials leitet. Es ist nicht beabsichtigt und meist auch nicht moglich,
diese Fragen mit Hilfe der vorhandenen Daten eindeutig zu klaren. Wenn auf solche Versuche
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bei der Interpretation der Ergebnisse weitgehend verzichtet wird, so deshalb, weil eine sorgfal-
tige Bearbeitung einer derartigen Fil Ile von ProblemenAen Rahmen der Arbeit sprengen und
die Datenlage sie mist auch nicht zulassen wiirde. Absicht und Anspruch der Arbeit sind
daher vor allem das Aufzeigen von Problembereichen, die erklarungsbediirftig sind, und der
Nachweis von Defiziten bei der Durchsicht und Analyse der derzeit verfiigbaren statistischen
Unterlagen. An einigen Stellen wird dabei am Rande auf einzelne in der Literatur vorfindliche
oder aus dem Material abgeleitete bildungspolitisch relevante I-lynothesen eingegangen.
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1.5 Begriffliche Abgrenzungen_j,

1.5.1 Zur begrifflichen Abgrenzung der allgemeiribildenden Schulen

Die allgemeinbildenden Schulen sollen, gernat3 der Gliederung des weitgehend nach Model len
der Weimarer Republik wiedergestalteten Schulwesens, die Grundlagen der spater einsetzen-
den beruflichen Ausbildung vermitteln. Sie umfassen die Volksschulen (Grund- und Haupt-
schulen), denen auch die Hilfsschulen und ubrigen Sonderschulen mit dem Lehrziel der VoLks-
schule zuzuordnen sind, die Mittelschulen (Realschulen), die hoheren Schulen (Gymnasien)
und schlieQlich die Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau, die in sich die genannten
allgemeinbildenden Schularten, mit Ausnahme der Hi lfs- und Sonderschulen, zu einer organi-
satorischen Einheit vereinigen 20.
Die Volksschule untergliedert sich in die vier Schuljahre (Berlin: sechs Schuljahre) dauernde
Grundschule und die Hauptschule, die seit Mitte der sechziger Jahre in der Regel bis zum
9. Schuljahr dauert. Innerhalb der Volksschule gibt es Sonderschulziige und Mittelschul-
(Realschul-)ziige, die Ziele der entsprechenden Schulgattung verfolgen, aber institutionell
nicht von den Volksschulen getrennt sind. Da die statistische Erfassung der Lehrer nach
institutioneller Gliederung erfolgt, werden die in diesen Schulzilgen-eingesetzten Lehrkrafte
nicht gesondert ausgewiesen. Auch die Aufteilung der Lehrer auf Grundschulen und Haupt-
schulen ist aus diesem Grunde meist nicht verftigbar. Die seit den zwanziger Jahren gesondert
institutionalisierten Sonderschulen umfassen Hilfsschulen fiir Lernbehinderte, Schulen fur
korperlich behinderte Kinder und Schulen fur Erziehungsschwierige.,
Die Realschulen friiher teilweise auch als Mittelschulen bezeichnet gehoren zu den soge-
nannten weiterfiihrenden Schulen. Sie haben in der Regel sechs auf der Grundschule aufbau-
ende Klassenstufen und vermitteln eine erweiterte allgemeine Ausbildung, die in starkerem
Mai:Se praxisbezogen rein soll. Der AbschluB dieser Schulen entspricht der sogenannten mittle-
ren Reife (Obersekundareife).an Gymnasien und eroffnet damit keine Zugangsmoglichkeit zu
Hochschulen. Die Realschulen der Nachkriegszeit sind kaum meter vergleiehbar mit der Viel-
zahl der Schultypen, die friiher zwischen den Volksschulen und volt ausgebauten Gymnasien
bestanden haben. Die teilweise aus Volksschulen, teilweise aus Btirgerschulen entstandenen
zahlreichen Schultypen des Kaiserreiches und der Weimarer Republik sollten der Vorberei-
tung fur mittlere Berufe dienen und waren auf die Erziehung der Kinder bestimmter Gesell-
schaftsschichten abgestellt. Gleichzeitig gab es gymnasiale Schultypen, die als sogenannte
Nichtvollanstalten bis zur mittleren Reife fiihrten. An Stelle dieser heterogenen Schultypen
der Vorkriegszeit entstand nach dem Kriege in der Bundesrepublik eine relativ geschlossene
und abgegrenzte Schulgattung, die bei weitem nicht so stark nach unterschiedlichen Typen
differenziert ist wie die gymnasialen Schulformen.
Die Gymnasien auch als hOhere Schulen bezeichnet stellen eine Gruppe von recht ver-
schiedenartigen Schultypen dar, was ihren Aufbau und ihre Lehrplangestaltung betrifft. Die
in der Vorkriegszeit ubliche Unterteilung in Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen und
Oberlyzeen sowie Mischformen dieser Typen ist heute.der Aufteilung in die Hauptformen des
altsprachlichen, neusprachlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasialtyps
gewichen. Neben den Gymnasien mit neun Klassenstufen (Normalform in den meisten Bun-
deslandern) und Beginn im 5. Schuljahr bestehen Gymnasien in Aufbauform, die erst mit dem
7. Schuljahr oder spater einsetzen und ebenfalls zur Hochschulreife fiihren. .

1m Dusseldorfer Abkommen von 1955 wurde zwischen den Landern vereinbart, da13 alle
Schulen, die zur allgemeinen Hochschulreife flihren, die Bezeichnung Gymnasium tragen.
Inzwischen hat die fachgebundene Hochschulreife als ZugangsmOglichkeit zum Hochschulbe-

20 Statistisches Bundesamt: Die allgemeinbildenden Schulen im Jahre 1955. Statistik der Bundesrepublik Deutschland,
Bd. 181, S. 5 f.; die in Klammern angefiihrten Bezeichnungen sind durch Beschluti der KMK vom 19./20.10.1964 einheit-
lich festgelegt worden. Siehe Neufassung des Abkommens zwischen den Landern der Bundesrepublik zur Vereinfleit-
lichung des Schulwesens, Abschnitt II, veraffentlicht in: Sammlung der Beschlasse der Standigen Konferenz der Kultus-
minister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland, Gruppe II, BeschluB-Nr. 101 (Loseblattsammlung).
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reich eine immer groQere Bedeutung gewonnen, und die Statistik bezieht auch Gymnasien mit
fachgebundener Hochschulreife, darunter insbesondere Frauenoberschulen und die zur fach-
gebundenen Hochschulreife fiihrenden Aufbauformen (F-Gymnasien) in diese Schulgattung
ein. Gleichfalls in der Statistik der Gymnasien sind die fachlich ausdifferenzierten Formen
wie zum Beispiel sozialkundliche, wirtschaftswissenschaftliche oder musische Gymnasien ent-
halten, nicht jedoch Berufsoberschulen und berufliChe Gymnasien, die bislang noch zum
berufsbildenden Schulwesen gezahlt werden und daher in der Statistik der allgemeinbildenden
Schulen nicht erfaAt sind. Die Abendrealschulen und Abendgymnasien beziehungsweise
Kollegs werden wegen der besonderen Struktur ihres Lehrpersonals (vorwiegend nebenamtli-
che Lehrer) nicht in die Untersuchung einbezogen.
Schwierigkeiten bereitet die Einbeziehung gesamtschulahnlicher Formen. Dies gilt zunachst
fiir die privaten Frcien Waldorfschulen, bei denen die Lehrer nicht nach Schulgattungen
aufgeteilt werden konnen, so daf3 sie fiir einige Zusammenstellungen unberiicksichtigt bleiben.
Weiter stellt sich dieses Problem in den meisten Schulen der Stadtstaaten Hamburg, Berlin
und Bremen, die bis 1967 unter der Bezeichnung Schulen mit neu organisiertem Schulauf-
bau" gesondert aufgefiihrt sind. Fiir diese Schulen wurden die Lehrer ebenfalls nicht nach
Schulgattungen aastewiesen, obwohl der Charakter einer Einheitsschule langst nicht mehr
gegeben war, sondern die Dreigliedrigkeit des allgemeinbildenden Schulwesens bereits in den
fiinfziger Jahren praktisch wiederhergestellt wurde 21 .

Die wenigen Gesamtschulen (kooperative wie integrierte Formen) sind in der amtlichen Sta-
tistik nicht gesondert ausgewiescn, sondern den ubrigen Schulgattungen zugerechnet. Da es
sich meist um Schulversuche handelt und die Gesamtschulen zum Teil nicht voll ausgebaut
sind, wird die Struktur ihres Lehrpersonals nicht unbedingt fiir die Zusammensetzung der
Lehrerschaft in einem horizontal gegliederten Schulsystem als Modell gelten konnen.
Vergleicht man die derzeitige institutionelle Gliederung mit dem Modell eines horizontal
gegliederten Schulwesens, wie es ,im Bildungsbericht '70 der Bundesregierung dargestellt ist
(Abbildung 2), so wird deutlich,' da13 vor allem die Gestaltung der Sekundarstufe I (5. bis
10. Schuljahr) Abgrenzungs- und Integrationsprobleme stellt. Die derzeit an Gymnasien tali-
gen Lehrer lassen sich nicht nach Unter- und Mittelstufe einerseits und Oberstufe andererseits
trennen, und der Ausbau der Hauptschule mit Einrichtungdes 10. Schuljahres und einem
AbschluA, der Zugang zu weiterfiihrenden Bildungsgangen eroffnet, laAt sich in seinen perso-
nellen Konsequenzen noch nicht absehen. Die organisatorische Trennung von Grundschule
und Hauptschule an den bisherigen Volksschulen ist in ihren Auswirkungen auf die Struktur
des Lehrpersonals ini Bundesgebiet ebenfalls noch nicht untersucht worden, wenn auch ein-
zelne Lander bereits zwischen Grundschullehrern (Primarstufe) und Hauptschullehrern unter-
scheiden und teilweise schon stufenbezogene Ausbildungsgange eingefiihrt werden.

1.5.2 Anmerkungen zum Lehrerbegriff

Der Begriff Lehrer" ist von vornherein keineswegs so eindeutig bestimmt, daf3 man auf eine
Definition und Abgrenzung verzichten kOnnte. Der Lehrerbegriff laAt sich in zwei Dimensio-
nen fixieren, und zwar zum einen nach der ausgeabten Tatigkeit, das heiBt der Erteilung von
Unterricht, zum anderen nach dem AbschluA der far den Lehrerberuf als erforderlich gelten-
den Ausbildung. Beides braucht sich nicht notwendigerweise zu decken. Einerseits gibt es
zahlreiche Personen, die iiber eine abgeschlossene Lehrerausbildung verfugen, jedoch keine
Unterrichtstatigkeit ausiiben; andererseits werden in der Praxis auch Personen zur Erteilung
von Unterricht eingesetzt, die fiber keine entsprechende Lehrerausbildung verfugen bezie-
hungsweise diese noch nicht abgeschlossen haben (vgl. Abbildung 3).

21 Die Diskussion urn dic Einrtihrung einer achtjahrigen Einheitsschule in Westberlin und die Revidierting der bereits in
Angriff genommenen Schutreform spiegelt sich wider in den Auseinandersetzungen ilber das Berliner Seliuigesetz. Siche
dazu Otte, 1964.
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Fiir die vorgesehene Untersuchung scheint es zweckmaffig zu sein, als Lehrer alle Personen zu
bezeichnen, die an allgemeinbildenden Schulen der. Bundesrepublik selbstandig Unterricht
erteilen, gleichgaltig, welche Ausbildungsgange sie durchlaufen haben. Die Notwendigkeit,
den Lehrerbegriff an der Unterrichtstatigkeit und nicht an A.usbildungsvoraussetzungen fest-
zumachen, ergibt sich schon wegen der Kulturhoheit der Lander im Bereich des Schulwesens.
Diese hat tinter anclerem zur Folge, dat3 Ausbildungsgange und Ausbildungsdauer sowie Aus-
bildungsinstitutionen fiir Lehrer in den einzelnen Bundeslandern ganz erhebliche Unterschie-
de zeigen. Die ausbildungsmaBigen Voraussetzungen far den Zugang zur Lehrtatigkeit sind
nicht einheitlich geregelt, und sie haben sich zudem im Laufe der Zeit stark verandert.
Die Ausrichtung des Lehrerbegriffs am AbschliA eines bestimmten Ausbildungsganges ist
allerdings notwendig, wenn es darum geht, aus dem vorhandenen Bestand an Personen mit
entsprechender formaler Qualifikation auf das Reservoir von potentiellen Lehrkraften zu
schlieBen, die zur Deckung des Lehrerbedarfs mobilisiert werden kOnnten. Statistisches Mate-
rial Ober den Personenkreis, der eine Lehrerausbildung absolviert hat, jedoch keine Unter-
richtstatigkeit austibt, steht indessen zur Zeit nicht zur Verfagung. Erste Anhaltspunkte
sich allenfalls aus der zehnprozentigen Stichprobe der Volkszahlung 1970 gewinnen, bei der
die abgeschlossene Berufsaushildung und die ausgeubte Berufstatigkeit beziehungsweise Nicht-
erwerbstatigkeit erfaft wurden.
Die gewahlte Abgrenzung des Lehrerbegriffs nach der Unterrichtstatigkeit macht eine weitere
Unterscheidung erforderlich. Zwischen den voll mit Unterrichtsaufgaben beschaftigten Perso-
nen und denen, die keinen Unterricht erteilen, steht eine dritte Gruppe, deren Angehorige
lediglich in einem Teil ihrer verfugbaren (Arbeits-)Zeit Lehrtatigkeiten ausaben (vgl. Abbil-
dung 4). Entsprechend wird in der amtlichen Statistik zwischen hauptamtlichen und hauptbe-
ruflichen, nebenamtlichen, nebenberuflichen und teilbeschaftigten Lehrpersonen unterschie-
den.
Ilauptamtlich und hauptberuflich tätige Lehrer sind mit der vorgeschriebenen wochentlichen
Pflichtstundenzahl im Schuldienst beschaftigt und aben diese Unterrichtstatigkeit als Haupt-
beruf aus. Nebenamtlich ist ein Lehrer dann tatig, wenn er aber -die far seine hauptamtliche
Tatigkeit festgesetzte Pflichtstundenzahl hinaus-an der eigenen oder einer anderen Schule
Unterricht gegen besondere Bezahlung erteilt. Nebenberufliche Lehrpersonen sind nicht An-
gehorige der Berufsgruppe Lehrer. Sie aben einen anderen Beruf aus und erteilen daneben an
einer Schule Unterricht. Ein Beispiel dafur sind Geistliche, die nebenberuflich Religionsunter-
richt erteilen. Teilbeschaftigt sind Lehrer, die nicht mit der vollen Pflichtstundenzahl unter-
richten, sondern taut Vertrag oder Unterrichtsauftrag einen Teil dieser Stundenzahl (halbtags,
stundenweise) leisten, ohne da13 sie einen anderen Hauptberuf ausaben. So sind zum Beispiel
Lehrer im Vorbereitungsdienst, die mit Lehrauftrag selbstandig Unterricht erteilen und fiber
ihren UnterhaltszuschuB hinaus Vergutung erhalten. als teilboschaftigt zu behandeln. Das
gleiche gilt far Lehrerinnen, die aus familiaren Granden aus deny Schuldienst ausgeschieden
sind und in einem spateren Lebensabschnitt fiir halbtagige oder stundenweise Unterrichts-
tatigkeit ins Berufsleben zuruckkehren.

Abb. 4: Abgrenzung der Beschaftigungsart

/
/
/ / Hatiptatutlich t rid hauptberuflieh
/ / / / / //i,"/\""/\ .4

tatige Leh personen
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Nebenamtliche, nebenberufliche und Teilbescl'aftigung werden unter dem Begriff Teilzeitbe-
schaftigung zusammengefak. Bei Benutzung der hieriiber verftigbaren Zahlen ist allerdings zu
beachten, dO die amtliche Statistik Teilzeitbeschaftigungsfalle zahlt, das Personen mit
Teilzeitbeschaftigung an mehreren Schulen werden mehrfach gezahlt. Die ausgewahlten Zah-
len sind also Fallzahlungen und konnen von der Zahl der jeweils beschaftigten Personen
erheblich nach oben abweichen:
Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 wird das Begriffspaar Vollzeitlehrer /Teilzeitlehrer ge-
braucht. Mit dem Begriff Vollzeitlehrer" sind die hauptamtlichen und hauptberuflichen
Lehrer gemeint, da nur diese ftir die vorgeschriebene voile Pflichtstundenzahl zur Verftigung
stehen. Die Teilzeitlehrer" setzen sich aus nebenberuflichen und teilbeschaftigten Lehrern
zusammen; die nebenamtlichen Lehrer dagegen stehen ex definitione auch in einem haupt-
amtlichen Beschaftigungsverhaltnis und sind daher nicht nochmals zu berticksichtigen, wenn
es darum geht, die Zahl der im Schulsystem unterrichtenden Personen und die Struktur dieses
Lehrerbestandes zu ermitteln.
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2.
Statistische Analyse der personellen
Situation an allgemeinbildenden Schulen

42



2.1 libersicht iiber die Entwicklung des Lehrerbestandes an allgemeinbildenden Schulen

Die Zahl der Lehrer, die hauptamtlich und hauptberuflich an den allgemeinbildenden Schulen
der Bundesrepublik tiitig waren, hat sich in den letzten Jahren stark erhOht. Wahrend man
1950 rund 180.000 Lehrer zahlte und die amtliche Statistik fin- 1960 rund 210.000 Lehrer
ausweist, ist der Lehrerbestand bis 1970 auf rund 311.000 angewachsen.
1m Gegensatz zum Lehrerbestand,-der sich stetig erh6ht hat, war die Entwicklung der Schiiler-
zahlen erheblichen Schwankungen unterworfen, die in der unterschiediichen Starke der Ge-
burtenjahrgange begrundet sind. Anfang der fiinfziger Jahre sind die Schillerz- ahlen stark zu-
ruckgegangen (1950 rund 7,6 Millionen und 1955/56 6,3 Millionen, jeweils ohne Saarland).
1960 wurden rund 6,6 Millionen Schiller an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet, und bis
1970 stieg die Zahl der Schiller auf etwa 8,9 Millionen an. Bei der Erh6hung der Schillerzah-
len .in den sechziger Jahren spielte die Verlangerung der Schulbesuchsdauer eine wichtige
Rolle.
Warum sind in den fiinfziger Jahren die Schillerzahlen so stark zuriickgegangen? Mitte der
fiinfziger Jahre zahlten die Jahrgange, die voll im Schulsystem standen (etwa 7- bis unter
15jahrige) wesentlich weniger Personen als 1950. Abbildung 5 macht deutlich, welchen
Schwankungen die Besetzungszahlen in den einzelnen Geburtsjahren unterworfen sind. In
dem besonders schwachen Geburtenjahrgang 1945 zum Beispiel befinden sich fast urn die
Halfte weniger Personen als in den stark besetzten Jahrgangen 1940 oder 1959 bis 1968.
Wahrend der sechziger Jahre hatte man also laufend mit immer starkeren Jahrgangen zu
rechnen. Erst 'in einigen Jahren wird der ,Schillerberg" aus den Geburtenjahrgangen 1959 bis
1968 das Pflichtschulalter passiert haben, so dal eine Senkung der Schillerzahlen zu erwarten
ist, wenn Verlangerungen des Schulbesuchs und steigende ebergangsquoten in weiterfilhrende
Schulen den demographischen Trend nicht ausgleichen.
Deutlich werden aus Abbildung 5 auch die demographischen Rahmenbedingungen filr die
Entwicklung der Lehrerzahlen und damit der Schiller-Lehrer-Relationen. Die Jahrgange, die
sich zur Zeit in der Lehrerausbildung befinden, gehoren zu den ,,relativ schwach besetzten
Geburtsjahrgangen. Der Anstieg der Geburten von 1945 bis etwa 1965 wirkt sich zunachst
sehr stark auf die Schillerzahlen aus, wahrend die Expansion des Lehrerangebots aufgrund der
demographischen Faktoren mit einem erheblichen time lag" folgt. NatUrlich kOnnen diese
demographisch bedingten Einfliisse durch andere Faktoren erheblich verstarkt oder abge-
schwacht werden. Zu dem Anstieg der Schillerzahlen aufgrund starkerer Besetzung der Gebur-
tenjahrgange in den sechziger Jahren kam noch, dal sich einerseits die ebergange zu welter-
fiihrenden Schulen erhohten und sich damit die Verweildauer im Schulsystem verlangerte.
Andererseits gelangten Anfang der sechziger Jahre schwach besetzte Jahrgange in die Volks-
schullehrerausbildung; doch setzten noch in der ersten Halfte des Jahrzehnts eine verstarkte
Werbung und andere MaBnahmen zur Erhohung der Attraktivitat des Volksschullehrerberufs
ein.
Wahlt man 1960 als Basisjahr, so liegt dennoch 1970 die Maziffer des Lehrerbestandes mit
148 deutlich fiber derjenigen der Schiller, die sich auf 134 belief (vgl. Abbildung 6 beziehUngs-

weise Tabelle I im Anhang). Wenn die Lehrerzahlen in den letzten Jahren starker gestiegen
sind als die Schillerzahlen,. so hat sich allerdings die Versorgung mit hauptamtlichen und
hauptberuflichen Lehrern insgesamt, gemessen an der durchschnittlichen Schiller-Lehrer-.
Relation, seit 1960 nicht entscheidend verbessert. 1950 bis 1960 war diese Relation von 42,3
auf 31,7 gefallen; 1965 kamen auf einen Lehrer 30 Schiller and 1970 noch durchschnittlich
29 Schiller (vgl. Abbildung 7). Die Verringerung der Schiller-Lehrer-Relation war offensicht-
lich in Zeiten sinkender oder nur schwach steigender Schillerzahlen relativ leicht moglich,
wahrend bei dem starken Anstieg der Schiilerpopulation in den sechziger Jahren das erreichte
Niveau trotz beachtlicher Erhohung der Lehrerzahlen kaum mehr verbessert werden konnte.
Dabei ist noch anzumerken, daB 1970 ein sehr viel hoherer Prozentsatz der Schiller Sonder-
schulen und .weiterffihrende Schulen besucht als zehn Jahre vorher and die Relationen in
diesen Schulen relativ giinstiger sind.
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Abb. 6: Schuler sowie hauptamtliche and hauptberufliche Lehrer
an allgemeinbildenden Schulen, 1950 bis 197C
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Abb. 7: Durchschnittliche Schuler- Lehrer- Relation
an allgemeinbildenden Schulen; 1950 bis 1970
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Die Aufgliederung der Lehrer mach Geschlecht zeigt, daA die Zahl der Lehrerinnen sich
wesentlich starker erhoht hat als die Zahl der mannlichen Lehrer: auf der Basis von 1960
ergab sich far 1970 eine MeAziffer von 124,4 bei den Mannern und von 180,7 bei den Frauen.
Dementsprechend ist der Anteil der Frauen an der Lehrerschaft von 38,4 Prozent im Jahre
1950 auf 51,7 Prozent im Jahre 1970 gestiegen. Diese Veranderung in der geschlechtsspezifi-
schen Zusammensetzung der Lehrerschaft laAt sich zumindest far die Zeit seit 1960 keines-
wegs auf eine allgemeine Erh6hung der Frauenerwerbstatigkeit zurtickfiihren (vgl. Abbil-
dung 8). 1970 waren nur wenig rnehr Frauen in abhangiger Stellung erwerbstatig als 1960,
und auch der Anteil der Frauen an den Erwerbstatigen zeigt seit 1960 keine aufsteigende
Tendenz. Die Erhohung des Frauenanteils muA also andere, fiir die Berufsgruppe spezifische
Ursachen haben, auf die an anderer Stelle einzugehen 1st.
Die Expansion des Personalbestandes an den Schulen nach 1960 scheint zunachst kraftig,
insbesondere im Vergleich mit der Entwicklung der Erwerbstatigenzahlen insgesamt. Sowohl
bei den Mannern als auch bei den Frauen hat sich die Zahl der abhangig Erwerbstatigen trotz
der Beschaftigung auslandischer Arbeitskrafte nur geringfiigig erhOht, wahrend bei den Leh-
rern und Lehrerinnen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Allerdings hat sich seit 1960
auch die Aufteilung der Erwerbstatigen nach Wirtschaftszweigen generell zugunsten der of-
fentlichen und privaten Dienstleistungen verlagert. Vergleicht man zum Beispiel anhand der
Personalstrukturerhebungen die Steigerung der Lehrerzahlen mit der Entwicklung der Zahl
des vollbeschaftigten Personals in der Verwaltung bei Bund und Landern, so zeigen sich ganz
ahnliche Entwicklungen. Die Zahl der Vollbeschaftigten hat sich von.1960 bis 1970 um fast
ein Drittel erhoht. Die MeAzahl far das Personal bei Bund und. Landern auf der Basis von
1960 stellt sich auf 131,4 insgesamt, auf 146,1 far den Bund und 128,4 far die Lander. Der
verstarkte Personaleinsatz im Schulsystem ist also kein isoliertes Phanomen, sondern ordnet
sich ein in Tendenzen zu einer Expansion staatlicher Leistungen und damit verbundener
Personalanforderungen des offentlichen Sektors in einer ganzen Reihe von Aufgabenberei-
chen.
Bisher haben wir die Lehrkrafte unberacksichtigt gelassen, die nebenamtlich, nebenberuflig
oder als Teilbeschaftigte Uiiterricht erteilen. Wegen der in der amtlichen Statistik enthaltenen
Doppelzahlungen (es werden Beschaftigungsfalle gezahlt) und der heterogenen Zusammenset-
zung des betroffenen Personenlcreises laAt sich nur sehr schwer abschatzen, wie viele Personen
in Teilzeitbeschaftigungsverhaltnissen far die Abdeckung des Unterrichts in der Vergangenheit
zur Verfagung gestanden haben und auf welchen Wert beispielsweise die Schiller-Lehrer-Rela-
tion unter Einbeziehung der Teilzeitlehrer sinken wiirde. Aus der Statistik der erteilten
Wochenstunden ftir 1970 ergibt sich, daA 91 Prozent des gesamten Unterrichts von hauptamt-
lichen und hauptberuflichen Lehrern erteilt wurden.
Die Zahl teilzeitlicher Beschaftigungsfalle hat sich erheblich gesteigert, und zwar von rund
43.000 im Jahre 1960 auf etwa 115.000 im Schuljahr 1970. Diese Erhohung ist keineswegs
stetig wahrend des gesamten Zeitraumes vor sich gegangen, sondern die Teilzeitbeschaftigung
hat sprunghaft insbesondere each 1965 zugenommen (vgl. Tabelle 3 im Anhang). Bei der
Lehrerindividualbefragung 1971 wurden rund 64.000 Teilzeitlehrer (ohne nebenamtlich be-
schaftigte Lehrer) gezahlt. An Sonderschulen, Realschulen und Gymnasien spielt die Teilzeit-
beschaftigung heute eine sehr viel groAere Rolle als beispielsweise 1950, als nur an Volks-
schulen Teilzeitkrafte in groAerem Umfang eingesetzt wurden. Ein hoheres MaA an Teilzeit-
beschaftigung kOnnte ein Indiz far Lehrermangel sein. Ob diese Vermutung zutrifft, laAt sich
allerdings ohne weitere Aufgliederung nach Arten der Teilzeitbeschaftigung und beteiligten
Personengruppen nicht tiberprilfen. Der Grund ftir den plotzlichen Anstieg der Schillerzahlen
und damit des Lehrerbedarfs duffle darin zu sehen sein, daA in den sechziger Jahren Tenden-
zen zur Verlangerung des Volksschulbesuchs, eine starke Erhohung der Ubergange zu weiter-
fUhrenden Schulen und eine laufend starkere Besetzung der im Schulsystem befindlichen
Geburtenjahrgange zusammentrafen.
Die Frage, ob diese Tendenzen anhalten oder ob man annehmen darf, daA die Schiilerzahlen
bald nachhaltig zuriickgehen und die Mangelerscheinungen mit Hilfe von NotmaAnahmen wie
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zum Beispiel der Teilzeitbeschaftigung iiberbriickt werden konnen, wird uns an anderer Stelle
noch beschaftigen. Wenn man von der zweiten Annahrne ausgeht, so dilrfte die Uberlegung
eine Rolle spielers, da13 man Teilzeitbeschaftigung kurzfristig jederzeit wieder abbauen oder in
andere Bereiche umdirigieren kann, was beim Einsatz von Vollzeitlehrern insbesondere in
Beamtenstellen sehr viel schwerer moglich ist. Dariiber hinaus erscheint die ErhOhung des
Bedarfs nicht als Steigerung der Planstellen in den Haushaltsplanen und ist daher leichter
gegeniiber den Finanzministern durchzusetzen.
Die Annahme, da13 in Teilzeitbeschaftigungsvernaltnissen vornehmlich Frauen eingesetzt sind,
erweist sich als irrig. Nur etwas mehr als ein Drittel der Beschaftigungsfiille entfallt auf
weibliche Lehrkrafte; damit ist der Frauenanteil deutlich geringer als bei den hauptamtlichen
und hauptberuflichen Lehrern. Darner hinaus lai3t sich anhand der genannten Zeitreihen
auch kein auffalliger Trend zu einem anteilsmaBig verstarkten Einsatz von Frauen nachwei-
sen. Differenziert man nach der Art der Teilzeitbeschaftigung, was !eider nur filr die letzten
Jahre mOglich ist, so zeigen sich allerdings nach Art der Beschaftigung signifikante ge-
schlechtsspezifische Unterschiede. Wahrend 1969 in nebenamtlicher und nebenberuflicher
Tatigkeit der Frauenanteil bei 34,5 Prozent beziehungsweise 31,6 Prozent lag, war dieser
Anteil bei den Teilbeschaftigungsverhaltnissen mit 63,6 Prozent doppelt so hoch.
Die Aufteilung der Lehrer (nil die einzelnen Schulgattungen hat sich im Laufe der letzten
zwanzig Jahre betrachtlich verandert, da die Zahl der Lehrer sich unterschiedlich stark erhoht
hat. 1970 waren rund 60 Prozent der hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer an Volks-
schulen tatig, rund 6 Prozent an Sonderschulen, rund 11 Prozent an Realschulen und rund
23 Prozent an Gymnasien. Wiihrend der Anteil der Lehrer an Volksschulen seit 1950 stAndig
zuriickgegangen ist, sind die Lehrer an Sonderschulen und Realschulen mit einem von Jahr zu
Jahr hoheren Anteil an der gesamten Lehrerschaft vertreten, und such die Lehrer an Gymna-
sien stellen 1970 einen deutlich hoheren Prozentsatz als 1950 (vgl. Abbildung 9 und Tabelle 4
im Anhanel. Absolut gesehen sind die Lehrerzahlen zwar fiir alle Schulgattungen gestiegen,
aber die Expansion war recht unterschiedlich. Abbildung 10 zeigt die Entwicklung der Leh-
rerzahlen fur die einzelnen Schulgattungen seit 1950. Die eindrucksvolle Erhohung des Leh-
rerbestandes von Sonderschulen und weiterfiihrenden Schulen wird noch deutlicher, wenn sie
in Relation zu der GroBe des jeweiligen Ausgangsbestandes betrachtet wird. Setzt man die
Zahl der Lehrer im Jahre 1960 gleich 100, so ergibt sich filr 1970 bei den Lehrern an
Volksschulen eine MefSzahl von 133 gegeniiber 311 bei den Lehrern an Sonderschulen, 235
bei den Lehrern an Realschulen und 155 bei den Lehrern an Gymnasien.
Die Veranderungen der Lehrerbestande haben sich natiirlich nicht unabhangig von der Ent-
wicklung der Schiilerzahlen vollzogen. Ein Blick auf Abbildung 11 zeigt zum Beispiel, da13 die
relative Konstanz der Zahl der Lehrer an Volksschulen in den Jahren 1950 bis 1956 vor dem
Flintergrund eines starken Riickganges der Schillerzahlen in demselben Zeitraum zu sehen ist.
Wenn man auch fur die Schiller Mekzahlen auf der Basis von 1960 berechnet, so ergibt sich in
bezug auf die Schiilerzahlen fiir das Jahr 1970 ein Wert von 121 bei den Volksschulen, von
242 bei den Sonderschulen, von 249 bei den Realschulen und von 165 bei Schillern an
Gymnasien.
Setzt man beide Bestandsentwicklungen Lehrer und Schiller in Beziehung, so erhalt man
Indizes ilber die Versorgung der Schiilerpopulation mit Lehrern. Wie sich seit 1950 an den
einzelnen Schulgattungen die durchschnittliche Schillei-Lehrer-Relation in Fiinfjahresabstan-
den verandert hat, ist aus Abbildung 12 ersichtlich. Auffallig sind die starken Verbesserungen
fur Volksschulen, Realschulen und Sonderschulen von 1950 und 1955. Andererseits zeigen
sich geringfiigige Verschlechterungen fiir Realschulen und Gymnasien im Jahre 1970 gegen-
ilber der Relation von 1960.
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Abb. 9 : Die -Verteilung der Lehrer auf die Schulgattungen,
1950 bis 1970
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Abb. 10 : Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer
an allgemeinbildenden Schulen, 1950 bis 1970
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Abb.11: Schuler an allgemeinbildenden Schulen, 1950 bis 1970
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Abb. 12 : Durchschnittliche Schuler- Lehrer-Relationen
nach Schulgattungen, 1950 bis 1970
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2.2 Die demographische Struktur der Lehrerschaft

2.2.1 Die Alters- und Geschlechtsverteilung der Lehrer

2.2.1. i Vollzeitlehrer

2.2.1.1.1 Anderungen der Zusammensetzung von 1955 bis 1971

Die Altersverteilung der Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen hat sich in den letzten
15 Jahren entscheidend geandert (Ubersichten I und II). Wahrend 1955 noch knapp 40 Pro-
zent der Lehrer 50 oder mehr Jahre alt waren, entfielen Anfang 1971 auf dieselbe Alters-
gruppe nur 19 Prozent aller Lehrer. Andererseits hat die Zahl der unter 30jahrigen erheblich
zugenommen; sie stellen nunmehr knapp 30 Prozent der Lehrer gegenfiber 16,1 Prozent im
Jahre 1955.
Weitgehend wurde die Alterszusammensetzung im Jahre 1955 durch die starke Besetzung bei
den 50 oder mehr Jahre alten Lehrern sowie eine besonders schwache Besetzung bei den 35-
bis unter 40jahrigen gekennzeichnet. Auch 1961 waren die hoheren Altersjahrgange noch
relativ stark vertreten, die drei unterstenAltersgruppen zeigten sich jedoch bereits durchweg
starker besetzt als die nachfolgenden. 1965 hatte sich der Altersaufbau weiter zugunsten der
Jfingeren verandert. Die Gruppe der unter 30jahrigen hatte sich gegenfiber 1961 ganz erheb-
lich verstarkt und stellte bereits mehr als ein Viertel aller Vollzeitlehrer. Die schwach besetz-
ten Jahrgange hatten sich weiter in hohere Altersgruppen verlagert. Die Verteilung der Lehrer
nach Altersgruppen Anfang 1971 zeigt, daQ sich auch in den letzten Jahren die beiden
obengenannten Tendenzen fortgesetzt haben: starkere Besetzung der unteren Altersgruppen
und Verschiebung der schwacher besetzten Jahrgangsgruppen in hohere Altersstufen.
Wenn von schwach besetzten Jahrgangen die Rede ist, so bezieht sich das lediglich auf die
Zahl der Lehrer. Ein Blick auf die Besetzung der Ffinfjahresgruppen bei der WohnbevOlkerung
zeigt, dak zum Beispiel die 1971 im Alter von 55 bis unter 65 Jahren stehenden Personen
keineswegs aus schwachen Geburtenjahrgangen kommen. Vielmehr ist der Anteil der Perso-
nen, 'die eine Lehrerausbildung absolviert haben, vermutlich vor 30 oder 40 Jahren wesentlich
geringer gewesen als heute. Die heute 50 bis unter 55 Jahre alten Lehrer stammen im wesent-
lichen aus den schwa'ch besetzten Geburtenjahrgangen (1915 bis 1920) des Ersten Weltkrie-
ges. Diese Jahrgange zeigen auch hinsichtlich ihres Anteils an der Wohnbevolkerung niedrige
Werte, und zwar fur die entsprechenden Altersgruppen in allen Vergleichsjahren. Im ubrigen
sind die Anteile der einzelnen Altersgruppen an der Wohnbevolkerung bei weitem nicht so
unterschiedlich hock gewesen wie bei den Lehrein.
Ftir die Veranschlagung des sich aus Altersgrfinden ergebenden Ersatzbedarfs ist festzuhalten,
dal die Gruppe der 60- bis unter 65jahrigen Lehrer 1971 mit unter 15.000 Personen weit
schwacher besetzt ist und ihr Anteil mit 4,6 Prozent erheblich geringer ist als in friiheren
Jahren. Zehn Jahre friiher hatten Lehrer dieser Altersgruppe noch fiber 10 Prozent des Bestan-
des ausgemacht. Wahrend also zwischen 1961 und 1965 damit zu rechnen war, dak im
Durchschnitt jahrlich rund 2 Prozent der Lehrer das 65. Lebensjahr erreichen wiirden, kann
man davon ausgehen, daQ in den Jahren 1971 bis 1976 durchschnittlich unter 1 Prozent des
Bestandes these Altersgrenze fiberschreitet.
Allerdings macht ein nicht unerheblicher Teil der Lehrer von der Moglichkeit Gebrauch, sich
nach Vollendung des 62. Lebensjahres vorzeitig in den Ruhestand versetzen zu lassen, und ein
Teil der alteren Lehrer scheidet vorzeitig wegen Dienstunfahigkeit oder Tod aus. Daher ist fur
die Ermittlung des im wesentlichen altersbedingten Ersatzbedarfs auch die Besetzung der
nachfolgenden Altersgruppen von Bedeutung. Die Altersgruppen der 55- bis unter 60jahrigen
und der-50-bis unter 55jahrigen sind schon absolut gesehen meist etwas schwacher besetzt als
in frfiheren Jahren. Ihr Anteil am Lehrerbestand ist 1971 mit 7,1 Prozent beziehungsweise
6,5 Prozent erheblich geringer als zum Beispiel 1955 mit 14,7 Prozent beziehungsweise
13,8 Prozent. Aufgrund dieser Verteilung in den hoheren Altersgruppen lakt sich feststellen,
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dalS in den nachsten. fiinf Jahren im Vergleich zu friiher weniger Lehrer durch Versetzung in
den Ruhestand, durch Dienstunfahigkeit oder Tod ausscheiden werden. Erst nach 1980, wenn
die heute 45- bis miter 50jahrigen in die Altersgruppe 60 bis unter 65 Jahre hineinwachsen,
wird damit zu rechrien sein, daf3 langsam wieder jahrlich ein hOherer Prozentsatz der Lehrer
aus altersbedingten Gninden ausscheidet.
Die 30- bis unter 35jahrigen sind mit rund 60.000 (19,4 Prozent) und die 45- bis unter
50jahrigen mit rund 35.000 (11,1 Prozent) wesentlich starker vertreten als die jeweils nach-
folgenden Altersgruppen mit rund 30.000 beziehungsweise 20.000. Es kann daher angenom-
men werden, daf3 seibst ohne eine weitemErhohung der Besetzungszahlen der in die unterste
Altersgruppe hineinwachsenden neuen Lehrerjahrgange der Lehrerbestand allein infolge der
Altersverschiebung in den nachsten fiinf Jahren zunehmen wird. Die Gruppe der 25- bis unter
30jahrigen ist 1971 zahlenmaBig starker als die Altersgruppen ab 50 Jahren zusammen. Die
Besetzungszahl bei den tinter 25jahrigen, die sich noch zum groBen Teil in der Lehrerausbil-
dung befinden, dente.- bereits darauf daiS die 25- bis 30ja-hrigen in fiinf Jahren noch
zahlreicher sein werden als die Lehrer dieser Altersgruppe im Jahre 1971.

2.2.1.1.2 Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer 1971 nach Alter und Geschlecht

Die Aufteilung der hatiptamtlicheil und hauptberuflichen Lehrer an allgemeinbildenden Schu-
len im Januar 1971 nach einzelnen Altersjahren und Geschlecht ist nach den Ergebnissen der
Lehrerindividualerhebung in Tabelle 6 im Anhang zusammengestellt. Am starksten sind die
30- .bis unter 31 jahrigen vertreten. Bis zu diesem Alter steigt die Besetzung in den einzelnen
Altersjahrgangsgruppen an, danach rant sie zunachst stetig ab und erreicht bei den 38jahrigen
(Geburtsjahrgang 1932/33, bei dem sich der Geburtenausfall wahrend der Weltwirtschafts-
krise am starksten auswirkt) einen vorlaufigen Tiefpunkt. Bis zu den 45jahrigen erhoht sich
die Besetzung nochmals leicht und fall. danach mit Ausnahme der Altersjahrgange 52 bis 54,
die aufgrunci des Geburtenausfalls im Ersten Weltkrieg besonders schwach besetzt sind, nahe-
zu stetig ab.
Etwa die Halfte alter Lehrer ist unter 35 Jahre alt. Dieses Ergebnis ist um so bemerkenswer-
ter, als doch ein Teil der Lehrer eine relativ lange Ausbildungszeit hinter sich hat, so daf3 der
I3erufseintritt teilweise zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr erfolgt. Die einzelnen Alters-
jahrgange zwischen dem 25. und dem 35. Lebensjahr sind durchweg starker besetzt als alle
darauffolgenden Jahrgange. Im Altersjahrgang 30 allein stehen mehr Lehrer als in den Jahr-
gangen 60 bis unter 65 zusammen, mit deren Ausscheiden in den nachsten funf Jahren zu
rechnen ist.
Zur graphischen Darstellung von Alters- und Geschlechtsverteilungen bedient man sich vor-
teilhaft einer sogenannten Alterspyramide, bei der links und rechts von einer Achse mit
Altersangabe die jeweiligen Besetzungszahlen fur Manner und Frauen abgetragen sind. Zeich-
net man die Alters- und Geschlechtsverteilung der Vollzeitlehrer in der Form einer solchen
Alterspyramide auf, so laBt sich deutlich der FrauentiberschuB bei den unter 30jahrigen und
das Uberwiegen der mannlichen Lehrer in den ilbrigen Altersgruppen ablesen (Abbildung 13).
In der graphischen Darstellung eindrucksvoll ist such der auferordentlich starke Anstieg der
Besetzungszahlen in den jiingeren Jahrgangen his zum 26. Lebensjahr bei den Frauen und der
bcachtliche Abfall in den tolgenden Altersgruppen. Ansonsten ist die Alterspyramide als fast
symmetrisch zu bezeichnen, abgesehen davon, da6 in den Altersgruppen im oberen Bereich
der MannerilberschuB, bezogen auf die Jahrgangsstarke, grOBer wird.
Bei den Mannern ist die Altersgruppe der unter 25jahrigen schwach besetzt. Nur knapp
2 Prozent aller mannlichen Lehrer entfallen auf diese Altersgruppe. Dies ist wohl damit zu
erklaren, daf3 die Manner durch Ableistung des Wehrdienstes ihre Ausbildung spater beenden
und daB sie in groBerem Umfang langere Ausbildungsgange wahlen. Am starksten vertreten
waren die 30jahrigen. Die hoheren Altersgruppen sind jedoch im Vergleich zu den Frauen
durchweg starker besetzt. Der Median liegt dementsprechend wesentlich holier als der haufig-
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Abb.13: Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen
nach Alter and Geschlecht, 1971
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ste Wert, namlich bei den 37jahrigen. Das heit, dai, jeweils, rund die Halfte der Lehrer
oberhalb und unterhalb dieses Altersjahres zu finden sind.
Bei den Frauen sind bereits die Altersjahrgange unter 25 stark besetzt, was wohl darauf
zuruckgeht, dab kiirzere Ausbildungsgange das heif3t Ausbildung zum Volks- oder Real-
schullehrer bevorzugt werden. 13,2 Prozent der weiblichen Lehrer sind unter 25 Jahre alt.
Die Besetzung in den einzelnen Altersjahren erreicht bei den 26jahrigen den hochsten Wert,
das heiit also vier Jahre friiher als bei den Mannern, und fallt dann bis zur Altersgruppe der
38jahrigen sehr viel starker ab.
Diese Erscheinung lai3t sich moglicherweise auf zwei Faktoren zurackfiihren: Zum einen
konnte sich ein vor wenigen Jahren erfolgter starkerer Zugang zum Lehrerberuf wegen der
kilrzeren Ausbildungsdauer bei den Frauen in niedrigeren Altersgruppen bereits bemerkbar
machen, wahrend sich die betreffenden Altersjahrgange bei den Mannern noch zu einem
groieren Teil in der Ausbildung befinden. Zum anderen liegt die Vermutung nahe, daf3 bei
-den Frauen ein Tell bereits vor dem 30. Lebensjahr aus familiaren GrUnden wieder aus dein
Schuldienst ausscheidet.
50 Prozent der Lehrerinnen sind unter 32 Jahre alt. Damit liegt der Median bei den Frauen
urn sechs Altersjahre niedriger als bei den Mannern. Dazu tragt auch bei, 613 die 50 oder
mehr Jahre alten Lehrerinnen einen geringeren Anteil an der Gesamtzahl stellen als die Man-
ner. Es ist zu vermuten, dai, die weiblichen Lehrer im DurChschnitt friiher als Manner aus
Altersgrilnden den Schuldienst verlassen und/oder dai, in der Vergangenheit der Anteil der
Frauen im Lehrerberuf beziehungsweise in der Ausbildung hierzu wesentlich geringer war.
Aufschluireich ist das zahlenmafMge Verhaltnis von Mannern und Frauen in den einzelnen.
Altersgruppen. Wahrend insgesamt die Frauen mit 50,8 Prozent den etwas groikren Anteil
der Vollzeitlehrer stellen, sind in den meisten Altersgruppen die Manner in der tYberzahl.
Lediglich in den Altersjahren bis unter 30 uberwiegen die Frauen, zum Teil allerdings in
erheblichem Maik; in allen folgenden Altersjahrgangen sind die Manner dagegen starker ver-
treten. Demnach gibt der hohe Anteil der Frauen bei den unter 30jahrigen den Ausschlag
dafiir, dai3insgesamt die Frauen in der tYberzahl sind.

2.2.1.1.3 Komponenten der Alters- und Geschlechtsverteilung

Die Altersgliederung einer Berufsgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt - wird von einer
ganzen Reihe von Komponenten gepragt. Grundsatzlich spiegeln sich hier alle in der Vergan-

genheit abgelaufenen Bestandsveranderungen wider. Im Verlauf eines jeden Jahres hat sich
narnlich der Bestand an Personen in einem bestimmten Alter durch Zugange zum Beruf (zum
Beispiel Neueintritte, Pbergange aus anderen Berufen) erhoht und durch Abgange (zi..m Bei-
spiel Todesfalle, Berufsaustritte) vermindert; gleichzeitig sind alle Personen dieses Altersjahr-
ganges ein Jahr alter geworden, das heiit in den nachsthoheren Altersjahrgang aufgenickt. Da
Zugange und Abgange sich auf die einzelnen Altersjahrgange verteilen and sich hier saldieren,
stellt die Altersgliederung sozusagen die Summe aller in der Vergangenheit aufgetretenen
Salden dar, wobei sich ohne erganzende Informationen nicht mehr eindeutig bestimmen
auf welche Weise diese Summe zustande gekommen ist.
Dabei wird der Altersaufbau auch von Daten beeinfluit, die sich nicht auf die BerufsgrUppe
beziehen, sondern Mr die ges.amte Bevolkerung gelten, wie zum Beispiel Starke der Geburten-
jahrgange und Entwicklung der Sterblichkeit. Eine sehr wichtige Einflui3groi3e duffle die
Veranschlagung des Lehrerbedarfs in der Vergangenheit und damit die zu verschiedenen
Zeiten unterschiedlich starke Ausbildungskapazitat fiir Lehrer oder Einstellung von Lehrern
in den Schuldienst sein. So diirfte wie sich aus den Abbildungen 5 und 11 ersehen laf3t
Anfang der fiinfziger Jahre der Anreiz zu einer Erhohung der Ausbildungskapazitat der lehrer-
biklenden Einrichtungen nicht sehr gra gewesen sein, da die Schiilerzahlen sanken. Damals
konnte man hoffen, dai, der Mangel an Lehrern sich im Laufe der Zeit sukzessive ausgleichen
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Abb. 14 : Vollzeitlehrer sowie Wohnbevolkerung im .Alter von 15 bis unter 75 Jahren
nach Alter and Geschlecht, Januar 1971
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Quelle Eigene Zusammenstellung nach unveroffentlichten Unterlagen des Statistischen Bundesamtes
uber die Wohnbevolkerung am 31.12.1970 sowie Ergebnissen der Lehrerindividualerhebung 1971
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liefk und kurzfristig NotrnaBnahmen zur eberbriickung aku ter Knappheitserscheinungen aus-
reichen wiirden.
Die standige Erhohung der Geburtenzahl sowie die in den sechziger Jahren einsetzende starke
ErhOhung der Obergange zu weiterfiihrenden Schulen und die Verlangerung der Schuldauer
verscharften jedoch die Mangelerscheinungen immer mehr. lnfolge des time lag" bei der
Ausbildung der Lehrer konnte auch der verstarkte Ausbau der lehrerbildenden Einrichtungen
keine rechtzeitige Abhilfe mehr schaffen. Hinzu kam, daf3 der Zustrom zur Lehrerausbildung
weitgehend von der Entwicklung der Abiturientenzahlen abhing, das heif3t, das Schulsystem
erst einmal die zur Erhohung des Lehrerangebots benotigten Absolventenzahlen produzieren
muBte I Zeitweise behalfen sich die Kultusministerien daher mit einer Herabsetzung der
Zugangsvorausseti1mgen zum Lehrerstudium beziehungsweise zum Lehrerberuf.
Wenn man die Alterspyramide der Vollzeitlehrer mit der entsprechenden Darstellung ftir die
Gesamtbevolkerung vergleicht, so zeigen sich an einigen charakteristischen Stellen wie zum
Beispiel bei den Jahrgangen, die wegen der Geburtenausfalle im Ersten Weltkrieg und der
Weltwirtschaftskrise schwach besetzt sind, dieselben Einschnitte (Abbildung 14). Die Lehrer
im Alter von 51 bis 55 Jahren und diejenigen im Alter von 36 bis 40 Jahren werden also auch
einfach deswegen einen so geringen Anteil an der gesamten Lehrerpopulation ausmachen, weil
die entsprechenden Jahrgange der Gesamtbevolkerung sehr schwach besetzt sind. Der Rack-
gang der Besetzungszahlen zwischen dem 30. und 37. Altersjahr liegt moglicherweise daran,
daf3 diese Erscheinung keineswegs ftir die Lehrer allein typisch ist, sondern sich ftir die
gesamte BevOlkerung zeigt.

2.2.1.1.4 Relative Besetzung der Geburtenjahrgange mit Lehrern

Diese Vermutung laf3t sich iiberprilfen, indem man die Lehrerzahlen in den einzeinen Jahrgan-
gen auf die entsprechenden Zahlen far die Wohnbevolkerung bezieht und somit den Einfluf3
des allgemeinen BevOlkerungsaufbaus auf die Altersgliederung der Lehrer ausschaltet (Abbil-
dung 15). Es zeigt sich, dafS die ungleichmaBige Verteilung der Lehrer auf die einzelnen
Altersjahrgange hierdurch nicht verschwindet. Besonders deutlich zeigen sich Schwankungen
auch hier bei den Frauen. Der Anteil der Lehrerinnen an der weiblichen Wohnbevolkerung
steigt steil von 1,9 Promille bei den 20jahrigen auf 24,1 Promille bei den 26jahrigen und sinkt
danach aufkrordentlich stark ab, so daB zum Beispiel bei den 39jahrigen auf 1.000 Frauen
weniger als 6 Lehrerinnen kommen. EM zweiter Gipfel wird mit 9,1 bei den 45jahrigen
erreicht, und danach sinkt der Lehrerinnenanteil,wieder ab.
Nicht ganz so stark sind die Schwankungen bei den Mannern, wo mit 14,3 auf 1.000 der
alters- und geschlechtsspezifischen WohnbevOlkerung bei den 30jiihrigeri das Maximum er-
reicht wird. Bei den 40jahrigen ergibt sich ein Wert von 7,6, das heiBt nur etwas mehr als die
Halfte des hochsten Wertes, wahrend bis zu den 45jahrigen die Zahl der Lehrer pro 1.000 der
Bevolkerung nochmals auf 12,8 ansteigt und danach unter Schwankungen langsam zuruck-
geht.

2.2.1.1.5 Alters- und Geschlechtsverteilung der Lehrer an einzelnen Schulgattungen

Die Alters- und Geschlechtsverteilung ist wie nicht anders zu erwarten far die einzelnen
Schulgattungen recht unterschiedlich. Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 konnte etwa
die Halfte aller Volksschullehrer nach Lehrern an Grundschulen und Lehrern an Hauptschu-
len unterteilt werden. Wir stellen daher die Alterspyramiden dieser beiden Gruppen den
entsprechenden Abbildungen fur die Lehrer an Realschulen und die Lehrer an Gymnasien
gegeniiber (Abbildungen 16 bis 19).

1 Sidle dazu die Kontroverse iiber die Bedarfsvorausschatzung der KMK von 1963 und den Mangel an Abiturienten,

insbesondere Edding, 1963; Picht, 1964, S. 23.
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Die Zahl der, Lehrer in den genannten Schulgattungen war allerdings untersehiedlich hoch, so
dal.0 ein Vergleich der absoluten Zahlen wegen der unterschiedlichen Gr61.enordnung der
einzelnen Bestande noch keinen exakten Vergleich ihrer Verteilung nach Alter und Ge-
schlecht ergibt. Daher wurde fiir jede Lehrerkategorie die Gesamtzahl der Lehrer gleich Tau-
send gesetzt und die Besetzung der einzelnen Altersjahrgange in Promille des jeweiligen Be-
standes an der Gesamtzahl der Lehrkrafte (Manner und Frauen) ausgedriickt. Somit ergibt
sich fur alle vier Lehrergruppen derselbe Mal stab, und die Gestalt der Alterspyramiden ist
direkt vergleichbar.
Die starksten Gegensatze in der Verteilung der Lehrer nach Alter und Geschlecht zeigen sich
bei einem Vergleich der Lehrer an Grundschulen und der Lehrer an Gymnasien. Bei den
Grundschullehrern ergibt sich in fast alien Altersjahren ein zum Tell ganz betrachtlicher
FrauenikerschuB, wahrend bei den Gymnasiallehrern in alien Altersjahrgangen, mit Ausnah-
me der unter 26jahrigen, die Manner deutlich das Ubergewicht haben. Die Lehrer an Grund-
schulen sind im Durchschnitt wesentlich jiinger als die Lehrer an Gymnasien, zum einen, weil
die any starksten besetzten AltersjArgange etwa drei bis vier Jahre niedriger liegen, zum
anderen, weil die Besetzung bei den 55- bis 64jahrigen nicht so stark ist.
Die Lehrer an Hauptschulen und die Lehrer an Realschulen zeigen auffallig ahnliche Alters-
pyramiden.In beiden Fallen sind die Manner insgesamt etwas in der Uberzahl; in den unteren
Altersgruppen zeigt sich ein Fraueniiberschui3 und in den hOheren Altersjahrgangen fast
durchweg ein Manneritherschu13. Sowohl an Hauptschulen als auch an Realschulen verteilen
sich die Lehrer in alien Jahrgangen wesentlich gleichmaBiger auf die Geschlechter als bei den
beiden anderen Schulgattungen. Deshalb laBt sich hier auch ganz deutlich erkennen, daB die
jeweils starkste Besetzung eines Jahrgangs bei den Frauen erheblich frillier erreicht wird als
bei den Mannern, sei es, weil die Frauen kiirzere Ausbildungsglinge bevorzugen, sei es, weil sie
bei gleichein Ausbildungsgang rancher zum Abschlui3 kommen. Data rich die Verteilungen bei
Lehrern an Hauptschulen und Realschulen so stark ahneln, ist nicht allein ein lndiz dafiir, da6
die Lehrer gleiche oder zumindest ahnliche Ausbildungsgange durchlaufen; denn die Haupt-
schullehrer werden auch heute noch zusammen mit den Grundschullehrern in den gleichen
Ausbildungsgangen auf ihren Beruf vorbereitet. Trotzdem Sind frappante Unterschiede in der
Alters- und Geschlechtsverteilung zwischen diesen beiden Gruppen zu beobachten. Dies kann
auch daran liegen, daI3 sich hier der unterschiedliche Einsatz von Mannern und Frauen bezie-
hungsweise von jiingeren und alteren Lehrern .nach Schulstufen auswirkt. Dieselbe Erk!iirwig
ware fiir die Ahnlichkeiten in den Alterspyramiden bei den Hauptschulen und den Realschu-
len plausibel, in denen die gleichen Altersstufen unterrichtet werden.

2.2.1.1.6 Relative Besetzung der Geburtenjahrgange mit Lehrern nach einzelnen Schulgat-
tungen

Da die Alterspyramiden fiir einzelne Schulgattungen aufSerordentlich groBe Unterschiede auf-
weisen, ist es sinnvoll, auch die Lehrerdichte in bezug auf die Wohnbevolkerung fur ausge-
wiihlte Lehrergruppen getrennt zu untersuchen. Dabei werden als typische Verteilungen die
der Grundschullehrer (Fraueni.lberschui3), der Realschullehrer (relativ ausgeglichene Ge-
schlechtsverteilung) und der Gymnasiallehrcr (Mannerilberschuf., Universitatsaushildung) her-
ausgegriffen.
Die Kurve der Dichteziffeni nach dem Lebensalter zeigt fur die'Grundschullehrer mehrere
deutliche Gipfel, sowohl bei den Mannern als auch bei den Frauen (vgl. Abbildung 20).
Maxima finden sich etwa bei den 27jahrigen, den 44- biS 46jahrigen und 53- his 55jahrigen.
Der erste bei den Frauen sehr hohe Gipfel der Dichteziffer betrifft Jahrgange, die im wesentli-
chen nach 1965 das heifq nach Einsetzen der Bildungsnotstandsdiskussion zum Abitur
gekommen sind. Die noch jiingeren Jahrgange cliirften sich zum Teil noch in der Ausbildung
betinden, so claB noch nicht abzusehen 1st, ob sie eine ebenso hohe oder gar noch hOhere
Dichteziffer erreichen werden.
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Die insbesondere bei den Frauen relativ schwach besetzten Jahrgange urn das 38. Lebensjahr
haben Mitte der flinfziger Jahre ihr Abitur abgelegt und ihre Berufswahl getroffen. In dieser
Zeit siml die Schillerzahlen an den Volksschulen stark zuriickgegangen, so daB der Neubeclarf
an Lehrern nicht zu einer Expansion der Lehrerausbildung AnlaB gab. Es sind gleichzeitig
Altersjahrgtinge, bei dentin die Entscheiclung fiber den Eintritt ins Gymnasium gegen Ende des
Zweiten Weltkrieges fiel. Die 44- bis 46jahrigen mit einer wieder deutlich hoheren Dichte-
ziffer an Grundschullehrern gehoren zu den Jahrgangen, die im Zweiten Weltkrieg die
Reifepriifung (sillier zum Teil Notabitur) ablegten und ihre Ausbildung tells Ende des Krie-
ges, teils in der ersten Nachkriegszeit absolvierten. Zu einem groBen Teil diirfte es sich dabei
um eine Kurzausbildung zur Behebung von Lehrermangel gehandelt haben. Der dritte Gipfel

bei den 53- bis 55jahrigen zeigt sich bei Jahrgangen, clic vor der Weltwirtschaftskrise ins
Gymnasium eingetreten sind und vor Beginn des Krieges das Abitur abgelegt und ihre Berufs-
ausbildung beendet haben.
Bei der Betrachtung der graphischen Darstellung der Dichteziffern"drangt sich die Vermutung
auf, daf3 sich der Frauenanteil im Zeitablauf standig efhoht hat besonders stark in den
letzten zehn Jahren , sei es, weil der Anteil der Studentinnen in den Ausbildungsinstitutio-
nen zugenommen hat, sei es, weil an Grundschulen bevorzugt Frauen eingesetzt werden. Bis
zu den 27jahrigen sind jedenfalls die Dichteziffern bei den Frauen durchweg mehr als fiinfmal
so !loch wie bei den Mannern. Dies kann nicht nur daran liegen, daf3 Manner wegen der
Ableistung des Wehrdienstes die Ausbildung spater beenden oder !anger studieren. Solite sich
diese Relation im Laufe. der Zeit noch. weiter zugunsten der Frauen verschieben, so muf3

selbst wenn man die Quote fiir das Ausscheiden von Frauen nach Verheiraiung beziehungs-
weise nach der Geburt von Kindern in Rechnung stellt damit gerechnet werden, daB in
absehbarer Zeit an Grundschulen die mannlichen Lehrer kaum mehr ins Gewicht fallen. Die
Bildungspolitik Mae sich also fur den gesamten Primarschulbereich Bann auf eine nahezu
ausschlieBlich aus Frauen bestehende Lehrerschaft einzurichten.
Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen, daf3 die Diskussion um die Chancengleichheit
und die FOrderung von Kindern aus unterprivilegierten Schichten die Bedeutung der Grund-
schulausbildung,ideutlicher gemacht und damit die Arbeit der Grundschullehrer aufgewertet
hat. Bei einer Verwissenschaftlichung der Ausbildung und Gleichstellung der Grundschulleh-
rer mit anderen Lehrergruppen kOnnte eventuell die Feminisierungstendenz abgeschwacht
werden, denn die wachsende Erkenntnis, daf3 wichtige Entscheidungen fiber die Verteilung
weiterer Bildungschancen bereits in der Grundschule und an ihrem Ende fallen, konnte sich
positiv auf die Motivation der Lehrerstudenten fiir die Wahl dieses Einsatzbereiches auswir-
ken. Tendenzen hierzu lassen sich aber bisher an der Alters- und Geschlechtsverteilung der
Lehrer noch nicht ablesen.
Bei den Lehrern an Realschulen zeigen sich hinsichtlich der Maxima und Minima der Dichte-
ziffern im Ablaut' der Altersjahre in) Prinzip die gleichen Erscheinungen wie bei den Lehrern
an Grundschulen: sehr hohe Werte bei den 26jahrigen (Frauen) beziehungsweise 30- bis
32jahrigen (Mannern), geringere zwisChen dem 36. und 43. Lebensjahr und ein hOheres
Niveau etwa bei den 45jahrigen (vgl. Abbildung 21). Bis zu den 29jahrigen sind die Frauen in
der Uberzahl, in den hOheren Altersjahren haben die Manner das Ubergewicht, besonders
deutlich im Bereich der 44- bis unter 60jahrigen.
Da man wohl annehmen kann, daf3 die Zugange sich jeweils zu einem groBen Teil auf die
Altersjahrgange bis kurz nach Erreichen der beiden ersten Gipfel verteilen, ist es wahrschein-
lich, daf3 die Manner im allgemeinen in einem hOheren Lebensalter als die Frauen in den
Dienst an den Realschulen eintreten. Ob die Manner langere Studienzeiten in Anspruch
nehmen, ob sie eventuell eher langere Ausbildungsgange (Universitat versus PE-I) bevorzugen,
ob bei ihnen der Aufstieg" aus der Tatigkeit als Lehrer an Volksschulen beziehungsweise die
Moglichkeit und Neigung dazu eine Rolle spielt und inwieweit die Abweichungen darauf
zuriickzufiihren sind, daf3 die Manner durch Ableistung des Wehrdienstes spater zum Studium
beziehungsweise Eintritt ins Erwerbsleben kommen, muf3 zunachst dahingestellt bleiben. Sehr
gut laf3t sich am Beispiel der Dichteziffern fiir Lehrer an Realschulen ablesen, da13 der starke
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Riickgang der Werte bei den Frauen zwischen dem 26. und dem 36. Altersjahr ganz bestimmt
MLitt nur aid das ver-starkte Ausscheiden von Frauen infolge farniliarer Grande zurtickgefiihrt
werden kann. Denn bei den Mannern zeigt sich nach dem 32. Altersjahr dieselbe Tendenz.
Bei den Lehrern an Gymnasien weisen die Dichteziffern in den einzelnen Altersjahrgangen vor
allem fur die weiblichen Lehrer weniger Schwankungen auf als bei den zuvor beschriebenen
Lehrergruppen (vgl. Abbildung 22). Far die Frauen ergeben sick die hOchsten Werte im 28.
bis 32. Lebensjahr, fur die Manner im 30. bis 35. Lebensjahr. Fur die geschlechtsspezifischen
Unterschiede in der Lage der dichtesten Werte konnten zum Teil ahnliche Faktoren verant-
wortlich sein wie bei den beiden anderen Schulgattungen. Die Verschiebung der Maxima in
hOhere Altersjahre hangt zweifellos mit den langeren Ausbildungsgangen far Gymnasiallehrer
zusammen. Der Gipfel bei den 45jahrigen ist weniger ausgepragt; dafiir zeigt sich hier bei den
54jahrigen ein deutliches Minimum. Nach dem 61. Altersjahr fallen die Dichteziffern stark
ab.
Die starke Talsohle bei den 48- bis 58jaktigen betrifft teils Jahrgange, die die Lehrerausbil-
dung in der Zeit des Nationalsozialismus durchgemacht und auch noch vor dem Zusammen-
bruch im Beruf gestanden haben. In diesen Jahrgangen diirften sich EntnazifizierungsmaBnah-
men besonders stark ausgewirkt haben. Eventuell ist es den hiervon betroffenen Gymnasial-
lehrern erheblich schwerer gefallen, spater wieder in die friihere Position zuruckzugelangen als
den Lehrern an anderen Schultypen. Teils handelt es sich aber auch um Jahrgange, die das
Abitur in den ersten Kriegsjahren ablegten und danach gleich zur Wehrmacht eingezogen
wurden. Es erscheint plausibel, anzunehmen, daf3 nur ein relativ geringer Prozentsatz im
nachhinein, das heif3t nach Kriegsende, eM lang dauerndes Studium aufnehmen konnte oder
wollte. Far diesen Personenkreis, der erst in einem spateren Lebensalter zum Studium bezie-
hungsweise zur Beendigung des Studiums kam, wird die kurze Ausbildung als Volksschulleh-
rer sicher attraktiver gewesen sein.
Vergleicht man die Dichteziffern far Manner mit denen fiir die Frauen, so ergibt sich lediglich
in den unteren Altersjahren ein FraueniiberschuI3. Es handelt sich dabei um eine Altersgruppe,
in der sich kaum schon Absolventen einer Universitatsausbildung, sondern eher Lehrer ohne
Lehramt fur Gymnasien (zum Beispiel Handarbeitslehrerinnen, Lehrer mit technischem Lehr-
amt) befinden. 1m iibrigen sind die Manner fast durchweg doppelt so stark vertreten wie die
Frauen, und es gibt keine Anzeichen dafiir, daf3 sich diese Relation im Zeitablauf wesentlich
geandert hat.

2.2.1.1.7 Das Alter als Indikator fur die ZugehOrigkeit zu bestimmten Generationen mit
- spezifischen Verhaltensmerkmalen

Bei den Versuchen, die nach Lebensalter unterschiedlich hohe Grundschul- und Gymnasial-
lehrerdichte zu erklaren, haben wir bereits ansatzweise historische Sachverhalte herangezogen,
die bei den Entscheidungen aber Schulwahl, Studienwahl beziehungsweise Berufswahl sowie
bei der Einschatzung der Ausbildungsbedingungen und der friiheren Bedarfslage eine Rolle
gespielt haben mOgen.
Natiirlich lie13en sich dieselben oder ahnliche Beziehungen auf bestimmte politische, wirt-
schaftliche oder kulturpolitische Ereignisse beziehungsweise Situationen fur alle Lehrergrup-
pen darstellen. Diese Erklarungsversuche haben jedoch in gewisser Hinsicht spekulativen Cha-
rakeer; sie stellen mehr oder minder plausible Hypothesen fiber Beziehungen zwischen in der
Vergangenheit wirksamen gesellschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen Faktoren und der
heute beobachteten Durchsetzung der Altersjahrgange mit Lehrern dar. Um nicht den Vor-

,

wurf herauszufordern, daf3 wir die statistischen-Daten uber die Alterszusammensetzung der
Lehrer ilberinterpretieren, seien die Uberlegungen Ober solche moglichen Abhangigkeiten aus-
dracklich als tentatives Verfahren zur Generierung von Hypothesen gekennzeichnet; der Ver-
such soil hier auch nicht im einzelnen ausgeweitet werden, obschon da' sicher moglich und
reizvoll ware.
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Wenn trotzdem in Abbildung 23 das Lebensalter der Lehrer und die politische und wirtschaft-
liche Situation in verschiedenen Zeitabschnitten in Form einer Ubersicht dargestellt und
aufeinander bezogen werden, so nicht nur deshalb, um den Betrachter zu weiteren,Spekula-
tionen anzuregen. Vielmehr kann die Synopsis deutlicher machen, welche besonderen histori-
schen Erfahrungen ein bestimmter Altersjahrgang von Lehrern bisher durchlebt hat und in
welcher historischen Situation Entscheidungen, die allgemein als wichtige Einschnitte im
Prozef3 der schulischen und beruflichen Ausbildung gelten, von den Angehorigen dieses Jahr-
gangs selbst oder von ihren Eltern zu treffen waren.
So ist zum Beispiel ein Lehrer, der Ende 1970 das 45. Lebensjahr vollendet hatte, im Jahre
1925 geboren worden. Die Kindheit ist schon bald von der Weltwirtschaftskrise mit Arbeits-
losigkeit und wirtschaftlicher Not filr weite Bevolkerungskreise ilberschattet; die Einschulung
fand etwa 1931/32 auf dem Hohepunkt der Krise statt. Bereits in der Grundschulzeit war der
Schiller wahrscheinlich nationalsozialistischen Einflussen in der Erziehung ausgesetzt; nach
seinem Ubergang zum Gymnasium gegen 1935/36 hatte sich der Nationalsozialismus in
Deutschland bereits vollig etabliert, und die gesamte Gymnasialausbildung fand in diesem
Zeichen statt. Der groBte Teil der Schiller wurde in der nationalsozialistischen Jugendorgani-
sation indoktriniert. In die Oberstufe des Gymnasiums traten die Schiller in der kritischen
Phase des Krieges, etwa 1942/43, ein. Sie haben die Kriegsgeschehnisse bereits voll miterlebt,
und die Manner wurden zum Kriegsende noch eingezogen, konnten also vor dem Zusammen-
bruch giinstigstenfalls das Notabitur" erreicht haben. Soweit sie uberhaupt zum Studium
kamen, muQte die Ausbildung in der schwierigen Situation der ersten Nachkriegszeit absol-
viert werden. Die Lehrerausbildung dilrfte im Normalfall bei Volksschullehrern bis 1950, bei
Gymnasialschullehrern etwas spater abgeschlossen worden sein, das heiBt zu einer Zeit, als die
Hochschulen erst wieder im Aufbau waren und insbesondere die Volksschullehrerausbildung
nur sehr kurz und qualitativ unbefriedigend war. Wahrend ihres Berufslebens haben sie die
Zeit des Wiederaufbaus, die Periode der Stabilisierung und des Wirtschaftswachstums mit
getragen.
Wenn man demgegenilber in gleicher Weise die historischen Erfahrungen und Entwicklungs-
bedingungen der 30jahrigen oder der 60jahrigen verfolgt, so wird plausibel, daf3 das Lebens-
alter mehr als nur ein bevolkerungsstatistisches Merkmal ist. Es indiziert die Zugehorigkeit zu
einer bestimmten, durch historische Erfahrungen gepragten Generation, deren Verhaltenswei-
sen, Einstellungen and Wahrnehmungsmuster auch in ihrer beruflichen Tatigkeit Auswirkun-
gen haben und gerade bei den Lehrern an die Schillergeneration weitergegeben werden. Aus
dem verarbeiteten statistischen Material lassen sich ilber qualitative Aspekte des Unterrichts
aus der Altersverteilung der Lehrer keine Schlilsse ziehen. Dazu bedarf es detaillierter Verhal-
tens- und Einstellungsuntersuchungen2.

2.2.1.2 Die Teilzeitlehrer (nebenberufliche und teilbeschaftigte Lehrer)

2.2.1.2.1 Die Teilzeitlehrer 1971 nach Alter und Geschlecht

Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 wurde auch die Zahl der Teilzeitlehrer (Personen)
erfaBt und nach Alter und Geschlecht gegliedert (vgl. Abbildung 24 und Tabelle 6 im An-
hang). An den aligemeinbildenden Schulen waren demnach insgesamt rund 64.000 Personen
als Teilzeitlehrer tatig; davon rund 30.000 Manner und 34.000 Frauen. Dieser Bestand ist
allerdings auBerordentlich heterogen zusammengesetzt. Studienreferendare, soweit sie selb-
standig Unterricht erteilen, aus familiaren Griinden ausgeschiedene verheiratete Lehrerinnen,
Angehorige anderer Berufe und nach der Pensionierung weiterbes'chaftigte Lehrkrafte sind

2 Fiir Gymnasiallehrer liegt eine Stichprobenuntersuchung vor, die von der These ausgeht, daft die historischen Erfahrun-

gen unterschiedlichcr Lehiergenerationen sich in den Einstellungen der Lehrcr auswirken und die bei einer Reihe von
Einstellungsdimensionen derartige Einfliisse nachweist. Siehe Zeiher, 1973, S.196 ff.
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Abb. 24: Teilzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen
nach Alter and Geschlecht, 1971
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dabei ebenso enthalten wie die nahezu mit voller Stundenzahl tatigen Personen, halbtagig
Beschaftigte und nur stundenweise unterrichtende Personen. Am starksten vertreten sind die
Jahrgange urn das 29. Lebensjahr: Die itherraschend starke Besetzung in den jfingeren Alters-
jahrgaitgen kiinnte" darauf zurtickzufiihren sein, daL die noch im Vorbereitungsdienst befincl-
lichen Lehrer in diesen Altersjahren stehen. Sie waren als Teilzeitlehrer zu zahlen, soweitsie
selbstandig mit Lehrauftrag und gegen gesonderte Bezahlung Unterricht erteilten. Mehr als
40 Prozent alter Teilzeitlehrer sind weniger als 35 Jahre alt; bei den Vollzeitlehrern waren es
50 Prozent. Der Anteil der 35- bis Linter 40jahrigen und der 40- bis unter 45jahrigen ent-
spricht mit jeweils knapp 11 Prozent nahezu dem entsprechenden Anteil bei den Vollzeitleh-
rern. Die niedrigsten Besetzungszahlen zeigen sich bei den 50- bis tinter 55jahrigen.
6.629 Teilzeitlehrer das sind fiber 10 Prozent sind 65 oder mehr Jahre alt. Somit rekru-
tiert sich ein erheblicher Teil aus Lehrern, die nach Erreichen der Altersgrenze weiter im
Schuldienst tatig sind.
Bei den Mannern macht sich der relativ hohe Anteil der 65 oder mehr Jahre alten Lehrer noch
deutlicher bemerkbar. 1.033 Lehrer das sind 3,4 Prozent der mannlichen Teilzeitlehrer
sind sogar 70 oder mehr Jahre alt. Insbesondere bei den Mannern ist ein nicht geringer
Prozentsatz cler Lehrer auch nach Uberschreiten der Altersgrenze weiter im Schuldienst tatig.
Dies mute als ein besonders markantes lndiz fiir die .Scharfe des Lehrermangels gelten. Die
Altersjahre 26 bis 30 sind ebenfalls stark besetzt. In diesem Alter befinden sich bei den
Miinnern viele Lehrer noch im Vorbereitungsdienst.
Bei den Frauen sind dagegen bereits bei den 22- und 23jahrigen hohe Besetzungszahlen zu
verzeichnen. fin ,Vergleich zur Altersgliederung der weiblichen Vollzeitlehrer liegt allerdings
bei den Teilzeitlehrerinnen der Anteil der unter 30jahrigen wesentlich niedriger und der
Anteil der 35- bis Linter 50jahrigen deutlich Miter. Grokere Frauenilberschasse zeigt die
Alterspyramide auker bei den Linter 25jahrigen auch in den Altersgruppen 43 bis 50. Ohne
weitere Aufgliederung der Teilzeitlehrerinnen lakt sich jedoch nicht schatzen, in welchem
Make ausgeschiedene Lehrerinnen in einem spateren Lebensabschnitt wieder als Teilzeitbe-
schaftigte in den Schuldienst zunickkehren. Dak dieser Personenkreis fiir die Zusammenset-
zung der Teilzeitlehrerschaft bedeutsam ist, kann vermutet werden, weil in den relevanten
Altersgruppen der 30- bis tinter 50jiihrigen cler Frauenanteil bei den Teilzeitlehrern erhebiich
Holier liegt als bei den Vollzeitlehrern.

2.2.1.2.2 Relative Besetzung der Altersjahrgange mit Teilzeitlehrern

Wie bei-den Vollzeitlehrern soil auch bei den Teilzeitlehrern ilberprilft werden, ob die unter-
schiedliche Besetzung in den einzelnen Alkrsjahreh nicht demographisch bedingt ist. Wenn
wir die absoluten Besetzungszahlen auf jeweils 1.000 Personen der gleichaltrigen Wohnbeviil-
kerung beziehen, zeigt sick in der Tat, dak ein Teil der starken Unierschiede zwischen den
einzelnen Jahrgangen auf Einflasse des Altersaufbaus der BevOlkerung zurtickzufahren ist (vgl.
Abbildung 25).
Bei den Mannern ergibt sich die hOchste Besetzung nach wie vor bei den 27jahrigen-und.eine
besonders geringe bei den 52jiihrigen. Wahrend aber bei den absoluten Zahlen der Wert fiir die
27jahrigen noch fast siebenmal so gra ist wie ftir die 52jaluigen, erreicht er bei den relativen
Zahlen kaum das Dreifache. Bei den Frauen verschiebt sich infolge der Relativierung das
Maximum zu den 23jahrigen, und die bei den absoluten Zahlen auffallig geringe Besetzung bei
den 51- bis 55jahrigen zeigt sich bei weitem nicht mehr so deutlich. Auch ist die Tatsache,
dak bei den weiblichen Teilzeitlehrern die 30jahrigen den starksten Altersjahrgang darstellen,
offenbar eher durch demographische faktoren zu erklaren als durch die These, dal in diesem
Alter besonders viele Frauen wegen familiarer Griinde oder wegen Ausbildung in zeitlichen
Beschaftigungsverhaltnissen tatig sind.
Da sich die Gesamtzahl der Teilzeitlehrer aus sehr unterschiedlichen Lehrergruppen zusam-
mensetzt, sind sehr viele zum Teil gegenlaufige Einfliisse auf die relative Besetzung der Alters-
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jahrgiinge denkbar. Ohne getrennte Untersuchung der verschiedenen Lehrerpopulationen lakt
sich lediglich mit einiger Plausibilitat vermuten, daft die hohen Werte fiir die Linter 30jahrigen
durch teilzeitlichen Einsatz von Lehrern zustande kommen, die sich noch in der Ausbildung
befinden. Die etwas erhohten Werte bei den 43- bis 45jahrigen Frauen konnten auf verstarkte
teilzeitliche Berufstatigkeit verheirateter Frauen in diesen Altersjahren hindeuten.

2.2.1.2.3 Der Anteil der Teilzeitlehrer 1971

Zum Teil ist die unterschiedliche Besetzung der einzelnen Altersjahrgange bei den Teilzeitleh-
rern wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde durch demographische Faktoren
beeinflukt. Dariiber hinaus ist aber auch zu erwarten, daft die Aufteilung der Lehrer auf
Vollzeitlehrer und Teilzeitlehrer nicht zuletzt durch Beziehungen zwischen Lebensalter bezie-
hungsweise Lebensphase und Beschaftigungsart zustande kommt. Wahrend insgesamt rund
17 Prozent der befragten Lehrer Teilzeitlehrer waren, entfielen zum Beispiel auf 100 Lehrer
in der Altersgruppe der unter 25jahrigen etwa 20 Teilzeitlehrer, bei den 25- bis unter 30jahri-
gen etwa 13, bei den 60- bis unter 65jahrigen etwa 21 und bei den 70 oder mehr Jahre alten
Lehrern runcl 78 Teilzeitlehrer (vgl. Tabelle 9 im Anhang).
Wie Abbildung 26 zeigt, ist der Anteil der Teilzeitlehrer bei den Mannern in den unteren
Altersjahren besonders hoch (ausbildungsbedingte Teilzeitbeschaftigung), vom 28. bis zum
44. Altersjahr bewegt er sich etwa zwischen 10 Prozent und 15 Prozent, danach wird bis zu
den 53jahrigen ein relativ gleichbleibender Anteil von 8 bis 10 Prozent erreicht, und in den
hoheren Altersgruppen machen die Teilzeitlehrer wieder einen deutlich hoheren Teil der
Gesamtzahl aus (altersbedingte Teilzeitbeschaftigung). Insgesamt ist der Anteil der Teilzeit-
lehrer bei den Miinnern mit rund 17 Prozent und bei den Frauen mit etwa 18 Prozent nahezu
gleich. Bei den einzelnen Altersgruppen sind die Anteile fiir die Lehrerinnen jedoch sehr
verschieden von denen fiir die Lehrer. In den unteren Altersjahren ist der Anteil der Teilzeit-
lehrer sehr viel geringer. Besonders niedrige Werte ergeben sich fiir die 25- und 26jahrigen
Frauen, danach wird bis zu den 41jahrigen der Anteil der Teilzeitlehrerinnen wieder grOker.
Dies kann als Hinweis darauf gelten, daft Frauen in den Dreikigern entweder nach voriiber-
gehendem Ausscheiden aus dem Schuldienst als Teilzeitbeschaftigte zurlickkehren oder daft
das familienabhangige Ausscheiden der Frauen ersetzt wird durch den Wechsel von der voll-
zeitlichen zur teilzeitlichen Erwerbstatigkeit. Fiir die 45- bis unter 62jahrigen ergeben sich
relativ gleichbleibende Anteile zwischen 16 Prozent und 20 Prozent. Bei den 65 oder mehr
Jahre alten Lehrerinnen sind zwar die Teilzeitlehrer gleichfalls in der Uberzahl, ihr Anteil ist
jedoch deutlich geringer als bei den Mannern.
Anzumerken ist noch, daft sowohl die Gesamtzahl als such der Anteil der Teilzeitlehrer nach
Schulgattungen recht unterschiedlich ist, so daft sich auch wegen der Verteilung der Teilzeit-
lehrer auf die Schulgattungen und die Alters- und Geschlechtsgruppen an den einzelnen
Schulgattungen Eintliisse auf die insgesamt errechneten Teilzeitlehreranteile ergeben konnen
(vgl. Abbildung 27 und Tabelle 10 im Anhang). Am hochsten ist der Anteil der Teilzeitlehrer
an Gymnasien mit rund 20 Prozent, am geringsten an Sonderschulen mit rund 12 Prozent.
Wegen der mit geringen Besetzungszahlen verbundenen Schwierigkeiten der Gilltigkeit von
Aussagen scheint es jedoch angebracht, die prozentualen Anteile nach den einzelnen Schulgat-
tungen nicht gesondert darzustellen und zu erlautern, sondern sich auf die Erwahnung der
moglichen Einflukfaktoren zu beschranken,

2.2.1.2.4 Alters- und Geschlechtsverteilung der Teilzeitlehrer nach SchUlgattungen 1971

Wie bereits im Abschnitt 2.1 dargelegt, hat sich der Einsatz von Lehrkraften.in teilzeitlichen
Beschaftigungsverhaltnissen nach Schulgattungen recht verschieden en twickelt. Es ist zu ver-
muten, dak'auch die Gliederung der Teilzeitlehrer nach Alter und Geschlecht fiir einzelne
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Schulgattungen unterschiedlich ist. Um Zufalligkeiten durch die geringen Besetzungszahlen zu
verrneiden, werden die Teilzeitlehrer Gnind-, Haupt- und Volksschulen zusammengefaIA
und den Telizeitlehrern an Gymnasien gegeniibergestellt (vgl. Abbildungen 28 und 29 sowie
Tabel!e 11 im Anhang).
An den Grund-, Haupt- Lind Volksschulen sind aberwiegend Frauen als Teilzeitlehrer tatig.
Auffallig ist die gyotSe Zahl der Teilzeitlehrerinnen im Alter von 21 bis 24 Jahren sowie
ebenfalls starke Besetzungszahlen bei den 29- bis 31jahrigen Lind den 43- bis 46jahrigen. Bei
den fiber 55jahrigen sind die Manner in der Uberzahl. Die Unterschiede konnten sich durch
Konzentration verschiedener Teilpopulationen in bestimmten Altersbereichen erklaren lassen:
ausbildungsbedingte teilzeitliche Beschaftigung bei den 25jahrigen, lebensphasenbedingte bei
den 30jahrigen und den 45jahrigen und altersbedingte Teilzeitbeschaftigung, an der die
Manner relativ stark beteiligt sind (in den hoheren Altersbereichen).
Demgegeniiber sind bei den Teilzeitlehrern an Gymnasien die Manner starker vertreten. Die
Teilzeitbeschaftigung ist bei den 26- bis 31 jahrigen am haufigsten, was darauf hindeutet,
es sich hier um Unterricht durch Referendare handelt. DatS die Manner in diesen Altersgrup-
pen in der Uberzahl sind, ware dann auf den generell geringen Anteil der Frauen an den
Gymnasiallehrern zuriickzufiihren. Wenn trotz dieser Tatsache die. Frauen bei den 46- bis
50jahrigen deutlich in der Uberzahl sind, konnte man wohl selbst unter Beriicksichtigung des
kriegsbedingten generellen Fraueniiberschusses in der BevOlkerung annehmen, daS sich in
diesern Altersbereich die Riickkehr der aus familiaren Griinden ausgeschiedenen Lehrerinnen
in den Schuldienst bemerkbar macht.

9.2.2 Die Familienstandsgliederung der Lehrer

1.2.2.1 Die Vollzeitlehrer nach Familienstand

2.2.2.1.1 Die Verteilung der Vollzeitlehrer auf Familienstandsgruppen 1971

Der. Familienstand ist insofern far die Analyse des Lehrerbestandes von Bedeutung, als die
familiare Situation in bestimmten Lebensphasen die Einstellung zum Beruf, die Verhaltens-
weisen im Erwerbsleben und die. Erwerbsneigung beeinflussen kann. Familienstandsabhangige
Erscheinungen werden sich dabei insbesondere fiir die Frauen nachzeichnen lassen.
Die Aufteilung der Vollzeitlehrer nach dem Familienstand Anfang 1971 ergibt, da13 mehr als
zwei Drittel der Lehrer verheiratet sind (Obersicht III).
Der Anteil der Ledigen ist bei den Frauen mehr als dreimal.so hoch wie bei den Mannern.
Demnach sind knapp die Halfte aller weiblichen Lehrer and rund 85 Prozent aller mannlichen
Lehrer verheiratet, wahrend der Anteil der Verwitweten und Geschiedenen vor allem bei den
Mannern nur Bering ist.
In der Familienstandsgliederung spiegelt sich allerdings auch die Altersverteilung bei Mannern
Lind Frauen zu einem erheblichen Teil wider, so daf3 es notwendig ist, die Aufteilung nach

Obersicht III: Familienstandsgliederung der Vollzeitlehrer 1971

Von 100 Vollzeitlehrern waren

ledig verheiratet verwitwet oder
geschieden

Mtinner 13,3 84,7 2,0

Frauen 42,3 49,8 7,9

zusanirnen 28,0 67,0 5,0

8 63
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Familienstandsgruppen sowohl bei Mannern als auch bei Frauen nach einzelnen Altersjahren
zu differenzieren (vgl. Tabelle 12 im Anhang). Bei den Mannern sinkt der Anteil der Ledigen
mit zunehmendem Alter fast kontinuierlich (Abbildung 30). Bi.s zum Alter von 24 Jahren
liegt er zum Beispiel noch deutlich Ober 50 Prozent, von den 30jahrigen waren noch 20 Pro-
zent ledig, bei den 35jahrigen noch etwas Ober 10 Prozent, und in den hoheren Altersgruppen
sind fast durchweg weniger als 5 Prozent der Lehrer noch ledig.
Bei den Frauen geht der Anteil der Ledigen zuniichst etwas starker zuruck als bei den Man-
nern. Dies ist nicht ilberraschend, da die Frauen im Durchschnitt auch in jungeren Altersjah-
ren heiraten als die Manner. Von den 27jahrigen sind zum Beispiel 32,3 Prozent, also knapp
ein Drittel der Lehrerinnen ledig; dies ist zugleich der niedrigste Ledigenanteil einer Alters-
gruppe bei den weiblichen Lehrern uberhaupt. In den nachfolgenden Altersjahren verschiebt
sich die Farnilienstandsstruktur wieder zugunsten der Ledigen, und von den 39jahrigen Leh-
rerinnen sind beispielsweise Ober die Halfte ledig. Im Alter von 40 bis unter 60 Jahren zeigen
sich Ledigenan,teile zwischen 40 und 50 Prozent.
Bei den weiblichen Lehrern ist auch die Gruppe der Verwitweten oder Geschiedenen zahlen-
maBig bedeutsam. Bei den 50jahrigen sind es _mehr als 18 Prozent, und in den hoheren
Altersjahrgangen sind teilwei-se fiber ein Viettel der Lehrerinnen verwitwet oder geschieden.
Dabei wirken sich die durch. Verluste des Zweiten Weltkrieges bedingte hohere allgemeine
Quote der Witwen und die geringeren Wiederverheiratungschancen bei den Frauen aus. Wah-
rend von den marmlichen Lehrern im Alter von 40 oder mehr Jahren fast durchweg mehr als
90 Prozent der Altersjahrgange auf Verheiratete entfielen, machen bei den Frauen die Verhei-
rateten schon von der Altersgruppe der 36jahrigen an weniger als die Halfte aus.
Da sich der Familienstand der Ledigen nur in Richtung verheiratet, verwitwet beziehungs-
weise geschieden, wiederverheiratet andern kann, ist seine Erhohung des Ledigenanteils in
mittleren Altersgruppen gnindsatzlich dadurch bedingt, da8 entweder die Heiratst,hancen
oder aber Heiratsneigung der Personen in diesen Altersjahrgangen geringer sind oder zur Zeit
des tiblichen Heiratsalters waren3 oder aber da8 der Anteil der Ledigen so hoch ist, well
verheiratete Lehrerinnen aus dem Berufslcben ausscheiden, Welche dieser EinfluBmoglich-
keiten sich wie stark auswirkt, lieBe sich nur dann exakt feststellen, wenn man die Lehre-
rinnen in den entsprechenden Altersjahrgangen mit Hilfe einer Verlaufsstatistik Ober mehrere
Jahre verfolgen konnte.
Welche quantitative Bedeutung die Ergebiiisse der Familienstandsanalyse haben konnten, soil
anhand eines modellhaften Rechenbeispieles verdeutlicht werden. Es fallt auf, data der Ledi-
genanteil bei den 27jahrigen Lehrerinnen (Geburtsjahrgang 1943) mit rund 32 Prozent we-
sentlich niedriger ist als bei den 39jahrigen (Geburtsjahrgang 1931) mit etwa 51 Prozent.
Vorausgesetzt, daB bei gleichbleibender Zahl der Lecligen (3.082) im Jahre 1983 wenn
dieser Geburtsjahrgang im 39. Lebensjahr steht ein ahnlich licher Ledigenanteil erreicht
sein wird wie beim Geburtsjahrgang 1931 Anfang 1971, treten von den 6.461 verheirateten,
verwitweten oder geschieclenen 27jahrigen Lehrerinnen ceteris paribus 3.452 das sincl Ober
die Halfte in den nachsten zwolf Jahren aus dem Schuldienst aus. kl!erdings muf3 diese
Aussage noch etwas relativiert werden. Es ist ferner zu berticksichtigen, daft von den ledigen
28jahrigen des Jahres 1971 ein Teil bis zum 39. Lebensjahr heiraten wird, so da6 noch mehr
Verheiratete ausscheiden milBten, um dann denselben Lecligenanteil zu realisieren, wie er sich
1971 fur die39jahrigen zeigt.
Risher haben wir nur die Abgange von verheirateten Lehrerinnen in unserem Modell beriick-
sichtigt. In geringem MaBe werden ebenfalls ledige Lehrerinnen des Altersjahrgangs ausschei-
den. uncl es ist damit zu rechnen, da8 auch nach dem 28. Lebensjahr noch Neueintritte in den
Schuldienst zu verzeichnen sind, bei denen moglicherweise die Ledigen 'einen starken Anteil
haben (Gymnasiallehretinnen). Mit Sicherheit reichen allerdings cliese EinflOsse bei weitem
nicht aus, urn die oben geschilderten Tendenzen auszugleichen.

3 Diese Vermutung ware ftir Jahrgdnge die in der Kricgszcit im heiratsflhigen Alter waren, plausibel, da vicle der Winner
im Krieg gefallen sind und in der Nachkriegszeit in diesen Jahrglingen cin starker Fraueniiberschua zu verzeichnen
war. 8t)
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Abb. 30 : Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schuten
nach Alter, Geschlecht and Familienstand in%), 1971
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Stillschweigend haben wir unterstellt, dafS sich die beiden verglichenen Jahrgange hinsichtlich
Heiratsalter und Heiratsneigung gleich verhalten. Die Ergebnisse unserer Abschatzung sind
Bann etwas zu hoch, wenn sich das Heiratsalter vermindert hat und/oder der Jahrgang 1943
grofSere Heiratschancen beziehungsweise eine groBere Heiratsneigung hatte als der Jahrgang
Icr.31. Beim Geburtsjahrgang 1931 sind kaum noch Kriegsauswirkungen auf die Heiratschan-
cen zur Zeit des Ublichen Heiratsalters anzunehmen, es sei denn Fernwirkungen des starken
Fratientiberschusses in der Nachkriegszeit. Allerdings konnte sich die Neigung zur Heirat und
Familiengnindung in den ftinfziger Jahren durch Verbesserung der materiellen Bedingungen
und Familienpolitik erhOht haben. Wenn unser Beispiel daher auch keine gesicherte quantita-
tive Abschatzdng der zu erwartenden Austritte von verheirateten Lehrerinnen ergibt, so wird
loch deutlich, welche Bedeutung die angefuhrten Faktoren fur die Entwicklung des Lehrerbe-
standes haben.
In Abbildung 31 sind die absoluten Besetzungszahlen in den einzelnen Familienstandsgruppen
fur mannliche und weibliche Vollzeitlehrer nach dem Lebensalter abgetragen, wobei die erlau-
terten alters- und geschlechtsspezifischen Unterschiede ebenfalls deutlich zutage treten. Bei
den Mannern spielen die Ledigenzahlen eigentlich nur in den Altersjahren von 25 bis unter 35
eine Rolle. Betrach-tet man die graphische-Darstellung der Besetzungszahlen bei den weibli-
chen Lehrern, so fallt der steile Anstieg -der Besetzungszahlen fur Verheiratete bis zu den
27jahrigen und der entsprechend markante Abfall bis zu den 39jahrigen ins Auge. Im ubrigen
gibt es bei den unter 24jahrigen, den 38- bis 42jahrigen und den 50 oder mehr Jahre alten
Lehrerinnen mehr Ledige als Verheiratete.

2.2.2.1.2 Anderungen in der Familienstandsgliederung 1965 bis 1971

Wie sich die Familienstandsgliederung in den letzten Jahren verandert hat, Mt sich fur Lehrer
an Realschulen und Lehrer an Gymnasien aus einem Vergleich mit der Erhebung von 1965
ersehen, bei der die Lehrerzahlen dieser beiden Schulgattungen nach Geschlecht, Altersgrup-
pen und Familienstand ventiffentlicht sind (Ubersicht IV).
Innerhalb von knapp sechs Jahren ist also vor allem bei den Frauen der Anteil der Ledigen
erheblich zuruckgegangen. Wahrend an Realschulen und Gymnasien im Jahre 1965 nmd
26 Prozent der Lehrerinnen verheiratet waren, stellen die Verheirateten im Jahre 1971 fast
40 Prozent. Um zu prilfen, ob diese Verschiebungen nicht moglicherweise vollig auf eine
Anderung der Altersstruktur zunickzuftihren sind, haben wir den Vergleich fiir eine Alters-
gruppe, namlich die der unter 30jahrigen, gesondert vorgenommen. Es zeigt sich, datS die
Verandenmgen hier noch deutlicher sind: bei den Frauen ein Ruckgang des Ledigenanteils

ebersicht IV: Familienstandsgliederung der VolIzeitlehrer 1965 and 1971

Von 100 Vollzeitlehrern an Realschulen and Gymnarsien waren

verheiratet verwitwet oder geschieden

1965 1971 1965 1971

iet

1965 1971

mannlich, 14,4 13,8

weiblich 65,6 53,2

mannlich 41,2 32,5

weiblich 63,8 46,7

insgesamt

83,8 84,1

25,5 39,3

1,8 2,1

8,9 7,5

darunter im Alter von unter 30 Jahren

58,2 66,1 0,6 1,4

35,3 51,6 0,9 1,7
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von 64 Prozent auf 47 Prozent and auch bei den Mannern eine deutliche Senkung dieses
Wertes von 41 Prozent auf 33 Prozent. Die Tatsache, daft die Verschiebungen der F,amilien-
stancIsstruktur im Zeitraum 1965 bis 1971 bei den jtingerenLehrern offenbar sehr viel starker
gewesen sind, ist bedeutsam iiir die Einschatzung der Entwicklungstmdenzen. Man konnte
diese Erscheinung auf eine zunehmende Heiratsneigung, auf eine Sent, ung des durchschnitt-
lichen Heiratsalters oder auf Tendenzen zu einer Vertninc !ening der Bmifsaustritte verheira-
teter Frauen zurtIckfuhren.

2.2.2.1.3 Unterschiede in der Familienstandsgliederung der Lehrer an einzelnen Schul-
gattungen

Die Familienstandsgliederung der Vollzeitlehrer war 1971 je nach Schulgattung unterschied-
Huh, wie der prozentuale Anteil der ledigen Lehrer und Lehrerinnen zeigt (vgl. Ubersicht V
und Tabelle 13 im Anhang).
Diese Unterschiede konnten allerdings in der jeweiligen Alterszusammensetzung der Lehrer-
populationen begtiindersein, so dafS sich in einzelnen Altersjahren eine ahnliche Aufteilung
der Lehrer auf die Familienstandsgruppen ergabe. Da die starksten Unterschiede zwischen den
Ledigenanteilen an Grundschulen und an Gymnasien zu beobachten sind, sollen fur diese
beiden Schulgattungen die Familienstandsgliederungen bei den Frauen nach einzelnen Alters-
jahren gegenilbergestellt werden. Aus Abbilclung 32 ist ersichtlich, dafS sich der Ledigenanteil
bei den Lehrerinnen an Grundschulen and Gymnasien mit zunehtnendem Alter etwa in der
gleichen Richtung andert, wobei der geringste Ledigenanteil bei den Grundschullehrerinnen
im 29. Altersjahr, bei den Gymnasiallehrerinnen bereits im 26. Altersjahr zu verzeichneii ist.
Generell ist bei den Lehrerinnen an Gymnasien in allen Altersjahren vor allem zwischen
dem 30. and 55. Altersjahr der Anteil der Ledigen bedeutend hoher als bei den Grund-
schullehrernmen. Von den weiblichen Lehrern an Gymnasien waren bei den Jahrgangen ab
dem 38. Altersjahr fast durchweg mehr als 60 Prozent der Frauen ledig, und die Verheirateten
machten weniger als ein Drittel der Gesamtzahl aus. Dagegen Iiegt bei den Grundschullehre-
rinnen der Anteil der Ledigen abgesehen von den untersten und obersten Altersjahrgangen
sowie den 39jahrigen durchweg Linter 40 Prozent. Die unterschiedliche Familienstandsglie-
derung der Frauen an cliesen beiden Schulgattungen ist also kaum auf Unterschiede des
Altersaufbaus der Lehrerpopulationen zurtickzufahren.
Die Darstellung der prozentualen Aufteilung nach. Familienstandsgruppen ergibt allerdings
keine Anhaltspunkte dafilr, welche quantitative Bedeutung die vorgefundene Familienstands-
verteilung fur die Gesamtpopulation hat. In Abbildung 33 ist daher die Verteilung der ledigen
and der verheirateten Lehrerinnen beider Schulgattungen in 1.000 der Gesamtzahl in der
jeweiligen Familienstandsgnippe dargestellt. Dabei wird deutlich, auf welche Altersjahre sich
die Zahl der Ledigen und der Verheirateten jeweils konzentriert.
ErwartungsgemaB ist ein gro8er Teil der Ledigen in den unteren Altersgruppen zu finden. Bei

Ubersicht V: Ledigenanteile nach Schulgattungen 1971

Von 100 Vollzeitlehrern beziehungsweise Vollzeitlehrerinnen waren ledig

FrauenWinner

Grundschulen 9,3

1- fauptschulcn 12,8

Volksschulen 14,4

Sonderschulen 10,8

Realschulen 12,3

Gymnasien 14,4

8

34,8

42,6

39,4

43,3

50,0

55,7
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Abb. 32: Weibliche Vollzeitlehrer an Grundschulen und Gymnasien
nach Alter und Familienstand, 1971

Lehrerinnon an Grundschulen Alte Lehrerinnen an Gymnasien
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Abb. 33: Ledige und verheiratete weibliche Vollzeitlehrer an Grundschulon
und Gymnasien nach Altersjahren auf je 1.000 Personen
entsprechenden Alters, Geschlechts und Familienstandes
in der Wohnbevolkerung, 1971
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den Grundschullehrerinnen ergibt sich der hochste Wert bei den 26jahrigen, bei den Lehre-
rinnen an Gymnasien vier Altersjahre spater,,Aber auch auf die mittleren Altersjahre (etwa
40- bis 50jahrige) entfallt jeweils noch ein groBer Teil der Ledigen. Anders ist die Aufteilung
bei den Verheirateten, bei denen sich die Besetzung in starkem Ma Be auf die etwa 25- bis
30jahrigen konzentriert. Bei den Grundschullehrerinnen liegt der hochste Wert bei den
28jahrigen und bei den Lehrerinnen an Gymnasien drei Altersjahre spater. Auffallig ist ferner,

bei den Lehrerinnen an Grundschulen auf die Altersjahre um das 45. Lebensjahr ein
wesentlich hoherer Teil der Verheirateten entfallt als bei den Gymnasiallehrerinnen.

2.2.2.1.4 Vergleich mit der Familienstandsgliederung der Wohnbevolkerung und den entspre-
chenden Erwerbsquoten

Aucla in der Familienstandsverteilung der Lehrer spiegeln sich Einfliisse wider, die filr die
gesamte Bevolkerung gelten. So zeigt sich die starke Besetzung der Verwitweten oder Geschie-
denen in den hOheren Altersgruppen nicht nur bei den Lehrern; sie ist vielmehr eine Erschei-
nung, die sich aus Einfllissen auf the Zusammensetzung der Gesamtpopulation (zum Beispiel
Kriegsverluste in bestimmten Jahrgangen) erklart. Wir wollen daher die Vollzeitlehrer nach
Geschlecht und Familienstand auf die entsprechenden Gruppen der WohnbevOlkerung bezie-
hen, urn solche Einflasse auszuschalten. Die Lehrerdichte4 fur die einzelnen Altersjahre nach
Familienstandsgruppen ist in Abbildung 34 dargestellt.
Es zeigt sich, da13 bei den Mannern die starken Unterschiede der absoluten Besetzungszahlen
durch diese Relativierung weitgehend verschwinden: Bezogen auf die entsprechende Beset-
zung der Familienstandsgruppe in der Wohnbevolkerung, liegen die Werte bei den mannlichen
Lehrern in den einzelnen Altersgruppen relativ dicht zusammen, das heiBt, der Familienstand
spielt far den Anteil der Lehrer an der BevOlkerung keine Rolle.
Audi bei den Frauen wird deutlich, daf3 die hohen absoluten Besetzungszahlen bei den
Verheirateten und die niedrigen Zahlen bei Verwitweten oder Geschiedenen weitgehend auf
eine entsprechend starke beziehungsweise schwache Besetzung dieser Familienstandsgruppen
in der Gesamtbevolkerung zurackzuflihren sind. Bezogen auf die entsprechenden WohnbevOl-
kerungszahlen, sind bereits bei den 30- bis unter 35jahrigen die Verwitweten oder Geschie-
denen starker vertseten als die Verheirateten. Die Bezugszahlen weisen bei den Ledigen die
weitaus hochsten Werte auf. In bezug auf die Zusammensetzung der Wohnbevolkerung nach
dem Familienstand sind bei den Lehrerinnen besonders viele Personen ledig; dies gilt nicht
nur fur die jungeren Altersgruppen, bei denen sich noch der durch Ausbildung bedingte spate
Eintritt ins Erwerbsleben bemerkbar machen kOnnte. Betrachten wir zum Vergleich die Er-
werbsquoten nach derselben Unterglicderung (Abbildung 35), so liegen auch hier bei den
Kinnern die Erwerbsquoten filr die Familienstandsgruppen recht dicht zusammen, wobei sich
allerdings nach dem Lebensalter nicht die flir die Lehrer typischen Schwankungen ergeben,
sondern die Erwerbstatigenquote auf einem hohen Niveau einsetzt, dann in den mittleren
' Altersgruppen ansteigt und danach mit zunehrnendem Alter absinkt. Der Unterschied zwi-
schen den familienstandsspezifischen Erwerbsquoten ist flir ledige und verheiratete Frauen in
der Gesamtbevolkerung weniger ausgepragt als bei den Lehrerinnen. Die Erwerbsquote der
verheirateten Frauen zeigt fiir die 39- bis unter 45jahrigen einen leichten Wiederanstieg, der
darauf hindeutet, daf.S ein Teil der verheirateten Frauen nach ihrem Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben in der Folge ihrer Verheiratung in einem spateren Lebensabschnitt wieder eine
Erwerbstatigkeit aufnimmt. Bei den Lehrerinnen scheint diese Rilckkehr in den Beruf relativ
starker zu sein als bei den weiblichen Erwerbstatigen insgesamt.

4 AIs Lchrerdichtc wird bier jeweils die Zahl der Lehrer bezogen auf 1.000 der Wohnbevolkerung bezeichnet.

5 AIs Erwerbsquote wird hier die Zahl der Erwcrbspersonen (Erwerbstatige und Arbeitslose) bezogen auf 1.000 der
Wohnbevolkerung bezeichnet.

)

72



Abb. 31.: Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Alter, Geschlecht und Familienstand auf
1000 Personen entsprechenden Alters, Geschlechts und Familienstands in der Wohnbevblkerung, 1971
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Generell kann der SchluB gezogen werden, daB die starken Schwankungen der Lehrerdichte
nach Altersjahren nicht durch unterschiedliches Erwerbsverhalten der Bevolkerung allgemein
in einzelnen Altersjahrgangen bedingt sind, sondern auf Faktoren zuriickgefiihrt werden miis-
sen, die speziell fiir den Lehrerberuf gelten.

2.7.1.2 Die Teilzeitlehrer nach Familienstand

Fiir die Teilzeitbeschaftigung spielt das Merkmal Familienstand deshalb eine wichtige Rolle,
weil die MOglichkeit beziehungsweise die Notwendigkeit zur Ubernahme teilzeitlicher Unter-
richtsverpflichtungen vermutlich eng mit der familiaren Situation zusammenhangt. Von der
zeitlichen Belastung her diirften alleinstehende Personen eher die MOglichkeit haben, neben-
amtliche Tatigkeiten zu iibernehmen, verheiratete Frauen werden eventuell infolge der Inan-
spruchnahme durch familiare Verpflichtungen zum Obergang auf Teilbeschaftigung (Halbtags-
beschaftigung) genotigt sein, und die nebenberufliche Tatigkeit ist wahrscheinlich ebenfalls
nicht unabhangig vom Familienstand zu sehen. Fiir die beiden Ietztgenannten teilzeitlichen
Beschaftigungsarten -(teilbeschaftigte und- neuenberufliche Lehrer) liegen zusammengefaBte
Ergebnisse aus der Lehrerindividualerhebung 1971 vor, die nach Alter, Geschlecht und Fami-
lienstand gegliedert sind.
Danach ergibt sich fiir 1971 die in Obersicht VI dargestellte Familienstandsverteilung.
Hier sind die Manner zu fiber 42 Prozent ledig, wahrend von den Frauen lediglich knapp ein
Viertel auf diese Familienstandsgruppe entfallt (Abbildung 36 und Tabelle 14 im Anhang).
Dieses Ergebnis kommt dadurch zustande, daB bei den Frauen in den relativ stark besetzten
Jahrgangen der 30- bis unter 45jahrigen durchweg melir als 80 Prozent verheiratet sind und
bei den Mannern bis in-die hohen Altersgruppen der Anteil der Ledigen sich nicht vermindert.
Hierbei wirkt sich zweifellos aus, daB sich unter den mannlichen Teilzeitlehrern eine groBe
Zahl von Geistlichen befindet, die nebenberuflich Religionsunterricht an den Schulen erteilen
und die soweit sie katholisch sind alle auf die Familienstandsgruppe der Ledigen entfal-
len. Andererseits bietet sich die Teilzeitbeschaftigung besonders fiir verheiratete 'Frauen an,
die gerade den Lehrerberuf wegen der Arbeitsmoglichkeiten zu Hause neben ihren familiaren
Tatigkeiten ausiiben }airmen.

Ubersicht VI: Familienstandsgliederung der Teilzeitlehrer 1971

Von 100 Teilzeitlehrern waren

ledig vcrheiratct verwitwet oder .

geschieden

MUnner 42,2 55,8

Frauen 24,5 68,8

zusammen 32,4 63,1
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Abb. 36: Teilzeitlehrer nach Alter, Geschlecht and Farniliens*tand, 1971 (in %)

Manner Alter Frouen
verheiratet iedig ledig verhoiratet sonstigs

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ' 10 20 30 40 50 60 70 8
Lehrer je Altersjahr

nach Familienstandsgruppe in 'I.

Vgl Tabelle 14 im Anhang
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2.3 Analyse der Bestandsveranderungen

2.3.1 Die Statistik der Zu- und Abgange vom Lehrerbestand

2.3.1.1 Salden der Bestandsstatistik und Ergebnisse der Bestandsveranderungsstatistik

Erste Erkenntnisse fiber den Umfang der Bestandsveranderungen haben wir schon beim Ver-
.,

gleich von Lehrerbestandsdaten in verschiedenen Jahren gewonnen. Allerdings zeigt die Be-
trachtung solcher Zeitreihen nur den Saldo der Bestandsveranderungen und nicht, wie diese
zustande gekommen sind. Sie liegen sich nur dann in einfacher Weise aus der AlterSgliederung
ablesen, wenn man annehmen wurde, da8 alle in den Schuldienst eintretenden Lehrer in
einem bestimmten Alter ihre Tatigkeit aufnehmen, wahrend ihrer Berufstatigkeit ihren Ar-
beitsplatz nicht wechseln und erst dann aus dem Beruf ausscheiden, wenn sie das Pensions-
alter erreicht haben.
Da aber sowohl Zu- als auch Abgange liber einen weiten Bereich der Altersjahrgange streuen
und zum Beispiel auch innerhalb des Schulsysterns Ubergange zwischen den verschiedenen
Lehrerkategorien zu verzeichnen -sind, bekommen wir bei einem Vergleich der Besetzung-
einzelner Altersjahrgange in aufeinanderfolgenden Jahren noch keinen AufschluB Ciber die
Zahl der Zugange und Abgange und deren Bestimmungsgriinde. Angesichts der starken Veran-
derungen des Bestandes an hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern ist aber vorlinter-
esse, wie sich Zu- und Abgange entwickelt haben und wie sie sich zusammensetzen. Fur die
Jahre 1966 bis 1970 liegen Angaben fiber Zu- und Abgange von hauptamtlichen und hauptbe-
ruflichen Lehrern in einer groben Aufgliederung vor.
In diesem Zeitraum hat sich der Lehrerbestand an alien allgemeinbildenden Schulen von etwa
242.000 auf rand 311.000, das heiBt urn etwa 69.000, erhoht.'Ist schon der Saldo der in flint'
Jahren zu verzeichnenclen Veranderungen beachtlich, so entspricht die Summe der Zu- und
Abgii.nge in diesem Zeitraum einschliefSlich der Obergange zwischen den Schularten und Bun-
deslanclern mit tiber 300.000 in etwa dem gesamten Bestand an Lehrern (vgl. Abbildung 37).
Daraus kann nun freilich nicht geschlossen werden, dalS in den flint' Jahren die gesamte
Lehrerschaft ersetzt worden sei oder zwischen den Bundeslandeni beziehungsweise Schulgat-
tungen ausgetauscht worden sei, denn es handelt sich bei den Bestandsveranderungen um
gezahlte Veranderungsfalle. Bei den Bestanden handelt es sich dagegen um besetzte Stellen,
und abgesehen von den 69.000 neuen Stellen, sind bei jedem Wechsel auf einer Stelle zwei
Personen beteiligt (eine auf der Abgangsseite und eine auf der Zugangsseite). Die Zahl der
Veranderungsfalle auf den im Jahre 1965 ausgewiesenen Lehrerstellen dUrfte deshalb bei
ungefahr 115.000 gelegen haben. Soweit auf einer Stelle mehrfach Wechsel stattgefunden
haben, intiBte diese Zahl noch reduziert werden, wenn man abschatzen wollte, auf wie vielen
Stellen sich Veranderungen ergeben haben. Ahnliche Uberlegungen sind anzustellen, wenn
man fragt, wie viele Personen an den Veranderungsfallen beteiligt waren. Personen, die als
Zugange and als Abgange erscheinen, sind doppelt, soweit sie mehrmals gewechselt haben,
cntsprechenci mehrfach gezahlt. Mobilitatsfalle zwischen den Schulgattungen oder zwischen
den Bundeslanclern sind also- generell doppelt erfaiSt, da sie jeweils sowohl auf der,Zugangs- als

auch auf der Abgangsseite geZahlt werden.
Dennoch bleibt das Volumen der Bestandsveranderungen beachtlich und dtirfte kaum von
einer vergleichbaren Berufsgruppe erreicht werden. Man mul3 zu dem Schlul3 kommen, dalS
1,970 ein sehr grofSer Teil der Stellen mits Lehrern besetzt war, die ftinf Jahre vorher noch
nicht im Schuldienst standen oder an einer anderen Schulgattung beziehungsweise in einem
anderen Bundesland unterrichteten.
Stellt man die Statistik des Lehrerbestandes den Angaben tiber Zu- und Abgange gegentiber,

so laiR sich abschatzen, ob die Bestandsveranderungen vollstandig erfallt sind. In der Tat sind
fur die einzelnen Jahre nur relativ geringftigige Salden nicht ausgewiesener Zu- und Abgangs-

zu verzeichnen. Unterteilt man nach einzelnen Schulgattungen, so zeigt sich, dafi die
Lehrerbesta'nde ftir Volksschulen jeweils geringer sind als nach den erfaiken Bestandsverande-
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Abb. 37: Bestand an hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern
1965 und 1970, sowie BestandsveranderurtIg n
zwischen 1965 und 1970

Lehrer(in 1.000)

300

250

200

150

100

50

0

Lehrerbestond

1965 1970

Grund-, Haupt- und VolksSchulen

Sonderschulen

1=1 Realschulen

Vgl.: Tabelle 15 im Anhang

111

1111M11

f3estandsveranderungen

1965 bis 1970

0110101 s9 ;91.91:1h:1

I I

A

Gymnasien

Schulen mit neu
organisiertem Schulauf bau

Zugonge Abgange

79



rungen zu erwarten ware, wahrend bei den anderen Schulgattungen der Saldo der Bestands-
veranderungen meist etwas zu niedrig liegt. Dies deutet zwar darauf hin, dat3 der Wechsel von
Lehrern an Volksschulen zu anderen Schulgattungen nicht ganz vollstandig erfat3t ist, aber im
groiSen und ganzen sind Bestandsstatistik und Bestandsveranderungsstatistik kompatibel (vgl.
Tabelle 15 im Anhang).

2.3.1.2 Einzelne Komponenten der Bestandsveranderung aufgrund der Statistik der Zu- und
Abgange

Mehr als die Halfte aller erfat3ten Zugange sind Neueintritte in den Schuldienst nach Beeridi-
gung einer Lehrerausbildung; rand einViertel sind auf ubergange zwiSchen den Schulgattun-
gen und Bundeslandern (Mobilitat) zunickzufiihren, und immerhin mehr als ein.Zehntel aller
Falk ist nicht einzelnen Kategorien zugeordnet, sondern 41s sonstiger Zugang ausgewiesen
(siehe Abbildung 38 und Tabelle 16 im Anhang).
Bei den Abgangen dominieren iiberraschenderweise die ebergange in andere Schulgattungen
(Ober ein Viertel). 'Heirat und familiare Grande sowie Versetzung in den Ruhestand haben
Anteile von 13,7 beziehungsweise 13,3 Prozent. Wesentlich haufiger als bei den Zugangen ist
eine Zuordnung nach Griinden nicht moglich, so dat3 die sonstigen Abgange nahezu ein
Viertel aller Falle ausmachen.
60 Prozent der Zugange und 57 Prozent der Abgange beziehen sich auf weibliche Lehrkrafte.
Damit liegt der Anteil der Frauen bei den Bestandsveranderungen deutlich holier als bei dem
Bestand an hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern. Die hohere Mobilitat der weibli-
chen Lehrer erklart sich zum Teil aus den Abgangen wegen familiarer Griinde und_den
Wiedereintritten. Wahrscheinlich betrachtet auch heute noch ein relativ groBer Teil der Frauen
den Lehrerberuf als vortbergehende Aufgabe, die in einem spateren Zeitpunkt von familiaren
Verpflichtungen beziehungsweise Rollenvorstellungen abgelOst wird. Etwa ein Viertel der
Abgange von Lehrerinnen war auf diesen Faktor zurtickzuffihren. Auch die Zahl der Wieder-
eintritte von Frauen ist beachtlich (6,6 Prozent aller Zugange), so dat3 vermutet werden kann,
dafS ein. Teil der Lehrerinnen die Berufstatigkeit nur unterbricht und durchaus bereit ist, den
Beruf wieder aufzunehmen, nachdem zum Beispiel eigene Kinder nicht mehr so intensiv
versorgt werden miissen. Allerdings waren die Abgange von Lehrerinnen wegen Heirat und aus
familiaren Grunden mit etwa 16.000 mehr als doppelt so haufig wie die Wiedereintritte mit
rand 7.000.

Obersicht VII: Altersbedingte Abgange sowie Neueintritte 1966-1970

Abgangc1966 1970 wegen

Versetzung in den Ruhestand nach

absolut in % des Bestandes 1965

Errcichen der Altersgrenze

vorzeitiger Versetzung in den

15.890 6,6

Ruhestand auf Antrag 6.736 2,8

Die nstunfiihigkeit 4.746 2,0

Tod 3.509 1,5

Aus den obigen Griinden zusammen 30.881 12,8

Neueintritte nach AbschlufS
der Ausbildung 1966-1970 99.430 41,1
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Abb. 38: Zu- und Abgange von hauptamtlichen und hauptberuflichen
Lehrern, nach Grund beziehungsweise Herkunft
und Ziel, 1966 bis'1970 (in%)

sonstige Zugange 11,6

Wiedereintritt in
den Schuldienst 4,9

aus anderen Berufen 4,2

aus einer anderen
Schulgattung
des Landes
aus dem Schuldienst
eines anderen
Bundeslandes

19,0

6,1

Neueintritt in
den Schuldienst 54,2

Vgl. Tabelle 16 im Anhang
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26,6 in eine andere
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des Landes
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4,0 Dienstunfahigkeit
5,6 Ruhestandsver-
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62. Lebensjahr
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(Jberdurchschnittlich stark sind die Frauen auch an den Wanderungen zwischen den Bundes-
tandem beteiligt. Rund zwei Drittel aller Zugange aus beziehungsweise Abgange nach anderen
Bundeslandern entfielen auf weibliche Lehrkrafte. Dies stlitzt die These, dak, verheiratete
Frauen oft den Arbeitsortwechsel des Eheinannes mit vollziehen, da der Status der Familie in
starkerem Ma Be vom Beruf des Mannes gepragt wird und die Berufstatigkeit der Frau keine
dominierencle Rolle spielt. Hinzu kommt, dal3Arbeitsmoglichkeiten fiir Lehrerinnen im Zeit-
raum von 1966 bis 1970 noch iiberall vorhanden waren und regionale Veranderungen kein so
groBes Hindernis fiir die Berufsausilbung bedeuteten wie in manchen anderen akademischen
Berufen mit starker Spezialisierung.
Fassen wir die Abgange wegen Eintritt in den Ruhestand, Ruhestandsversetzung auf Antrag
nach Vollendung des 62. Lebensjahres, Dienstunfahigkeit und Tod zusammen, so zeigt sich,
dak, diese weitgehend altersbedingten Abgange nur knapp ein Drittel der Neueintritte nach
Abschluk, der Ausbildung ausmachten (tYbersicht VII).
Im Schnitt mukten aus diesen Griinden pro Jahr etwa 6.000 Lehrer ersetzt werden, wahrend
durchschnittlich etwa 20.000 Lehrer neu in den Schuldienst eingetreten sind. Bezogen auf
den Bestand von 1965, bedeutet das, dafS in den tlinfeinhalb Jahren etwa 13 Prozent des
Bestandes aus den genannten altersbedingten Griinden abgegangen sind, wahrend die Neuein-
tritte in demselben Zeitraum 41 Prozent des Anfangsbestandes ausmachten. Bemerkenswert
ist auch, dak, nahezu ein Drittel der Abgange in den RUhestand auf Lehrer entfiel, die von der
Moglichkeit der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand nach Vollendung des 62. Lebens-
jahres Gebrauch machten, und dal3 die Zahl der Abgange wegen Dienstunfdhigkeit noch iiber
der Zahl der Todesfalle lag.

2.3.1.3 Unterschiede in der Struktur der Zu- und Abgange von Lehrern einzelner Schulgat-
tungen

Nachdem die Zusammensetzung der Lehrerschaft nach Alter, Geschlecht und AusbildungsVor-
aussetzungen bei Lehrern verschiedener Schulgattungen unterschiedlich ist, sind auch Unter-
schiede in der Struktur der Zu- und Abgange zu erwarten. Da sich die -Lehrerpopulation an
Gymnasien deutlich von der an Volksschulen unterscheidet, wurden die Zu- und Abgange fiir
diese Schularten getrennt zusammengestellt. FUT. 1966 und 1967 sind die Lehrer an neu
organisierten Schulen in den Stadtstaaten, die nicht gesondert ausgewiesen waren, nicht ein-
bezogen (vgl. Tabellen 17 und 18 im Anhang).
An Gymnasien spielen bei den Zugangen die Neueintritte eine etwas groBere Rolle (rund
63 Prozent aller Zugange) als bei den Lehrern an Volksschulen (rund 57 Prozent), und die
Zugange aus anderen Schulgattungen sind sehr viel geringer (8,5 Prozent gegenliber 17 Pro-
zent). Allerdings deUten diese Ergebnisse darauf hin, dak, selbst bei den Lehrern an Gymna-
sien ein nicht unerheblicher Teil aus anderen Schulgattungen rekrutiert wird, wobei zu ver-
muten ist, -dak, diese Lehrer in den unteren Schulstufen und/oder in bestimmten Fachern
eingesetzt werden. Auf der Abgangsseite haben die altersbedingten Abgange, wie aufgrund der
Altersstruktur zu erwarten, einen hoheren Anteil (39,6 Prozent gegentiber 24,1 Prozent),
wahrend die Abgange zu anderen Schulgattungen bei den Lehrern an Gymnasien einen viel
niedrigeren Anteil ausmachen (9,4 Prozent) als bei den Lehrern an Volksschulen (30 Pro-
zent). Auffdllig ist, dak, verglichen mit den Volksschulen an Gymnasien ein wesentlich
gEikerer Teil der in den Ruhestand tretenden Lehrer, namlich tiber 40 Prozent, bereits nach
Vollendung des 62. Lebensjahres ausscheidet.
Wanderungen Ober die Grenzen der Bundeslander sowie Austritte aus familiaren Griinden
beziehungsweise Wiedereintritte sind bei den Gymnasiallehrern keineswegsseltener als bei den
Volksschullehrern. Wenn man beriicksichtigt, dal3 der Frauenanteil bei den Lehrern an
Gymnasien geringer ist und daher die Aufteilung nach Geschlechtern getrennt untersucht
werden muk,, so zeigt sich, dak, sowohl bei den Mannern aIs auch bei den Frauen der Anteil
der Zu- und Abgange durch Wanderungen aber die Landesgrenzen bei den Gymnasiallehrern
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etwas hOher Iiegt als bei den Volksschullehrern. Dies konnte mit der gegenseitigen Anerken-
nung von Prtifungen and beruflichen Zugangsvoraussetzungen zwischen den Bundeslanclern
zusammenhangen, die mOglicherweise fur die an Universitliten ausgebildeten

v
Lehrer unproble-

matischer 1st. Der Anteil der Austritte wegen familiarer Grande schlieB ilich st_bei Gymnasial-
lehrerinnen etwas holier und der Anteil der Wiedereintritte geringer als bei den gesamten Zu-
und Abgiingen. Es ergibt sich also kein Hinweis daftIr, dal3 Frauen, die die (anger dauernde
Universitatsausbilclung clurchlaufen haben, eine groBere Berufsfestigkeit aufweisen bezie-
hungsweise weniger haufig ihren Beruf vortibergehend oder filr immer aufgeben.
In der Aufteilung nach Schulgattungen geben die Zahlen fiber Zugange aus und Abgange nach
anderen Schulgattungen ein Bild von den Bewegungen zwischen den Lehrergruppen (vgl.
Tabelle 19 im Anhang). Insbesondere an Sonderschulen (+4.138) und Realschulen (+3.049)
sind sehr viel mehr Lehrer ails anderen Schulgattungen hinzugekoinmen als in andere Schul-
gattungen abgegangen sind. Die Volksschulen weisen im Saldo eine Abwanderung (-5.217)
aus, die vermutlich noch untererfaf.t 1st; an den Gymnasien ist der Saldo des Austauschs mit
anderen Schulgattungen dagegen wieder positiv (+1.146). Da der Ubergang von den Volks-
schulen zur Sonderschule und den weiterftihrenden Schtulen meist Besoldungsverbesserungen
mit sich bringt und von den Lehrern als Aufstiegsmoglichkeit" angesehen wird, da sich
andererseits bei nicklaufigen Schtilerzahlen an Grund- und Hauptschulen und einer starken
Expansion der Sonderschulen wie auch der weiterftihrenden Schulen der Lehrennangel dort
relativ verstarkt hat, sind diese Ergebnisse keineswegs tiberraschend.
Ftir die Sonderschulen und Realschulen gilt, daB der Anteil der Manner bei glen Zugarigen von
anderen Schulgattungen deutlich Moller 1st als bei den Abgangen zu diesen. Umgekehrt 1st es
bei den Volksschulen, vielleicht weil Frauen dort in geringerem MalSe aufstiegsorientiert"
beziehungsweise fortbildungsbereit sind, und bei den Gymnasien. Hier 1st als Erklarung zu
vermuten, ciafS die Rekrutierung aus anderen Schulgattungen sich auf Facher bezieht,die zu
einem grofSen Teil von Frauen unterrichtet werden (zum Beispiel technische Facher). Setzt
man die Ubergange zwischen den Schulgattungen zum Ausgangsbestand von 1965 in Bezie-
hung, so wird cleutlich, in welch starkem MaBe sich insbesondere an den Sonderschulen, aber
auch an den Realschulen der LehrerzUstrom aus dein Kreis der Volksschullehrer rekrutiert hat.

2.3.1.4 IVIangel der Statistik der Bestandsveranderungen

Wie zuverlassig die einzelnen Untergliederungen der Bestandsveriinderungsstatistik die tatsach-
fiche Entwicklung wiedergeben, laBt sich kaum tiberprtifen. Jedoch sind immerhin 11,5 Pro-
zent der Zugange und 23 Prozent der Abgange nicht nach Grtinden beziehungsweise Herkunft
oder Ziel aufgegliedert, so dale die Zahl der Veranderungsfalle ohne Angabe vor allem bei den
Abgangen als sehr hock bezeichnet werden mufS. Auch landerweise ist die Zuverlassigkeit der
Angaben unterschiedlich zu beurteilen. So sind zum Beispiel fur Volksschulen 1966 in Baden-
Wurttemberg 53 Prozent der Zugange und 63 Prozent der Abgange tinter dieser Rubrik aufge-
ruhrt, 1966/67 im Saarland 57 Prozent der Zugange und 58 Prozent der_Abgange, 1967 in
Niedersachsen 44 Prozent der Zugange und 55 Prozent der Abgange.
Wanderungen zwischen den Buncieslandern milBten sich vollstandig und Obergange zwischen
den Schulgattungen durften sich weitgehend ausgleichen. Die Zugange aus anderen Bundeslan-
dern sinci jedoch urn rund 1.000 Falle und die Zugange aus anderen Schulgattungen urn mild
3.000 Falle gralBer als die entsprechenden Abgange, so dal3 zumindest die Abgangsseite unter-
schatzt und wahrscheinlich zum Teil in den sonstigen Abgangen enthalten ist. Ahnliche
Schwierigkeiten durften bei der Erfassung der Abgange aus familiaren Granden und der Ab-
gange in andere Berufe eine Rolle spielen.
Ftir die Einschatzung der zukiinftigen Entwicklung des Lehrerbestandes ware es aukerordent-
lich wichtig, zu wissen, in welchem Alter sich die eintretenden und ausscheidenden Lehrer
befinden. Hiertiber gibt die amtliche Schulstatistik jedoch keinerlei Ausktinfte. So liiBt sich
nicht feststellen, in welchem Alter die nach Beendigung der Ausbildung neu hinzukommen-
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den Lehrer als hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer mit voller Stundenzahl in den
Schuldienst eintreten. Ebenso 1st nicht zu ermitteln, in welchem Alter verstarkt Lehrerinnen
aus familiaren Granden den Schuldienst verlassen beziehungsweise tiach Unterbrechung der
Berufstatigkeit wieder eintreten. Hinsichtlich der Gbergange zwischen den Schulgattungen
ware ebenfalls von Bedeutung, ob sich die einzelnen Strome aus bestimmten Altersgruppen
rekrutieren, etwa in der Weise, daf3 jiingere Lehrer von Grundschulen zu Hauptschulen, Son-
derschulen und Realschulen wandern oder dal3 altere Lehrer aus hoheren Klassenstufen zu
den unteren Stufen- wechseln. Schlieklich ware es flir die Ubergange von und zu anderen
Berufen sehr wichtig, Wissen, ob es sich dabei vorwiegend um jungere oder altere Lehrer
handelt. Falls etwa jungere Lehrer in erheblichem Umfang in andere Berufe abgehen, so lief e
das Rackschlasse auf die relative Anziehungskraft des Berufs und die Berufszufriedenheit, das
heitSt eventuell auch Folgerungen fur die Gestaltung der Ausbildung und der Arbeitsbedingun-
gen zu.
Auch in einem weiteren wichtigen Punkt erweist sich die Statistik der Bestandsveranderungen
als unzulanglich. Sie gibt keinen Aufschlui3 aber die Ausbildungs- und Qualifikationsstruktur
der Lehrerschaft. Wenn zur notdietigen Behebung von Mangelerscheinungen kurzfristig oder
unzureichend ausgebildete Lehrer eingesetzt werden oder auch, wenn Lehrergruppen. mit
Ausbildungsstandards, die nach heutigen Mal staben unbefriedigend sind, in starkerem Malk
ausscheiden und durch besser ausgebildete Lehrer ersetzt werden, so waren solche Entwick-
lungen wichtiger als die line der globalen Bestandsveranderungen. Fur inhaltliche Reformen
im Bildungswesen darften qualitative Veranderungen des Lehrerbestandes eine groBe Rolle
spielen; sie gehen aber langsam vonstatten, sind er$t langerfristig wirksam und massen daher
urn so sorgfaltiger beobachtet und geplant werden.

2.3.2 Der Lehrernachwuchs

2.3.2.1 Die Entwicklung der Neuzugange aus der Ausbildung

Die Neuzugange von Lehrern nach 'Abschlul3 der Ausbildung haben in den Jahren 1965 bis
1970 die Entwicklung des Lehrerbestandes entscheidend beeinfluBt: Sie machen wie ge-
zeigt wurde in der Statistik der Bestandsveranderungen den weitaus starksten Anteil aus.
Vergleicht man die Zahrder Neueintritte in den Schuldienst nach Ablegen der Lehramtspril-
fung mit der Zahl der in den Jahren 1965 bis 1969 abgelegten Lehramtsprnfungen, so ergibt
sich insgesamt eine weitgehende Obereinstimmung (Ubersicht VIII).
Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung des Erhebungszeitraumes, der Umstellung des Schul-
jahresbeginns zwischen 1966 und 1968 vom Frahjahr auf den Herbst (Kurzschuljahre in den

Buncleslandern) und der Unvollstandigkeiten sowie Zuordnungsschwierigkeiten bei
der Statistik der Neueintritte Lassen sich allerdings die Ergebnisie fat: einzelne Jahre kaum
vergleichen. Es sdieint, da-13 die Absolventen der Lehramtsprtifungrfur Volks-, Real- und
Sonderschulen zu einem grOBeren Teil in den Schuldienst eingetreten sind als diejenigen, die
die Lehramtsprafung far Gymnasien abgelegt haben. Dabei 1st aber zu beachten, dal3 Lehrer
zur Anstellung an Volks-, Real- und Sonderschulen als hauptamtliche und hauptberufliche
Lehrer erfaiSt und somit sofort nach der ersten Lehramtsprtifung als Neuzugange zum Bestand
der Vollzeitlehrer gezahlt werden. Dagegen zahlt bei den Gymnasiallehrern der wahrend der
Referendarzeit erteilte Unterricht in der Regel als Teilzeitbeschaftigung, und die Lehrer wer-
den erst als Zugange zum Bestand erfal3t, wenn sie Unterricht mit voller Pflichtstundenzahl
erteilen. Daraus cliirfte sich ein Teil der Differenz zwischen Lehramtsprafungen fur Gymnasien
und Neueintritten von Gymnasiallehrern erklaren. Allgemein scheint die Berufseintrittsquote
tlir Absolventen der Lehrerausbildung sehr hoch gewesen zu sein. Dies 1st insbesondere far die
Absolventen der Padagogischen Hochschulen plausibel, well die Ausbildung ganz auf den
Lehrerberuf ausgerichtet ist uncl alternative BerufsmOglichkeiten vergleichbarer Art fur diesen
Personenkreis sehr selten sind. 10
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2.3.1.2 Entwicklung der Abiturientenzahlen und Studentenzah!en

Der Zustrom zurn Lehrerberuf folgt also weitgehend der Zahl der Absolventen, die ihrerseits
von der Zahl der Abiturienten und deren Studienentscheidungen sowie der Dauer des Stu-
chums bestimmt wi:d. Wie aus Abbildung 39 deutlich=wird (vgl. auch Tabelle 20,im Anhang),
hat sich die Zahl der Abiturienten an Gymnasien seit Mitte der ftinfziger Jahre sehr stark

,sMoht. In den Jahren 1964 und 1965 trat zwar infolge besonders sChwacher Geburtenjahr-
gange in den relevanten Altersgruppen einekurzfristige VermindeFung der Osoluten Abitu-
rientenzahlen ein, die jedoch durch die Umstellung des Schuljahresbeginns und die Einfiih-
rung von zwei Kurzschuljahren in den beiden folgenden Jahren ausgeglichen wurde. Insgesamt
hat sich die Zahl der Abiturienten an Gymnasien in den 15 Jahrenseit 1955 mehr als verdop-
pelt.
Entsprechend stark hat sich der Zustrom zum Studium in demselben Zeitraum gesteigert. Die
Zahl der Studienanfanger aller wissenschaftlichen Hochschulen einschiieBlich der Padagogi-
schen Hochschulen und lehrerbildenden Einrichtungen lag zum Teil erheblich Ober der Abitu-
rientenzahl der Gymnasien, da die Berechtigung zum Hochschulstudium teilweise die fach-
gebundene Hochschulreife auch an anderen Institutionen erlangt werden konnte. Bis etwa
1963 ist die Zahl der Studienanfanger sehr viel starker gestiegen als die der Abiturienten. Der
starke Ausbau der Padagogischen Hochschulen ist in diesem Zeitabschnitt nicht zuletzt ange-
sichts der Verscharfung des Lehrermangels durch den Eintritt starkerer Geburtenjahrgange in
das Schulsystem forciert worden.
Hierbei wurd'e ein hoher Prozentsatz der Studenten ohne Hochschulreife nach Ablegen von
Begabungs- ocler Eignungsprilfungen in die Padagogischen Hochschulen aufgenommen, auBer-
dem wurde die Kurzausbildung von Fachlehrern fur musisch-technische Facher verstarkt6.
Auch heute noch ist die Zusammensetzung der Studienanfanger nach Art der Berechtigung
zum Hochschulstudium an Padagogischen Hochschulen deutlich anders als an Universitaten
und Technischen Hochschulen. Im Wintersemester 1970/71 hatten von den Studienanfangern
an Padagogischen Hochschulen nur knapp 55 Prozent die traditionellen Normalformen des
Gymnasiums (altsprachlich, neusprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich) absolviert (an
Universitaten 83 Prozent,,an Technischen" Hochschulen beziehungsweise Universitaten 77 Pro-
zent). Absolventen der Wirtschafts- und Frauenoberschulen stellten rund 15,1 Prozent, Perso-
nen mit Begabtenprilfung 4,5 Prozent und Absolventen der Fachgymnasien 5,4 Prozent (siehe
Tabelle 21 im Anhang). Differenziert man nach dem Geschlecht, so MR bei den Mannern der
hohe Anteil der Studienanfanger mit Zugang Ober Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges
und durch Begabtenprtifung auf; bei den Frauen waren rund 20 Prozent Absolventen von
Wirtschafts- und Frauenoberschulen.

2.3.2.3 Die Lehrerprtifungen

Die Zahl der Lehramtsprtifungen hat sich seit 1960 wesentlich starker erhoht als die Zahl der
Studienanfdnger (vgl. Abbildung 40). Zum Teil ist dies nattirlich darauf zunickzuftihren, daft
die Entwicklung der Absolventenzahlen mit einem der Dauer der Studienzeit entsprechenden
time lag" der Expansion der Studienanfangerzahlen folgt. Zugleich hat sich der Anteil der
Lehrerstudenten an der Gesamtzahl der Studierenden erhOht. Eindeutig gestiegen ist der
Anteil der Studenten an Padagogischen Hochschulen an der Gesamtzahl der Studenten. Daft
sich der Anteil der Lehrerstudenten an Universitaten und Technisdhen Hochschulen erhoht
hat, 1st lediglich aus dem relativ starken Wachstum der philosophischen Fakultaten zu ver-
muten, da die Studenten mit dem Berufsziel Lehrer nicht gesondert ausgewiesen werden.
Rir die Studenten, die nicht an Padagogischen Hochschulen ihr Studium beginnen, wird die
Entscheidung fur Lehramtsstudiengange oft erst im Laufe des Studiums getroffen, so daft

6 Vgl. KMK, 1967, S. 126 ff.
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Abb. 39 : Abiturienten and Studienanfdnger, 1952 bis 1970
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Abb.40: Lehramtsprufungen Iwissenschaftliche PrCifung
fur die Lehramter an allgemeinbildenden Schulen, 1954 bis 19 70
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insbesondere die Studienanfanger nicht nach Lehrerstuden ten und anderen Studierenden auf-
geschliisselt werden kOnnen. AuBerdem stehen keine entsprechend detaillierten Angaben iiber
Stuclienabbrecher, Fachwechsler und libergange zwischen den Hochschulen zur Verfligung.
Da sich die Zahl der Lehramtsprfifungen far das Volks-, Real- und Sonderschullehramt so
stark erhoht hat, daB sie ab Mitte der sechziger Jahre in etwa der Zahl der Stuclienanffinger
entspricht, liegt- die Vermutung nahe, daB ein Teil der Studenten an Padagogischen Hoch-
schulen sich aus Ubergangen von anderen Hochschulen rekrutiert, die ihr Berufsziel bezie-
hungsweise die Ausbildungsstatte wahrend des Studiums gewechselt haben7.
Der Lehrernachwuchs filr das Lehramt an hoheren Schulen (Gymnasien) wird seit 1954 im
Rahmen der amtlichen Statistik gesondert dargestellt. Far diese Lehrergruppe liegen also
Daten iiber die Zahl der in der Ausbildung befindlichen Lehrer zwischen der ersten und
zweiten Staatsprilfung vor. In Abbildung 41 (vgl. such Tabelle 22 im Anhang) sind die Zahl
der Studienreferendare und ihre Aufgliederung sowie die Zahl der abgelegten padagogischen
Priifungen im Zeitablauf dargestellt. Die Zahl der Studienreferendare hat sich von 4.456 im
Jahre 1960 auf 8.904 im Jahre 1968 erhoht und ist danach auf 7.680 im Jahre 1971 zunick-
gegangen. Seit 1964 waren knapp 70 Prozent von ihnen der Fachgruppe Geisteswissenschaf-
ten zuzuordnen, rand 20 Prozent wurden in der Fachgruppe Naturwissenschaften ausgebildet,
und der Rest entfiel auf sonstige Facher. Damit hat sich gegenilber den fiinfziger Jahren das
Gewicht der Geisteswissenschaften etwas erhoht, und der Anteil der Naturwissenschaften ist
leicht zurackgeangen.
Die Zahl der abgelegten padagogischen Prafungen hat sich von 1960 (rund 2.000) bis 1971
(rund 5.000) mehr als verdoppelt. Sie folgt in etwa der Entwicklung der Zahl der Studienrefe-
rendare, wobei sich allerdings sowohl ein durch die Ausbildungsdauer bedingter time lag" als
auch Anclerungen in der Ausbildungsdauer und erhebungstechnische Unterschiede nieder-
schlagen. Der Anteil der weiblichen Studienreferendare schwankte bis 1969 zwischen 32 Pro-
zent und 35 Prozent. Ob die etwas hoheren Anteile in den Jahren 1970 und 1971 Tendenzen
zu einer starkeren Feminisierung andeuten, muB dahingestellt bleiben.

Studiendauer und Eintrittsalter

Die Dauer des Studiums und damit die Moglichkeit eines mehr oder weniger raschen Eintritts
ins Erwerbsleben beeinfluBt bis zu einem gewissen Grade die Studienentscheidungen der
Abiturienten. Sie ist dartiber hinaus bestimmend dafiir, mit welchem time lag" MaBnahmen
im Bereich der Lehrerbildung sich auf die Entwicklung des Lehrerbestandes auswirken bezie-
hungsweise welche Alters- und Geburtenjahrgange neu in den Schuldienst eintreten. Die
Mindeststudienzeit hat sich seit den fiinfziger Jahren far die Studenten an Padagogischen
Hochschulen erhoht und betragt jetzt im allgemeinen sechs Semester, wahrend die Mindest-
semesterzahl bei den an Universitaten ausgebildeten Studenten fiir das Lehramt an Gymnasien
in der Regel bei acht Semestern verblieben ist. Dies bedeutete jedoch keine Angleichung der
effektiven Studienzeiten, da die Studienzeiten der Studenten fiir das gymnasiale Lehramt

dem allgemeinen Trend zur Studietrzeitverlangerung folgend heute wesentiich fiber dem
vorgeschriebenen Minimum liegen. In Ermangelung von Verlaufsdaten und angesichts der un-
zureichenden Aufgliederung der Absolventenstatistik kann man die Dauer des Studiums nur
grob aus dem Vergleich von Bestandszahlen zu verschiedenen Zeitpunkten abschatzen.
Stellt man die Studentenzahlen fur die Studienziele Lehrer an Gymnasien" und.,,,Lehrer,an
Realschulen" des Wintersemesters 1969/70 und des Wintersemesters 1970/71, gegliedert nach
Zahl der Fachsemester, mit einer Verschiebung urn ein Studienjahr einander gegenaber (siehe
Tabelle 23 im Anhang), so zeigt sich, dal3 Abgange nach dem 8. Fachsemester nicht die Regel
sind. Die 1970/71 im 11. oder 12. Fachsemester befindlichen Studenten entsprechen noch

7 Sidle dazu Kath, Oehler und. Reichwein, 1966, S. 120, wo auf die Bedeutung der ihergange zwischen Studium an
Universitaten und PHdagogischen Hochschulen hingewiescn wird..
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Abb. 41: Der Lehrernachwuchs fur das Lehramt an
hoheren Schulen, 1956 bis 1971
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etwa 70 Prozent der Stuclentenzahl, die far 1969/70 im 9. und 10. Fachsemester gezahlt
wurde. Erst ab dem 13. beziehungsweise 14. Semester gehen die Studentenzahlen gegentiber
den entsprechenden Zahlen des Vorjahres jeweils urn mehr als 50 Proz,..s.nt zunick, so daf.0
anzunehnicn ist, daB die Mehrzahl der Studenten far das Lehramt an Gymnasien erst each
dem 12. Fachsemester die Staatsprafung ablegt. Die entsprechenden Zahlen far Studenten mit
dem Studienziel Lehramt an Realschulen" weisen darauf hin, dal hier ein erheblicher Teil
der Studenten nach dem 6. Semester, die meisten nach dem 8. Semester das Studium been-
den
Wenn man die Studierenden der Padagogischen Hochschulen nach Fachsemestern in iihnlicher
Weise gliedert, so ergibt sich, da8 der groBte Teil der Studenten nach dem 6. Fachsemester
das Studium beendet. Wahrend im Wintersemester 1969/70 im 5. und 6. Fachsemester
15.505 Studenten gezahlt wurden, befanden sich ein Jahr spater nur 4.352 Studenten in den
beiden folgenden Fachsemestern, wobei in dieser Zahl die Studenten mit dem Studienziel
Lehrer an Realschulen" und Lehrer an Sonderschulen" mit enthalten sind. Daher scheint es
berechtigt, davon auszugehen, da8 Studenten der Lehramter an Grund- und Hauptschulen
fast durchweg ihr Studium nach der vorgeschriebenen Mindestsemesterzahl abgeschlossen
haben.
Far die Veranschlagung des durchschnittlichen Eintrittsalters Wit sich aus der Aufteilung
nach Geburtsjahren und Fachsemestern (siehe Tabelle 24 im Anhang) da8 1970
die meisten. Absolventen der Padagogischen Hochschulen im Jahre 1948 geboren waren, das
heifSt bei Eintritt in den Schuldienst im Alter von 22 oder 23 Jahren standen. Auch die
Geburtenjahrgange 1949 und 1944 bis 1947 darften in starkerem MaBe unter den Absolven-
ten vertreten gewesen sein. Wahrend bei den Frauen offenbar die Geburtenjahrgange 1948
Lind 1 949 (21- und 22jahrige) den groBten Anteil der Absolventen stellten, scheinen bei den
Mannern die Jahrgange 1944 und 1945 (25- und 26jahrige) am starksten mit Abgangern
besetzt ge w esen zu sein, wobei die Streuung.aber die einzelnen Geburtenjahrgange sehr viel
grofier ist als bei den Frauen. Dabei spielt natarlich eine Rolle, datS die Manner wegen
Ableistung des Wehrdienstes spater zum Studium kommen. Eine Verschiebung der any
starksten besetzten Jahrgange um vier Altersjahre mutS aber noch andere Grande haben. Sie
kOnnen auch darin liegen, datS innerhalb der Padagogischen Hochschulen die Manner !anger
dauernde Ausbildungsgange (zum Beispiel zum Realschullehrer oder Sonderschullehrer) be-
vorzugen. Daruber hinaus wirkt sick die Tatsache aus, da8 unter den mannlichen Studenten
ein relativ honer Prozentsatz hicht 'clirekt vom Gymnasium kommt, sondern, (Aber andere
Bildungsgange beziehungsweise durch Begabtenpriffung die Zulassung zum Stucjii.im erhalten
hat oder sich aus Fachwechslern anderer Studiengange rekrutiert.
Bei den Studierenden fur das Lehramt an Gymnasien latSt sich das Alter bei Eintritt in den
Schuldienst nur aus der Aufgliederung der Studienreferendare nach Geburtsjahren abschatzen
(ygl. Tabelle 25 ilT1 Anhang). Stellt man die Referendare Anfang 1970 und Anfang 1971
einander gegentiber, so ergibt sich, da8 die Zahl der Personen aus den Geburtsjahren 1940 Lind
1941 besonders stark zwischen den beiden Zeitpunkten abgenommen hat. Man kann daher
davon ausgehen, da8 die meisten Referendare beim Abschlu8 der Ausbildung zwischen 28
Lind 30 Jahre alt waren. Auch hier scheinen die Frauen etwas frilher die Ausbildung zu
beenden als die Manner. Die Bestandsverminderung war bei den weiblichen Referendaren in
den Jahrglingen 1941 Lind 1942 am starksten, bei den Mannern in den Jahrgangen 1940 und
1941. Dieser Altersunterschied entspricht in etwa der Dauer der Wehrpflicht bei den Man -
nern.
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2.4 Qualifikation und Ausbildung

2.4.1 Die Gliederung .ehrer nach dem Lehramt

2.4.1.1 Lehramtsbegriff und Ausbildungsvoraussetzungen

Die bisher vorgenommene quantitative Analyse der Lehrerbestande mui3 erganzt werden
durch qualitativ zu deutende Aussagen. Eine direkte Messung der Qualitat des Unterrichts
oder der Qualifikation der Lehrer Uri Rahmen groBerer statistischer Erhebungen ist wohl
kaum moglich, zumal sowohl operationalisierbare Mel vorschriften fehlen als auch durchaus
unterschiedliche Kriterien fur. diese Messung denkbar sind. Eine leicht zu erfassende Kate-
gorie; die Hinweise auf qualitative Eigenschaften der Lehrpersonen geben kann, ist die Art der
Ausbildung. Allerdings ist aus den derzeit vorliegenden amtlichen Statistiken Art, Dauer und
Zeitpunkt der Ausbildung nicht zu ermitteln.
Filr die Untersuchung der formalen Qualifikationsstruktur der Lehrerschaft an allgemeinbil-
denden Schulen stehen uns in der amtlichen Schulstatistik zunachst Aufgliederungen nach
dem Lehramt zur Verfugung. Die Lehramter stellen mit Ausnahme des technischen Lehr-
amtes eine Lehrbefahigung an bestimmten Schultypen fest und erfordern jeweils eine erste
und zweite Lehrerprilfung. Man unterscheidet heute zwischen Lehrbefahigung fiir das

Lehramt an Gymnasien/hoheren Schulen,
Lehramt an Volksschulen (Grund- und Hauptschulen),
Lehramt an Realschulen;
Lehramt an Sonderschulen und das
technische Lehramt.

Die Lehramtsbegriffe sind allerdings historisch und regional nicht immer vergleichbar. Es
scheint deshalb- notwendig zumindest, was .das Lehramt an Volksschulen angeht etwas
naher auf die Wandlungen einzugehen, die sich fur die Ausbildung der Lehrer und den Status
der Ausbildungseinrichtungen ergeben haben.
Am einheitlichsten ist der Erwerb des Lehramtes an Gymnasien/hoheren Schulen geregelt.
Die Ausbildung dieser Lehrer findet an den Universitaten in einem mindestens achtsemestri-
gen Studium statt, das mit der wissenschaftlichen Prilfung (erste Staatspriifung) abschlieSt.
Nach Ableistung der Referendarzeit wird die padagogische Priifung (zweite Staatsprilfung)
abgelegt, die als Voraussetzung filr die Einstellung in den Schuldienst gilt. Seit Ende des
Ersten Weltkrieges hat sich diese Regelung im graen und ganzen nicht geandert.
Im Gegensatz dazu war filr die Lehrer der ubrigen Lehramter kein Universitatsstudium erfor-
derlich. Sie besuchten in der Regel besondere Anstalten. Die Lehramter an Realschulen und
an Sonderschulen wurden teilweise mit dem Volksschullehramt verbunden oder konnten
durch Zusatzprilfungen erworben werden. Realschul- und Sonderschullehrer rekrutieren sich
daher weitgehend aus frilheren Volksschullehrern. Das technische Lehramt wurde fur Lehrer
in Hauswirtschaft, Handarbeit, Werken, musischen Fachern und Turnen eingefiihrt. Die Aus-
bildungsvoraussetzungen sind fur dieses Lehramt im allgemeinen geringer als fur die anderen
Lehramter.
Wahrend der Volksschullehrer bis zum Ende des Ersten Weltkrieges durchweg an Lehrersemi-
nareri beziellungsweise Praparandenanstalten und Lehrerseminaren in einer auf den Volks-
schulbesuch aufbauenden funf- bis siebenjahrigen Ausbildung auf seinen Beruf vorbereitet
wurde, setzte sich in den zwanziger Jahren die alte Forderung nach einer hochschulmaBigen
Ausbildung teilweise durch. In PreuBen entstand 1926 als neuer Hochschultyp die Padago-
gische Akademie, andere Lander des Deutschen Reiches verlegten die Volksschullehreraus-
bildung an die Universitaten,,uncl Technischen Hochschulen und schufen dort Padagogische
Institute 8.

8 Vgl. Statistischcs Bundesamt: Die Iehrerbildcndcn Anstalten und Einrichtungen der Bundesrepublik und Westberlins im
Wintcrhalbjahr 1950/51, Statistische Berichte, Arb.Nr. V111/16/1, S. 14.
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Nach 1933 wurde die Volksschullehrerausbildung wieder aus den Universitateil ausgegliedert
und in Hochschulen fur Lehrerbil.clung spater Lehrerbildungsanstalten institutionalisiert.
I lancl in Hand damit gingen seit Kriegsbeginn eine Verkurzung der Ausbildungszeit und eine
Scnkung der Anforderungen ftir den Zugang zur, Ausbildung. Die ktinftigen Lehrer wurden
seit 1942 grotqenteils nach dem Volksschulbesuch unter Beteiligung der nationalsozialisti-
schen Jugendorganisationen ausgelesen und in funfjahriger Internatsausbilclung geschult. In
den letzten Kriegsjahren 'wurden Lehrkrafte ohne Nachweis des Abiturs nach Ablegung einer
Eignungsprilfung in dreimonatigen Kursen zu sogenannten Schulhelfern ausgebilclet, die nach
Bewahrung im Schuldienst und Absolvierung eines weiteren neunmonatigen ErganzungSlurses
die erste Staatspriifung ablegen sollten9.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges mutSte man versuchen, dem empfindlichen Lehrertn,insel,
der durch Kriegsverluste, EntnazifizieningsmatSnahmen und steigende Schtilerzahlen entstan-
den war, mit NotmatSnahmen wie Einstellurig von Hilfskraften, Kurzausbildung von Schul-
helfern und Reaktivierung pensionierter Lehrer zu begegnen. In Ankniiplung an die Bestre-
bungen in den zwanziger Jahren bemiihte man sich jedoch bald, die Ausbildung von Lehrern
wieder an Hochschulen zu verlegen und die Hochschulreife zur Zugangsvoraussetzung zu
machen. Hierbei gingen die Bundeslander, bei denen nach dem Grundgesetz die Schulhoheit
liegt, unterschiedlich vor. In einzelnen Landern wurden selbstandige Padagogische Hochschu-
len, in anderen Padagogische Akademien oder Padagogische Institute gegrtindet beziehungs-
weise wiedererrichtet. Als einziges Bundesland bildete Hamburg von Anfang an seine Volks-
schullehrer an der Universitat aus. Anfang der ftinfziger Jahre waren die Zugangsvoraussetzun-
gen noch nicht vereinheitlicht; teilweise wurden Abitur und Eignungsprilfung vorausgesetzt,
teilweise auch Personen ohne Hochschulreife nach Ablegung einer Eignungsprtifung aufge-
nommen. Die Studiendauer betrug in einigen Landern vier, in anderen sechs Semester.
Heute haben die Padagogischen Hochschulen den Charakter wissenschaftlicher Hochschulen,
wenn sie auch noch nicht den Status der Universitaten erreicht haben. Die Mindeststudien-
dauer betragt durchweg sechs Semester. Allerdings gibt es nach wie vor zahlreiche landerspezi-
fische Besonderheiten der Ausbildung.
Die Vielfalt der Ausb'ldungsinstitutionen, der Ausbildungsgange und der Anstellungsvoraus-
setzungen hatte Konsequenzen fur die regionale Mobilitat der Lehrer und ftir die Planung des
Lehrerbedarfs. Die Lehrer wurden fast ausschlieBlich in dem Bundesland eingesetzt, in dem
sie ausgebildet worden waren (tells muBte bei Stipendien zur Lehrerausbildimg die Verpflich-
tung tibernommen werden, nach AbschlutS des Studiums in den Schuldienst des betreffenden
Bundeslandes einzutreten). Die Bedarfsvorstellungen in den einzelnen Bundeslandern waren
unkoordiniert, und der Ausbau der lehrerbildenden Einrichtungen ging zunachst keineswegs
kontinuierlich vonstatten. Man versuchte, entstehende Defizite kurzfristig durch MatSnahmen
im eigenen Land zu beheben. Die Bemiihungen der im Jahre 1949 gegrtindeten Kultus-
ministerkonferenz erbrachten in einigen Fragen eine Vereinheitlichung des Schulwesens: hin-
sichtlich der Ausbildung und der Besoldung der ,Lehrer gingen die einzelnen Bundeslander
jedoch weitgehend eigene Wege. Daher diirften also nicht nur bei zeitlichen Vergleichen,
sondern auch gegenwartig noch regional starke Unterschiede in der Ausbildung und Qualifi
kation der Lehrerschaft zu konstatieren sein, die sich unter der gleichen Lehramtsbezeich-
nung verbergen.

2.4.1.2 Gliederung der Lehrer nach Lehramtern 1971

Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 hat mehr als die Halfte aller Lehrer an allgemeinbil-
denden Schulen als hochstes" erreichtes Lehramt das Volksschullehramt angegeben. Rund
10 Prozent unterrichten mit Realschullehramt, rund 18 Prozent mit Gymnasiallehramt uncl

jeweils etwa 5 Prozent mit technischem Lehramt, sonstiger Hochschulprtifung und sonstiger
Priifung (Gbersicht IX).

9 Vgl. Horn, 1968, S. 36. 111
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Obersicht IX: Lehrer nach Art der abgelegten Prilfung 1971 (in %)

Lehramt beziehungsweise Manner Frauen zusammen
Priifung

Volksschullehramt_ 44,8 57,0 51,0
Sonderschullehramt 2,9 1,8 2,3
Realschullehrarnt 10,8 9,6 10,2
Gymnasia Ilehramt 25,7 10,8 18,1
Tcchnisches Lehramt 1,5 9,1 5,4
Sonstiges Lehramt 2,3 2,4 2,4
Sonstige Flochschulpriifung 8,4 1,6 4,9
Sonstige Priifung 3,2 7,0 5,2

1nSgesamt 100,0 100,0 100,0

Die Aufgliederung nach dem Geschlecht zeigt, daB bei den Lelii-e-iin-nen die als niedriger
eingestuften beziehungsweise mit kiirzerer Ausbildungszeit verbundenen Lehramter einen
wesentlich grOBeren Anteil ausmachen als bei ihren mannlichen Kollegen. Wahrend zum
Beispiel bei den Frauen rind 16 Prozent mit technischem Lehramt oder sonstiger Pri ifung
unterrichten, liegt dieser Anteil bei den Mannern bei 4,7 Prozent. Vor allem bei den Lehrern
mit Sonderschullehramt, Gymnasiallehramt und sonstiger Hochschulprtifung haben die
Manner einen deutlich hoheren Anteil, bei den Lehrern mit Volksschullehramt, mit sonstigem
Lehramt und mit sonstiger Prilfung sind die Frauen deutlich starker vertreten.
Auch bei den einzelnen Schularten zeigen sich ahnliche Tendenzen. So unterrichten zum
Beispiel an Sonderschulen von den rund 8.600 mannlichen Lehrem rund 5.081 (60 Prozent)
mit Sonderschullehramt, von den rund 13.800 Lehrerinnen dagegen nur rund 3.300 (24 Pro-
zent). 5.300 Lehrerinnen an Sonderschulen (38 Prozent) besitzen ein Lehramt fiir Volksschu-
len, -1.300 (9 Prozent) ein technisches Lehramt, und rund 3.000 (22 Prozent) haben eine.
sonstige Prilfung abgelegt (vgl. Tabellen 26 und 27 im Anhang). Mit Ausnahme der Grund-
schulen sind fiir alle Schularten bei den Frauen die Anteile der Lehrer mit technischem
Lehramt erheblich (zum Beispiel an Realschulen 14,8 Prozent), wahrend von den mannlichen
Kollegen durchweg weniger als 3 Prozent mit diesem Lehramt unterrichten.
Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der prozentualen Aufteilung nach Lehramtern zeigen
sich auch bei den Gesamtschulen, wenngleich nicht in dem Ausma1 wie bei den herkommli-
ellen Schulgattungen. Volksschullehramt und technisches Lehramt haben bei den Frauen
einen starkeren Anteil; das gymnasiale Lehramt ist bei den Mannern starker vertreten. Im
iibrigen sind an den Gesamtschulen Lehrer mit Volksschullehramt mit rund 30 Prozent wesent-
lich schwacher vertreten als bei den allgemeinbildenden Schulen insgesamt; dafur haben die
Gymnasiallehrer mit 24 Prozent und vor allem die Realschullehrer mit 20 Prozent einen
deutlich hiiheren Anteil.
Nu 1 liegt die Vermutung nahe, daB die Verteilung der Lehrer nach Lehramtern nicht uner-
heblich von der Altersstruktur der Lehrerschaft und den verschiedenartigen Ausbildungsmog-
lichkeiten unterschiedlicher Lehrergenerationen beeinflufSt ist. Daher konnten unter Um-
standen bei Lehrern, die nicht mehr in der Kriegs- und Nachkriegszeit ausgebildet wurden, die
Lehramter mit hOheren Ausbildungsvoraussetzungen relativ stark vertretcn self' oder die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede sich verringert haben.
Wenn man die Lehrer im Alter von unter 35 Jahren, die ihre Ausbildung im allgemeinen nach
1955 absolviert haben, nach Lehramtern aufteilt, so zeigen sich im Vergleich zu den Gesamt-
zahlen jedoch keine markanten Unterschiede. Der Anteil der Lehrer mit Volksschullehramt
ist mit 56,5 Prozent etwas hOher als bei der Gesamtpopulation. Von diesen Lehrern wird
vermutlich noch ein Teil durch Zusatzprilfungen ein Lehramt an Sonderschulen. oder Real-

94 112



Ubersicht X: Schulgattungsspezifische Einsatzquoten 1971 (in %)

Volkssehule
(Grund- und
Flauptschule)

Sonderschule Realschule Gymnasium

Nlanner 91,8 97,8 74,0 96,8

Frauen 91,6 96,9 62,5 94,2

schulen erwerben. Deutlich niedriger ist der Anteil der Lehrer mit Lehramt an Gymnasien
(14,8 Prozent gegentiber 18,1 Prozent) and der Lehrer mit sonstiger Hochschulprilfung
(3,4 Prozent gegentiber 4,9 Prozent). Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sincl auch bei
den jiingeren Lehrern zu beobachten. Der Anteil der Lehrerinnen mit Lehramt an Gymnasien
Iiegt bei den tinter 35jahrigen mit 8,3 Prozent sogar noch niedriger als bei der Gesamtpopula-
tion (10,8 Prozent) und betragt nur mehr etwa ein Drittel des entsprechenden Anteils bei den
Mannern. Die Verteilung der Lehrer im Alter von unter 35 Jahreri auf die einzelnen Lehr-
limter ist in den Tabellen 28 und 29 int Anhang dargestellt.
Um festzustellen, ob sich hinsichtlich des lehramtsadaquaten Einsatzes der Lehrer geschlechts-
spezifische Unterschiede zeigen lassen, errechnen wir getrennt fur Manner .und Frauen den
prozentualen Anteil der Lehrer mit bestimmten Lehramtsbezeichnungen, die an den entspre-
chenden Schulen eingesetzt sind 10 (Ubersicht X).
Relativ am haufigsten sind die Lehrer mit Sonderschullehramt auch an dieser Schulgattung
eingesetzt, wohingegen Lehrer mit Lehramt an Realschulen zu einem wesentlich geringeren
Prozentsatz an demselben Schultyp unterrichten (vgl. Tabelle 30 im Anhang). Fur alle vier
aufgefiihrten Lehramtsbezeichnungen insbesondere fur das Realschullehrarnt gilt, dal S die

Frauen in etwas geringerem Unifang ausbildungsadaquat" eingesetzt sind.

2.4.1.3 Veranderungen in der Gliederung der Lehrer nach Lehramtern

Urn zu untersuchen, ob sich im Laufe der Zeit hinsichtlich der Verteilung der Lehramter
Veranderungen ergeben haben, wurden mit Hilfe der jahrlichen Veroffentlichungen des Stati-
stischen Bundesamtes die hauptamtlichen and hauptberuflichen Lehrer ftir alle allgemeinbil-
denden Schulen fur die Jahre 1955 bis 1970 zusammengefafSt und nach Lehrarnt gegliedert.
Da bei Betrachtung der absoluten Zahlen starke Schwankungen zu beobachten sind, die sich
teils aus denn unterschiedlichen Umfang der Erhebungert, tells aus Zurechnungsproblemen
erklaren, soil zunachst nur die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Lehramter im Zeitab-
lauf clargestellt werden - Hierbei ist zu beachten, dak far die Jahre 1955 und 1960 bis 1962 die
Lehrer an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen nicht enthalten waren, so da8 sich gegenilber
den nachfolgenden Jahren ein erheblicher Bruch ergibt (Ubersicht XI).

10 Krug errechnet dafiir sogenanntc Stabilitatskoeffizienten (v) aus der Zahl der Lehrer, bei denen Lehramt und Schulgat-
tung tibereinstimmen (T) und der Zahl der Lehrer, die jewcils an anderen Schulgattungen bezichungswcise mit anderen
Lehramtern unterrichtcn (xi)

N

a. i=
N

Dicser an die allgemeine Formel flir die Varianz erinnernde Ausdruek 1st jedoch nicht leielit sachlogisch zu detiten und
kann zu widerspriichlichen Aussagen fiihren. Ein niedriger Koeffizient ware zum Beispicl entweder dahingehend zu
interprctiercn, da das Schulsystcm rclativ durchldssig 1st, das heil1t zum Einsatz von Lchrern mit vcrschiedenem Lehr-
amt in alien Schulgattungcn tendiert, oder dal3 viele Lehrer nicht ausbildungsadaquat" eingesetzt sind. Vgl. Krug, 1972,

S. 36 If. und 77,
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ebersicht XI: Hauptamtliche und hauptberutliche Lehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Lehramt (in %)

Jahr

yolks-
schulen

Sonder-
schulen

Real-
schulen

Lehramt an

Volks- und
Realschulen

Gymnasien Sonstige
Leh ram ter

19553 70,7 1,9 7,0 14,0 6,4

1960a 68,0 2,2 7,8 - 15,5 6,5

1961a 67,5 2,2 8,7 - 15,4 6,2

1962a 48,0 2,2 8,1 - 14,9 6,8

1963 60,9 2,1 4,9-- 5,2 19,0 7,9

1964 59,9 2,1 '-4°,0 6,0 18,8 9,2

1965 54,5 2,2 3,9 11,7 18,7 9,0

1966 59,2 2,2 4,8 5,9 19,1 8,8

1967 52,5 2,1 4,4 12,1 19,3 9,6

1968 52,0 2,1 6,1 10,4 19,5 9,9

1969
b 49,2 2,4 7,7 11,2 19,8 9,7

a Ohne Gymnasien in Nordrhein-Westfalen.

b
Ohne Baden-Wiirttemberg.

Es zeigt sich deutlich, daB das Lehramt an Volksschulen von 1963 an zunehmend schwacher
vertreten 1st, wahrend das Realschullehramt und das seit 1963 ausgewiesene Volks- und
Realschullehramt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Trotz der weft' itherdurchschnittlichen
Erhohung der Lehrerzahlen an Sonderschulen hat sich der Anteil deriehrer mit Sonderschul-
lehramt bis 1968 nicht erhOht. Der Anteil der Lehrer mit Lehramt am Gymnasium weist eine
leicht steigende Tendenz auf und erreicht in den letzten Jahren knapp 20 PrOzent. Seit 1964
sind etwas weniger als 10 Prozent aller Lehrer mit technischem oder sonstigem Lehramt im
Unterricht eingesetzt. Mit Ausnahme der Verschiebungen vom Volksschullehramt zum Real-
schullehramt und zum Voiks- und Realschullehramt zeigen sich im Zeitablauf in der Lehr-
arntsstruktur wesentlich geringere Veranderungen als in der Verteilung der Schiller nach
Schulgattungen. Der Unterschied im Anteil des gymnasialen Lehramtes bis 1962 und ab 1963

Ailrfte darauf zuriickzufUhren rein, daB bis 1962 die Lehrer an Gymnasien in Nordrhein-West-
falen nicht enthalten sind.
Abschlief.Send soil noch an einem Beispiel die Problematik von Aussagen uber qualitative
Merkmale auf der Grundlage der vorhandenen Lehrerstatistik gezeigt werden. Anhand-der
Statistiken fur die Lehrer an Volksschulen laBt sich darstellen, welche Abgrenzungsschwierig-
keiten fur die Lehramtsgliederung sich aus der amtlichen Statistik ergeben und in weichem
AusmaB die statistischen Ergebnisse von der Definition des Lehramtsbegriffs beeinfluBt wer-
den (Obersiclit XII). Die Zeitreihen fur die einzelnen Lehramter zeigen auBerordentlich starke
Schwankungen, die zum Teil offensichtlich auf unterschiedliche Zuordnung derselben Lehrer-
gruppen in aufeinanderfolgenden Erhebungsjahren zurOckgehen. Zum Teil diirfte sich in den
Zahlen aber much das Ergebnis der Ausbildung von Aushilfslehrern und von Fachlehrern
niederschlagen.
Von 1961 auf 1962 erhoht sich die Zahl der Lehrer mit Volksschullehramt um mehr als
5.000, die Zahl der Lehrer mit Realschullehramt geht von rund 5.000 auf 3.500 zuriick, und
die Zahl der Lehrer mit sonstigem Lehramt steigt von 337 auf 2.163. Im nachsten Jahr
werden nur noch 984 Realschullehrer ausgewiesen, 1.160 Lehrer erscheinen mit Lehramt an
Volks- and Realschulen, und mit sonstigem Lehramt werden 1.976 Lehrer gezahlt. 1965
springt die Zahl der Volks- und Realschullehrer vor 11090 auf ilber 13.000 zuungunsten des
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Ubersicht XII: Hauptarntliche und hauptberufliche Lehrer an Volksschulen each Lehramt

Jahr

Volks-
schulen

Sonder-
schulen

Real-
schulen

Lehramt an

Volks- und Gymnasien
Realschulen

Technisches
Lehramt

Sonstige
Lehrimter

1955 114.117 231 4.302 526 5.991 404

1960 118.732 359 4.473 - 130 6.959 324

1961 120.655 321 5.044 - 140 7.339 337

196 2 125.809 244 3.529 - 61 6.596 2.163

1963 128.243 328 984 1.160 108 7.916 1.976

1964 131.681 315 962 1.052 105 8.467 3.754

1965 122.563 332 571 13.651 59 8.733 3.686

1966 139.218 273 988 1.065 55 7.815 5.791

1967 129.726 181 262 14.953 34 9.638 5.538

196 8 132.478 148 1.367 13.674 38 9.872 7.158

1969 111.276a 115a 1.461a 13.8064 204 7.732 6.628

1970 144.271
b

145
b

1.437b' c 2.333 10.208

a Ohne Baden-Wilrtternberg.

bOhne
Hessen.

cLetiramt ftir Realschulen and Gymnasien (einschlieBlich Lehramt ftir Volks- und Realschulen).

Volksschullehramtes, 1966 wird diese Verschiebung rUckgangig gemacht, und 1967 sind
wieder rund 15.000 Volks- und Realschullehrer ausgewiesen. 1968 erhoht sich die Zahl der
Realschullehrer von 262 auf 1.367 zuungunsten des Volks- und Realschullehramtes. 1969
und 1970 vermindert sich die Zahl der Lehrer mit technischem Lehraffitydrastisdh. 1970-
werden. uberhaupt keine Volks- und Realschullehrer aufgefiihrt, und die Zahl der Lehrer mit
sonstigem Lehramt erhoht sich sprunghaft.
Diese Schwankungen ergeben sich teilweise aus Anderungen in der Zuordnung fur einzelne
Bundeslander. So weist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen seine Realschullehramter 1962
unter dieser Rubrik aus und fiihrt dieselben Lehrer 1963 unter dem Volks- und Realschullehr-
amt ,auf. Die Verschiebungen zwischen Volksschullehramt und Volks- und Realschullehramt
in den Jahren 1965, 1966 und 1967 gehen fast ausschlieBlich auf die unterschiedliche Zuord-
nung dieser Lehrer in Hessen zurtick. Bei dem Auf und Ab der Zahlen fur die sonstigen
Lehramter in den Jahren 1961 bis 1964 sind insbesondere Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen beteiligt.
In einer 1967 veroffentlichten Dokumentation der Kultusministerkonferenz zum Lehrernach-
wuchs wird bei der Erorterung von kurzfristigen MaBnahmen zur Behebung des Lehrerman-
gels in einzelnen Bundeslandern auf die lehrgangsmaBige Ausbildung sogenannter Aushilfs-
lehrer und die Ausbildung von Fachlehrern verwiesenn. In Baden-Wurttemberg wurden in
einer einmaligen Aktion 850 Aushilfskrafte ausgebildet, in Niedersachsen 1961/62 rund
1.000 und 1965/66 weitere 1.400, die in der amtlichen Statistik als Lehrer mit sonstigem
Lehramt erscheinen. Auch in Nordrhein-Westfalen wurden zwei Lehrgange fur Aushilfskrafte
eingerichtet, wobei im ersten Lehrgang 2.344 Lehrer ausgebildet wurden. Das spatere Absin-
ken der L.:till der Lehrer mit sonstigem Lehramt in Nordrhein-Westfalen ist dadurch bedingt,
daft ein Teil dieser Aushilfslehrer spater ein Vollstudium an der Padagogischen Hochschule
begonnen hat. 1966 wurden aucli in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein Aushilfslehrer
ausgebildet.

11 KMK, 1967, Tell C, S. 128, 143, 149, 152 und 157.
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Diese Hinweise mogen als Beispiel dafiir genagen, mit welcher Vorsicht die Angaben iiber den
Bestand an Lehrern und ihre Aufgliederung nach formalen Lehramtern behandelt werden
massen, selbst wenn es sich urn Ergebnisse der amtlichen Statistik handelt. Eine Feststellung
Wit sich ganz eindeutig treffen: iiber die Qualifikationsstruktur der Lehrpersonen an Volks-,
Real- und Sonderschulen kann man anhand der Gliederung mach Lehramtern nur in geringem
Mate zutreffende Aussagen machen.

2.4.1.4 Die Plane zur Neugliederung der Lehrerausbildung und Einrichtung stufenbezogener
Lehramter

Seit einiger Zeit wird an der Reform der Lehrerbildung gearbeitet, und man ist sich weit-
gehend einig, in Zukunft die Ausbildung nicht mehr nach Schulgattungen, sondern nach
Schulstufen auszurichten und stufenbezogene Lehramter zu schaffen. In den Empfehlungen
der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates wird unterschiedenzwischen Studien-
gangen mit Schwerpunkt

im Elementarbereich (4. Lebensjahr bis Einschulung),
im Primarbereich (1. bis 4. Schuljahr),
in der Sekundarstufe I (5. bis 10. Schuljahr),
in der Sekundarstufe II (11. bis 13. Schuljahr),

wobei die Studiengange jeweils mit der Moglichkeit der Ausdehnung auf einen benachbarten
Bereich ausgestattet sein sollen 12.
Im Zwischenbericht der Bund-Lander-Kommission wird die Lehrerbildung ebenfalls unter
besonderer Beriicksichtigung einer horizontalen Gliederung des Schulwesens behandelt und
die Einrichtung folgender stufenbezogener Lehramter gefordert:

Lehramt fiir den Primarbereich,
Lehramt fur den Sekundarbereich I,
Lehramt fiir den Sekundarbereich II.

Al le Lehramter konnen erweitert wercen, und das Studium erfolgt grundsatzlich an wissen-
schaftlichen Hochschulen 13.
Ober die Fragen, wie der clgizeitige Lehrerbestand sich auf die zuktinftige Struktur der Lehr-
amter verteilen soil und in welchem Ma Be die heute im Unterricht stehenden Lehrer bereits
cliCerforderlichen Qualifikationen fur den Einsatz an bestimmten Schulstufen erworben
liaben, werden keine Angaben gemacht. Aus den unzureichend abgegrenzten und nicht ein-
deutig definierten statistischen Angaben fiber die Gliederung nach schulartbezogenen Lehr-
Intern laBt sich auch nicht abschatzen, wie die Qualifikationen fur den Einsatz nach Schul-
stufen verteilt sind und welche Weiterbildungsanforderungen die Neugestaltung der Lehrerbil-
dung far did bereits im Beruf befindlichen Lehrer mit sich bringt.
Der Bildungsrat stellt fest, daf3 heute fur jeden Lehrer in fachwissenschaftlicher, erziehungs-
wissenschaftlicher und unterrichtspraktischer Hinsicht Weiterbildung notwendig ist: Auf die
Dauer ist es geboten, fiinf Prozent mehr Lehrer vorzusehen, als die notwendige Kapazitat
betragt, um es standig einem solcheri-Anteil von Lehrern zu ermoglichen, an Weiterbildungs-
veranstaltungen teilzunehmen." 14
Diese Aussage bezieht sich auf die laufenden Weiterbildungserfordernisse. Die Neugestaltung
der Lehramter wird mit Sicherheit einen noch grOBeren Weiterbildungsbedarf mit sich brin-
gen, zumal, wenn man in Betracht zieht, daf3 durch NotmaBnahmen zur Behebung akuter
Mangelsituationen in der Vergangenheit zahlreiche Lehrlcrafte eingestellt warden sind, deren
Vorbereitung auf den Schuldienst sich nicht auf eine hochschulmafMge Ausbildung gninden

12 Deutscher Bildungsrat, 1970, S. 234.

13 Bund-Under-Kommission filr Bildungsplanung, 1971, Bd. 1, Teil II A, S. 37.

14 Deutscher Bildungsrat, 1970, S. 241.
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konnte. Eine Quantifizierung des qualitativen Lehrermangels wirdiedoch nicht moglich sein,
1.!

solange nicht bekannt ist, wie viele der im Schuldienst stehenden Lehrer an welchen Institu-
tionen wie lange mit welchen Ausbildungsschwerpunkten auf ihren Beruf vorbereitet worden
sind and an welchen WeiterbildungsmaBnahmen sie nach dem Berufseintritt teilgenommen
haben.
Nachdem in einzelnen Bundeslandem bereits stufenbezogene Lehramter eingeftihrt sind,
scheint es dringend erforderlich, die Lehramtsbezeichnung0 ileu zu definieren und die stati-
stischen Nachweisungen entsprechend zu gliedern. Die Artgaben in bezug auf das Lehramt in
der Form nachzuweisen, wie dies in der Schulstatistik 1970geschehen ist, ftihrt zu
zahlreichen Abgrenzungsschwierigkeiten und ist wenig aussagekraftig.

2.4.2 Die facherspezifischen Lehrbefahigungen der Vollzeitlehrer und der Einsatz im
Unterricht

2.4.2.1 Facherspezifische Lehrbefdhigungen

An den allgemeinbildenden Schulen wird der Unterricht in der Regel nach einzelnen Schul-
fachem erteilt (eine Ausnahme bildet der Gesamtunterricht vor allem an.Gnindschulen).
Daher werden die Lehrer facherspezifisch ausgebildet, und mit dem Erwerb der Lehramtsbe-
fithigung erhalt der Lehrer die Lehrbefahigung filr den Unterricht in einzelnen Fachern. Es
bietet sich an, mit Hilfe der facherspezifischen Lehrbefahigungen die fachliche Qualifikations-
struktur der Lehrerschaft darzustellen.
Eine soiche Darstellung ware sehr leicht zu geben, wenn jeder Lehrer nur tiber eine einzige
fachliche Lehrbefahigung verfugte (Ein-Fach-Lehrer). Der weitaus grofSte Teil der Lehrer
besitzt jedoch Lehrbefahigungen ftir mehrere Unterrichtsfacher. Eine Auszahlung nach den
vielfaltigen Kombinationsmoglichkeiten, die sich ergeben, liegt nicht vor. Andererseits emp-
fiehlt es sich nicht, nur nach der hauptsachlichen" Lehrbefahigung auszuzahlen, da dann die
Qualifikationen, filr sogenannte Nebenfticher" nicht erscheinen. Lehrer mit Lehrbefahigung

Obersicht XIII: Lehrbefahigungsfille nach Fichern 1971

Fach

abgolu t

Lehrbefahigungen

in % in % der
Vollzeitlehrer

Gcsamtunterricht 167.723 17,0 54,9

Deutsch 96.194 9,8 31,5

Gcschichte 73.661 7,5 24,1

Religion 81.807 8,3 26,8

Englisch/F ranzbsisch 62.701 6,4 20,5

Mathematik 77.053 7,8 25,2

Chemie/Physik 66.695 6,8 21,4

Biologie 56.025 5,7 18,4

ErdkundeJGeographie 63.719 6,5 20,9

Sonstige Facher 239.260 24,3 78,4

zusammen 984.838 100,0 322,5

Zahl der Vollzeitlehrer 305.357

Vgl. Tabelle 31 im Anhang
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Obersicht XIV: Durchschnittliche Zahl der Lehrbefahigungen je Vollzeitlehrer nach Schulgattungen 1971

Grundschulen 3,0 Realschulen 2,1

flauptschulen 4,9 Gymnasien 1,- 1-
Volksschulen 3,3 Gesarntschulen 2,2

Sonderschulen 3,4

in Mathematik und Physik zum Beispiel wiirden in diesem Fall nahezu immer als Mathematik-
lehrer gerechnet. Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 hat man daher Lehrbefahigungsfalle
ausgezahlt, das heiBt, jeder Lehrer wurde in jedem Fach gezahlt, fiir das er eine Lehrbefahi-
gung angegeben hatte. Die von den 305.357 Vollzeitlehrern an allgemeinbildenden Schulen
insgesamt ermittelten Lehrbefahigungen verteilen sich, wie in ebersicht XIII dargestellt, auf
die einzernen Facher.
Mehr als die Halite aller Lehrer hatte eire Lehrbefahigung ftir Gesamtunterricht angegeben,
fast ein Drittel Deutsch, jeweils etwa jeder vierte Geschichte, Religion und Mathematik. Im
Durchschnitt sind 3,2 Lehrbefahigungen genannt worden. Gliedert man nach Schulgattungen
auf, so wird deutlich, da13 zumindest bei Grund-, Haupt-, Volks- und Sonderschulen diese
Auszahlung kein genaues Bild von der facherspezifischen Qualifikationsstruktur ger Vollzeit-
lehrer ergibt. Vermutlich hat zumindest ein Teil der Lehrer sowohl das Fach" Gesamtunter-
richt angegeben als auch Father genannt, die der Gesamtunterricht beinhaltet, ohne dafs
jedoch notwendigerweise fiir diese Facher eine spezifische fachliche Ausbildung abgeschlossen
wurde. Da13 unter diesen Umstanden die fachersPezifische Lehrbefahigung kein einheitlich
definiertes Merkmal ist, das sich tiber alle Schulgattungen hin vergleichen 104, liegt auf der
Hand. Die durchschnittliche Zahl der Lehrbefahigungen, welche die Lehrer einzelner Schul-
gattungen erworben haben, ist in der Tat recht unterschiedlich (Obersicht XIV).
Wie sich die vorhandenen Lehrbefahigungen auf die einzelnen Facher aufteilen und welcher
prozentuale Anteil der Lehrer bestimmte Lehrbefahigungen besitzt, ist fiir die Lehrer an
allgemeinbildenden Schulen und fur die Lehrer einzelner Schulgattungen in Abbildung 42 Lind
43 graphisch dargestellt. Hierbei sind die Lehrer an Grundschulen, Hauptschulen, Volks-
schulen und Sonderschulen zusammengefa8t, da fiir diese Schulgattungen der Anteil der
Lehrbefahigung fiir Gesamtunterricnt sehr hoch ist. Die Angaben fur einzelne Schulgattungen
dieser Grippe sind aus Tabelle 32 im Anhang ersichtlich. Die Lehrbefahigungen fiir Gesamt-
unterricht machen an den genannten Schulgattungen zusammen rund 21 Prozent der Gesamt-
zahl aus. Am zweithaufigsten ist das Fach Religion mit 9,5 Prozent aller Lehrbefahigungen
vertreten. Mit einem etwas geringeren Anteil folgen die Facher Deutsch (8,9 Prozent) und
Mathematik (8 Prozent). Bezogen auf die Zahl der Lehrer bcdcutet das, da13 rund 80 Prozent
der Lehrer dieser Gruppe eine Lehrbefahigung in Gesamtunterricht angegeben haben. Reli-
gion wurde als Lefu-befahigung von 36 Prozent der Lehrer genannt, Deutsch von rund einem
Drittel und Mathematik von 30 Prozent.
Die hohe Zahl der Lehrbefahigungen, die die Lehrer an diesen Schulen genannt haben, erklart
sich aus der Art der Ausbildung: das Schwergewicht der Ausbildung soli filr diese Lehrer beim
erziehungswissenschaftlichen Studium liegen. Spezialisierte fachwissenschaftliche und fach-
didaktische Studien spielten in den Prilfungsordnungen nur eine vergleichsweise geringe Rolle,
das heiBt, man unterstellte, da13 die erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse im Prinzip zum
Unterricht in alien Fachern befahigen, ohne da13 vor dem Berufseintritt eine Spezialisierung
and eine Vertiefung in fachliche Studien notwendig ist 15. Die Anforderungen fiir den Erwerb

15 In einigen Bundeslandern wird eine Ausbildung fur Gesamtunterricht ohne spezielle Fachunterrichtsausbildung vermit-
telt; in anderen Liindern spielt das Fachstudium faktisch eine schr viol groBere Rolle. So ist zum Beispiel in Berlin bei
ciner Mindeststudiendauer von sechs Semestern das Studium eines Wahlfaches vorgeschrieben. Beim Studium eines
zwciten Wahlfaches erhoht sich die Mindestsemesterzahl auf acht. Wiihrend nach den Prufungsordnungen der Anteil der
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien ein Drittel ausmachen soli, liegt er faktisch bei zwei Dritteln.
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Abb. 42: Anteil der Fi:icher an den Lehrbefahigungen (Rifle)
bei Vollzeitlehrern an allgemeinbildenden Schulen, 1971
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Abb. 43: Anteil der Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden, Schulen
mit Lehrbefahigung in einzelnen Fachern, 1971
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einer fachlichen Lehrbefahigung sind daher far die an Padagogischen Hochschulen ausge--
bilcleten Volksschullehrer wesentlich geringer gewesen als ftir die Gyrnnasiallehrer, bei denen
das Hauptgewicht der Ausbildung auf fachwissenschaftlichem Gebiet Iiegt. Aus diesem
Grum. le ist es nicht liberraschend, dafs die Volksschullehrer bei sehr viel ktirzerem Studium im
Durchschnitt eine grOfkre Zahl von fachlichen Lehrbefahigungen erworben haben als die
Lehrer-an weiterfuhrenden Schulen.
Die Lehrer an Realschulen, Gymnasien und an Gesamtschulen sind offensichtlich sehr viel
starker spezialisiert (vgl. Tabelle 33 im Anhang); sie haben im Durchschnitt etwa zwei facher-
spe.zifische Lehrbefahigungen. Wenn bei Realschullehrern noch 6,5 Prozent der Lehrbefahi-
gungen und bei Gesamtschulen 14,2 Prozent der Lehrbefahigungen auf Gesamtunterricht
entfallen, so dtirfte das damit zusammenhangen, claB ein Teil der Lehrer friiher in Volksschu-
len tatig war.

o

Vergleicht man die Anteile der Facher an der Gesamtzahl der Lehrbefahigungen bei Real-
schul-, Gymnasial- und Gesamtschullehrern, so zeigen sich keine markanten Unterschiede. Am
starksten sind die Facher Deutsch, Geschichte, Englisch, Geographic und Mathematik an
Gymnasien auch alte Sprachen und Franziisisch = vertreten. Gegentiber der Verteilung an
Gymnasien ist an Realschulen ein etwas hoherer Anteil an Lehrbefiihigungen in Werken,
1-landarbeit und sonstigen Fachern zu verzeichnen. An Gesamtschulen haben musische und
sonstige Richer einen hoheren Anteil, wahrend auf Deutsch, Geschichte und Sprachen weni-
ger Lehrbefahigungen entfallen. Wesentlich geringer als an Grund-, Haupt-, Volks- und Son-
derschulen ist der Anteil der Facher Religion (4 Prozent bis 5 Prozent gegeniiber 9,5 Prozent)
and Biologie (rund 4 Prozent gegentiber 6 Prozent). Bezieht man die Lehrbefahigungsfalle auf
die Zahl der Lehrer, so zeigt sich, claB an Realschulen und Gymnasien ein entsprechend hoher
Prozentsatz der Lehrer eine Lehrbefahigung in Deutsch (26 Prozent und 29 Prozent), Ge-
schichte (18 Prozent unc23 Prozent), Englisch (23 Prozent), Geographic (16 Prozent) und
Mathematik (16 Prozent) aufzuweisen hat.

2.4.2.2 Die Verteilung des Unterrichts auf die Facher

Das Vorhandensein einer Lehrbefahigung in einem bestimmten Fach bedeutet noch nicht
notwendigerweise, da13 der Lehrer auch in diesem Fach eingesetzt ist. Die Aufteilung des
Unterrichts nach Fachern kann sich daher wesentlich von der Verteilung der Lehrbefahigun-
gen unterscheiclen. Bei der Lehrerindividualerhebung wurden die Lehrer befragt, in welchen
Fachern sie Unterricht erteilen. Jeder Lehrer wurde in jedem Unterrichtsfach gezahlt, gleich-
gtiltig, wie viele Wochenstunden er in dem Fach unterrichtet (Unterrichtsfall, bezogen auf
Facher).
Durchschnittlich wurden, umgerechnet auf die Zahl der Vollzeitlehrer, an allgemeinbildenden
Schulen 3,3 unterrichtete Facher angegeben. An den einzelnen Schulgattungen ergibt sich das
in Ubersicht XV dargestellte Bild.
Die Gesamtzahl der angegebenen Unterrichtsfalle verteilt sich auf die einzelnen Facher etwas
anders als die Zahl der Lehrbefahigungen (vgl. Ubersicht XVI). Wesentlich geringer als bei den
Lehrbefahigungen sind die Anteile far Gesamtunterricht sowie Physik und Chemie, deutlich
hiiher sind die Anteile far Deutsch, Mathematik und far die sonstigen Facher. Rund 40 Pro-
zent der Lehrer haben Unterricht in Deutsch erteilt, etwa 38 Prozent in .Mathematik und
ungefahr jeweils ein Viertel in Religion (27 Prozent), Erdkunde (26 Prozent) und Gesamt-
unterricht (25 Prozent).
Die prozentuale Verteilung der Unterrichtsfalle auf die einzelnen Facher ist nach Schulgat-
tungen in Abbildung 44 dargestellt. In Abbildung 45 werden die Unterrichtsfalle je Fach auf
die Zahl der Vollzeitlehrer an der betreffenden Schulgattung bezogen. Im Gegensatz zu der
Verteilung der Lehrbefahigungen erschien es hier cinnvoll, die Grundschulen, Hauptschulen,
Volksschulen und Sonclerschulen getrennt aufzu (vgl. Tabellen 35 and 36 im An-
hang).
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Abb. 44: Anteil der Richer an den Unterrichtsfallen
bei Vollzeitlehrern an allgemeinbildenden Schulen, 1971
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Abb. 44: (Fortsetzung)
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Abb. 45: Anteil der Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen
mit Unterricht in einzelnen Fachern, 1971
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Abb. 45: (Fortsetzung)
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Ubersicht XV: Durchschnittliche Zahl der Unterrichtsfille je Vollzeitlehrer each Schulgattungen 1971

Grundschulen 3,5 Realschulen 3,2
Hauptschuien 5,1 Gymnasien 2,2
Volksschulen 3,3 Gesamtschulen 2,8

. Sonderschulen 3,3

Die Gesamtzahl der Unterrichtsfalle verteilt sich an den einzelnen Schulgattungen sehr unter-
schiedlich auf die Facher. An Grundschulen kommen auf Gesamtunterricht ilber 20 Prozent
der Falle, auf Religion entfallen rund 14 Prozent, Mathemalik 13 Prozent, Leibesiibungen
11 Prozent und Deutsch 10 Prozent. An den Hauptschulen macht der Gesamtunterricht nur
1,3 Prozent aus, Deutsch wurde in iiber 14 Prozent der Nile genannt, Mathematik in 13 Pro-
zent, Erdkunde in 8,5 Prozent und Religion in 7,7 Prozent der Falle. Die Werte fiir Volks-
schulen und Sonderschulen liegen in der Regel zwischen denen fur Grundschulen und denen
fur Hauptschulen. Auch an Realschulen und Gymnasien zahlt man mit 12 bis 13 Prozent die
meisten. Unterrichtsfalle im Fach Deutsch. Zwischen 8 und 10 Prozent der Falk kommen
jeweils auf Mathematik, Geschichte und Englisch. An den Realschulen sind die Facher Erd.
kunde, Musik, Kunst, Werken und Handarbeit deutlich starker vertreten als an Gymnasien,
wo alte und neue Sprachen einen hoheren Anteil erreichen. Soweit es sich nicht um filr die
Schulgattung typische Facher handelt (etwa, Latein), sind die Differenzen in den Facherati-
teilen zwischen Reaischule und Gymnasium, zum Ted auch Gesamtschule, erstaunlich ge-
ring.
Entsprechend unterschiedlich ist der Anteil der Lehrer, die in bestimmten Fachern unterrich-
ten, bezcgen auf die Zahl der Lehrer an den einzelnen Schulgattungen (vgl. Tabelle 37 im
Anhang). So geben zum Beispiel an Grundschulen 73 Prozent der Lehrer Gesamtunterricht,
48 Prozent unterrichten Religion, 45 Prozent Mathematik, 38 Prozent Leibesiibungen und
36 Prozent Deutsch. Von den Lehrern an Gymnasien dagegen unterrichten 39 Prozent in

Obersielit XVI: Unterrichisfille nach Fichern 1971

Fach Untekrichtsfalle

absolut in % in % der
Vollzeitlebrer

Gesamtunterricht 76.043 7,5 24,9

Deutsch 122.906 12,2 40,3

Geschichte 60.227 6,0 19,7

Religion 82.917 8,2 27,2

Englisch/Franz5sisch 72.853 7,2 23,9

Mathematik 114.758 11,4 37,6

Physik/Chemie 35.311 4,5 14,8

Biologie 49.091 4,9 16,1

Erdkunde/Geographie 78.612 7,8 25,7

Sonstige Facher 305.506 30,3 100,1

zusammen 1.008.224 100,0 330,2

Zahl der Vollzeitlehrer

Vgl. Tabelle 34 im Anhang
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Delitsch, 29 Prozent in Mathematik, 27 Prozent in Englisch, 26 Prozent in Geographie und in
Geschichte und 20 Prozent in Leibestibungen.
Die prozentualen Anteile der Lehrer mit Unterricht in bestimmten Fachern sind vielfach
recht verschieden von dem Anteil der Lehrer, die eine entsprechende Lehrbefahigung besit-
zen. So erteilen zum Beispiel an Realschulen 18 Prozent der Lehrer Unterricht in Sozial-
kunde, nur 4 Prozent aber besitzen eine Lehrbefahigung fur dieses Fach. In Mathematik
unterrichten 29 Prozent der Realschullehrer, und 16 Prozent besitzen daftir die Lehrbefahi-
gung, in Musik geben I I Prozent Unterricht, wahrend 5 Prozent eine Lehrbefahigung ftir
dieses Fach erworben haben. Auf die Diskrepanzen zwischen formaler Lehrbefahigung und
tatsachlichem Einsatz im Unterricht wird weiter unten noch naher eingegangen.

2.4.2.3 Die Altersstruktur der Lehrer mit Lehrbefahigung oder Unterricht in bestimmten
Fachern

Dal die Altersstruktur der Lehrerschaft an den einzelnen Schulgattungen unterschiedlich ist,
liegt auf der Hand, da die Ausbildungszeit nicht gleich lang ist und die Ausbildung .und
Rekrutierung von Lehrern in der Vergangenheit nicht kontinuierlich verlaufen ist. Betracht-
lich sind aber auch die Unterschiede der Altersstruktur in einzelnen Fachern. Bei der Veran-
schlagung des Ersatzbedarfs ware dem Rechnung zu tragen. Aukerdem bedeuten solche Un-
terschiede, dal in einem Fach je nach Sciiulart ein mehr oder weniger groker Teil des Unter-
richts von Lehrern erteilt wird, die einer bestimmten Lehrergeneration ang"ehoren, das heikt;
eine bestimmte Ausbildung und Pragung erhalten haben, so dal sie sich im Unterricht vermut-
lich anders verhalten als andere Letiresgriippen.
Unterteilt man die. Lehrbefahigungen insgesamt nach dem Alter der Lehrer, so ergeben sich

tliche Abweichungen zwischen den verschiedenen Fachern: Auf Lehrer im Alter von unter
30 Jahren entfallen in Religion, den alten Sprachen, Franzosisch, Physik, Chemie und Ge-
schichte prozentuale Anteile, die unter dem-Durchschnitt ftir alle Facher liegen. Dagegen ist
these Altersgruppe bei Lehrern mit Lehrbefahigung in den musischen und ktinstlerischen
Fachern sowie Leibestibungen ilberdurchschnittlich stark besetzt. Auf Lehrer im Alter von 50
oder mehr Jahren entfielen uberdurchschnittlich viele Lehrbefahigungen in den Fachern
Musik and Handarbeit; wahrend bei Englisch; Kunst und Werken relativ wenige Lehrbefahi-
gungsfalle bei alteren Lehrern gezahlt wurden (vgl. Tabelle 38 im Anhang).
In der Zusammenfassung fur alle Schulgattungen wirkt sich natarlich auch die unterschiedli-
cheAusbildungsdauer verschiedener Lehrergruppen aus, so dal ein Teil der Differenzen in der
Altersverteilung auf diesen Faktor zurackzufahren ist. In Tabelle 39 im Anhang sind deshalb
die Anteile der Lehrer im Alter von unter 30 Jahren und im Alter von 50 oder mehr Jahren
Cur die Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien zusammengestellt. Dabei
wird' deutlich, dal auch innerhalb derselben Schulgattung die Altersstruktur der Lehrer mit
Lehrbefahigungen in bestimmten Fachern teilweise sehr starke Unterschiede, aufweist.
Gliedert man in derselben Weise die Unterrichtsfalle auf, so ergibt sich eM ahnliches Bild:
Sowohl ein Vergleich der Lehrer in demselben Fach an verschiedenen Schulgattungen als auch
ein Vergleich zwischen verschiedenen Fachern an derselben Schulgattung lakt beachtliche
Unterschiede deutlich werden (vgl. Tabellen 40 und 41 im Anhang).
Im Durchschnitt entfallen 30 Prozent der Unterrichtsfacher auf Lehrer im Alter von unter
30 Jahren. Ihr Anteil ist an Gymnasien mit 12 Prozent am geringsten, an Sonderschulen
(27,8 Prozent) und Realschulen (27 Prozent) wesentlich holier und mit ilber 30 Prozent an
den ubrigen Schulgattungen itherdurehschnittlich hoch. Dies hat ganz sicher mit der unter-
schiedlichen Lange der Ausbildungszeit zu tun. Die Lehrer mit Unterricht in Leibesubungen,
Kunst und Handarbeit sind zu etwa 40 Prozent unter 30 Jahre alt. Dagegen entfallen von den
Unterrichtsfallen in Fachern mit relativ langer Ausbildung wie Latein und Chemie mit 10 Pro-
zent und 21,5 Prozent relativ wenige Lehrer auf diese Altersgruppe. Etwas mehr als 18 Pro-
zent der Unterrichtsfalle werden bei Lehrern im Alter von 50 oder mehr Jahren gezahlt.
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Abb. 46 : Prozentuale Verteilung der Unterrichtsfalle
in ausgewahlten Fi:ichern nach dem Alter der Lehrer, 1971
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An Hauptschulen und Gesamtschulen haben die alteren Lehrer den geringsten Anteil an den
Unterrichtsfallen (14,1 Prozent und 15,9 Prozent). Wesentlich starker sind die Lehrer im
Alter von 50 oder mehr Jahren an Grundschulen und Gymnasien an den Unterrichtsfallen
beteiligt (21,4 Prozent und 22 Prozent). Bei Lehrern mit Lehrbefahigungen in Englisch,
Leibesilbungen und Kunst ist diese Altersgruppe an allen Schulgattungen atiBer an Gymnasien
unterdurchschnittlich schwach vertreten. Der Anteil der alteren Lehrer ist im allgemeinen
auch bei den Fachern Deutsch, Geschichte, Mathematik, alte Sprachen, FranzOsisch, Erd-
kunde und Musik etwas starker als im Durchschnitt alter Facher. Ein besonders graer Teil
der Unterrichtsfalle kommt in Religion und Handarbeit auf Lehrer' im Alter von 50 oder mehr
Jahren
In Abbildung 46 ist die prozentuale Verteilung der Unterrichtsfalle in ausgewahlten Fachern
und Schularten nach dem Alter der Lehrer dargestellt, wobei die Lehrer mit Deutschunier-
richt rtir verschiedene Schulgattungen verglichen werden und gleichzeitig ein Vergleich mit
der Struktur in zwei weiteren Fachern derselben Schulgattung moglich ist.

2.4.2.4 Der Frauenanteil bei Lehrern mit Unterricht beziehungsweise Lehrbefahigung in un-
terse hiedlichen, Fachern

Interessant ist auch, wie sich Lehrbefahigungen und Unterricht in den einzelnen Fachern auf
Manner und Frauen verteilen. Abgesehen vom Fach Handarbeit, in dem praktisch nur Frauen
auftreten, sind die Anteile der Lehrbefahigungen von Frauen itherdurchschnittlich hoch im
Fach LeibesUbungen und in den neuen Sprachen. In Mathematik, Physik, Chemie, den Fachern
Geschichte und Sozialkunde sowie den alten Sprachen entfallen dagegen aberdurchschnittlich
viele Lehrbefahigungen auf mannliche Lehrer (vgl. Abbildung 47).
Auch bei den Unterrichtsfallen ist der Frauenanteil je nach Schulart und Unterrichtsfach ganz
unterschiench hock Abgesehen vom Fach Handarbeit, bei dem 99 Prozent der Falle auf
Frauen entfallen, liegen die Frauenanteile beim Gesamtunterricht, bei Kunst, Musik (mit
Ausnahme der Lehrer an Realschulen und Gymnasien) und neuen Sprachen im allgemeinen
ilberdem Durchschnitt. Eine geringe Beteiligung der Frauen ist in den Fachern Mathematik,
Physilc, Chemie sowie in Geschichte, Sozialkunde und den alten Sprachen zu verzeichnen.
Die zahlenmakige Bedeutung der, weiblichen ,Lehrer ,a15P Inden .VerSchiedenen Fachern
sowohl hinsichtlich der Lehrbefahigungen als auch in bezug auf die Unterrichtserteilung sehr
ungleich. Wenn man von dem verschieden hohen Frauenanteil der einzelnen Schulgattungen
einmal absieht, so ergeben sich durchgangig besonders hohe Fraucnanteile in den neusprachli-
chen Fachern und in der Regel auch in den kiinstlerischen und musischen Fachern und
besonders niedrige Anteile zum Beispiel in Chemie, Physik und Geschichte. Dies diirfte einer-
seits mit Unterschieden in der Studiendauer beziehungsweise den Qualifikationsanforderun-
gen zusammenhangen, andererseits muB man hier auf traditionelle Rollenvorstellungen schlie-
Ben, die offenbar die Facherwahl in starkem MaBe beeinflat haben, es sei denn, man nimmt
an, daB Frauen eine natilrliche Begabung zum Beispiel fur .Sprachen und weniger filr Physik
oder Chemie besaBen. Auch diese stark unterschiedliche Geschlechtsverteilung je nach Fach
ist wichtig fur d,c Einschatzung der Bestandsentwicklung, wenn man berucksichtigt, dan die
Frauen haufiger die Berufstatigkeit vorilbergehend oder dauernd aufgeben.

2.4.2.5 Gegenilberstellung von LehrbergigUng und Unterrichtserteilung nach Fachern

Sowohl die Leh_rbefahigungsfalle als auch die Unterrichtsfalle diese getrennt nach Unter-
richt mit und ohne Lehrbefahigung sind nach einzelnen Fachern erhoben worden. Es bietet
sich deshalb an, nicht genutzte Lehrbefahigungen und Unterricht ohne Lehrbefahigung
facherweise gegeniTherzustellen. Betrachtet man die Ergebnisse far die allgemeinbildenden
Schulen insgesamt (vgl. Tabelle 42 im Anhang), so verblilfft zunachst die Feststellung, dan
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42 Prozent der Lehrbefahigungen nicht genutzt waren und etwa ebenso viele Unterrichtsfalle,
namlich 43,3 Prozent, von Lehrern ohne Lehrbefahigung in dem betreffenden Fach erteilt
wurden. Das bedeutet jedoch nicht, da13 dieser auf beiden Seiten hohe Anteil auch bei den
einzelnen Fachern auftreten mui.i und sich hier gar mit relativ geringem Saldo verrechnen

Zwar gibt es Facher, bei denen man rechnerisch durch Umverteiiung Lehrbefahigungs-
falle und Unterrichtsfalle in etwa zum .Ausgleich bringen konnte; meist sind die Differenzen
nach der einen oder anderen Seite jedoch betrachtlich. Im Saldo groBere eberschilsse der
Lehrbefahigungen finden sich bei den Fachern Gesamtunterricht, Chemie und Geschichte, das
groBte Defizit in den Fachern Mathematik, Deutsch, Leibesubungen, Musik und Kunst.
Bei Gemeinschafts- beziehungsweise Sozialkunde Mit auf, daf3 70 Prozent der Lehrer mit
dieser Lehrbefahigung nicht im Fach unterrichten, wahrend gleichzeitig 66,2 Prozent aller
Unterrichtsfalle von Lehrern ohhe Lehrbefahigung erteilt werden. Dies konnte darauf zu-
riickgehen; da13 viele Geschichtslehrer, bei denen ebenfalls iiber 50 Prozent nicht im Fach
unterrichten, das Fach Sozialkunde mitversorgen. Der sehr hohe Anteil der ohne Lehrbefahi-
gung unterrichtenden Lehrer in Mathematik .(46,4 Prozent) konnte theoretisch zwar durch
Umverteilung etwas gemildert werden, aber mit knapp tiber 20 Prozent nicht ausgenutzten
Lehrbefahigungen gehOrt Mathematik zu den Fachern, bei denen die Lehrbefahigungen am
starksten ausgeschOpft sind. Facher wie Chemie und Physik haben einen hohen Anteil an
nicht genutzten Lehrbefahigungen (50,9 Prozent beziehungsweise 66,3 Prozent), gleichzeitig
aber wird ein betrachtlicher Teil der Unterrichtsfalle von Lehrern ohne Lehrbefahigung abge-
deckt, so daB zu vermuten ist, da13 die Physik- und Chemielehrer in starkem Maf3e in anderen
Fachern eingesetzt werden miissen (etwa in Mathematik). Unterversorgt scheinen auch die
Facher Leibesubungen, Musik und Kunst zu sein, bei denen zwar rund ein Drittel der Lehrer
mit . Lehrbefahigung nicht unterrichtet, aber die Halfte bis zwei Drittel der Lehrer ohne
Lehrbefahigung sind.
Hinter den Zahlen flir die allgemeinhildenden Schulen zusammen verbergen sich allerdings
starke Unterschiede zwischen den einzelnen Schulgattungen. Die Ausbildung und auch die
Zugangsvoraussetzungen sind so differenziert, daf3 Lehrer nicht allseitig im Schulsystem Ver-
wendung finden konnen. Eine detaillierte Kommentierung der Ergebnisse fur alle Schul-
gattungen ist hier nicht moglich, es kann nur auf die Tabellen 43 bis 49 im Anliang verwiesen
werden. Zu einem Vergleich der nicht korrespondierenden Unterrichts- Lehrbefahigungs-
falle sollen lediglich die Volksschulen soweit sie in Grundschulen und Hauptschulen aufge-
sliedert sind , die Realschulen und die Gymnasien als Beispiele herausgegriffen werden (vgl.
dazu Abbildung 48).
An Grundschuien sind verstandlicherweise die Lehrbefahigungen fur Facher, in dollen kaum
Fachunterricht stattfindet, zum Teil tiber 90 Prozent nicht ausgenutzt. Dafiir sind weniger.als
ein Viertel der Lehrer mit Lehrbefahigung , fur Gesamtunterricht hierftir nicht eingesetzt. Auch
der Anteil der Lehrbefahigungen in Religion (27,2 Prozent), Mathematik (28,9 Prozent) und
Leibesubungen (33,3 Prozent), die nicht mit Unterrichtstatigkeit einhergehen, ist im Ver-
gleich zu andereh Fachern relativ gering. Bei den ubrigen Fachern ist dieser Anteil wesentlich

er betragt fiber 60 Prozent in Geschichte sowie in den musischen und kiinstlerischen
Fachern, so daf3 im Schnitt flir alle Facher zusammen fast die Halfte der vorhanderien Lehr-
befahigungen nicht zum Einsatz kommt. Andererseits sind auch die Unterrichtsfalle ohne
Lehrbefahigungen an Grundschulen zahlreich. Wenn man Lehrbefahigungsfalle ohne Uhter-
richt und Unterrichtsfalle ohne Lehrbefahigungen fur jedes Fach gegeneinander aufrechnet, so
zeigt Bich, da13 in manchen Fachern rechnerisch durch Umverteilung des Einsatzes die ohne
Lehrbefahigung unterric4tenden Lehrer durch solche mit Fachqualifikationen vollstandig
ersetzt werden -kOtiAten.rEiii Ahsgleich ergabe sich zum Beispiel in Deutsch, wahrend in
Geschichte, Biologie und Sozialkunde gr813ere Uberschusse und in Leibesiibungen, Mathe-
inatik, Musik und Kunst ein erhebliches Defizit an Lchrbefahigungsfallen verbleiben
wurde.
An den Hauptschulen sind erwartungsgernaZ aber 90 Prozent der Lehrbefahigungen in Cc-
samtunterricht nicht genutzt, da in der Sekundarstufe I fast ausschlieBlich Fachunterricht
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Abb. 48: Vollzeitlehrer an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien,
bei denen Lehrbefahigung und Unterrichtserteilung
nach Fachern nicht Obereinstimmen, 1971
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Lehrer mit Lehrbefdhigung ohne Unterricht Fach
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erteilt wird. Uberraschend hohe Anteile von Lehrbefahigungsfallen ohne Unterrichtserteilung
finden sich hiei auBerdem bei den Fachern Chemie (79 Prozent) und Sozialkunde (67,7 Pro-
zent). Dagegen 1st in den Fachern Englisch (6,5 Prozent), Deutsch (9,7 Prozent) und Mathe-
matik (13,9 Prozent) nur ein relativ geringer Anteil der Lehrer mit der entsprechenden Lehr-
befahigung nicht eingesetzt. Andererseits unterrichtet fast die Halfte der Lehrer in Fachern,
far die sie keine Lehrbefahigung besitzen. Bei den wichtigsten Fachern entfallen im allgemei-
nen zwischen 40 und 60 Prozent der Unterrichtsfalle auf Lehrer ohne fachspezifische Lehr-
befahigung (zum Beispiel Deutsch 40,1 Prozent, Sozialkunde 53 Prozent, Englisch 51,5 Pro-
zent, 1Mathematik 40,7 Prozent). Auffallig ist, dal in manchen Fachern (Sozialkunde und
Biologie) Lehrbefahigungsfalle ohne Unterricht und Unterrichtsfalle ohne Lehrbefahigung
gleichermaBen hohe Anteile erreichen. Im Saldo ergibt sich das hochste rechnerische Defizit
an Lehrbefahigungen fiir die Facher Deutsch, Mathematik und Englisch. In Chemie und
Sozialkunde sind trotz der groBen Zahl von Unterrichtsfallen ohne Lehrbefahigung im Saldo
rechnerisch graere Oberschiisse an Lehrbefahigungen vorhanden.
Wesentlich geringer ist der Anteil der nicht genutzten Lehrbefahigungen an Realschulen.
Abgesehen von den Lehrbefahigungen far Gesamtunterricht, denen zu iiber 95 Prozent keine
entsprechende Unterrichtstatigkeit gegeniibersteht, sind lediglich in den Fachern Sozialkunde,
Religion und Werken mehr als 20 Prozent der Lehrbefahigungsfalle nicht eingesetzt. Bei
Englisch (4,4 Prozent) und Mathematik (5,6 Prozent) ist dieser Anteil besonders gering. Da-
gegen fehlt die fachspezifische Lehrbefahigung auch an Realschulen fur annahernd die Halfte
aller Unterrichtsfalle. Im Fach Musik sind es 63 Prozent, in Kunst 72,3 Prozent und in Sozial-
kunde sogar 84,4 Prozent. Ebenso werden die Facher Deutsch und Mathematik zu einem
erheblichen Teil von Lehrern ohne entsprechende Lehrbefahigung gegeben. Im Saldo ergeben
sich in fast allenFachern rechnerische Defizite an Lehrbefahigungsfallen insgesamt etwa
35.000, das heiBt im Schnitt eine Lehrbefahigung je Lehrer , die besonders bei den Fachern
Sozialkunde, Mathematik, Deutsch und Erdkunde auffallig hoch sind.
Bei den Lehrern an Gymnasien sind rund 15 Prozent aller Lehrbefahigungen nicht genutzt,
und ein nur wenig flatterer Prozentsatz der Unterrichtsfalle wird ohne Lehrbefahigung erteilt.
Besonders gering ist der Anteil der Lehrer mit Lehrbefahigung, aber ohne Unterricht in den
Fachern Mathematik (3,6 Prozent), Musik (5,3 Prozent), Kunst (7 Prozent) und Englisch
(8 Prozent), besonders hoch bei Werken (49,1 Prozent), Sozialkunde (24 Prozent), Chemie
(2 1 , 1 Prozent) und Geschichte (19,9 Prozent). Relativ viele Unterrichtsfalle ohne Lehrbefahi-
gung waren-in den Facherti` Saiiallultide (62,8 Pibient)' Mathetnatik' (23,5 Piozent)-zu`
verzeichnen. Saldiert man ungenutzte Lehrbefahigungsfalle und Unterrichtsfalle ohne Lehr-
befahigung, so ergibt sich in einigen Fachern rechnerisch in etwa ein Ausgleich (zum Beispiel
Deutsch, Biologie, Erdkunde, Leibestibungen), in anderen ein erheblicher Mangel (Sozial-
kunde, Mathematik), und ftir einzelne Facher sind Oberschiisse zu verzeichnen (Geschichte,
alte Sprachen).
Die Aufgliederung *nach Schulgattungen deutet also darauf hin, dat3 die Diskrepanzen zwi- .

schen Lehrbefahigung und Einsatz im Unterricht ftir ein bestimmtes Fach je nach Schulgal-
tung durchaus unterschiedlich grot3 sind. Es sind aber auch einige Erscheinungen zutage
getreten, die far alle Schulgattungen mehr oder weniger generell Giiltigkeit haben.
Zwischen den Fachern bestehen zum Teil starke Substitutionsbeziehungen, etwa zwischen
Geschichte und Sozialkunde oder zwischen Mathematik einerseits und Physik und Chemie
andererseits. Im ersten Falle konnte es sich um eine Substitution zwischen Lehrern mit
ahnlicher Fachrichtung oder die Folgen der Einfiihrung eines neuen Faches handeln. Ge-

schichtslehrer sind zum groBen Teil in dem neuen Fach Sozialkunde eingesetzt worden und
behaupten die Stellung auch, nachdem gentigend ausgebildete Sozialkundelehrer in groBerer
Zahl zur Verftigung stehen. Moglicherweise werden die vielfach gesellschaftskritisch eingestell-
ten Sozialkundelehrer auch aus politischen Griinden in andere Facher abgedrangt. Bei den
Fachern Mathematik, Physik und Chemie handelt es sich um Lehrbefahigungen, die besonders
oft kombiniert sind, so dat3 die Lehrer bevorzugt im Mangelfach Mathematik eingesetzt
werden?urie Lehrbefahigungen in Physik und Chemie ungenutzt bleiben: Wiirde man die
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Verteilung der Lehrbefdhigungsfalle beziehungsweise der 'Beschaftigungsfalle nach Facher-
kombinationen auszahlen, so lieQen sich sicher noch Weitere Substitutionseffekte fest-
stellen.

2.4.2.6 Veranderungen zwischen 1965 und 1971

Wie sich die Verteilung der Lehrbefahigungsfalle und der Unterrichtsfalle auf die Facher im
Laufe der Zeit verandert hat, laf3t sich fur Realschulen und Gymnasien in etwa abschatzen.
An diesen beiden. Schulgattungen wurde 1965 eine Lehrerindividualerhebung durchgefuhrt,
bei der Qualifikation und Einsatz erfragt wurden. Die Gegenuberstellung der Ergebnisse dieser
Erhebung mit den Zahlen von 1971 zeigt an einigen Stellen Veranderungstencienzen auf (vgl.
Tabelle 50 im Anhang).
Bei den Realschulen hat sich der Anteil der Lehrbefahigungen in neusprachlichen Fachern
erhoht, wahrend auf die Facher Chemie, Kunst und Handarbeit 1971 deutlich geringere
Anteile an der Gesamtzahl der Lehrbefahigungsfdlle kamen als 1965. Bei den Unterrichts-
fallen ist der Anteil der Facher Deutsch, Religion, Kunst und Handarbeit in diesem Zeitraum
zuruckgegangen und die Bedeutung sonstiger Facher deutlich gestiegen. Dies konnte auf eine
Ausweitung des Facherangebots hindeuten. Der Frauenanteil bei den Unterrichtsfallen hat
sich von 43,4 Prozent auf 44,1 Prozent erhoht. In Deutsch, den neuen Sprachen und Kunst
entfielen von den Unterrichtsfallen 1971 deutlich gro1ere Anteile auf Frauen als 1965,
wahrend bei Physik und Chemie der Frauenanteil gesunken ist.
Bei den Gymnasiallehrern war die Veranderung der Lehrbefdhigungsstruktur relativ gering
(vgl.- Tabelle 51 im Anhang). Der Anteil der neusprachlichen Facher sowie der Leibesdbungen
ist etwas gestiegen, wahrend Physik und Chemie 1965 noch einen hoheren Anteil an den
Leh.rbefahigungsfallen hatten als 1971. Bei den Unterrichtsfallen hat sich der Anteil fur die
neuen Sprachen, Leibesdbungen, aber auch fur Mathematik und sonstige Facher erhoht. Der
Frauenanteil ist hier von 30,4 Prozent auf 29,5 Prozent zuruckgegangen. In allen mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fachern, aber auch in den meisten geisteswissenschaftlichen
Fachern, waren die Frauen an den Unterrichtsfallen 1971 schwacher beteiligt als 1965.
Die Gegendberstellung von nicht genutzten Lehrbefahigungen und Unterrichtsfallen ohne
Lehrbefahigung zeigt, da13 an Realschulen in den meisten Fachern auch schon 1965 zahlreiche

'Lehrer ohne Lehrbefahigung eingesetzt waren und eM Defizit an Lehrbefahigungen bestand
(vgl. Tabelle 52 im Anhang). Das Defizit war jedoch offenbar in Mathematik sehr viel geringer
als 1971, und die Facher Chemie und Physik wiesen noch wenige Unterrichtsfalle ohne
Lehrbefahigung auf. An den Gymnasien scheint 1965 der Anteil der nicht genutzten Lehrbe-
fahigungen geringer gewesen zu sein, aber auch bei dem erteilten Unterricht wurde durchweg
ein kleinerer Anteil der Facher ohne Lehrbefahigung registriert. Relativ stark scheint 1965
der Einsatz ohne Lehrbefahigung in den Fachern Mathematik, Leibesdbungen, Religion und
Erdkunde gewesen zu sein, wahrend in Geschichte und Chemie ein relativ groBer Teil der
vorhandenen Lehrbefahigungen nicht genutzt war. Inzwischen hat sich die Situation in den
Fachern Religion, Erdkunde und Leibesiibungen gebessert und das Ungleiehgewicht bei
Mathematik, Chemie und Geschichte verstarkt.
Allerdings muf3 angemerkt werden, da13 die Ergebnisse von 1965 Widerspruche enthalten. So
sind zum Beispiel an Realschulen in Mathematik, Biologie und Musik sowie an Gymnasien in
Mathematik mehr Unterrichtsfalle mit Lehrbefahigung ausgewieien worden, als vorhandene
Lehrbefahigungsfalle erfaf3t sind. Tendenzen lassen sich daher aus dem zeitlichen Vergleich
nicht mit Sicherheit ableiten, wohl aber wird deutlich, da13 sich die personelle Situation in
einzelnen Fachern in relativ kurzer Zeit durchaus andern kann.
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2.4.3 Unterrichtseinsatz und Lehrbefahigung von Teilzeitlehrern

Die Aufgliederung des Unterrichts von Teilzeitlehrern nach einzelnen Fachern wird bei der
Lehrerindiviclualerhebung 1971 in derselben Weise vorgenommen wie filr die Vollzeitlehrer.
Allerdings sind auch hier die Ergebnisse nur fur alle Schulgattungen (allgemeinbildende und
berufsbildende Schulen) zusammen veroffentlicht. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine
ahnlich detaillierte Auswertung des tabellierten, aber unveroffentlichten Materials, da die
Gruppe der Teilzeitlehrer sich aus derart unterschiedlichen Teilpopulationen zusammensetzt,
daB sinnvoll zu interpretierende Erscheinungen nur bei weiterer Aufteilung der Gruppe, zum
Beispiel in nebenberuflich Tatige, in der Ausbildung befindliche Lehrer, Teilbeschaftigte (ins-
besondere verheiratete Frauen und weiterbeschaftigte Ruhestandsbeamte), sichtbar werden
kiinnten.
Jedoch gibt die Aufgliederung der Unterrichtsfalle von Teilzeitlehrern ohne Aufgliederung
nach einzelnen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulgattungen bereits Hinweise dar-
auf, auf welche Facher sich der\ Einsatz von nebenberuflichen und teilbeschaftigten Lehrper-
sonen konzentriert (vgl. Tabelle 53 im Anhang). Die Facher Religion (17,3 Prozent aller
Falle), Deutsch (8,7 Prozent), Mathematik (8,6 Prozent) und Leibesilbungen (6,3 Prozent)
sind von den Teilzeitlehrern am haufigsten als Unterrichtsfacher genannt worden. Rund
30 Prozent der Unterrichtsfalle werden von Personen ohne eine entsprechende fachspezifische
Lehrbefihigung erteilt. Oberdurchschnittlich hoch ist der Anteil des ohne Lehrbefahigung
gegebenen Unterrichts in Gemeinschafts- und Sozialkunde, Kunst sowie Werken, besonders
gering in Gesamtunterricht, Franzosisch, Englisch, alten Sprachen and in Religion.
Die Aufgliederung nach dem Geschlecht zeigt, dafS 46 Prozent der Unterrichtsfalle auf
mannliche, 54 Prozent auf weibliche Teilzeitlehrer entfallen. Der Frauenanteil ist bei den
Teilzeitlehrern mit Unterricht in Handarbeit, Gesamtunterricht, Kunst sowie Englisch und
Franzosisch mit fiber 70 Prozent weit uberdurchschnittlich, in den Fachern Physik, Chemie
und Religion mit weniger als 30 Prozent besonders gering. Die Frauenanteile sind. also wie bei
den Unterrichtsfallen der Vollzeitlehrer je nach Fach sehr unterschiedlich.
Wichtig filr die Beurteilung des Phanomens Teilzeitbeschaftigung waren Erkenntnisse dal-0er,
welchen Charakter diese Beschaftigungsart in dem jeweiligen Fach hat. Wenn in einem Fach
zum Beispiel von jeher ein grofSer Teil des Unterrichts nebenberuflich erteilt wird, so dafS
diese Unterrichtstatigkeit in Schulen fiir einen bestimmten Berufsstand mehr oder weniger
zum Bcrufsbild gehort, so schlaglich das vermutlich auf die Ausbildungskapazitat fiir Lehrer
in diesem Fach nieder. In anderen Fachern insbesondere an berufsbildenden Schulen
wird man moglicherweise mit guten Griinden Lehrpersonen bevorzugt einsetzen, die gleich-
zeitig in den betreffenden Berufsfeldern in der Praxis arbeiten.
Einen ganz anderen Charakter hat die Beschaftigung von Teilzeitlehrern in Fachern, in denen
akuter Lehrermangel herrscht und filr die man Ruhestandsbeamte mit heranziehen mufS, um
den Unterrichtsbedarf abzudecken. In solchen Fachern wird man auch verheirateten Frauen
durch Bereitstellung von Halbtagsstellen eher die Moglichkeit bieten, teilzeitlich noch im
Erwerbsleben zu bleiben. In anderen Fachern konnte die Teilzeitbeschaftigung fast aus-
schliefSlich ausbiidungsbedingt sein, das heifSt, dafS es sich zum Beispiel um Referendare
handelt, die im Rahmen ihrer Ausbildung bereits selbstandig Unterricht erteilen. Gleichzeitig
aber konnte dieser Einsatz von noch nicht voll ausgebildeten Lehrern auch zur notdurftigen
Behebung von Lehrermangel in einem Fach benutzt worden sein.
Von der Beantwortung der Frage nach dem Charakter der Teilzeitbeschaftigung hangt es ab,
ob man diese Beschaftigungsart als geplant oder erzwungen ansehen muB und wie man die
Entwicklung der Teilzeitlehrerzahlen in Zukunft einzuschatzen hat. Aus den vorliegenden
Daten lassen sich hierilber mangels weiterer Aufgliederungen keine ausreichend abgesicherten
Aussagen ableiten.
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2.5 Arbeitsbedingungen der Lehrer an allgemeinbildenden Schulen

2.5.1 Die Arbeitszeit der hauptaintlichen und hauptberuflichen Lehrer

2.5.1.1 Die Gesamtarbeitszeit und ihre Aufgliederung

Zur Kennzeichnung der Arbeitsbedingungen werden im folgenden Arbeitszeit, Art der Arbeit
beziehungsweise Arbeitsbelastung sowie Merkmale des Vergiitungssystems untersucht. Ange-
sichts der relativ langen Schulferien gait Lind gilt auch heute noch die Urlaubsregelung als
besonderer Vorteil des Lehrerberufs und als besonderer Anreiz fiir die Berufswahl. Hinzu
komint, dal3 ein Teil der Arbeit nicht an den Arbeitsplatz und bestimmte Arbeitszeiten
gebundeit iNt, sondem zu Hause bei freier Zeiteinteilling erledigt werden kann. Dies scheint es
insbesondere verheirateten Frauen zu ermoglichen, berutliche und familiare Verpflichtungen
besser miteinander zu verbinden, als dies in vielen anderen Berufen moglich ist.
Von den Kultusbehorden festgelegt ist die Zahl der wochentlich zu erteilenden Unterrichts-
stunden. Diese Wochenstundendeputate unterscheiden sich nach SchUlgattungen beziehungs-
weise Ausbildung der Lehrer. Entlastungen von der festgesetzten Wochenstundenzahl sind
jeweils fiir besondere Aufgaben und aus ether Reihe von persOnlichen Grunden vorgesehen.
Die Gesamtarbeitszeit der Lehrer ist anders als in der Regel bei den ubrigen offentlich
Bediensteten nicht festgelegt. Sie laBt sich wie folgt gliedern 16:

Unterrichtserteilung:
reine Untcrrichtszeit,
Unterrichtszwischenzeiten (Pausen zwischen den Unterrichtszeiten

Unterrichtsbezogene Tatigkeiten:
Klassenfahrten (Wanderungen, Studienfahrten usw.),
Korrekturen (Kontrolli. and Korrektur schriftlicher Arbeiten und Auswertung),
Vorbereitung des Unterrichts (einschlieBlicereitstellung von Unterrichtsmaterial),
Unterrichtsplanung (langfristige Planung des Unterrichts).

Schulbezogene Tatigkeiten:
Konferenzen und Dienstversammlungen,
Personaiyersanunlungen,
Aufsichtsstunden vor und nach dem Unterricht, soweit nicht als Pausen gewertet,
Zusammenarbeit mit den Eltern (Sprechzeiten, Elternversammlungen, Hausbesuche),
Schulveranstaltungen (zum Beispiel Schulfeste, Theaterveranstaltungen),
Klassenleitergeschafte (zum Beispiel Erstellung von Statistikefi Lind Gutachten, Zeugnis-
ausfertigung, Klassenveranstaltungen),
AbschluBprilfungen,
Sonderaufgaben der Verwaltung und Beratung (zum Beispiel Personalrat,,Fachleiter, Men-
tor, Verwaltung von Sammlungen, Vertrauenslehrer).

Lehrerfortbildung und Weiterbildung.

2.5.1.2 Untersuchungen zur Arbeitsbelastung der Lehrer

Wie hoch die Gesamtarbeitszeit der Lehrer im Durchschnitt zu veranschlagen ist, laBt sich
ledigiicll aus Untersuchungen von Tagesabtaufen der Lehrer abschatzen. Aufgrund einer 1958
durchgeftihrten Stichprobenerhebung kommen Rutenfranz und Graf zu dem Ergebnis, daiS

16 Der Nieders5chsische Kultusminister, 1973, S. 36 ff.
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die reine Arbeitszeit der Lehrer mit etwa 42 bis 48 Stunden pro Woche grob den tariflichen
Arbeiiszeitregelungen entspreche ". Allerdings stelle die Unterrichtszeit, die 50 bis 70 Prozent
der reinen Arbeitszeit ausmache, durch hohe geistige Inanspruchnahme und eine erhebliche
Nervenbelastung besondere Anforderungen an die Lehrer: Hingewiesen wird auch auf die
Beanspruchung durch aufSerdienstliche Arbeiten, die von einem Lehrer in der Gesellschaft
erwartet werden, und auf die Doppeibelastung der weiblichen Lehrkrafte in Beruf und Fa-
milie.
Zu ahnlichen Ergebnissen hinsichtlich der zeitlichen Belastung der Lehrer kommt eine 1965
durchgefiihrte Stichprobenerhebung an hoheren Schulen in Bayern is. Hiernach betrug die
Arbeitszeit einschlieBlich der Sonntagsarbeit durchschnittlich 47 Wochenstunden. Zu einem
etwas hoheren Ansatz der Arbeitszeit, der Lehrer kotrimt eine 1961 von der GEW in Berlin
durchgefuhrte Untersuchung 19. Fur Lehrer an Grundschulen ergab sich eine durchschnittliche
Wochenarbeitszeit von rund 48 Stunden, fur Lehrer an Haupt-. und R.ealschulen von etwa
51 Stunden and fur Lehrer an Gymnasien von rund 54 Stunden. Die Umrechnung der Ar-
beitszeit auf die jeweils giiltigen Unterrichtsstundendeputate ergab, daQ auf eine Pflichtstunde
bei Gymnasiallehrern etwas mehr als zwei Arbeitsstunden, bei den ubrigen Lehrern etwas
weniger als zwei Arbeit'sstunden entfielen.
Die Lehrerverbande drangen angesiehts dieser Ergebnisse auf eine Neuregelung der Arbeitszeit
der Lehrer. Der Deutsche Philologenverband weist dabei darauf hin, dal die Pflichtstunden-
zahl fur Gymnasiallehrer vor 1914 bedeutend niedriger getegen hat als heute und daQ in
anderen Landern Lehrer vergleichbarer Ausbildung geringere Unterrichtsverpflichtungen ha-
ben 20. In einzelnen Bundeslandern sind Kommissionen zur Neuregelung der Arbeitszeit der
Lehrer eingesetzt worden, und Kultus-, Finanz- und Innenminister haben 1972 eine Bera-
tungsfirma mit einer Analyse der Arbeitszeit der Lehrer beauftragt. Auf die Ergebnisse dieser
Studie21, die mittlerweile vorliegt, wird weiter unten noch ausfiihrlich eingegangen.

2.5.1.3 Die Arbeitszeitangaben in der jahrlichen Schulstatistik

In der Schulstatistik sind die von den Lehrern erteilten Wochenstunden nach Beschaftigungs-
verhaltnis gegliedert aufgefiihrt. Bezieht man die erteilten Stunden auf die Zahl der Lehrer, so
ergibt sich fiir das Schuljahr 1969 das in Ubersicht XVII dargestellte Ergebnis.
Die Pflichtstundenzahl der Lehrer ist in den einzelnen Bundeslandern verschieden hoch. Im
Schnitt wird man mit folgenden Wochenstundendeputaten zu rechnen haben:

Lehrer an Grund- und Hauptschulen 28 bis 29 Stunden,
--Lehrer an Sonderschulen 26 bis 27 Stunden,

Lehrer an Realschulen 26 bis 27 Stunden,
Studienrate an Gymnasien 23 bis 24 Stunden,
Sonstige Gymnasiallehrer 26 bis 27 Stunden.

Dies wiirde ungefahr den in der amtlichen Statistik ftir hauptamtliche und hauptberufliche
Lehrer der betreffenden Schularten ermittelten durchschnittlich erteilten Wochenstunden-
zahlen entsprechen.
Sowohl bei der Veranschlagung der Arbeitszeit als auch bei der Abschatzung der Pflichtstun-
denzahlen und der Ermittlung der tatsachlichen Unterrichtsstundenzahlen sind wir bisher von

17 Rutenfranz, Graf, 1963, S. 44.

18 Ulich, Metz, Nengelken und Wulsten, 1967, S. 430 ff.

19 GEW, 1961, S. 31.

20 Vgl. Lbsung des Arbeitszeit- Problems nicht linger zu umgehen". 1967, S. 140.

21 Knight Wegenstein AG, 1974, Bd. 1, S. 61.
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Obersicht XVII: Durchschnittliche Unterrichtswochenstunden 1969

Beschaftigungsverhaltnis Wochenstunden pro Lehrer an

I.
hauptamtlich und

Volksschulen Sonderschulen Realschulen Gynniasien

hauptberuflich 27 25 24 21

nebenamtlich 4 4 4 4

teilbeschaftigt 13 13 11 11

nebenberuflich 7 5 6 6

*ohne Hessen

Durchschnittswerten ausgegangen. Die Streuung um diese Werte ist jedoch fur die Einschat-
zung der realen Situation, in der bestimmte Lehrergruppen stehen, auBerordentlich wichtig.
Man wird auch nicht unbedingt annehmen diirfen, daiS die Einzelwerte sich um. den Mittel-
wert normal verteilen, so daiS das arithmetische Mittel gleichzeitig ein besonders typischer
Wert ist.
Daraber, wie sich die Lehrer nach der Gesamtarbeitszeit verteilen, gibt es zur Zeit noch kein
statistisches Material aus der amtlichen Statistik. Hinweise dafur, dab die Gesamtarbeitszeiten
der Lehrer aber einen relativ weiten Bereich streuen, liefert die bereits angefiihrte Untersu-
chung der GEW aus dem Jahre 1960. Demnach war der Anteil der Lehrer, die eine Arbeitszeit
von aber 52 Stunden angegeben hatten, an Gymnasien wesentlich h6her als an Grundschulen.
Von den Grundschullehrern hatten jeweils etwa 30 Prozent eine Arbeitszeit von unter
45 Stunden und von aber 52 Stunden angegeben22. Da13 hier erhebliche Unterschiede beste-
hen, ist plausibel, wenn man bedenkt, dab zum Beispiel der Arbeitsaufwand fur Korrekturen
wesentlich von der Facherkombination des Lehrers abhangt, der Aufwand far Elternarbeit
von der sozialen Zusammensetzung der Schillerschaft und dem sozialen Engagement des
Lehrers bestimmt ist, die Vorbereitungszeit nach Fachern und Klassenstufen differiert und
sich aberdies unterschiedliche Klassenfrequenzen, unterschiedliche Ausstattung mit Lehr-
mitteln und unterschiedliche Ausbildungsvoraussetzungen auswirken.,
Die Zahl der Pflichtstunden ist auch heute noch in den einzelnen Bundeslandern unterschied-
lich geregelt. Starker sogar als die Abweichungen im RegelstundenmaiS kOnnte aberdies eine
unterschiedliche Handhabupgder Mogtichkekt,epinsq,ewiehVfallen;_ StundenermaiSigungen als
Ausgleich fur persOnliche oder dienstliclie 'Sonderbelastungen zu gewahren. In Frage kommen
beispielsweise EnnaiSigungen im Hinblick auf Alter, Schwerbesehadigung, Leitung der Schule,
Verwaltungsaufgaben, Ausbildung (Lehrer zur Anstellung), Mitwirkung an der Lehrerausbil-
dung, besondere Unterrichtsaufgaben (Oberstufenunterricht), Tatigkeit in Bildstellen und
ahnlichen Einrichtungen, Tatigkeit in der Personalvertretung, Tatigkeit im Rahmen der
Schalermitverwaltung und fur Weiterbildung. Ober das AusinaB dieser Unterrichtsstundener-
maBigungen, Anrechnungen oder Dienstbefreiungen stehen keine Unterlagen zur Verfagung.
Far die einzelnen Bundeslander gelten unterschiedliche Regelungen. Die Auswirkungen far die
Arbeitszeit der Lehrer sind wahrscheinlich trotz der Bemiihungen der KMK urn eine Harmoni-
sierung des PflichtstundenmaBes gleichfalls unterschiedlich.

2.5.1.4 Arbeitszeitangaben aus der Lehrerindividualerhebung 1971

Bei der Lehrerindividualerhebung 1971 wurden die Vollzeitlehrer nach Zahl der hauptamtlich
und Zahl der nebenamtlich erteilten Wochenstunden erfaiSt. Am haufigsten haben die Lehrer
an allgemeinbildenden Schulen eine Zahl von 28 Unterrichtsstunden genannt (vgl. Tabelle 54

22 VgI. GEW, 1961, S. 25.
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Obersicht XVIII: Am haufigsten genannte Wochenstundenzahlen der Vollzeidehrer
verschiedener Schulgattungen 1971

4
Anted der Lehrer an ... mit ... Wochenstunden

Grund-, Haupt- und Sonderschulen Realschulen
Volksschulen

Gymnasien

28 Std. = 20,0 % 26 Std. = 13,2 % 26 Std. = 14,7 % 23 Std. = 21,8 %

29 Std. = 21,1 % 27 Std. = 29,1 % 27 Std. = 31,9 % 24 Std. = 16,2 %

im Anhang). An den einzelnen Schulgattungen entsprachen die jeweils am haufigsten angege-
benen Wochenstundenzahlen in etwa dem RegelstundenmaB (10bersicht XVIII). Mehr als die
Halfte der Lehrer hat jedoch eine hiervon abweichende, meist niedriger liegende Stundenzahl
genannt:

an Grundschulen 20,3 Prozent weniger als 26 Wochenstunden,
- an Hauptschulen 22,4 Proient weniger als 26 Wochenstunden,

an Volksschulen (soweit nicht in Grund- und Hauptschulen aufgeteilt) 27,1 Prozent weni-
ger als 26 Wochenstunden,

- an Sonderschulen 21,9 Prozent weniger als 24 Wochenstunden,
an Realschulen 22,6 Prozent weniger als 24 Wochenstunden,

- an Gymnasien 23,8 Prozent weniger als 21 Wochenstunden.
Wie stark die Angaben iiber einen weiten Bereich streuten und wie unterschiedlich die Vertei-
lung war, ist anhand der Zahlen fiir Lehrer an Grundschulen und Lehrer an Gymnasien in
Abbildung 49 dargestellt (vgl. Tabelle 55 und 56 im Anhang). Vor allem bei den Lehrern an
Grundschulen handelt es sich um eine rechtsschiefe Verteilung, so daft die mittleren Werte
deutlich niedriger liegen als die jeweils am starksten besetzten. Ein groBer Teil der Lehrer
unterrichtet offenbar mit verminderter Stundenzahl.
Es Milt auf, daft bei den Lehrern mit geringeren Wochenstundenzahlen die Frauen in alien
genannten Schulgattungen erheblich schwacher vertreten sind als im Durchschnitt (Ober-

_

sicht XIX).
Offensichtlich sind die Frauen in sehr viel geringerem AusmaB an Aufgaben der Leitung und
Verwaltung der Schulen odeksonstigen Sonderaufgaben beteiligt, die zu einer ErmaBigung der
Pflichtstundenzahlen fiihren, undid-der es iirihnen schwerer mOgliCIT solche ErmaSigungen
durchzusetzen. Besonders ausgenragt ist das MiBverhaltnis zwischen durchschnittlichem An-
teil und Anteil der Frauen mit weniger als 20 erteilten Stunden bei Grund-, Haupt-, Volks-
und Sonderschulen, wahrend an den weiterfahrenden Schulen relativ gesehen wesentlich mehr
Lehrerinnen entsprechende Stundenermafligungen erreichen.

Obersicht XIX: Anteil der Frauen bei Vollzeitlehrern mit unterdurchschnittlicher Unterrichtsverpflichtung 1971

Anteil der weiblichen Lehrer

insgesamt bei Lehrern mit einer Zahl von

15-19 Std. 1-14 Std.

Grundschule 70,0 23,8 35,3

Hauptschule 46,6 16,4 23,4

Volksschule 55,8 25,5 23,5

Sonderschule 61,5 22,8 26,5

Realschule 46,3 36,9 24,7

Gymnasium 30,5 23,4 19,9
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Obersicht XX: Nebenamtlicher Unterricht der Vollzeitlehrer 1971

Lehrer mit nebenamtlichem Unterrieht (in %)

Grund-. Haupt- und

zusammen Manner Frauen

Volksschulen 18,9 28,1 12,2

Sonderschulen 24,1 36,8 16,2

Realschulen 29,2 38,5 18,5

Gymnasien 37,1 42,6 24,6

Von den rund 305.000 Vollzeitlehrern geben knapp 75.000 oder 24,4 Prozent an, (WI sie
auch noch nebenamtlich unterrichten. Im Schnitt erteilt also etwa jeder vierte Lehrer autler-
halb seines Pflichtstundendeputats an derselben oder einer anderen Schule weitere Stunden.
In der Mehrzahl der Falle handelt es sich um bis zu vier Unterrichtsstunden, die jeweils
nebenamtlich erteilt wurden, wobei kiirzere Vertretungszeiten nicht beriicksichtigt sind. In-
wieweit die nebenamtliche Tatigkeit gegen besondere Vergiitung erfolgt, ist aus den Angaben
nicht ersichtlich. Im Gegensatz zu anderen Beamtengruppen ist es jedoch bei Lehrern allge-
mein iiblich, dal die Ober das Regelstundenmall hinausgehenden Unterrichtsstunden geson-
dert bezahlt werden, denn ein Abbummeln" der tIberstunden ist in der Regel im Schulbe-
trieb nicht moglich. Die nebenamtlich erteilten Stunden sind als Folge des Personalmangels
keine vorubergehende Erscheinung, sondern stellen eine Dauerbelastung dar.
Das Ausmall der nebenamtlichen Unterrichtserteilung ist nach Schulgattung und nach dem
Geschlecht der* Lehrer recht unterschiedlich, wie aus tIbersicht XX hervorgeht. Besonders
viele Lehrer mit nebenamtlichen Unterrichtsverpflichtungen sind an den weiterfiihrenden
Schulen zu verzeichnen. Damit korreliert der Anteil der nebenamtlich tatigen Lehrer wahr-
scheinlich mit der Scharfe der Mangelsituation.
AufschlutIreich ist die Tatsache, (MB durchweg die Frauen zu einem wesentlich geringeren
Teil nebenamtlich tatig sind als die Manner. Dies stiitzt die vielfach vertretene These, (WI
Frauen aufgrund der Doppelbelastung in Beruf und Familie geringere Miiglichkeiten und
weniger Neigung zur tIbernahme zusatzlicher Verpflichtunge.t haben. Zumindest fur den Teil
der Lehrerinnen, ftir den die Berufsrolle nur vortibergehenden Charakter hat und die Erwerbs-
tatigkeiLvielfachreine. w_esentlich_geringereRolle-spieltals_beLde.ralanner.h, skirfte der,Anreiz
zur nebenamtlichen Tatigkett gering sein.

2.5.1.5 Das Knight-Wegenstein-Gutachten Ober die Arbeitszeit der Lehrer

Ende 1972 haben die Konferenzen der Finanzminister, der Innenminister und der Kultus-
minister die Firma Knight,Wegenstein beauftragt, ein Gutachten fiber die Arbeitszeit der
Lehrer zu erstellen, um vor der Arbeitszeitverkurzung im Offentlichen Dienst Material Ober die
Belastung der Lehrer zur Verfiigung zu haben. Das Ziel dieser Untersuchung war, die Ar-
beitszeit der Lehrer zu ermitteln und Grundlagen fur die Neufestsetzung der Pflichtstunden
zu erarbeiten." 23
Die Untersuchung beruht auf einer Stichprobenerhebung, die 1973 an mehr als 1.200 Schulen
alter Schulgattungen vorgenommen wurde und an der rund 9.000 Lehrer teilnahmen. Obwohl
die Studie eine Reihe von methodischen und erhebungstechnischen Mangeln aufweist und die
statistische Auswertung der Daten sowie die Darstellung der Ergebnisse stellenweise Zweifel
an der Validitat der Aussagen auflcommen laf3t, seien_im folgenden kurz einige Resultate
wiedergegeben, die Gr011enordnungen und Schwankungsbereiche des erhobenen Datenmate-

23 Knight Wegenstein AG, 1974, Bd. 1, S. 1.
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Abb. 50: Prozentuale Verteilung der Lehrer an allgemeinbildenden
Schulen nach wochentlicher-Gesamtarbeitszeit
und Facliklassenzeit, 1973
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rials aufzeigen soweit dies aufgrund der sehr knappen Presentation im Gutachten moglich
ist,
Die ermittefte durchschnittliche wochentliche Gesamtarbeitszeit, bezogen auf 47 Arbeits-
wochen, war nach Schulgattungen leicht Unterschiodlich, wie Obersicht XXI zeigt. Hinter
diesen Durchschnittswerten verbergen sich allerdings starke Differenzen zwischen individuel-
len Arbeitszeiten der einzelnen Lehrer, die Ober einen weiten Bereich streuen. Die Verteilung
auf Arbeitszeitgruppen ist in Abbildung 50 sowohl fur die Gesamtarbeitszeit als such fur die
Fachklassentatigkeiten (Unterricht mit Vor- und Nachbereitung) dargestellt, wobei die
Arbeitszeitangaben hier nicht auf 47 Arbeitswochen umgerechnet, sondern noch auf die
39 Wochen des Schuljahres bezogen sind.
Die Gesarntarbeitszeit lag bei alien Schulgattungen zwischen 30 und 85 Wochenstunden. Bei
den Grund-, Haupt- und Volksschulen war die Gruppe 45 bis unter 50 Stunden am stiirksten
besetzt, bei den Sonderschulen und Realschulen die Gruppe 50 bis unter 55 Stunden, und bei
Gymnasien wurde am haufigsten eine Gesamtarbeitszeit von 55 bis 60 Stunden ermittelt.
Auch die Zeiten, fur Fachklassentatigkeiten streuten erheblich. Hier entfielen die meisten
Angaben auf die Gruppe 15 bis unter 20 Stunden, mit Ausnahme der Gymnasien, an denen
Fachklassenzeiten zwischen 20 und 25 Stunden am haufigsten angegeben wurden.
Die in der Abbildung 50 dargestellten Ergebnisse widersprechen den Angaben der Schulsta-
tistik und den Nachweisen bei der Lehrerindividualerhebung 1971 erheblich. Zum Beispiel
ergibt sich, daft meter als 60 Prozent der Lehrer an Grund-, Haupt- und Volksschulen Fach-
klassenzeiten von weniger als 20 Stunden pro Woche das sind weniger als 25 Stunden
45 Minuten angegeben haben (einschlieBlich Mehrarbeit und bezogen auf das Schuljahr),
Die amtliche Schulstatistik weist fur 1969 allein fiir die Erteilungdes Unterrichts einen
Durchschnittswert von 27 Wochenstunden a 45 Minuten aus, und bei der Erhebung von 1971
haben fiber 40 Prozent der Lehrer an diesen Schularten eine Unterrichtserteilung von 28 bis
29 Stunden angegeben, wobei es sich ebenfalls um reine Unterrichtszeit handelt. In der vorlie-
genden Untersuchung sind aber neben der reinen Unterrichtszeit die Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts, Korrekturen, Notenfindung, Prufungen und Unterrichtsplanung enthalten.
Wenn es sich nicht um Fehler bei der graphischen Darstellung oder der. Berechnung dieser
Ergebnisse handelt, so wurde das bedeuten, daft ein sehr groBer Teil der Pflichtstunden nicht
fiir Unterrichtstatigkeiten und die damit verbundenen Arbeitsgange genutzt wird. EM Teil der
ermittelten Streuungen der Gesamtarbeitszeit ist auf Unterschiede zwischen den Bundeslan-
dem zurtickzufiihren, denn bereits die Durchschnittswerte far die einzelnen Bundeslander
unterscheiden sich reilwei§eu-firnieltral§-t 0-Ptiszetit7wieAbbildung-5-1zeigt.-Ohne-veitere
Aufgliederung der Gesamtarbeitszeit laBt sich allerdings nicht ersehen, ob diese Differenzen
durch unterschiedliches RegelstundenmaB, landerspezifische Sondersituationen oder zufallige
Schwankungen bedingt sind oder ob es sich auch um erhebungstechnisch bedingte Unter-
schiede handelt.
Die Studie beriicksichtigt auBerdem den Einflut3 verschiedener Klassenfrequenzen auf die
Fachklassenzeit. Meist verlangert sich die Fachklassenzeit bei Erhohung der Klassenfrequenz
ein Ergebnis, das wohl tendenziell zutreffen wird, selbst wenn man berricksichtigt, daft die

Obersicht XXI: Durchschnittliche wochentliche Arbeitszeit 1973

Schulgattung Durchschnittliche wochentliche
Arbeitszeit (Std.)

Grund-, Haupt- und
Volksschule 43,5

Sonderschulen 44,2

Realschulen 45,1

Gymnasien 45,6
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Abb. 51 : Durchschnittsarbeitszeit der Lehrer' an Grund-, Haupt- and
Volksschuien sowie an Gymnasien nach Bundeslandern, 1973
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ausgewiesenen Resultate mit Mange ln und lnkonsistenzen behaftet sind. Ein Vergleich far die
Facher Deutsch, Rechnen beziehungsweise Mathcmatik, Musik und Leibes-trziehung (vgl.
Tabelle 58 im Anhang) zeigt, -dak fik die beiden Korrekturfacher meist auf eine Unterrichts-
stunde a 45 Minute,' mehr als das Doppelte an Fachklassenzeit entfallt, fur die beiden ande-
ren Facher sind es dagegen in der Regel weniger als 90 Minuten..
Untersucht werden ferner die Abhangigkeit der Arbeitszeit von der Funktion der Lehrer und
der Anteil der Fachklassentatigkeiten bei den einzelnen nach FunktiOn unterteilten Lehrer-
gruppen (vgl. Tabelle 59 im Anhang). Generell wurde die geringste Wochenarbeitszeit filr
Fachlehrer errechnet, wahrend die hOchsten Arbeitszeiten meist bei den Lehrer,' auftraten,
die an der Lehrerausbildung beteiligt waren. Der Anteil der Fachklassentatigkeiten an der
Gesamtarbeitszeit 1st fiir die Fachlehrer an alien Schulgattungen am hochsten und far die mit
der Leitung der Schule befakten Lehrer am- niedrigsten. Die Unterschiede zwischen den
Schulgattungen sind sehr gra: Wahrend zum Beispiel die Schulleiter an Grundschulen noch
59 Prozent ihrer Arbeitszeit auf Fachklassentatigkeiten verwenden, erreicht dieser Zeitanteil
bei den Leitern von Gymnasien nicht ganz 23 Prozent. Ober die gleichfalls ausgewertete
Abhangigkeit der Unterrichtszeit und des Arbeitszeitbedarfs je Unterrichtsstunde vom Alter
der Lehrer sind nur Indexzahlen veroffentlicht worden, auf die hier nicht eingegangen
wird.
Die Beurteilung der dargestellten Ergebnisse des Gutachtens hinsichtlich ihrer Signifikanz und
Zuverlassigkeit ist nicht moglich, da Befragungsinstrumente, Definitionen und Einzelergeb-
nisse in absoluten Zahlen nicht verOffentlicht sind. So ist zum Beispiel der verwendete Lehrer-
begriff nicht definiert, so daft offenbleibt, in welchem Ausmak, Teilzeitlehrer oder in der
Ausbildung befindliche Lehrer in die Untersuchung einbezogen und wie diese Lehrpersonen
gegebenenfalls behandeit wurden. Eine Reihe von Moglichkeiten der Auswertung, zum Bei-
spiel nach Geschlecht oder nach Einsatzbereich, wird nicht ausgeschOpft. Die dargestellten
Einzelergebnisse konnen also lediglich grobe Anhaltspunkte zur Beurteilung des 1st -Zustandes
liefern.

2.5.2 Die Unterrichtsverpflichtung der Teilzeitlehrer 1971

Die durchschnittliche Unterrichtszeit der teilzeitlich tatigen Lehrpersonen an den einzelnen
Schulgattungen, wie sie aus den Angaben der amtlichen Schulstatistik ermittelt wurde, ist in
Abschnitt dargestellt worden. Die Unterrichtsverpflichtung der einzelnen Tellzeit-
lehrerist jedoch auf erordentlich unterschiedlich und die \jeweils erteilten Wochenstunden
streuen fiber einen weiten Bereich.. Far die nebenberuflich beschaftigten und die teilbeschaf-
tigten Lehrpersonen wurde die Wbchentliche Unterrichtsverpflichtung bei der Lehrerindivi-
dualerhebung 1971 erfragt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 60 und 61 im Anhang zusam-
menges tent.
Mehr als die Halfte aller Teilzeitlehrer hatte eine. Unterrichtsverpflichtung von 10 oder weni-
ger Wochenstunden. Wenn man allerdings nach Schulgattungen unterteilt,, zeigt sich, dak, der
Anteil der Teilzeitlehrer mit einer Wochenstundenzahl von 15 oder mehr an Grundschulen
mit 39 Prozent end Sonderschulen mit 36 Prozent sehr yiel hOher ist als an Realschulen
(20 Prozent) und Gymnasien (18 Prozent). Dies deutet darauf bin, dak, an den beiden erstge-
nannten Schulgattungen mehr Teilbeschgtigte mit relativ hoher Unterrichtsverpflichtung
tatig sind, wahrend an den weiterfiihrenden Schulen die nebenberufliche Tatigkeit mit gerin-
ger Pflichtstundenzahl eine grokere Rolle spielt.
Starke Unterschiede ergeben sich infolge der verschiedenen Zusammensetzung nach Art der
Teilzeitbeschaftigung auch bei der Unterteilung nach dem Geschlecht. Wahrencl bei den
mannlichen. Teilzeitlehrern 44 Prozent eine Unterrichtsverpflichtung bis zu 6 Wochenstunden
haben, sind bei den weiblichen Teilzeitlehrern nur 21 Prozent mit einer Pflichtstundenzahl
von 6 oder weniger Stunden beschaftigt. Andererseits ist der Anteil der Lehrer mit einer
Unterrichtsverpflichtung von 15 oder mehr Stunden bei den Mannern mit knapp 14 Prozent
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sehr viel geringer als bei den Frauen, bei denen rund 41 Prozent eine entsprechende Pflicht-
stundenzahl genannt haben. Ahnliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich auch
innerhalb der einzelnen Schulgattungen.
Diese Befunde weisen eine Tendenz auf, die eine generelle Differenzierung der Teilzeitarbeit
analytisch sinnvoll erscheinen Mt. Wenn zum Beispiel von den weiblichen Teilzeitlehrern.an,
Gntndschulen ntnd 39 Prozent mehr als 16 Unterrichtsstunden in der Woche erteilen, von
den mannlichen Teilzeitlehrern an Gymnasien dagegen nur 8 Prozent, so ist anzunehmen, da13
die Teilzeitbeschaftigung je nach Schulart und Geschlecht der Teilzeitlehrer ganz unterschied-
lichen Charakter hat. Fur eine differenzierte Analyse der Arbeitszeit oder Unterrichtszeit
dieser Lehrer milAte man also die Gesamtpopulation ebenfalls entsprechend unterteilen.

2.5.3 Die Klassenfrequenzen als EinflufSgrbEe Mr die Arbeitsbelastung der Lehrer

Uber die zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen Klassenfrequenzen (Schiller je Klasse)
sowie der Schiller-Lehrer-Relationen und der Relation Lehrer je Klasse wurden bereits in
Abschnitt 2.1 einige Daten aus der amtlichen Schulstatistik zusammengestellt. Diese Rela-
tionen haben vermutlich nicht nur Einflui3 auf die Qualitat und Intensitat des Unterrichts,
vielmehr sind Organisation des Unterrichts und Zahi der gleichzeitig zu unterrichtenden
Schiller auch filr die Einschatzung der Arbeitsbelastung der Lehrer wichtig.
In der Bundesrepublik wird fast ausschlieBlich in Klassen unterrichtet, die jeweils bestimmten
Schuljahrgangen entsprechen'. In einem solchen System hat die Klassenfrequenz eine beson-
dere Bedeutung filr die physische und psychische Belastung des Lehrers bei einer Vielzahl von
Tiitigkeiten. Dartiber hinaus dilrfte sie nicht unwichtig fur die Erreichung der Unterrichtsziele
und damit filr die Berufszufriedenheit der Lehrer sein, ebenso wie die Bereitschaft der Lehrer
zu Innovationen sowie die Moglichkeit der Erprobung und Anwendung neuer Unterrichts-
methoden und -inhalte von der Klassenfrequenz beeinfluAt werden dilrften. Die Auswirkun-
gen unterschiedlicher KlassengrOBen auf die Arbeitszeit der Lehrer laAt sich allerdings wie
die irn vorangegangenen Abschnitt dargestellten Ergebnisse des Knight-Wegenstein-Gutachtens
vermuten lassen kaum generalisieren. Vielmehr di:u-ften sie sich je nach Schulgattung und
Facherkombination des Lehrers unterschiedlich bemerkbar machen.
Wie bereits in Abschnitt 2.1 erlautert, sind in den filnfziger Jahren die durchschnittlichen
Klassenfrequenzen deutlich zuruckgegangen, insbesondere an den Volksschulen, an denen
19:50-11:0e1F44: Scharer- pro- Kiassederi'Dti- rchschnitf..ilaritelreir.---Zu-dieser VerringerunThat
nicht zuleezt die Tatsache beigetragen, da13 die Schillerzahlen durch den Eintritt schwacher
Geburtenjahrgange ins Schulsystem voriibergehend deutlich gesunken sind. In den sechziger
Jahren haben sich in dieser Hinsicht kaum Verbesserungen ergeben. Die durchschnittlichen
Klassenfrequenzen liegen fiir Realschulen und Gymnasien 1970 sogar etwas hater als 1960
(ohne Schulen mit neu organisiertem Schulaufbauin den Stadtstaaten). Wenn wir allerdings
durchschnittliche Klassenfrequenzen von 32 Schillern an Realschulen und rund 28 Schillern
an Gymnasien fur 1970 errechnen, so ist zu erganzen, dat3 die tatsachlichen Klassenfrequen-
zen dber einen weiten Bereich streuen (vgl. Ubersicht XXII). Bei einer durchschnittlichen
Klassenfrequenz von 34 Schillern an Volksschulen sind 16 Prozent der Volksschulklassen mit
mehr als 40 Schillern besetzt; an den Realschulen entfallen auf diese Frequenzgruppen noch
ilber 7 Prozent der Klassen und an Gymnasien immerhin noch knapp 5 Prozent.
Wenn man die durchschnittlichen Klassenfrequenzen nach Klassenstufen errechnet, so wird
deutlich, wie stark die Klassenfrequenzen in den hoheren Schulstufen zuruckgehen (vgl. Ab-
bildung 52). In der Eingangsstufe des Gymnasiums ist zum Beispiel die durchschnittliche
Klassenfrequenz fast doppelt so hoch wie in den Abiturientenklassen. Fur die Lehrer bedeutet

24 Die amtliche Statistik gliectert die Schiller nach Klassenstufen; bei Sonderschulen nach Schulbesuchsjahrgangen. Noch
wird ein geringer Tell der Schiller an Grund- und Hauptschulen in kombinierten Schuljahrgangen'unterrichtet (1970 sind
es 1 Prozent), andererseits wird in den hiiheren Klassenstufen zum Tell bereits in Kursen anstatt Klassenstufen unter-

richtet.
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Ubersicht XXII: Schulklassen nach Klassenfrequenzen 1970 (in %)

Anteil der Klassen mit ... Schiilern

bis 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 oder mein

Volksschulkiassen 1,6 ' 7,5 19,9 30,2 24,8 11,7 4,3
Realschulklassen 2,6 10,0 24,5 32,8 22,9 6,7 0,6
Gymnasialklassen 20,1 18,4 20,4 21,7 14,7 4,4 0,4

dies sehr unterschiedliche Belastungen beziehungsweise unterschiedliche Moglichkeiten filr die
Vorbereitung des Unterrichts und die differenzierte Forderung der Schiller. Wichtige Ziele des
Bildungssystems sind bei Klassenfrequenzen, wie sie in den unteren Klassenstufen vorherr-
schen, auch bei starkem personlichen Einsatz der Lehrer nicht zu erreichen.
GroBer als die Unterschiede der Klassenfrequenzen nach Schularten sind diejenigen, die sich
fiir die durchschnittlichen Schiller-Lehrer-Relationen und die Zahl der Lehrer pro Klasse
ergeben. Beide Verhaltniszahlen sind Indizes filr die Versorgung mit hauptamtlichen und
hauptberuflichen Lehrern. Die Unterschiede werden beeinfluAt durch unterschiedliche linter-
richtsverpflichtungen der Lehrergruppen, unterschiedliche Klassenfrequenzen, unterschied-
liche Unterrichtsstunden der Schiller und verschieden starken Einsatz von Teilzeitlehrern.
Verschiedentlich werden Klassenfrequenzen und Schiller-Lehrer-Relationen unter Einbezie-
hung der Teilzeitbeschaftigung berechnet, indem man die teilzeitlich erteilten Unterrichts-
wochenstunden fiktiv auf die Wochenstunden voll unterrichtender Lehrkrafte umrechnet und
damit berilcksichtigt, wie viele Vollzeitlehrer man einsetzen milAte, um die von Teilzeitlehrern
und nebenamtlich tatigen Lehrern erteilten Unterrichtsstunden abzudecken. Soweit es sich
jedoch beim Teilzeitunterricht um Behebung von Mangelerscheinungen han-
delt, entsteht dadurch ein unzutreffendes Bild von der Personalsituation an den Schulen. Dies
gilt vor allem dann, wenn diese Unterrichtsstunden von Personen erteilt werden, die nicht in
gleicher Weise ausgebildet sind wie die Vollzeitlehrer oder die nicht (mehr) so leistungsfahig
sind, oder auch, wenn Vollzeitlehrer durch nebenamtliche Unterrichtsverpflichtungen ilber-
lastet werden.

2.5.4 Dienstverhaltnis und Besoldung

Der groAte Teil der Lehrer an allgemeinbildenden Schulen ist an offentlichen Schulen tatig.
Von den im Jahre 1970 gezahlten hauptamtlichen Lehrern entfallen jedoch zum Beispiel an
den Gymnasien immerhin mehr als 10 Prozent auf private Schulen (vgl. Ubersicht XXIII).

Ubersicht XXIII: Lehrer an privaten Schulen 1970

Grund-, Haupt-

. insgesamt

Hauptamtliche Lehrer

darunter an privaten Schulen

absolut in %

und Volksschulen 187.724 1.274 0,7

Sonderschulen 19.399 1.896 9,8

Realschuien 34.117 2.246 6,6

Gymnasien 69.748 8.072 11,6

insgesamt 310.988 13.488 4.3
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Dementsprechend befinden sich die meisten Lehrer im Beamtenverhaltnis, denn nach wie vor
ist der Anteil der Lehrer, die als Angestellte tatig sind, gering. Fur 1971 ergeben sich aus der
Lehrerindiviclualerhebung die in Obersicht XXIV wiedergegebenen Anteile. Die Vollzeitlehrer
im Mngestelltenverhaltnis haben demnach einen Anteil von knapp iiber 10 Prozent; bei den
Teilzeitlehrern sind die Angestellten mit !Aber 28 Prozent sehr viel starker vertreten. Der hohe
Anteil der sonstigen Dienstverhaltnisse bei den Teilzeitlehrern erklart sich aus der Tatsache,
dati ein grof2er Teil der in der Ausbildung befindlichen Lehrer teilzeitlich Unterricht erteilt
and daher als Teilzeitlehrer gezahlt wurde..
Ober die Gehalter der Lehrer stehen keine statistischen Daten zur Verfiigung. Da der groBte
Teil der Lehrer im Beamtenverhaltnis beschaftigt ist, bietet es sich an, die Entwicklung der
Lehrerbesoldung aufgrund der Einstufung in der Besoldungsordnung zu verfolgen. Gru-.13a*,-
Lich lassen sich Einstufung im Eingangsamt, im BefOrderungsamt und bei LeitungsaCq,al%In
unterscheiden. Da in den einzelnen Bundeslandern die Vorschriften fiber BefOrderung und
Leitungsfunktionen sehr unterschiedlich sind und auch im Zeitablauf geandert oder unter-
schiedlich gehandhabt wurden, erscheint ein Vergleich der jeweiligen Eingangsstufen am
zweckmaBigsten.
Im Jahr 1961 hatten Volksschullehrer durchweg, Sonder- und Realschullehrer in den meisten
Bundeslandern als Eingangsstufe A 10 der Besoldungsordnung. In den Jahren 1964 bis 1966
erfolgten Besoldungsrechtsanderungen, die fur den Volksschullehrer A 11 als Eingangsstufe
(in den Stadtstaaten und Hessen A 1 und teilweise A 12) vorsahen. Die Sonderschullehrer
wurden meist mit A 12 (in Hamburg A 13) eingestuft, und die Realschullehrer erhielten
ebenfalls meist A 12 (in Hamburg A 11) als Eingangsstufe. Bis 1972 ergaben sich gegentiber
1966 meist keine wesentlichen Veranderungen mehr. Fur Grund- und Hauptschullehrer, die
einen Vorbereitungsdienst abgeieistet haben, wird in Hamburg jetzt die Eingangsstufe des
hoheren Dienstes, namlich A 13, vorgesehen. Gleichfalls mit der Eingangsstufe des hOheren
Dienstes werden die Sonderschullehrer in den Stadtstaaten besoldet, und Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen haben die Eingangsstufe fur Realschullehrer auf A 12/13 erhoht.
In den letzten zehn Jahren hat sich also die Besoldung der iibrigen Lehrergruppen jeden-
falls, soweit es die Eingangsstufen betrifft in betrachtlichem Maf derjenigen der Gymnasia!:
lehrer angeglichen, die nach wie vor in der Eingangsstufe A 13 verblieben sind. Teilweise
haben die Volks-, Real- und Sonderschullehrer bereits den Sprung in den hoheren Dienst tun
konnen, so dat3 eine einheitliche Besoldung fiir alle Lehrergruppen in absehbarer Zukunft
durchaus moglich ware. Allerdings ergibt sich damit auch ein gewisser Zwang zur Angleichung
und Vereinheitlichung der Ausbildungsvoraussetzungen. Ohne Reform der Lehrerausbildung
muf3 sich die Anderung der Besoldung im Sinne eines Abbaus der Unterschiede zwischen den
Lehrergruppen sehr stark auf die Rekrutierungsmoglichkeiten in bestimmten Bereichen aus-
wirken.
Natiirlich RIM sich aus einem Vergleich der Eingangsstufen noch nicht auf die Mlle der
Lehrergehalter und die Verteilung der Lehrer nach Eirikommensgruppen schlieBen. Die
Grundgehalter differieren erheblich je nach Besoldungsdienstalter; hinzu kOmmen unter-
schiedliche Ortszuschlage, Kinderzuschlage und eine Reihe von mOglichen Zulagen. Auch bei
den Regelungen fiir Beforderungen sowie bei den Aufstiegschancen gibt es. groBe Unter-

:schiede.

Obersicht XXIV: Lehrer nach Dienstverhiihnis 1971 (in %)

Vollzeitlehrer Teilzeitleh rer

Beamte (einschliefSlich Beamte 'aut. Probe) 82,9 16,0

Beamte auf Widerruf 5,1 11,5

Angestellte 10,3 28,3

Sonstige 1,7 44,1
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Obersicht XXV: Planstellen far Lehrer nach Schulgattungen

Grund-, Haupt-und

Planstellen

absolut in %

beamtete Vollzeitlehrer 1971

in %

Volksschulen rd. 169.000 58,8 61,2
Sonderschulen rd. 22.000 7,7 5,6

Realschulen rd. 32.000 11,1 11,2
Gymnasien rd. 62.000 21,5 21,4
Gesamtschulen rd. 2.500 0,9 0,7

zusammen rd. 288.000 100,0 100,0

Da es weder ilber die Verteilung der Lehrer nach Mlle des Bruttogehalts noch tiber die Zahl
der Lehrer in den einzelnen Besoldungsgruppen statistische Angaben gibt, laBt sich die Ge-
haltsstruktur und der Stellenkegel lediglich aus den Angaben ither Planstellen in den einzelnen
Haushaltsplanen abschatzen. In den Haushaltsplanen filr 1972 sind fiir die allgemeinbildenden
Schulen die in Obersicht XXV nach Schulgattungen gegliederten Planstellen ohne Leerstellen
und Stellen fur Nichtlehrer angesetzt. Die in den Haushaltsplanen fiir 1972 ausgewiesene
Verteilung der -Beamtenplanstellen auf die einzelnen Schulgattungen entspricht in etwa den
Anteilen, die sich flr die beamteten Vollzeitlehrer aufgrund der Individualerhebung 1971
ergeben, so dalS die Angaben einigermaBen zuverlassig sein dilrften. Die Ergebnisse der Aus-
zahlung sind im einzelnen in Tabelle 63 im Anhang dargestellt. Jeweils am starksten vertreten
(vgl. Abbildung 53) sind die Besoldungsgruppen

A 12, A 12/13, A 12a
mit 76,7 Prozent bei den Grund-, Haupt- und Volksschullehrern,
A 13,A 13/14,A 13a
mit 75,8 Prozent bei den Sonderschullehrern,
mit 73,2 Prozent bei den Realschullehrern und
mit 53,8 Prozent bei den Gymnasiallehrern.

Damit sind die 1972 in den meisten Bundeslandern geltenden Eingangsstufen am starksten
vertreten. lnwieweit allerdings auf -diesen Stellen Lehrer beschaftigt werden, die aufgrund der
RegelbefOrderung bereits nach A 13 beziehungsweise A 14 aufgestiegen sind, laf3t sich nicht.
abschatzen. Immerhin sind aber jeweils etwa ein Viertel, an den Gymnasien sogar die Halfte
der Stellen anders bewertet.
Der Stellenkegel zeigt deutlich, dalS bei den Lehrern BefOrderungschancen wenn man vom
Bewahrungsaufstieg absieht relativ gering sind. Lediglich an den Gymnasien ist ein wesent-
licher Tell der Stellen far Aufstiegspositionen vorgesehen. AufschluBreich ist ein Vergleich
mit dem Stellenkegel in fruheren Jahren, wobei aus Grtinden der Vergleichbarkeit die Grund-,
Haupt- und Volksschulen mit den Sonderschulen zusammengefaBt werden maten 25. Deut-
lich zeigt sich in Abbildung 54 beziehungsweise Tabelle 64 im Anhang die sprunghafte Anhe-
hung der Besoldung bei den Stellen fur diese Schulgattungen sowie den Realschulen. Die
Beforderungsstelleri haben zwar im allgemeinen geringfilgig zugenommen, aber der Stellen-
kegel hat sich nicht merklich abgeflacht. Hingegen sind an den Gymnasien, an denen sich die
Eingangsstufe im Zeitablauf nicht geandert hat, zum Ausgleich dafilr die Beforderungsstellen
erheblich ausgebaut worden. 1966 machten die A-14-Stellen sogar tiber die Halfte aller Stellen
aus. Bis 1972 wurde ein erheblicher Teil dieser Beforderungsstellen auf A 15 angehoben, so
claB die Aufstiegschancen nochmals verbessert wurden.

25 Die Angaben Rh 1961 bis 1966 sind entnommen aus: Schmitz, 1968, S. 24-26 und 88 f.
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Abb. 53: Beamtenstellen fur Vollzeitlehrer nach Besoldungsgruppen
in den Haushaltspldnen der Bundesldnder fur 1972
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In diesen Ergebnissen konnten die Auswirkungen einer Besoldungspolitik zu sehen rein, die
Anfang der sechziger Jahre im Zeichen eines relativ starkeren Mange ls-an Volksschullehrern
die Besetzung der Lehrerstellen an Volksschulen attraktiv zu machen versuchte Lind dann
Verbesserungen far die Lehrer an Gymnasien vorsehen muf3te, Denn fiir diese hatte sich die
relative Position im Besoldungsgeftige nun verschlechtert, und die im Vergleich mit anderen
Lehrergruppen !anger dauernde Ausbildung schlug sich nicht mehr in einem entsprechenden
Einkommensunterschied nieder.
Die Lehrerbesoldung 1st jedoch eng an die Besoldungsregelungen gebunden, die fiir den
offentlichen Dienst allgemein gelten. Diese Regelungen sind in beiden Richtungen nicht so
flexibel, daf3 sich damit mittel- und kurzfristige Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt ausglei-
chen lieiSen. Versuche, die Attraktivitat des Lehrerberufs und speziell der Ausbildung far
bestimmte Schulgattungen oder Facher zu erhohen, sind daher in den letzten Jahren auf die
Gewahrung von Zulagen, Einrichtung von Beforderungsstellen und Moglichkeiten zur Erzie-
lung von Nebenverdiensten beschrankt geblieben.
Urn abschatzen zu konnen, wie die Einkommenssituation der Lehrer im Vcrgleich mit ande-
ren Berufsgruppen mit entsprechenden Ausbildungsgangen zu beurteilen ist, ware es notwen-
dig, Daten fiber die effektiven Einkommen der Lehrpersonen zur Verffigung zu haben. Aus
den ausgezahiten Daten fiber die besoldungsmaBige Gliederung der Beamtenstellen in den
Landerhaushalten lassen sich indessen keine Rackschlasse auf die effektiven Einkommen der
Lehrer ziehen.

15;3
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2.6 Zur Frage der Feminisierung" des Lehrerberufs

2.6.1 Die Entwicklung des Frauenanteils

In der zu Anfang clargestellten Ubersicht uber die Entwicklung des Lehrerbestandes in der
BRD wurde bereits deutlich, da13 sich die Zahl der Lehrerinnen wesentlich starker erhOht hat
als die Zahl der mannlichen Lehrer. Damit ist der Anteil der Frauen im Lehrerbenif angestie-

gen, eine Erscheinung, die in der Literatur meist mit dem Begriff Feminisierung" des Berufs-
standes gekennzeichnet wird. Mit dem Problem der Feminisierung rind eine Reiheyon Frage-
stellungen verknupft, die zwar zum Teil bereits in der bisherigen statistischen Atalyse des
Lehrerbestandes angedeutet wurden, auf die nochmals in einem besonderen Abschnitt einzu-
gehen aber erforderlich scheint. Da13 sich der Anteil der Lehrerinnen erhoht hat, ist unstrittig;
die Griinde hierfiir, die Auswirkungen dieser Erscheinung sowie die Frage, ob diese Entwick-
lung in die Zukunft projizierbar ist, sollen uns bier naher beschaftigen.
Das Bildungswesen gehorte nicht nur. in Deutschland, sondern viel mehr noch in anderen
Lndern zu den Sektoren des Beschaftigungssystems, in denen Frauen schon vor dem Einset-
zen der Emanzipationstendenzen berufstatig rein konnten. Schon im 19. Jahrhundert waren
(unverheiratete) Frauen an privaten, zu einem erheblichen Teil kirchlichen Schulen an der
Erziehung der Madchen beteiligt. Seit der Jahrhundertwende hat sich der Anteil 'der Frauen
auch an offentlichen Schulen sprunghaft erhOht, so da13 heute mehr als die Halfte der Lehrer
an allgemeinbildenden Schulen weiblichen Geschlechts ist. Soweit sich die Entwicklung4n
Deutschen Reich anhand der seit 1901 in-Abstanden von flinf Jahren durchgefrihrten
bung verfolgen laEt, konzentrieren sich die Feminisierungstendenzen allerdings im wesentli-
chen auf die Gruppe der Volksschullehrer (11.7bersicht XXVI).
Wahrend 1901 knapp uber 15 Prozent des Lehrpersonals an Volksschulen aus Frauen bestand,
erhohte sich dieser Anteil bis 1911 auf uber 20 Prozent, zum Schuljahr 1921/22 auf uber
25 Prozent, und wahrend des Zweiten Weltkrieges wurden bereits uber 35 Prozent erreicht.
Diese Tendenzen galten nicht far die Mittelschulen und die hoheren Lehranstalten, wo 1911
die Frauenanteile mit 48 Prozent beziehungsweise aber 25 Prozent deutlich h6her waren als
an den Volksschulen.
Allerdings ist dabei zu berucksichtigen, da13 bei den hoheren Lehranstalten an den Schulen,
die lediglich zu einem mittleren AbschluE fuhrten (Nichtvollanstalten), bereits 1911 der
Anteil der Frauen genauso hoch war wie bei den Mittelschulen, wahrend an Vollanstalten (big
zum Abitur) nur ein geringer Frauenanteil zu verzeichnen war. Fiir spatere Jahre lasS'en sich
die Lehrer insbesondere an hoheren Lehranstalten far Madchen, in denen fast alle weiblichen

Obersieht XXVI: Entwicklung des Frauenanteils unter den vollbeschliftigten Lehrem im Deutschen Reich (in %)

1901

1906

Volksschulen (einschlieBlich
Sonderschulen

15,4

17,6

Frauenanteil bei vollbeschaftigten Lehrern an

Mittelschulen I-15heren Schulen (Vollanstalten
und Nichtvollanstalten)

1911 20,9 48,0 26,1

1921 25,4 49,8 25,9

1926 25,0 43,7 25,2

1931 26,1 46,2 24,4

1936 26,6 41,5 12,8

1940 31,0 37,1 22,8 .

Vgl. Tabelle 64 im Anhang
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Lehrer tatig waren, nicht mehr eindeutig nach Vollanstalten und Nichtvollanstalten trennen.
Somit ist nicht zu verfolgen, wie sich die Erhohung der Abiturientinnenzahl erst seit 1908
waren Madchen zum Abitur zugelassen auf die Erhohung des Frauenanteils unter den
wissenschaftlich ausgebildeten Lehrern im Laufe der Zeit ausgewirkt hat.
Auffallig niedrig war der Anteil der Frauen an weiterftihrenden Schulen in den ersten Jahren
der nationalsozialistischen Herrschaft, als die Familienideologie sich auf die Emanzipations-
bestrebungen allgemein und speziell auf die Erwerbstatigkeit der Frauen in gehobenen und
akademischen Berufen sehr stark auswirkte. Dagegen ist in Kriegszeiten und Perioden unmit-
telbar nach den Kriegen der Anteil der Lehrerinnen an Volksschulen stark gestiegen, da die
zum Kriegsdienst eingezogenen Lehrer durch Frauen ersetzt wurden und der Frauenanteil
sich dann durch die Kriegsverluste jeweils auf dem erreichten Niveau hielt.
I -Iinzu kam die allgemeine Tendenz zu starkerer Erwerbstatigkeit der Frauen und das Auf-
kommen eines Familientyps ohne beziehungsweise mit einer geringen Zahl von Kindern, bei
dem beide Ehe.partner berufstatig sind. Wahrend verheiratete Frauen zunachst in der Regel
Oberhaupt nicht zum Schuldienst zugelassen wurden, haben die Kultusverwaltungen insbeson
dere in Mangelsituationen zunehmend auf diese Arbeitskraftereserven zurtickgegriffen,
der schon vor der Jahrhundertwende gettihrte Zolibatsstreit faktisch langsam zugunsten der
verheirateten Lehrerin entschieden wurde. Faktoren, die zu einer Erhohung des Frauenanteils
tinter der Lehrerschaft gefuhrt haben, sind zu sehen in

einer Canting der weiterfuhrenden Schulen, einer groBeren Abiturientinnenzahl and der
relativen Blockierung alternativer Berufsmoglichkeiten filr Frauen;
einer aiigemcinen Erhohung der Frauenerwerbstatigkeit in Verbindung mit einer Verminde-
rung der FamiliengroBe and der Aufweichung von Zolibatsforderungen gegenuber weibli-
chen Lehrern;
einer Mobilisierung von ArbeitQkraftereserven in Kriegs- und Nachkriegszeiten;
einer Verbreitung von Koedukationstendenzen, die die Beschrankung des Einsatzes weibli-
cher Lehrkrafte auf die Erziehung der Madchen lockerten.

In der Bundesrepublik hat sich der Anteil der Frauen an den hauptamtlichen und hauptberuf-
lichen Lehrern an allgemeinbildenden Schulen von 38 Prozent (1950) auf fiber 52 Prozent
(1970) erhoht (vgl:Abbildung 55 und Tabelle 2 im Anhang). Die stetige Erhohung des Frau-
enanteils konnte den Schluf3 nahelegen, daf3 es sich hierbei urn_einen Trend handelt, mit dem
auch in Zukunft zu rechnen 1st. Allerdings darf dabei nicht tibersehen werden, dol3 der
Frauenanteil nicht unabhangig ist von der Altersstruktur der Lehrerschaft und von der Vertei-
lung der Lehrer nach Schulgattungen.

2.6.2 Frauenanteil und Altersaufbau der Lehrerschaft

Der Anteil der weiblichen Lehrer ist in den einzelnen Altersgruppen sehr unterschiedlich; er
lag schon immer bei den unter 30jahrigen erheblich Ober dem Durchschnitt und fiel dann in

der folgenden Altersgruppe ganz erheblich ab. Mit der zunehmenden Verjtingung des Lehrer-
bestandes und der starken Erhohung der Besetzungszahlen in den unteren Altersgruppen
beeinfluBt der besonders hohe Frauenanteil bei den unter 30jahrigen die Aufteilung der
Lehrer nach dem Geschlecht sehr stark. 1971 waren von den unter 25jahrigen Lehrern fast
90 Prozent und von den 25- bis unter 30jahrigen Lehrern fast 63 Prozent weiblichen Ge-
schlechts, wahrend in alien tibrigen Altersgruppen der Frauenanteii unter dem Durchschnitts-
wert von knapp 51 Prozent blieb.
Aus Ubersicht XXVII laBt sic!: ersehen, daf3 der Frauenanteil keineswegs gencrcii in den
haeren Altersgruppen geringer war. Es spiegeln sich durchaus auch gegenlaufige Tendenzen
wider, die teils auf das Erwerbsverhalten der Lehrerinnen in bestimmten Altersabschnitten,
tells auf frtihere Rekrutierungspraxis und Einstenungspolitik in bezug auf die Tatigkeit von
Frauen im Schuldienst zurtIckzufuhren sein clurften.
Welchen Anteil die weiblichen Lehrer an der Gesamtzahl der Lehrpersorfen in Zukunft haben
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Obersicht XXVII: Frauenanteil bei hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern an allgemeinbildenden Schulen
nach Altersgruppen (in %)

Alter von
bis unter

von 100 Lehrern waren weibtich im Jahr

1955 1961 1965 1971
Jahren

tinter 25 87,6
55,7 63,9 65,0

25-30 62,8
30-35 46,0 43,2 41,5 42,9
35-40 40,1 43,7 42,9 38,9

40-45 38,5 42,5 45,2 43,5
45-50 37,2 40,3 43,8 47,3
50-55 30,0 41,0 43,6 45,1
55-60 31,4 30,9 39,9 43,3
60-65 30,9 28,7 27,1 37,5

65 oder mehr 39,9 37,1 36,3 46,7

insgesamt 39,3 43,3 47,4 50,8

Vgl. Tabelle 65 im Anhang

werden, hangt entscheidend von dem Gewicht der beiden untersten Altersgruppen ab. 1971
stellte die Altersgruppe der unter 25jahrigen, bei der der Frauenanteil fast 90 Prozent betragt,
immerhin 13 Prozent der weiblichen Lehrer, die der 25- bis unter 30jahrigen (Frauenanteil
63 Prozent) weitere 27 Prozent der Lehierinnen. 1955 entfielen auf diese beiden Altersgrup-
pen zusammen nur 23 Prozent der Lehrerinnen. Gleichzeitig spielen natiirlich auch die vor-
herrschenden Berufs- und Karrieremuster der jungen Lehrerinnen eine Rolle, das heiBt, es
stellt sich die Frage, wie viele von ihnen aus familiaren Griinden schon frilhzeitig aus dem
Schuldienst ausscheiden. Auf den EinfluE der Familienstandsgliederung und des Erwerbsver-
haltens der Frauen wird weiter unten noch lusfilhrlicher eingegangen.

2.6.3 Unterschiede nach Schulgattungen und Lehramtern

Wie schon an den graphischen L)arstellungen der Alters- und Geschlechtsverteilung deutlich
wurde, ist der Feminisierungsgrad nach einzelnen Schulgattungen auBerordentlich unter-
schiedlich. Der Anteil der weiblichen Vollzeitlehrer betrug 1971:

an Grund-, Haupt- und Volksschulen 57,0 Prozent
darun ter
Grundschulen 70,0 Prozent
Haup tschulen 46,6 Prozent
nicht aufgeteilte Volksschulen 55,8 Prozent

- an Sonderschulen 61,6 Prozent
- an Realschulen 46,3 Prozent

an Gymnasien 30,5 Prozent
-- an Gesamtschulen 46,1 Prozent
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dal3 der Einsatz von weiblichen Lehrern von der Schulstufe
abhangt, in der sich die Schiller befinden. Gegenwartig besteht die Lehrerschaft an der Primar-
stufe zu 70 Prozent, an der Sekundarstufe I (chne Gymnasien) zu knapp 50 Prozent und an
den Gymnasien zu 30 Prozent a« Frauen.
Mit Ausnahme der Sonderschulen entspricht der Frauenanteil bei den einzelnen Schulgattun-
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Obersicht XXVIII: Entwicklung des Frauenanteils bei Lehrern nach Lehriim tern (in %)

Jahr

Volks,
schulen

Sonder-
schulen

Leluamt fur

Real-
schulen

Gymnasien

1955 37,8 33,9 38,6 29,3

1960 43,2 33,2 34,5 28,5

1965 49,7 35,8 41,5 28,5

1970 57,0 38,6 51,5 29,0

gen ungefahr dem Anteil
der weiblichen Lehrer an

Volksschulen
Sonderschulen
Realschulen
Gymnasien
technische Facher
Sonstige

bei Lehrern der entsprechenden Lehramter. 1971 betrug der Anteil.
Vollzeitlehrern mit Lehramt far:

5,7,.2 Prozent
39,6 Prozent
48,0 Prozent
30,3 Prozent
86,2 Prozent
46,2 Prozent

Offensichtlich besteht auch ein Zusammenhang zwischen Dauer beziehungsweise Niveau der
Ausbildung und dem Anteil der weiblichen Lehrer. Frauen stellen den grofiten Teil der Lehrer
mit technischem Lehramt, fiber die Halfte aller Lehrer mit Volksschullehramt, jedoch nur
rund 30 Prozent der an wissenschaftlichen Hochschulen ausgebildeten Lehrer mit Lehramt an
Gymnasien.
Wenn wir die Anteile der Frauen an den nach Lehramtern aufgeteilten hauptamtlichen und
hauptberuflichen Lehrern im Zeitablauf vergleichen, so wird deutlich, dais Feminisierungs-
tendenzen keineswegs durchgangig zu beobachten sind (ygl. tThersicht XXVIII). Oberdurch-
schnittlich gestiegen ist der Frauenanteil bei den Lehrerh mit Volksschullehramt. Er betragt
1970 bereits 57 Prozent gegeniiber 37,8 Prozent im Jahre 1955. Auch beim Sonderschullehr-
amt, bei dem immer noch die Manner dominieren, und beim Realschullehramt hat sich der
Feminisierungsgrad erhoht. Dagegen ist im Falle des Lehramts an Gymnasien der prozentuale
Anteil der Frauen nahezu unverandert geblieben.
Aus diesem zeitlichen Vergleich ergibt sich kein Hinweis darauf, dak Frauen in zunehmendem
AusmaB auch fiir Lehramter ausgebildet werden, die eM Universitatsstudium mit Referendar-
zeit und damit eine langere Ausbildungsdauer erfordern. Demgegentiber ist der Anteil der
Frauen an den Abiturienten stark gestiegen:

Deutsches Reich
1911
1926/27
1931/32

2,5 Prozent
8,9 Prozent

23,5 Prozent

Bundesrepublik
1950
1969

33,7 Prozent
39,4 Prozent

Dal die Frauen trotzdem nicht starker unter den Lehrern mit Lehramt fur Gymnasien ver-
treten sind, weist darauf hin, daL die kiirzere Ausbildung an Padagogischen Hochschulen fiir
weibliche Abiturienten nach wie vor eine groBere Anziehungskraft besitzt als die langer
dauernde Ausbildung zum Lehrer an Gymnasien.

2.6.4 Beziehungen zwischen Berufsrolle und Familienrolle

Die oben dargestellten Erscheinungen durften damit zusammenhangen, dak fiir Frauen zu
eineni erheblichen Teil die Berufstatigkeit nicht dieselbe Bedeutung hat wie fiir die Manner
Zwei fur Berufsverlaufe entscheidende Karrieremuster sind auch heute weit verbreitet:
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I. Berufstatigkeit bis zur Verheiratung beziehungsweise his zur Geburt von Kindern als vor-
ubergehende 1Tatigkeit, die geeignet ist, gleichzeitig auf die Erziehungsaufgaben in der
Familie vorzubereiten; danach endgtiltiges Ausscheiden aus dem Beruf, solange nicht wirt-
scliaftliche Notwendigkeiten zur Wiederaufnahme der Tatigkeit zwingen;

2. Aufteilung der relevanten Lebensspanne in drei Phasen: Nadi den ersten Jahren Berufs-
tatigkeit in jungen Jahren schlieSt sich eine !anger dauernde Phase an, in der der Beruf
zugunsten familiarer Verpflichtungen aufgegeben wird, und in einem spateren Lebensab-
schnitt kelut die Frau noclunals ins Erwerbsleben zuriick.

Beide Karrieremuster werden fast nur fiir verheiratete Lehrerinnen akut, aber sie durften auch
zu einem erheblichen Teil die Lebensplane der anderen beeinflussen. Es ist fur die Frau
deshalb wichtig, in relativ friihem Alter in das Erwerbsleben einzutreten, wenn die Ausbildung
verwertet werden soli. Die langer dauernde Gymnasiallehrerausbildung weist nicht nur eine
geringere Erfolgsquote auf, sondern die Gefahr, da13 sich Berufsbeginn und familienbezogene
Lebensphase ilberschneiclen. Das kann leicht bedeuten, daL die Ausbildung abgebrochen
beziehungsweise die BerufstatigkeiLnicht erst aufgenommen wird oder,aber, daffamilienbe-
zogene Interessen zuriickgestellt, wenn nicht aufgegeben werden mussen.
Da in diesem Zusammenhang der Familienstand der Lehrer eine wichtige Rolle spielt, haben
wir bei der Aufgliederung der Lehrpersonen nach demographischen Merkmalen bereits auf
Eigenheiten der Familienstandsgliederung bei mannlichen und weiblichen Lehrern hinge-
wiesen. Der vom 27. bis zum 39. Lebensjahr der Lehrer zu beobachtende Wiederanstieg des
Ledigenanteils bei den Frauen deckt sich mit der Lebensphase, fur die man vermuten darf,
daL verheiratete Frauen aus familiaren Interessen aus dein Erwerbsieben ausscheiden. Aus der
Staiistik der Bestandsveranderungen fur die Jahre 1966 bis 1970 ist zu entnehmen, daIS in
cliesem Zeitraurn mindestens 16.000 Lehrerinnen aus familiaren Grunden als Vollzeitbeschaf-
tigte aus dem Schuldienst ausgeschieden sind, Frauen, die zuui grOBten Tcil verheiratet waren
uncl den oben angegebenen Altersgruppen angehort haben dtirften. Zu den weiteren Fragen,
in welchem Alter diese Lehrerinnen ausgeschieden sind, wie large sie im Schuldienst waren
und wie viele,Lehrerstudentinnen beziehungsweise Absolventinnen der ersten Lehrerprtifung
wegen Heirat Oder familiarer Grtinde gar nicht erst als Vollzeitlehrer in den S_ chulchenst
eingetreten sincl, stehen keine Zahlenangaben zur Verftigung.
Wenn man annimmt, daL die an Padagogi .n Hochschulen ausgebildeten Lehrerinnen etwa
im Alter von 22 bis 24 Jahren in den Schuldienst eintreten und zum Beispiel teilweise im
Alter von 28 bis 30 Jahren aus familienbezogenen Griindeo ausscheiden, so sind sie immerhin
seems Jahre berufstatig gewesen. Die Frauen, die die langer dauernde Gymnasiallehreraus-
bildung gewahlt haben, wurden bei einem Austritt in diesem Lebensalter gerade erst die
Referenciarzeit beendet haben und nicht als Vollzeitlehrer tatig geworden
In Abschnitt 2.3.1.3 ist bereits auf die erheblichen Unterschiede in den Anteilen hingewiesen
worden, die an Grundschulen und an Gymnasien auf die ledigen Lehrerinnen entfallen. Wenn
wir den Ledigenanteil bei weiblichen Leluern an verschiedenen Schulgattungen vergleichen,
wie es in Abbildung 56 nach einzelnen Altersjahren graphisch dargestellt ist, so fallt zunachst
auf, cla13 der Prozentsatz der Ledigen bei den 26- bis 32jahrigen Lehrern generell besonders
niedrig ist. Im ilbrigen wird ersichtlich, dat3 in bezug auf den Anteil der. Ledigen deutliche
Unterschiede zwischen den Lehrerinnen an Grund- und Hauptschulen einerseits und Real-
schulen und Gymnasien andereiseits zu verzeichnen sind. In alien Altersjahren sind die Ledi-
gen Linter den Lehrerinnen an Realschulen und Gymnasien prozentual sehr viel starker ver-
treten als unter den weiblichen Grundschullehrern. Besonders stark tritt die Diskrepanz im
Bereicn zwischen dem 35. und dem 55. Lebensjahr hervor. Die darPesteliten Unterschiede
konnten darin begrundet sein, da8Alie Abiturientinnen mit familienbeLogenen LebensPliinen
eher die kiirzere PH-Ausbildung gewahlt haben oder daL die Studentinnen fiir das gymnasiale
Lehramt nach der Heirat beziehungsweise Geburt von Kindern das Studium abgebrochen
haben, zu: den Padagogischen Hochschulen ilbergewechselt oder nicht in den Schuldienst
eingetreten sind. Bei einer Verlangemng der AusbildungsLeit beziehungsweise der Einfithrung
des Referendariats fur alle Lehrergruppen wird man daher moglicherweise auch bei den
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Abb. 56: Ledigenanteil bei weiblichen Vollzeitlehrern an Grund-und Haupt-
schulen, Realschulen and Gymnasien nach Altersjahren (in'Yoc), 1971
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Lehrerinnen ftir die Primarstufe und fur die Sekundarstufe I mit wesentlich hoheren Abgangs-
quoten beziehungsweise niedrigeren Berufseintrittsquoten zu rechnen haben als bisher.
Seit kurzem ist fur verheiratete Lehrerinnen mit Kindern die Moglichkeit der Halbtagsbeschaf-
tigung im Beamtenverhaltnis eroffnet worden. Sie halt allerdings nicht nur Lehrerinnen im
Schuldienst, sondern bewirkt auch; datS Lehrerinnen, die vordem den Schuldienst nicht ver-
lassen flatten, nun zur Halbzeittatigkeit ubergehen. Auf der anderen Seite ware zu unter-
suchen, ob dadurch nicht doch such die Wahrscheinlichkeit eines vollzeitlichen Wiederein-
tritts wesentlich erhoht wird, denn der nicht abgerissene Kontakt zur Berufswelt ist sicher ein
wesentlicher Faktor fur die Realisierung von Wiedereintrittsabsichten.

2.6.5 Einsatz im Unterricht und Arbeitsbedingungen

Bei der Aufteilung der Lehrer nach Fachern haben wir,festgestellt, dalS sowohi in bezug auf
die erworbenen Lehrbefahigungen als auch hinsichtlich"des facherspezifischen Unterrichtsein-
satzes die Frauen durchaus, unterschiedlich beteiligt sind (vgl. Abschnitt 2.4.2.4). Auch hier
dieten unterschiedlich lange Ausbildungszeiten eine Rolle spielen. ituBer in den neusprach-
lichen Fachern sind Frauen insbesondere in sogenannten technischen Fachern soVvie zum Teil
in musischen und ktinstlerischen Fachern tiberdurchschnittlich stark vertreten. Ferner wird
ein groier Teil des vorfachlichen Unterrichts von Frauen erteilt.
Sowohl der Frauenanteil als auch die Altersgliederung der Lehrer sind je nach Unterrichtsfach
und Schulgattung sehr unterschiedlich. Das Zusammenwirken dieser beiden EinflufSfaktoren
hat erhebliche Bedeutung daftir, wie der zuktinftige Ersatzbedarf an Lehrern fur bestimmte
Richer an den einzelnen Schulgattungen zu verteilen ist. Die unterschiedliche Verteilung der
Vollzeitlehrer mit Unterricht in einzelnen Fachern auf Manner und Frauen in den einzelnen
Altersgruppen ist anhand einiger Beispiele in Tabelle 68 im Anhang dargestellt. Flir die Veran-
sehlagung des Ersatzbedarfs an den Hauptschulen ist zum Beispiel von Bedeutung, datS von
alien Vollzeitlehrern, die 1971 hier Kunstunterricht erteilten, 33 Prozent weibliche Lehrer im
Alter von unter 30 Jahren waren, dagegen Physikunterricht nur in 8 Prozent der Unterrichts-
falle von dieser Alters- und Geschlechtsgruppe erteilt wurde. Das Ausscheiden von Lehre-
rinnen aus familiaren Grtinden wird sich also sehr stark auf das Unterrichtsangebot in Kunst
an Hauptschulen auswirken, wahrend das Fach Physik davon kaum bertihrt,wird.
An den Realschulen entfielen 25 Prozent.der Unterrichtsfalle in Englisch auf weibliche Lehrer
im Alter von unter 30 Jahren, in Mathematik dagegen nur 10 Prozent, so datS ftir diese beiden
Facher der zuktinftige Ersatzbedarf an Lehrern sehr verschieden sein diirfte. SchliefSlich sei
noch ein Beispiel fill- die Lehrer an Gymnasien angefahrt, das derartige Unterschiede beson-
ders deutlich macht. Von den Lehrern im Fach Hdridarbeit waren 34 Prozent Frauen im Alter
von unter 30 Jaliren, und weitere 14 Prozent entfielen auf weibliche Lehrer im Alter von 60
oder mehr, Jahren. In diesem Fach wird sich das familienbedingte Ausscheiden der jungeren
Lehrerinnen und das frilhere .Ruhestandsalter der alteren Frauen sehr stark auswirken. Beide
Einflusse auf die Bestandsentwicklung sind dagegen bei den Lehrpersonen im Fach Geschichte
nur sehr gering zu veranschlagen, denn hier sind nur 4 Prozent der Unterrichtskrafte Frauen
im Alter von unter 30 Jahren und 2 Prozent Frauen im Alter von 60 oder mehr Jahren.
Stellt man die Unterrichtsfalle fur Manner und Frauen fur die einzelnen Facher zusammen
und ermittelt jeweils den Anteil der Falle, die ohne Vorliegen einer entsprechenden Lehrbe-
fahigung erteilt werden, so ergeben sich weitere Informationen: es lafSt sich prtifen, ob Frauen
in verstarktem Make in Fachern eingesetzt sind, fur die sie keine Lehrbefahigung haben, und
in welchen Fachern solche geschlechtsspezifischen Unterschiede im Unterrichtseinsatz zu
beobachten sind. Die Gegentiberstellung zeigt, datS der Anteil der Unterrichtsfalle ohne Vor-
liegen einer Lehrbefahigung bei den weiblichen Lehrern in den meisten Fachern etwas holler
ist als bei den Mannern, jedoch sind die Unterschiede nicht so gravierend, dale man daraus
eine starkere Tendenz zum fachfremden" Unterrichtseinsatz von weiblichen Lehrern ablei-
ten konnte (vgl. Tabelle 68 im Anhang).
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Teilt man die Lehrer nach dem Dienstverhaltnis auf, so zeigen sich durchweg far alle Schul-
gattungen starke geschlechtsspezifische Unterschiede (vgl. Tabelle 70.im Anhang). Wahrend
bei den mannlichen Vollzeitlehrern an allgemeinbildenden Schulen 6 Prozent als Angestellte
tatig sind, haben die angestellten Lehrer bei den Frauen einen Anteil von 15 Prozent. Der
Anteil der Beamten (einschlieklich der Lehrer zur Anstellung und der Beamten auf Widerruf)
ist bei den Lehrern (93 Prozent) deutlich hoher als bei den Lehrerinnen (83 Prozent). Unter-
schiedlich ist der Anteil der Beamten auch nach Schulgattungen, wobei die Grund-, Haupt-
und Volksschulen far beide Geschlechter die hochsten Anteile aufweisen. Dagegen sind an
Gesamtschulen aberdurchschnitOich viele Lehrer im Angestelltenverhaltnis tatig, und an den
Sonderschulen befinden sich unter den weiblichen Lehrern ebenfalls prozentual sehr viel
mehr Angestellte als an den ubrigen Schulgattungen (vgl. Tabelle 70 im Anhang).
Auch bei den Teilzeitlehrern befindet sich unter den Lehrerinnen ein sehr viel groferer
Prozentsatz im Angestelltenverhaltnis als unter den Mannern. Allerdings hat hier ein sehr
hoher Prozentsatz der mannlichen Lehrer ein sonstiges Dienstverhaltnis" angegeben (ver-
mutlich handelt es sich dabei urn Lehrauftrage, insbesondere fur nebenberuflich tatige Per-
sonen), so da13 der Anteil der Beamten geringer ist als bei den Frauen.
Gber die Situation der Lehrerinnen hinsichtlich der sonstigen Arbeitsbedingungen und der
Besoldung sind keine statistischen Angaben verfugbar. Aus der Zahl der erteilten Wochen-
stunden haben wir auf das AusmaA der Stundenbefreiungen geschlossen, und aus der Tat-
sache, daL unter den Lehrern mit einer Verpflichtung von unter 20 Stunden die Frauen sehr
stark unterproportional vertreten sind, ist abzuleiten, da13 Leitungsfunktionen nur relativ
selten an Frauen iibertragen werden. Die Aufstiegschancen sind vermutlich fiir Frauen im
Schuldienst sehr viel geringer als far Manner. Urn dies nachzuweisen, ware es notwendig,
Inhaber von Aufstiegspositionen getrennt nach Mannern und Frauen nachzuweisen. So ware
es zum Beispiel aufschluAreich, zu ermitteln, welcher Anteil der Lehrerinnen als Schulleiter,
Fachleiter oder Seminar leiter tatig ist. Diese Frage laAt sich mit Hilfe der vorliegenden amt-
lichen Statistiken jedoch nicht beantworten.
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2.7 MOglichkeiten zur Verbesserung der statistischen Datenbasis

Mangel der amtlichen Statistik sind im Verlauf der deskriptiven Analyse immer wieder zutage
getreten. Die wichtigcten Unzulanglichkeiten werden im folgenden kurz zusammengefaBt. Sie
betreffen insbesondere die Aufgliederung nach Schulgattungen und -stufen, die Informa-
tionen fiber Bestandsveranderungen, Lehrernachwuchs, Qualifikationsstruktur, Situation in
den einzelnen Fachern, Teilzeitbeschaftigung sowie Besoldungsfragen und Arbeitsbedingun-
gen und nicht zuletzt das Problem der mangelnden Aktualitat der Lehrerstatistiken.
Die Statistiken fiber Lehrerbestande sind bisher lediglich ffir die traditionelle Aufgliederung
nach den Schulgattungen des herkommlichen Systems verffigbar, wobei zeitliche Vergleiche

SO noch dadurch erschwert-sind, da13 bis 1968 die Zahlen fur die Stadtstaaten ohne Unterteilung
veroffentlicht sind. Dies ffihrt dazu, da13 man dann fur die gesamte Zeitreihe die Stadtstaaten
unberucksichtigt lassen oder bei der Analyse von Strukturdaten unterstellen mui3, dai3 die
Ergebnisse fiir die Stadtstaaten nicht erheblich von denen in den iibrigen Bundeslandern abwei-
chen. Die Trennung von Grundschullehrerrr (Primarbereich) und auptschullchrern ist- nicht
vorgenommen worden, obwohl sie bereits weitgehend in der Praxis findlich ist und ffir die
Planung des Lehrerbedarfs und -angebots nach Stufen unerlaiMich ware. gleiche Problem
stelit sich ffir die Aufteilung der Lehrer an Gymnasien auf die Sekundarstufe I und II.
Die Angaben fiber Veranderungen des Lehrerbestandes, die erst seit 1962 veroffentlicht wer-
den, sind zu einem erheblichen Teil nicht nach Herkunft der Zugange und Grund beziehungs-
weise Ziel der Abgange aufgegliedert, Bei dem Versuch, die Struktur der Bestandsveranderun-
gen abzuschatzen, treten deshalb Unsicherheitsspielraume auf. Da filr diese Statistik keine
Altersgliederung angegeben wird, lassen sich such keine altersspezifischen Zu- und Abgangs-
quoten errechnen, die ffir die Bestimmung zukfinftiger Entwicklungen verwendbar waren. Das
bedeutet zum Beispiel, da13 wir nicht wissen, in welchem Alter die Lehrer in den Schuldienst
eintreten, in welchem Lebensabschnitt Frauen zu einem erheblichen Teil aus familiaren
Griinden ausscheiden, wie viele von ihnen spater wieder in welchem Alter in den Beruf
zuruckkehren und wann im Durchschnitt mit einem altersbedingten Ausscheiden von Lehrern
zu rechnen ist. Ebensowenig kormen Veranderungstendenzen hinsichtlich der damit zusam-
menhangenden Bestimmungsfaktoren fiir die Entwicklung des Lehrerbestandes untersucht
werclen.
Besonders unzulanglich sind die Angaben fiber die Ausbildung der Lehrer und die Entwick-
lung des Lehrernachwuchses. Mangel in der Vollzahligkeit der Erfassung, wechselnde Abgren-
zung der Begriffe und standig wechselnde Zuordnung zu verschiedenen Kategorien, zum
Beispiel beim Lehramt, machen es sehr schwierig, zeitliche Vergleiche anzustellen beziehungs-
weise die Entwicklung der Lelu-erbestande auf Tendenzen im Ausbildungsbereich zu bezie-
hen. Da auch Prilfungsstatistiken teils nicht vorhanden, teils unzuverlassig oder unzureichend
aufgeschlfisselt sind und bisher keine Verlaufsstatistiken fiber den Ausbildungsweg der Lehrer
und den Obergang von der Ausbildung zur Berufstatigkeit zur Verfiigung stehen, kOnnen
Studiendauer, Erfolgsquoten und Berufseintrittsquoten nur grob geschatzt werden. Hier ware
zuverlassiges und detailliertes statistisches Material dringend erforderlich, um nachzupriifen,
wie sich die geplanten und zum Teil schon begonnenen Reformen der Lehrerausbildung
quantitativ und qualitativ auswirken.
Die verfugbaren Statistiken fiber die Qualifikationsstruktur der Lehrerschaft sind wenig aus-
sagekraftig. Die Aufgliederung nach sctrulgattungsspezifischen Lehramtern wird flir die nicht-
gymnasialen Lehramter von den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich gehandhabt und
gibt aberdies fur die Einsatzmoglichkeiten in einem horizontal organisierten und nach Schul-
stufen geg,liederten Schulsystem kaum Aufschlusse. Hinter gleichen Lehramtsbezeichnungen
verbergen sich Unterschiedliche Ausbildungsniveaus, Ausbildungsschwerpunkte und Ausbil-
dungsgange. Die aufgefiihrten Lehramtsbezeichnungen stimmen zum Teil nicht mit den in
einigen Bundeslandern gebrauchlichen Begriffen fiberein. So gibt es zum Beispiel in einzelnen
Bundeslandern Lehramter fiir Grundschulen oder fill- Volksschulen, Realschulen und Gymna-
sien, die sich nicht zuordnen lassen.
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Durch Anderungen der Lehrerausbildung und der Zugangsvoraussetzungen zum Lehrerberuf
bedtngt, lainnen die Ausbildungsvoraussetzungen der Lehrer auBerordentlich unterschiedlich
sein. Das Erhebungsmerkmal Lehramt beziehungsweise Priifung gibt dafiir noch keinen ausrei-
chenden Hinweis. Zur Beurteilung des Ausbildungsstandes der Lehrerschaft und damit der
Weiterbildungserfordernisse miifite die Statistik zumindest die Dauer und Art der Ausbildung
beziehungsweise die Ausbildungsinstitution erfassen. Dies lainnte im Rahmen einer Indivi-
dualerhebung in groBeren Zeitabstanden geschehen, wobei auch die praktische Berufserfah-
rung, gemessen etwa an der Dauer der bisher im Schuldienst verbrachten Arbeitsjahre, heran-
zuziehen ware.

"Die Frage nach fachspezifischen Qualifikationen erscheint wichtig insbesondere bei Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasien, das heiBt fiir den Sekundarschulbereicii. Die facherspe-
zifischen Lehrbefahigungen wurden 1965 fiir Realschulen und Gymnasien, 1971 feu alle
Schularten erfragt. Hierbei handelte es sich um Fallzahlungen, bei denen die Lehrer je nach
Zahl ihrer Lehrbefahigungen mehrfach gezahlt sind. Fiir eine Umrechnung auf die Zahl der
Personen, die in einem Fach eingesetzt werden "airmen, ware es notwendig, Lehrer nach
Fadhern und Zahldsr,erworbenen Lehrbefahigungen zu gliedern sowie die wichtigsten Kom-
binationen von Lehrberahigungen auszuzahlen. Da die Erteilung von Lehrberahigungen einen
Verwaltungsvorgang darstellt, miii3te es ohne griiBere Schwierigkeiten miiglich sein, die Neu-
zugange an Lehrern nach Lehrbefahigung beziehungsweise die Erweiterung von Lehrbefahi-
gungen zu erfassen, so dal3 Hinweise auf Veranderungen der Qualifikationsstiuktur gewonnen
werden kiinnten.
Eine Obersicht iiber den Einsatz der Lehrer nach Unterrichtsfachern ist ebenfalls erstmals aus
den Ergebnissen der Lehrerindividualerhebung miiglich, wobei es sich auch hier um Einsatz-
falle Als Unterrichtsfall gilt jeder Einsatz in einem Fach, gleichgiiltig, ob es sich um
Unterricht in einer Klasse beziehungsweise Klassenstufe oder mehreren Kiassen derselben
oder verschiedener Klassenstufen handelt und unabhangig von der Zahl der Unterrichtsstun-
den, die jeweils erteilt werden. Zur Umrechnung auf Personen lainnten hier die Falle mit dem
jeweiligen Anteil des Faches an der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden des betreffenden
Lehrers gewichtet werden. Die Gegeniiberstellung solcher personenbezogener Qualifikations-
und Einsatzmerkmale wurde es gestatten, racherspezifische Ungleichgewichte besser als bisher
zu quantifizieren und MaBnahmen zur Abhilfe abzuschatzen. Allerdings lainnen auch Fallzah-
lungen wie die oben dargestellte Erhebung eine grebe Abschatzung der Allokation des Lehr-
personals ermiiglichen, wenn man eine Gewichtung nach Zahl der Wochenstunden im Fach
vornimmt Fine Erfassung der erteilten Unterrichtswochenstunden mit und ohne Lehrberahi-
gung nach Fachern ist bei der Lehrerindividualerhebung 1971 vorgenommen worden. Die
Ergebnisse konnten jedoch nicht in die Analyse einbezogen werden, da bei der Verbffentli-
ohung der Daten nicht nach Vollzeitlehrern und Teilzeitlehrern und auch nicht nach Schulgat-
tungen differenziert wurde. Zudem sind die Angaben far Volks- und Sonderschulen in Baden-
Wiirttemberg nicht enthalten.
Far die Veranschlagung des Unterrichtsbedarfs sollten die in einzelnen Fachern erforderlichen
Unterrichtsstunden aufgrund der amtlichen Stundentafeln und der Klassenzahlen zusammen-
gestellt werden. Das Ergebnis dieser Statistik ware den Zahlen Ober insgesamt erteilte Unter-
richtsstunden gegeniiberzustellen, die ebenfalls nach Fachern unterteilt werden sollten, wie
dies bei den Lehrerindividualerhebungen geschehen ist. Die Zahl der nach Stundentafeln
erforderlichen, aber nicht ertf....iltn Unterrichtsstunden ware ein sehr guter Indikator far den
racherspezifischen Lehrermangel. Auch die Zahl der ohne Lehrbefahigung erteilten Unter-
richtsstunden beziehungsweise deren Anteil am Unterricht in einem Fach wie den Ergeb-
nissen der Erhebungen von 1965 und 1971 zu entnelimen ist bietet Anhaltspunkte fur
relative Mangelsituationen fur die einzelnen Facher. Allerdings ist in diesem Zusammenhang
darauf hinzuweisen, dal3 es nicht unbedingt gerechtfertigt ist, vom Fehlen der facherspezi-
fischen Lehrbefahigung auf unqualifizierten beziehungsweise fachfremden Unterricht zu
schliefien, dean Unterrichtsqualifikationen werden nicht allein durch formale Ausbildung
vermittelt und durch Priifungen nachgewiesen, sondern sie lainnen auch im Laufe des Berufs-
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lebens Burch praktische oft allerdings erzwungene Erfah_rung gewonnen werden, jeden-
falls in den Bereichen, in denen padagogische Gesichtspunkte gegenilber den fachwissenschaft-
lichen die dominierende Rolle spielen.
Immer noch sehr stiefmtitterlich wird in der jaluliclien Schulstatistik die Gruppe der Teilzeit-
lehrer behandelt, obwohl sie in den letzten Jahren standig grofSere Bedeutung erlangt hat.
Zwar lafSt sich die Bedeutung der teilzeitlichen Unterrichtserteilung mit Hilfe der erteilten
Unterrichtsstunden und der Zahl der Fa lle abschatzen, aber die Zusammensetzung der hieran
beteiligten Personen ist aukerordentlich heterogen, so daf3 eine Analyse dieses Phanomens mit
Hilfe der derzeit verfUgbaren statistischen Unterlagen schwer moglich ist. Eine Aufgliederung
nach Alter wie erstmals bei der Erhebung von 1971 Vorgenommen kann weitere Aufschltisse
geben. Sie mutate erganzt werden urn eine Gruppierung, die zeigt, urn welchen Typ von Teilzeit-
lehrer es sich handelt (zum Beispiel Referendar, weiterbeschaftigter Ruhestandsbeamter, Lehre-
rin auf einer Halbtagsstelle usw.). Erst dann lieBe sich abschatzen, inwieweit es sich urn NotmaB-
nahmen zur Abdec-kung des Lehrermangels oder urn Beschaftigungsfalle handelt, mit denen als
Erganzung zu dem Einsatz von Vollzeitkraften auch langerfristig zu rechnen ist.
Der starke Anstieg der Teilzeitbeschaftigungsfalle in den letzten Jahren und die in einzelnen
Jahren sprunghafte ErhOhung deutet auf eine hohe Mobilitat in diesem Bereich hin. Urn so
schwerer wiegt der Mangel an einer Statistik der Zu- und Abgange, die Anhaltspunkte fur die
Flexibilitat bieten wurde, mit der die Teilzeitbeschaftigung als Instrument der Personal-
planung gehandhabt wird. Die IThergange zwischen Vollzeitbeschaftigung und Teilzeitbeschaf-
tigung konnten im Rahmen einer Bedarfsveranderungsstatistik dargestellt werden, was insbe-
sondere fiber die Ben.4sverlaufe weiblicher Lehrer wichtige Aufschltisse versprache.
Erste Daten alter die Arbeitszeit der Lehrer wurden bei der Erhebung 1971 erfaf3t, in der nach
der Zahl der hauptamtlich und nebenamtlich erteilten Wochenstunden gefragt wurde. Wie die
Ergebnisse zeigen, hat ein Teil der Befragten diese Trennung nicht durchgeftihrt, die Gesamt-
stundenzahrals hauptamtliche Tatigkeitlangegeben und aufSerdem nebenamtliche Unterrichts-
tatigkeiten in erheblichem Umfang angefiihrt. Ober die Grtinde ftir die Abweichungen der
Zahl der hauptamtlich erteilten Stunden von der Pflichtstundenzahl sind keine Angaben
verfUgbar. Entlastungen von der Pflichtstundenzahl gehen meist einher mit der Ubernahme
besonderer Funktionen und Aufgaben. Wenn man beispielsweise den Lehrereinsatz fur Unter-
richt und fOr Verwaltungsaufgaben trennen will, um MOglichkeiten der Substitution von
Lehrern durch Verwaltungspersonal zu quantifizieren, so 1st es erforderlich, Daten fiber die
Zahl der Lehrer zu erheben, die in der Leitung und Verwaltung der Schulen tang sind, und
die hiennit verbundene zeitliche Belastung zu erfassen. Ein erster Schritt hierzu ware die
Erhebung der UnterrichtsstundenermafSigungen nach Griinden.
Eine detaillierte Erfassung und Aufschlasselung der Arbeitszeit der Lehrer nach einzelnen
Tatigkeitselementen, wie sie im Rahmen des Knight-Wegenstein-Gutachtens versucht wurde,
kann zur Analyse der Arbeitsbedingungen im Lehrerberuf sehr aufschluBreich sein, wenn die
Daten methodisch einwandfrei erhoben und umfassend ausgewertet sind. Ftir derartige
spezielle Vorhaben ist es im ilbrigen sinnvoll, Erhebungen auf Stichprobenbasis durchzu-
fuhren, da hier eine Vollerhebung zu aufwendig ware.
Die fUr Planungszwecke aufSerordentlich wichtigen Fragen der Finanzierung des Bildungs-
systems hangen wegen des hohen Personalkostenanteils in diesem Sektor ganz erheblich von
der Mlle und der Struktur der Gehalter ab. Daten aus diesem Bereich sind auch von Bedeu-
tung fiir die Einschatzung der Nachwuchssituation, die nicht zuletzt durch Erwartungen Ether
Verdienst- und Aufstiegsmoglichkeiten im Lehrerberuf beeinfluBt wird. Wir haben uns damit
behelfen mtissen, begrenzt auf die Gruppe der Beamten, die Zahl der verfitgbaren Haushalts-
stellen nach Besoldungsgruppen aus den Haushaltsplanen auszuzahlen, urn grobe Aussagen
titter die Entwicklung des Stellenkegels zu erhalten, und stellten beachtliche Veranderungen
im Zeitablauf fest. Eine detaillierte Analyse mit Hilfe statistisch ermittelter Daten aus diesem
Bereich, die in grOkeren Zeitabstanden erhoben werden konnten, ware fur die Erkenntnis von
Zusammenhangen zwischen den Untersuchungsfeldern Leh_rerbeclarf, Finanzierung und Leh-

rernachwuchs sehr aufschlufSreich.

147



sei noch hingewiesen auf das zentrale Problem der Aktualitat statistischer Daten.
Die meisten Statistiken sind hinsichtlich ihres Informationswertes stark von der Zeit abhan-
gig, in der sie vethigbar werden. Das heiBt, wenn man Abschreibungsraten fur Nutzungswert
konstruieren wiirde, so rnilten diese zweifellos progressiv mit Abnahme der Aktualitat stei-
gen. Die Verstarkung der Veranderungstendenzen im Bildungswesen hat Konsequenzen fur
die Forderung nach aktueller statistischer Berichterstattung, um so mehr, als diese Informa-
tionen zunehmend far Planungszwecke eingesetit werden. Welches Defizit in dieser Hinsicht
besteht, 1a13t sich am besten aus den Erscheinungsdaten der jahrlichen schulstatistischen Ver-
offentlichungen des Statistischen Bundesamtes ablesen: Die Ergebnisse der Statistik der allge-
meinbildenden Schulen wurden zum Beispiel veroffentlicht fur das Schuljahr
-:- 1950 im Mai 1951, 1965 im Dezember 1969,

1955 im Oktober 1957, 1966 im Januar 1970,
1961 im Februar 1964, 1967 im Man 1971,
1962 im Marz 1965, 1968 im Man 1972,
1963 im November 1966, 1969 im Dezember 1972,
1964 im September 1967, 1970 im Juni 1974.

Daten fiber die Situation vor drei bis vier Jahren spiegeln zum graen Teil Tendenzen wider,
die in der Gegenwart langst iiberholt sein 'carmen. In anderen Bereichen zum Beispiel der
Wirtschaftspolitik oder Arbeitsmarktpolitik vviirde man Daten fur so lange zuruckliegende
Zeitpunkte nur noch historisches Interesse zumessen, nicht jedoch Relevanz fiir die Einschat-
zung der gegenwartigen Situation und fur Planungszwecke.
Die in den sechziger Jahren verstarkt aufgetretenen Verzogerungen bei der Veroffentlichung
der Bundesergebnisse im Rahmen der amtlichen Statistik sind auf eine Reihe von Faktoren
zurtickzufahren. Zunachst bereitete die Umsteilung auf die maschinelle Verarbeitung des
Datenm.aterials in einzelnen Bundeslandern erhebliche Schwierigkeiten. aufgetretenen
Verzogerungen ftihrten ihrerseits dazu, dal3 die am dringendsten benotigten Daten manchmal
vorab fiir die Kultusverwaltungen ausgezahlt werden mutiten, wodurch sich die laufenden
Arbeiten weiter verzogerten. Teilweise wurden vorlaufige Eckzahlen auch vorab von den
Kultusverwaltungen selbst im Verlauf der Bearbeitung des Materials ermittelt oder von den
Statistischen Landesamtern angefordert. Hinzu kamen Anforderungen der Bund-Lander-
Kommission fur Bildungsplanung und der Standigen Konferenz der Kultusminister bezUglich
der Erstellung von Vorwegergebnissen und spezieller Auszahlungen, die die laufend.e.Bearbei-
tung der Schulstatistik ebenfalls beeinfluBt haben konnten.
Sicherlich konnte durch eine Aktualisierung der amtlichen Schulstatistik und eine KOnzentra-
tion auf die Bearbeitung und Veroffentlichung des vorgesehenen bundeseinheitlichen Tabel-
lenprogramms Doppelarbeit vermieden werden, die dadurch anfallt, daB viele Stellen dasselbe
vorlaufige Material bearbeiten. Bei einer rascheren Verfagbarkeit der Ergebnisse in detaillier-
ter Gliederung waren die Auswertungsmoglichkeiten zudem sehr viel groBer, als dies der Fall
ist, wenn an einigen Stellen unveroffentlichte vorlaufige Zahlen kursieren, die ad hoc fill.
bestimmte Zwecke zusammengestellt werden.
Der Aufbau von Lehrerdateien in den einzelnen Bundeslandern wird zunachst kaum automa-

,

tisch zu einer schnelleren Bearbeitung der Schulstatistik ftihren. Diese Vorhaben sind mit sehr
grofien Schwierigkeiten in bezug auf die Organisation, die Erhebung und die Fortschreibung
der . Daten verbunden, und bei unterschiedlich aufgebauten Dateien und unterschiedlichem
Stand der maschinellen Verarbeitung in den einzelnen Bundeslandern entstehen zahlreiche
Koordinierungsprobleme fur die Erstellung von Bundesstatistiken. Schlialich darf die Um-
stellung auf Dateien nicht dazu fiihren, daf, die Moglichkeit eines direkten Zugriffs zum
Datenmaterial seitens der Verwaltungen bewirkt, da13 die Bereitstellung der Statistiken sich
verzogert oder eingeschrankt wird.
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3.
Zusammenfassung
der statistischen Analyse



3.1 Ubersicht Ober die Entwicklung des Lehrerbestandes

I. Die Zahl der hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer an allgemeinbildenden Schulen
hat sich von runt! 180.000 im Jahre 1950 auf iiber 300.000 im Jahre 1970 erhoht. Dem
stetigen Wachstum des Lehrerbestandes steht eine sehr unterschiedliche Entwicklung der
Schiilerzahlen gegenilber, die stark von Schwankungen in der Starke der-Geburtenjahrgange
bestimmt ist. Daraus ergaben sich beispielsweise Konsequenzen fiir die Entwicklung der
Schiller-Lehrer-Relationen.

2. lnsgesamt gesehen hat sich der Lehrerbestand relativ gleichrnaBig und kontinuierlich
erhoht. Die ErhOhung war eine Folge der strukturellen Veranderungen des Schulsystems
und ging Hand in Hand mit der hierdurch bedingten Erhohung des Lehrerbedarfs. Die
relative Kontinuitat, mit der diese Zunahme des Lehrerbestandes seit Mitte der fiinfziger
Jahre zu beobachten ist, karn weitgehend unabliangig von der Starke der jeweils im ent-
sprechenden Alter stehenden Geburtenjahrgange von Schillern und Lehrerstudenten sowie
der Entwicklung des Ersatzbedarfs an Lehrern zustande. Dies scheint zum Teil in den
Verfahren derlHaushalts- und Personalplanung begrtindet, bei denen sprunghafte Verande-
rungen von Ansatzen schwer durchzusetzen sind. Die gleichmaBige Personalentwicklung
wirkte sich auf die Variation anderer Variablen aus, wie zum Beispiel Veranderungen der
Klassenfrequenzen oderder Schiller-Lehrer-Relationen, und beeinfluBte die Durchfiihrung
schulpolitischer Mat3nahmen, wie zum Beispiel die Einfiihrung des 9. und 10. Schuljahres,
die Veranderung der Ubergangsquoten zu weiterfiihrenden Schulen oder den Einsatz von
Teilzeitlehrern.

3. Die Aufteilung der Lehrer nach Schulgattungen hat sich in den letzten 20 Jahren erheblich
verandert. Der autkrordentlich starke Ausbau der Sonderschulen und Realschulen, aber
auch die Expansion der Gymnasien haben dazu gefiihrt, dal 3 die Lehrer an Volksschulen im
Jahre 1970 nur noch etwa 60 Prozent der Lehrer stellten gegeniiber 77 Prozent im Jahre
1950. Dabei ergibt sich die grundsatzliche Frage, wie Anderungen in der Allokation der
Lehrer zwischen Schulgattungen oder arch Schulstufen zustande gekommen sind und wel-
che Konsequenzen sich daraus fiir zukiinftige Planungeri ergeben.
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3.2 Die demograuhische Struktur der Lehrerschaft

1. Die Altersstruktur der Lehrerschaft hat sich in den letzten 15 Jahren entscheidend veran-
Jut. Stellten die 50 oder mehr Jahre alten Lehrer im Jahre 1955 noch knapp 40 Prozent
des Bestandes, so hatten sie Anfang 1971 nur einen Anteil von 19 Prozent. Dagegen hat
sich der Anteil der unter 30jahrigen von 16 Prozent aut. 30 Prozent erhoht.

2. Die derzeitige Altersstruktur mit einem sehr hohen Anteil an jungen Lehrern hat Auswir-
kungen auf den Ersatzbedarf durch altersbedingte Abgange, der mit uhter 2 Prozent des
Bestandes veranschlagt werden kann und damit prozentual nur etwa halb so hoch ist wie
1955. Kennzeichnend fur die Situation ist, daf3 sich in dem am starksten besetzten Alters-
jahrgang der 30jahrigen mehr Lehrer befinden als in der Altersgruppe der 60- bis unter
65jahrigen zusammen. Andererseits durften die nicht altersbedingten Abgange ein erheblich
hoheres Gewicht haben als vor 15 Jahren.

3. Etwa die Mille aller Lehrer ist unter 35 Jahre alt, obwohl doch ein Teil der Lehrer eine
relativ lange Ausbildungszeit hinter sich hat und der Berufseintritt teilweise erst zwischen
dem 25. und 30. Lebensjahr erfolgt. Diese Lehrer sind ausnahmslos nach dem Zweiten
Weltkrieg ausgebildet worden, zum Teil gehoren sie einer Generation an, die die Studenten-
bewegmng in den sechziger Jahren rnitgetragen hat. Wenn man von der Annahme ausgeht,
ciao die in neuerer Zeit ausgebildeten Lehrer auch infolge der veranderten beruflichen
Sozialisation den erforderlichen Innovationen aufgeschlossener gegenuberstehen, gesell-
schaftspolitisch engagierter sind und eihe graere Bereitschaft zur Weiterbildung mitbrin-
gen, so stellt die Gruppe der jtingeren Lehrer ein beachtliches personelles Potential air die
DurchfUhrung von Reformen dar.

4. Andererseits ergeben sich unter Umstanden Probleme durch einen mangelnden Praxisbezug
bei der Ausbildung und den geringeren Anteil der Lehrpersonen mit langerer praktischer
Berufserfahrung. Solche Faktoren konnten zu einer Uberbeanspruchung 'ftir die groBe
Gruppe der jungen Lehrer und insbesondere der Berufsanfanger fuhren. Ein groBer Teil der
Lehrer ist ohne langere Berufgerfahrung und eingehende Berufsvorbereitung den durch
Personalmangel bewirkten schlechten Arbeitsbedingungen ausgeliefert und kann kaurn auf
tradierte, allgemein akzeptierte Normen des Berufsstandes zunickgreifen beziehungsweise
sich an der Berufserfahrung alterer Kollegen orientieren. Mangelnde Moglichkeiten des
Rtickgriffs auf die Verhaltensregeln, die in der Vergangenheit allgemein akzeptiert waren,
stellen zwar in bezug auf Reformen grundsatzlich eine ginstige Ausgangsposition dar, da
man Qezwungen ist, die Berufsrolle neu zu Liberdenken und zu experimentieren. Diese
Initiativen versprechen aber nur dann Erfolg, wenn sie nicht zu einer Uberbeanspruchung
der Lehrer iiihren. Der Widerspruch zwischen Anspruch und Schulwirklichkeit, den beson-
ders 'ffianche jungere Lehrer beim Eintritt in den Schuldienst sehr stark empfinden, kann
zur volligen Anpassung an die vorgefundene Situation und zur Resignation fiihren.

5. Der Lebensbaum" der Lehrer zeigt eine besonders starke Besetzung der unteren Alters-
jahrgange bei den Frauen, so daB bei den unter 30jahrigen die Frauen zum Teil stark in der
Uberzahl sind, wahrend in den ubrigen Altersjahrgangen die Manner uberwiegen. Der
MannerilberschuB ist zwischen dem 31. und 36. Lebensjahr am graten, in einem Alter
also, in dem Frauen besonders haufig familiare Belastungen zu tragen haben und daher oft

zumindest vorubergehend ausscheiden. Von den einze-Inen Jahrgangen sind bei den
Mannern die 30jahrigen, bei den Frauen die 26jahrigen am starksten vertreten. Diese Ver-
zogerung bei den Mannern ist nicht nur durch den Wehrdienst zu erklaren, sondern duffle
vor allem in der Tatsache begrUndet sein, daB die Frauen kiirzere Ausbildungsgange durch-
laufen, das heiBt eine Ausbildung zum Volksschullehrer absolviert haben. Sie sind denn
auch in sehr viel starkerem MaBe vor allem an Grundschulen eingesetzt.

6. Die Alters- und Geschlechtsverteilung der Teilzeitlehrer (nebenberufliche und teilbeschaf-
tigte) Anfang 1971 spiegelt die heterogene Zusammensetzung dieser Population wider.
Eine starke Besetzung bei den 25- bis 30jahrigen duffle mit auf die Einbeziehung der
Referendare zurUckzufiihren sein. Bei den 40- bis 50jahrigen Mit ein hoher Frauentiber-
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schuf3 und bei den fiber 55jahrigen ein betrachtlicher ManneraberschuB auf. Ober 10 Pro-
zent der Teilzeitlehrer sind 65 oder mehr Jahre alt. Daft ein so gro6er Teil der Teilzeitlehrer
noch nach Oberschreiten der Altersgrenze im Schuldienst tatig ist, kann als besonders
markantes indiz far die Scharfe des Lehrermangels in bestimmten Bereichen (Schulgat-
tungen, Fachern, Regionen usw.) interpretiert werden.

7. Der ,Lebensbaum" der Lehrer und der der Wohnbevolkerung zeigen in einigen Bereichen
fibereinstimmende Einschnitte, so daft die Annahme nahelag, die Unterschiede in der Beset-
zung der Altersjahrgange bei den Lehrern seien zum groBen Teil demographisch bedingt.
Aber auch nach Umrechnung auf je 1.000 der WohnbevOlkerung ergeben sich noch sehr
starke Schwankungen in der Besetzung der Altersjahrgange bei den Lehrern. So kommen
zum Beispiel bei den Frauen auf 1.000 der Wohnbevolkerung im Alter von 20 Jahren
24 Lehrerinnen, im Alter von 38 Jahren nur knapp 6 und im Alter von 45 Jahren wieder
etwa 9 Lehrerinnen. Daft diese starken Unterschiede nicht nur auf das unterschiedliche
MatS der Frauenerwerbstatigkeit in verschiedenen Lebensphasen zuriickzuftihren sinci, er-
gibt sich aus der Tatsache, daft ahnliche wenn auch nicht ganz so stark ausgepragte
Schwankungen ebenfalls bei den Mannern zutage treten. Offensichtlich war die Ausbil-
dung und Rekrutierung von Lehrern in der Vergangenheit sehr starken Schwankungen
unterworferr.

8. Starke Gegensatze in der Alters- und Geschlechtsverteilung der Lehrer sind bei der Aufglie-
derung nach einzelnen Schulgattungen festzustellen. So sind zum Beispiel bei den Grund-
schullehrern in fast alien Altersjahren die Frauen zum Teil ganz erheblich in der Oberzahl,
wahrend bei den Gymnasiallelu-ern in alien Jahrgangen die Manner ein deutliches Oberge-
wicht haben. Die Grundschullehrer sind im Durchschnitt wesentlich jtinger: die am starksten
besetzten Jahrgange liegen etwa drei bis vier Jahre niedriger, und die 55 oder mehr Jahre
alten Lehrer sind viel schwacher vertreten als an Gymnasien. Daftir darfte die kiirzere
Ausbildungsdauer und der frilhe Berufseintritt der Grundschullehrer mit verantwortlich
sein.
Lehrer an Hauptschulen und Lehrer an Realschulen zeigen auffallig ahnliche Alterspyrami-
den, bei denen Manner etwas in der Oberzahl sind, die Geschlechtsverteilung aber sehr
viel ausgeglichener ist als an Grundschulen und Gymnasien. Auch bei diesen beiden Schul-
gattungen zeigt sich, daft die Frauen in friiherem Lebensalter in den Schuldienst eintreten
als die Manner.
Wahrend sich die Unterschiede der Alters- und Geschlechtsverteilung zwischen Grundschu-
len und Gymnasien auf die Wahl unterschiedlicher Ausbildungsgange zurtickftihren lassen,
zeigen die Ubereinstimmungen zwischen Hauptschulen und Realschulen sowie die Abwei-
chungen zwischen Grund- und Hauptschulen, daft bei einer Aufteilung der Lehrer nach den
Schulstu fen, in denen sie eingesetzt sind, starke geschlechtsspezifische Unterschiede zutage
treten. Dies ist von erheblicher Bedeutung far eine Neugliederung des Schulsystems nach
Schulstu fen.

9. Rund 85 Prozent aller mannlichen Lehrer und knapp die Halfte der weiblichen Lehrer sind
verheiratet. Die Familienstandsgliederung nach einzelnen Altersjahren zeigt, daft bei den
Mannern der Ledigenanteil mit zunehmendem Alter fast kontinuierlich sinkt, so daft bei
den 35jahrigen bereits nur noch etwa 10 Prozent der Lehrer ledig sind. Bei den !rauen geht
der Ledigenanteil wegen des frilheren Heiratsalters etwas starker zurtick als bei den Man-
nern. Von den 27jahrigen ist knapp ein Drittel ledig. In den nachfolgenden Altersjahren
wird der Anteil der Verheirateten aber wieder geringer, so daft zum Beispiel von den
39jahrigen die Halfte ledig ist. Dies kann als Hinweis daftir gelten, daft verheiratete Lehre-
rinnen im Alter von etwa 25 bis unter 40 Jahren in starkem MaBe aus dem Schuldienst
ausscheiden. Die starken Veranderungen in der Familienstandsstruktur der Lehrer zugun-
sten der Verheirateten, die sich ftir Realschul- und Gymnasiallehrer aus einem Vergleich
mit Ergebnissen von 1965 nachweisen lassen, sind somit bedeutsam far die Entwicklung
des Bestandes an Lehrerinnen und der zu erwartenden Abgange aus familiaren Griinden
beziehungsweise der Wiedereintritte von Frauen ins Erwerbsleben.
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3.3 Bestandsveranderungen und Lehrernachwuchs

1. Die Statistik der Bestandsveranderungen weist ftir die Jahre 1966 bis 1970 ein Volumen
von fiber 300.000 Zu- beziehungsweise Abgangen (Hite) aus, was in etwa dem derzeitigen
Bestand an Lehrern entsprechen wurde. Wenn man die Ha lfte aller Veranderungsfalle als
Mehrfachzahlungen veranschlagt, so kommt man zu dem SchluB, da13 1970 jede zweite
Ste lle mit einem Lehrer besetzt war, der flint' Jahre vorher noch nicht im Schuldienst war
oder an einer anderen Schulgattung beziehungsweise in einem anderen Bundesland unter-
richtete. Dabei ist die Mobilitat der Lehrer innerhalb desselben Bundeslandes und derselben
Schulgattung noch nicht einbegriffen.

2. Die Zahl der Neueintritte nach AbschluB der Ausbildung war mit etwa 20.000 Lehrern pro
Jahr inehr als dreimal so hoch wie die Zahl der durchschnittlich pro Jahr aus altersbe-
dingten Grunden ausscheidenden Lehrer (rund 6.000). Bezogen auf den Lehrerbestand,
liegt die Ersatzquote filr altersbezogene Abgange unter 2 Prozent und aus der Altersgliede-
rung der Lehrerschaft im Jahre 1971 laBt sich ableiten, daiS dieser Anteil in den nachsten
zehn Jahren kaum hoher sein wird.

3. Die getrennte Untersuchung der Bestandsveranderungen bei den Lehrern an Gymnasien
zeigt, dat3 hier die altersbedingten Griinde fur fast 40 Prozent alter Abgange genannt wur-
den, wobei ein sehr groBer Teil dieser Lehrer bereits nach Vollendung des 62. Lebensjahres
ausgeschieden ist. Die Wanderungen zwischen den Bundeslandern und die Austritte von
Frauen aus dem Schuldienst wegen familiarer Griinde machen ilberraschenderweise einen
etwas hoheren Anteil der Abgange aus als bei den Gesamtzahlen; die Wiedereintritte von
Frauen stellen auch einen geringeren Anteil der Zugange, so da13 man den Lehrerinnen mit
langcrcr Ausbildung wohl keine grOBere Berufsfestigkeit zuschreiben kann als den ande-
ren.

4. Die Ubergange zwischen den Schularten ergeben im Saldo eine starke Zuwanderung zu
Sonderschulen und Realschulen und einen entsprechenden Abwanderungssaldo fur die Leh-
rer an Volksschulen. Diese ,Aufstiegsmoglichkeit" der Volksschullehrer zu Sonderschulen
und Realschulen wird von den Mannern in sehr viel starkerem Ma Be wahrgenommen als
von den Frauen.

5. Mangei der Statistik der Lehrerbewegung liegen darin, da13 fiber 11 Prozent der Zugange,
und 23 Prozent der Abgange nicht nach Griinden aufgeschliisselt waren. Angaben fiber das
Alter der eintretenden beziehungsweise ausscheidenden Lehrer fehlen ebenso wie Merk-
male der Ausbildung und Qua!Ifikation, so da13 nicht zu ermitteln ist, in welchem Lebens-
alter beispielsweise Lehrer nach der Ausbildung eintreten, in welchem Alter Frauen in
verstarktem Ma Be ausscheiden und auf welche Phase die Wiedereintritte von Lehrerinnen
entfallen.

6. Die Entwicklung der Neuzugange folgt mit entsprechenden zeitlichen Verschiebungen weit-
gehend der Entwicklung de.,Abiturientenzahlen an Gymnasien, die sich seit 1955 mehr als
verdoppelt haben. Allerdirigs wurde ein beachtlicher Prozentsatz der Lehrerstudenten ohne
Hochschulreife in die Padagogischen Hochschulen aufgenommen, auQerdem wurde die
Kurzausbildung von Fachlehrern filr musisch-technische Facher verstarkt. Im Winterse:
mester 1970/71 hatter von den Studienanfangern an Padagogischen Hochschulen knapp
55 Prozent die traditionellen Normalformen des Gymnasiums (altsprachlich, neusprachlich,
mathematisch-naturwissenschaftlich) besucht, an Universitaten waren es 83 Prozent.

7. Ein Teil der Studenten an Padagogischen Hochschulen rekrutiert sich aus Ubergangern von
anderen Hochschulen, die ihr Berufsziel beziehungsweise die Ausbildungsstatte wahrend
des Studiums gewechselt haben. Statistische Angaben fiber Studienabbrecher, Fachwechsler
und Ubergange zwischen den Hochschulen stehen nicht zur Verfilgung, so da13 die Groffen-
ordnung dieser Bewegungen nur indirekt abgeschatzt werden kann.

8. Da Alter und Studiendauer der Absolventen des Lehrerstudiums nicht statistisch erfaf3t
sind, milssen diese fur die Altersgliederung der Neueintritte wichtigen Angaben ebenfalls
indirekt ermittelt werden. Die Mehrzahl der Studenten fill das Lehramt an Gymnasien legt
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erst nach dem 12. Fachsemester Uie erste Staatsprilfung ab. Die meisten Referendare sind
beim Abschla der Ausbildung zwischen 28 und 30 Jahre alt. An Padagogischen Hochschu-
len schliat der groBte Teil der Studenten nach dem 6. Fachsemester das Studium ab. Die
Studenten fiir das Volksschullehramt kommen fast durchweg mit der vorgeschriebenen
Mindestsemesterzahl (sechs Semester) aus und durften bei Eintritt in den Schuldienst meist
ungefahr 22 Jahre alt sein.
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3.4 Qualifikation und Einsatz der Lehrer

1. Aus der Geschichte der Lehrerbildung ergibt sich, daiS die nach Schulgattungen bezeich-
neten Lehramter fur Volks-, Sonder und Realschulen sowohl historisch als such regional
hinsichtlich der Ausbildung und Qualifikation kein einheitliches Kriterium darstellen und
nur als formale Befdhigungsnachweise gelten.

2. Die als niedriger" eingeschatzten Lehramter mit kiirzerer Ausbildungszeit machen bei
den Frauen einen wesentlich groBeren Anteil aus als bei den Mannern. Rund 16 Prozent
der Frauen unterrichten mit Lehrbefahigung fur technische Facher oder sonstigen" Be-
fahigungsnachweisen.

3. Die Lehrer sind im alliemeinen zu Ether 90 Prozent in den Schulgattungen eingesetzt, fur
die sie eine Lehrbefahigung besitzen. Lediglich bei den Lehrern mit Lehramt filr Realschu-
len unterriehten 26 Prozent der Manner und 39 Prozent der Frauen nicht an der entspre-
chenden Schulgattung, was darauf zurilekzufilhren ist, dais ein Teil dieser Lehrer eine
Lehrbefahigung an Volks- und Realschulen besitzt.

4. Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Lehmmtskategorien mit Ausnahme
des gymnasialen Lehramtes und des Sonderschullehramtes schlagen sich in der amtlichen
Statistik nieder. Die Zuordnung von Lehrern zu den einzelnen Lehramtskategorien ist seit
1960 mehrfach geandert worden, wobei die Lehramtsbezeichnungen in einzelnen Bundes-
landern unterschiedlich gehandhabt wurden.

5. Ein besseres MaiS filr die formale Qualifikation der Lehrer als die Lehmmtsbezeichnung
ware die Dauer der Ausbildung und die Angabe der Ausbildungsinstitution sowie eine
Gliederung nach Ausbildungsschwerpunkten. Fur die derzeit im Schuldienst stehenden
Lehrer laiSt sich aufgrund der Lelb-affltsbefahigungen nichts dariiber aussagen, welche Aus-
bildungsvoraussetzung die Lehrer fur einen schulstufenbezogenen Einsatz aufweisen.

6. Die Erfassung der facherspezifischen Lehrbefahigungen von Vollzeitlehrern als Fallzah-
lung bei der Lehrerindividualerhebung 1971 ergibt, da13 mehr als die Halfte aller Lehrer
eine L,hrbefahigung fur Gesamtunterricht, fast ein Drittel fur Deutsch und jeweils etwa
ein Viertel fur Geschichte, Religion und Mathematik angegeben haben. Diese Reihenfolge
der Facher kommt zum Teil dadurch zustande, daiS Grundschullehrer durchschnittlich
fast Wulf, Realschullehrer und Gymnasiallehrer dagegen nur etwas melhr als zwei Lehrbe-
fahigungen angegeben haben. Hier spiegelt sich wider, daiS fachwissenschaftliches und
fachdiciaktisches Studium bei den auBeruniversitaren Ausbildungsgangen zumindest in
den Studienplanen ein wesentlich geringeres Gewicht haben als bei universitaren Ausbil-
dungen. Man unterstellt damit, da13 die erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse im Prin-
zip zum Unterricht in den meisten der an nicht weiterfiihrenden Schulen unterrichteten
Facher ausreichen. Die Lehrbefahigung in einem bestimmten Fach hat also je nach Ausbil-
dungsinstitution beziehungsweise Lehrergruppe unterschiedliche Bedeutung.

7. Die Gliederung der Lehrbefahigungen nach dem Alter der Lehrer zeigt deutliche Unter-
schiede zwischen den Faclxrn, so daiS der Ersatzbedarf an Lehrern fur einzelne Facher
sehr stark voneinander abweichen duffle. Von den Lehrern mit Lehrbefahigung in Reli-
gion, alte Sprachen, Physik, Chemie, Biologie und Erdkunde sind besonders weriige unter
30 Jahre alt, von den mit Lehrbefahigung in Franzosisch und Leibesibungen ilberdurch-
schnittlich viele. 1:1-Ler im Alter von 50 oder mehr Jahren sind in den Fachern Chemie
und Handarbeit stark vertreten und haben bei den Lehrbefahigungen in Englisch, Franzo-
sisch und such Gemeinschaftskunde einen niedrigen Anteil. Bei dieser Zusammenfassung
fi.lr alle allgemeinbildenden Schulen ist allerdings auf die starken Unterschiede nach Schul-
gattungen beziehungsweise Ausbildungsgangen hinzuweisen.

8. Der Unterrichtseinsatz der Vollzeitlehrer läiSt sich anhand der Individualerhebung 1971
ebenfalls nach Fachern aufschliisseln, wobei unabhangig von der Zahl der erteilten
Wochenstunden und dem Einsatz nach Klassenstufen Unterrichtsfalle gezahlt wurden.
Durchschnittlich unterrichten die Lehrer in drei bis vier Fachern, wobei auf Hauptschul-
lehrer etwas mehr, auf Gymnasiallehrer weniger Unterrichtsfalle kommen.
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9. Did Verteilung der Unterrichtsfalle auf einzelne Facher differiert nattirlich sehr stark nach
Schulgattungen, da die Richer ein unterschiedliches Gewicht in den Lehrplanen haben.
Allerdings kann man aus diesen Angaben nicht die Verteilung der Unterrichtsstunden
ersehen, sondern nur ablesen, wie viele Lehrer uberhaupt in einem bestimmten Fach
eingesetzt sind.

10. Lehrbefahigung und Unterrichtseinsakz stimmen oft nicht tiberein: 42 Prozent der ge-
nannten Lehrbefahigungen sind nicht genutzt", und fiber 43 Prozent der Unterrichtsfalle
entfallen auf Lehrer, die in dem betreffenden Fach keine Lehrbefahigung besitzen. Beson-
ders deutlich ist das Auseinanderklaffen von Lehrbefahigung und tatsachlichem Unter-
richt im Fach Sozialkunde, in dem 70 Prozent der Lehrer mit entsprechender Lehrbeflihi-
gung keinen Unterricht erteilen und andererseits 66 Prozent der eingesetzten Lehrer keine
facherspezifische Lehrbefahigung aufweisen.

11. Die Gegentiberstellung von Lehrbefahigung und Unterrichtseinsatz ergibt Hinweise daftir,
dafi zwischen den Fachern starke Substitutionsbeziehungen bestehen. Dies dfirfte vor
anent flir Heller der gleichen Fachrichtung gelten, was sicher mit der Wahl der Facher-
kombination bei der Ausbildung zusammenhangt. Beispielsweise sind Facherkombinatio-
nen zwischen geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fachern vergleichs-
weise sehr viel seltener als Kombinationen innerhalb dieser Fachergruppen.
Die unterschiedliche Nutzung" der vorhandenen Lehrbefahigungen kann unterschiedli-
che Ursachen haben. Im Beispiel Sozialkunde konnte es sich urn eine besonders enge
Beziehung zum Fach Geschichte handeln, so daB dieses Fach haufig von Lehrern mit einer
Lehrbefahigung flir Geschichte versorgt wird. Dies konnte auch eine Folge der Einftihrung
eines neuen Faches sein, fur das es. zunachst keine spezielle Ausbildung und Lehrbefahi-
gung gab. Offenbar bestehen auch Substitutionsbeziehungen zwischen den Fachern
Mathematik einerseits und Physik und Chemie anderers,r'its. Hier handelt es sich urn
haufig gewahlte Facherkombinationen, bei denen sich im Hauptfach Mathematik ein
Lehrermangel unter Umstanden relativ stark bemerkbar macht, so daB Lehrer mit diesen
Facherkombinationen nicht gleichmaBig nach ihren Lehrbefahigungen, sondern bevorzugt
im Fach Mathematik eingesetzt werden.
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3.5 Arbeitsbedingungen der Lehrer

I. Wie mehrere Untersuchungen gezeigt haben, differiert die Gesamtarbeitszeit der Lehrer
aufSerordentlich. Die Wochenstundendeputate an Unterricht sind nach der Ausbildung der
Lehrer festgesetzt und bewegen sich zwischen 23 bis 24 Pflichtstunden fur Studienrate an
Gymnasien und 28 bis 29 Pflichtstunden fur Lehrer an Grund- und Hauptschulen. Bei der
Lehrerindividualerhebung 1971 haben die meisten Vollzeitlehrer eine Zahl von hauptamt-
lich erteilten Wochenstunden angegeben, die etwa dem jeweiligen Pflichtstundenma13 ent-
spricht. Mehr als die Halfte aber hat eine hiervon abweichende, meist niedrigere Unter-
richtsstundenzahl genannt. Das heifSt, da13 mit StundenermaBigungen aus den verschieden-
sten Grunden versucht wurde, der unterschiedlichen Arbeitsbelastung der Lehrer Rechnung
zu tragen.

2. Durchweg sind die Frauen unter den Lehrern mit deutlich geringerer Pflichtstundenzahl
nur sehr schwach vertreten, was darauf hindeutet, da13 sie in sehr viel geringerem Ausma1 3
an Aufgaben der Leitung und Verwaltung der Schulen teilhaben. Dies gilt vor allem fur
Lehrerinnen an Grund-, Haupt-, Volks- und Sonderschulen, in etwas geringerem Male filr
die Lehrerinnen an weiterflihrenden Schulen.

3. Im Schnitt erteilt etwa jeder vierte Lehrer aufSerhalb seines Pflichtstundendeputats an
derselben oder einer anderen Schule zusatzliche UnterrichtsstUnden in nebenamtlicher
Tatigkeit. Hierbei sind die Frauen anteilsmaBig sehr viel schwacher beteiligt als die Manner.

,Besonders viele Lehrer mit nebenamtlichen Unterrichtsverpflichtungen sind an Realschulen
und Gymnasien zu verzeichnen.

4. Wesentlichen Einflu1 auf die Arbeitsbelastung der Lehrer hat die Zahl der jeweils zu
unterrichtenden Schiller. In den ffinfziger Jahren sind die durchschnittlichen Klassenfre-
quenzen insbesondere an den Volksschulen unter dem Einflu1 sinkender Schillerzah-
len deutlich zuriickgegangen. In den sechzigglahren haben sich in dieser Hinsicht kaum
mehr Verbesserungen ergeben. An den Volksschulen waren 1970 bei einer durchschnitt-
lichen Schfilerzahl von etwa 34 noch 16 Prozent aller Klassen mit mehr als 40 Schillern
besetzt.

5. Hinter den Durchschnittszahlen fur einzelne Schulgattungen verbergen sich stark unter-_
schiedliche Klassenfrequenzen nach Klassenstufen. Fill. die 5. Klasse des Gymnasiums er-
gibt sich ein Durchschnitt von iiber 34 Schfilern je Klasse, in der 13. Klasse sind es durch-
schnittlich knapp 19 Schiller. Das bedeutet zweierlei: Je kleiner die Kinder, desto groBer
die Klasse, und niedrige Klassenfrequenzen in den hoheren Altersstufen werden nicht
geplant, sondern ergeben sich naturwfichsig" durch Auslese beziehungsweise Abgange.
Eine differenzierte Forderung der Schiller ist in den unteren Klassenstufen aufgrund der
hohen Klassenfrequenzen derzeit kaum moglich.

6. Der groBte Teil der Lehrer ist an offentlichen Schulen tatig. 1970 waren 4,3 Prozent der
Lehrer an privaten Schulen beschaftigt, an Gymnasien betrug dieser Anteil knapp 12 Pro-
zent. Dementsprechend standee 1971 nur 12 Prozent aller Vollzeitlehrer an'allgemeinbil-
denden Schulen nicht im Beamtenverhaltnis; das heifSt, Lehrer an offentlichen Schulen sind
auch heute noch nur zu einem relativ geringen Teil als Angestellte tatig.

7. Da fiber die Verteilung der Lehrer nach Einkommen keine Daten zur Verffigung stehen,
mfissen zur Untersuchung der Besoldungsentwicklung die Angaben fiber die Eingruppierung
der Beamtenstellen in den Haushaltsplanen herangezogen werden. In den letzten zehn
Jahren hat sich die Besoldung der fibrigen Lehrergruppen jedenfalls soweit es die Ein-
gangsstufen betrifft in betrachtlichem Male derjenigen der Gymnasiallehrer angeglichen.
Wahrend 1961 die Volks-, Sonder- und Realschullehrer meist nach A 10 besoldet wurden,
werden sie heute fiberwiegend nach A 12, teilweise nach A 13 eingestellt.

8. Die Forderung nach einer Vereinheitlichung der Besoldung fur alle Lehrergruppen und dem
Abbau von Einstufungsunterschieden wird seitens einzelner Lehrerverbande verknilpft mit
der Vorstellung, da8 auch die Ausbildungsvoraussetzungen, die Ausbildungszeit and der
Modus der Berufseinfilhrung einheitlich geregelt werden mfissen. Bisher tritt der Grund-
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schullehret nach dreijahrigem Studium mit guten Chancen ftir das Bestehen der AbschlufS-
sofort mit Vollem Gehalt in den Schuldienst ein, der Gymnasiallehrer auf derselben

Stufe der Besoldungsordnung aber erst nach sechs Jahren Studium und eineinhalb bis zwei
Jahren Referendarzeit, bei ungtinstigeren Erfolgsquoten der Prtifungen. Dies hat sich offen-
bar generell auf die Rekrutierungsmoglichkeiten ftir einzelne Bereiche des Schulsystems
ausgewirkt. Der !anger dauernde und risikoreichere Ausbildungsweg und die Spekulation
auf spitteren, schnelleren Aufstieg diirften weniger attraktiv geworden sein fiir Studenten,
die an einem rasehen Berufseintritt interessiert sein nitissen, insbesondere Frauen und
Studenten aUs sozial schwacheren Schichten. Andererseits wird die universitare Lehreraus-
bildung verniutlich nicht selten von Studenten, die ein holier eingeschatztes Berufsziel
nicht erreichen, als Ausweichziel angesteuert.

9. Der Stellenkegel zeigt deutlich, daf3 bei den Lehrern Beforderungschancen wenn man
vom Bewahrungsaufstieg absieht relativ gering sind. Lediglich an den Gymnasien ist ein
wesentlicher Teil der Stellen fur Aufstiegspositionen vorgesehen. Im Zeitvergleich ist ftir
Grund-, Haupt-, Volks-, Sonder- und Realschullehrer das Besoldungsniveau generell ange-
hoben worden, die Zahl der Beforderungsstellen hat aber nur geringftigig zugenommen, das
heif3t, der Stellenkegel hat sich kaum geandert. Bei den Gymnasiallehrern dagegen wurden
zum Ausgleich ftir die Beibehaltung der Eingangsbesoldung die Beforderungsstellen stark
ausgebaut, so daf3 der Stellenkegel steiler geworden ist.
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Zum Problem. der Feminisierung des Lehrerberufs

I. Die Tendenz zur Feminisierung des Lehrerberufs latSt sich fur die Volksschullehrer im
Deutschen Reich seit der ersten Lehrererhebung im Jahre 1901 cleutlich verfolgen. Sie gait
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg nicht fur Mittelschulen und hohere Lehranstalten, in
denen zum Beispiel 1911 die Frauenanteile an den Lehrern mit 48 Prozent beziehungs-
weise 25 Prozent deutlich holler waren als an den Volksschulen (15 Prozent). Insbesondere
in Kriegs- and Nachkriegszeiten ist der Anteil der Frauen an den Volksschullehrern sprung-
haft gestiegen.

2. In der Bundesrepublik hat sich der Anteil der Frauen an den Vollzeitlehrern von 38 Pro-
zent im Jahre 1950 auf Liber 50'Prozent im Jahre 1970 erhoht. Der Feminisierungsgrad ist
je nach Schulgattung sehr unterschiedlich und scheint wesentlich von der Schulstufe abzu-
hangen, in der sich die Schiller befinden. Gegenwartig besteht die Lehrerschaft an der
Primarstufe zu etwa 70 Prozent, der Sekundarstufe I (ohne Gymnasium) zu knapp 50 Pro-
zent and im gymnasialen Teil der Sekundarstufe II zu rund 30 Prozent aus Frauen.

3. Starke Zusammenhange bestehen auch zwischen der Dauer beziehungsweise dem Niveau
der Ausbildung und dem Anteil der weiblichen Lehrer. Frauen stellten den groiSten Teil der
Lehrer flir technische Facher (86 Prozent), liber die Ha lfte der Lehrer mit Volksschullehr-
amt (57 Prozent), jedoch nur 30 Prozent der an Universitaten ausgebildeten Lehrer mit
Lehramt an Gymnasien. Von 1955 bis 1970 ist der Frauenanteil bei den Lehrern mit Volks-
schullehramt sehr stark, bei den Lehramtern filr Sonderschulen, Realschulen sowie Volks-
Lind Realschulen schwacher und beim gymnasialen Lehramt Liberhaupt nicht gestiegen.

4. Die Erhohung des Frauenanteils bei den Abiturienten hat nicht zu einer entsprechend
starkeren Beteiligung der Frauen an der universitaren Lehrerausbildung gefiihrt, da diese
sich mit den weitverbreiteten Karrieremustern einer Phasenerwerbstatigkeit der Frauen
schwer in Obereinstimmung bringen MSC Sowohl fur Frauen, die uberhaupt nur bis zur
Verheiratung beziehungsweise bis zur Geburt von Kindern berufstatig sein werden, als auch
filr diejenigen, die fiir einen spateren Lebensabschnitt eine Riickkehr in den Schuldienst
planen, ist es wichtig, die Berufstatigkeit in relativ friihem Alter zu beginnen, um die
investierte Ausbildungszeit vor dem Berufsaustritt zu verwerten.

5. Der vorn 27. bisIum 39. Lebensjahr beobachtete Wiederanstieg des Ledigenanteils bei den
Lehrerinnen deckt sich mit der Lebensphase, in der vermutlich verheiratete Frauen aus
familiaren Interessen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Frauen, die die !anger dauernde
Gymnasiallehrerausbildung gewahlt haben, haben bei einem Austritt zum Beispiel im Alter
von 30 Jahren gerade erst die Referendarzeit beendet und sind bestenfalls kurze Zeit als
hauptanitiiche Lehrer tatig geworden.

6. Der Anteil der ledigen Lehrerinnen ist an den Grundschulen in alien Altersklassen sehr viel
niedriger als an Gymnasien; in beiden Schulgattungen ist er jedoch bei den 25- bis unter
35jahrigen besonders gering. Bei einer Verlangerung der Ausbildungszeit fur Grund-, Haupt-
und Realschullehrer oder der finfiihrung des Referendariats air alle Lehrergruppen wird
man daher auch fur die Lehrerinnen der Primarstufe und der Sekundarstufe I mit wesent-
lich h6heren Abgangsquoten beziehungsweise niedrigeren Berufseintrittsquoten zu rechnen
haben als bisher. Es ist zweifelhaft, ob dann der Frauenanteil an den Lehrern der Primar-
stufe weiter steigen wird.

7. Sowohl die Altersgliederung als auch der Frauenanteil sind je nach Schulgattung und
Unterrichtsfach teilweise sehr unterschiedlich. Beide Faktoren Frauenanteil und insbe-
sondere Zahl der jungeren (unverheirateten) Lehrerinnen sind von entscheidender Bedeu-
tung far eine Abschatzurig des facherspezifischen Ersatzbedarfs.
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3.7 Zur Verbesscrung der statistischen Datenbasis

Wichtige statistische Daten zur Beurteilung der gegenwartigen Situation auf deny Personalsek-
tor Lind zur Einschatzung zukunftiger Entwicklungen des Lehrerbestandes fehlen insbeson-
dere in bezug auf die Themenkompiexe Teilzeitbeschaftigung, Erwerbsverhalten der Frauen,
Qualifikation and Einsatz der Lehrer, Besoldung sowie Arbeitsbedingungen im Lehrerberuf.
Empfindlich macht sich die mangelnde Aktualitat der in Form von Publikationen verfugbaren
amtlichen Statistiken bemerkbar. Die detaillierten Ergebnisse der amtlichen Schulstatistik fur
das Bundesgebiet aus den Erhebungen des Schuljahres 1970 wurden zum Beispiel erst Mitte
1974 verbffentlicht. Diesem MiBstand sollte durch organisatorische MaBnahmen baldmog--
lichst.abgeholfen werden.
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Tabelle 2: Lehrer an afigemeinbildenden Schulen und abhangig Erwerbstatige 1950, 1955 und 1960 bis 1970
(Meazahlen 1960 = 104sowie Anteil der Frauen

Jahr Hauptamtliche und hauptberufliche

Melizahlen 1960 = 100

Manner Frauen

Lehrer

Anteil der Frauen

Abhangig Erwerbstatige

Melizahlen 1960 = 100 Anteil der Frauen
in %Manner Frauen

1 2 3 4 5 6

19564 91,3 77,3 38,4 71,8b 60,5
b

30,1
b

1955a 97,8 86,1 39,3 89,7 85,8 32,9
196 0 100,0 100,0 42,4 100,0 100,0 33,9
1961 100,4 104,3 43,3 102,5 100,9 33,5
1962 102,1 111,0 44,5 104,0 102,7 33,6
1963 103,2 116,7 45,5 105,7 102,9 33,3
1964 104,9 124,0 46,5 106,5 105,0 33,5
1965 105,5 129,3 47,4 1-08-,0 106,4 33,5
1966 108,5 138,9 48,5 108,2 106,4 33,5
1967 113,1 149,7 49,4 105,2 102,1 33,2
1968 117,0 158,5 49,9 106,2 102,4 33,0
1969 120,8 168,2 50,6 108,9 105,8 33,2
1970 124,3 180,7 51,7 111,1 108,8 33,4

ab Ohne Saarland
Ohne Berlin

Quellen: Spalten 1-3: siehe Tabelle 1
Spalten 4-6: Amtlichc Nachrichten der Bundesanstalt ftir Arbeit

Arbeitsstatistik 1971 - Jahreszahlen
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Tabelle 3: Teilzeitbeschaftigung an allgemeinbildenden Schulen 1950,1955 and 1960 bis 1970

Jahr

insgesamt

1

Teilzeitbeschaftigungsfalle

daru nter darunter

von weiblichen Lehrkraften an Volksschulen an anderen Schulgattungen

abs. in % von Sp. 1

2 3 4 5

1950a 37.421 13.369 35,7 31.986 5.435

1955a 43.150 14.880 34,5 32.482 10.668

1960 43.091 14.784 34,3 31.396 11.695

1961 45.689 16.412 35,9 33.104 12.585

1962 44.483 17.226 38,7 31.023 13.460

1963 50.317 18.618 37,0 34.827 15.490

1964 54 316 11850 36,5 36 884 17.432

1965 55.916 21.247 38,0 37.452 18.464

1966 62.899 24.829 39,5 40.512 22.387

1967 62.777 23.949 38,1 36.442 26.335

1968 83.196 30.410 36,6 41.346 41.850

1969 10.535 41.162 38,3 55.629 51.906

1970 114.600 45.942 4Q,1 60.695 53.905

a Ohnc Saarland

Quellen: siehe Tabelle 1
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Tabelle 4: Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrera nach Schulgattungen 1950, 1955, 1960
und 1965 bis 1970

Jahr

insgesam t

Hauptamtliche

an Volksschulen

und hauptberufliche Lehrer

Javon

an Sonderschulen an Realschulen an Gymnasien

1 2 3 4 5

absolut

1950
b

b
163366 125:834 3.622 6.011 27.899

1955 176.890 125.571 5.342 11.129 34.848
1960 192.135 130.977 6.237 13.603 41.318
1965 224.345 149.595 9.599 19.556 45.595
1966 235.867 155.205 10.834 21.410 48.418
196 7 250.345 160.332 12.662 24.806 52.545
1968 262.634 164.735 14.626 26.923 56.350
1969 275.130 168.088 16.816 29.612 60.614
1970 289.851 174.690 19.399 31.923 63.839

in %

b
1950 100,0 77,0 2,2 3,7 17,1

b
1955 100,0 71,0 3,0 6,3 19,7
1960 100,0 68,2 3,2 7,1 21,5
1965 100,0 66,7 4,3 8,7 20,3
1966 100,0 65,8 4,6 9,1 20,5
1967 100,0 64,0 5,1 9,9 21,0
196 8 100,0 62,7 5,6 10,3 21,4
1969 100,0 61,1 6,1 . 10,8 22,0
1970 100,0 60,3 6,7 11,0 22,0

Mazahlen (1960 = 100)

1950
b 85,0 96,1 58,1 44,2 67,5

1955
b

92,1 95,9 85,7 81,8 84,3
1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 116,8 114,2 153,9 143,8 110,4
1966 122,8 118,5 173,7 157,4 117,2
1967 130,3 , 122,4 203,0 182,4 127,2
196 8 136,7 125,8 234,5 197,9 136,4
1969 143,2 128,3 269,6 217,7 146,7
1970 150,9 133,4 311,0 234,7 154,5

"Ohne Lehrer an Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau in Hamburg, Bremen und Berlin (West).

bOh
ne Saarland

Quellen: siehe Tabelle 1
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Tabelle 5: Schiller und Schiller-Lehrer-Relationena nach Schulgattungen 1950, 1955 und 1960 bis 1970

Jahr

Schiller

insgesam t

1

beziehungsweise Schiller

an Volksschulen

je ha uptamtlicher und hauptberuflicher Lehrer

davon

an Sonderschulen an Realschulen an Gymnasien

2 3 4 5

Schiller

1950
b

7.022.971 6.125.154 97.302 196.067 604.448
b

1955 5.848.098 4.636.470 112.899 323.409 775.320
1960 6.191.043 4.949.951 _133.087 328.712 779.293
1961 6.267.126 '5.003.652 141.958 345.259 776.257
1962 6.410.533 5.114.837 150.111 367.082 778.503
1963 6.524.713 5.145.156 160.179 427.432 791.946
1964 6 656 020 5,204 694 170.583 458 227 822 516
1965 6.855.942 5.285.674 182.415 501.025 886.828
1966 7.092.784 5.378.002 198.833 552.767 963.182
1967 7.411.825 5.412.698 228.290 656.904 1.113.933
1968 7.704.830 5.534.967 256.050 720.160 1.193.653
1969 8.088.834 5.750.599 290.846 784.454 1.262.935
1970 8.399.001 5.972.488 322.037 819.116 1.285.360

Schiller-Lehrer-Relation

1950
b

43,0 48,7 26,9 32,6 21,7

1955
b

33,1 36,9 21,1 29,1 22,2

1960 32,2 37,8- _21,3 24,2 18,9

1961 31,9 37,4 21,0 24,0 18,7

1962 31,3 37,0 20,5 23,9 17,9

1963 31,0 36,6 19,9- 24,7 17,7

1964 30,4 35,6 19,3 25,2 18,0

1965 30,6 35,3 19,0 25,6 19,5

1966 30,1 34,7 18,4 25,8 19,9

1967 29,6 33,8 18,0 26,5 21,2

1968 29,3 33,6 17,5 26,7 21,2

1969 29,4 34,2 17,3 26,5 20,8

1970 29,0 34,2 16,6 25,7 20,1

aOhne Schiller und Lehrer an Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau in Hamburg, Bremen und Berlin (West).

bOhne
Saarland.

Quellen: siehe Tabelle 1
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Tabelle 6: Vollzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Alter and Geschlecht,
Januar 1971 (Lehrerindividualerhebung)

Alter von...
bis unter...
Jahren

insgesamt

abs. Anton der
gruppen in

Alters -
%

Vollzeitlehrer

davon

MAnner

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Frauen

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Anteil der
weibl. Lehrer
(Sp. 5 in %
der Sp. 1)

1 2 3 4 5 6 7

20 292 55 237 81,2
10 - 21 789 33 756 95,8
21 - 22 2.064 151 1.913 92,7
22- 23 4.773 4eY-X14 N 4.336 ,.. ;\ 90,8
23 - 24 7.258 85'5 6.403 -/ 88,2
14 - 15 8.284 1.321 6913 ' 83,5_

-25 23.460 7,7 2.902 1,9 20.558 ,

v.1
,2 87,6

15 26 9.163 2.105 7.058 77,0
26 27 13.922 4.271 ' 9.651 69,3
27 28 14.933 5.390 9.543 63,9
28- 29 14.062 5.895 8.167 58,1
29 - 30 15.428 7.477 7.951 51,5

25 - 30 67.508 22,1 25.138 16,7 42.370 27,3 62,8

30 - 31 15.489 8.229 7.260 46,9
31 32 13.784 7.801 5.983 43,4
32 - 33 11.466 6.686 4.780 41,7
33 - 34 9.481 5.682 3.799 40,1
34 - 35 8.881 5.358 3.523 39,7

30- 35 59.101 19,4 33.756 22,5 25.345 16,3 42,9

35 - 36 8.118 4.985 3.133 38,6
36 37 6.750 4.208 2.542 37,7
37 - 38 . 5.100 3.121 1.979 38,8
38 39 5.069 2.966 2.103 41,5

39 - 40 5.284 3.237 2.047 38,7

35 - 40 30.321 9,9 18.517 12,3 11.804 ".' 7,6 38,9

40 - 41 5.471 3.213 2.258 41,3
41 - 42 5.853 3.454 2.399 41,0
42 - 43 6.315 3.615 2.700 42,8
43 44 6.976 3.866 3.110 44,6
44 - 45 7.714 4.115 3.5'99 46,7

40 - 45 32.329 10,6 18.263 12,2 14.066 9,1 43,5

170
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Tabelle 6: (Fortsetzung)

Alter von...
bis unter...
Jahren

45 - 46
46 - 47
47 48
48- 49
49 50

insgtsamt

abs.

1

8.388
7.247
6.143
6.068
6.179

Anteil der Alters-
gruppen in %

Vollzeitlehrer

davon

Manner

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Frauen `'''.1'

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Anteil der
weibl. Lehrer
(Sp. 5 in %
der Sp. 1)

2 4 5 6 7

4.507
3.759
3.207
3.145
3.308

3.881
3.488
2.936
2.923
2.871

46,3
48,1
47,8
48,2
46,5

45 - 50 34 025 11,1 L7.926 L6 099 10,4 47,3___11,9

50 - 51
51 - 52
52 - 53
53 - 54

-54 55

5.872
4.327
3.0138

3.152
3.334

3.159
2.374
1.704
1.739
1.885

'
2.713
1.953
11.384
1.413
1.449

46,2
45,1
44,8
44,8
43,5

50 55 19.773 6,5 10.861 7,2 8.912 5,7 45,1

55 - 56
56 - 57
57 58
58 - 59
59- 60

4.399
4.660
4.198
4.249
4.026

2.454
2.672
2.379
2.375
2.319

1.945
1.988
1.819
1.874
1.707

44,2
42,7
43,3
44,1
42,4

55 60'' 21.532 7,1 12.199 8,1 9.333 6,0 43,3

60 .1 61
61 - 62
62 - 63
63 - 64
64 - 65

3.874
3.772
2.772
2.039
1.682

2.289
2.261
1.751
1.367
.1.172

1.585
1.511
1.021

672
510

40,9
40,1
36,8
33,0
30,3

60 65 14.139 4,6 8.840 5,9 5.299 3,4 37,5

65 - 70
70 oder mehr
One Angabeh

2.063
404
702

0,7
0,1
0,2

1 -236
164
289

0,8
0,1
0 ,2

827
2402

413

0,5
0,2
0,3

40,1
59,4
58,8

Insgesamt 305.357 100,0 150.091 100,0 155.2661 100,0 50,8 ]

Queue: Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanung: Zwischenbericht Ober den Bildungsgesamtplan utid ein Bildungsbudget
vom 18. 10. 1971, Bd. II.
Eigene Zusammenfassungen and Berechnungen.
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Tabelle 8: Teilzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Alter and Geschlecht,
Januar 1971 (Lehrerindividualerhebung)

Alter von...
bis unter...
Jahren

insgesamt

abs. Anteil der Alters -
gruppen in %

Teilzeitlehrer

davon

Manner

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Frauen

abs. Anteil der Alters=
gruppen in %

Anteil der
weibl. Lehrer
(Sp. 5 in %
der Sp. 1)

1

------4

2 3 4 5 6 7

- 20 43 1 0 , 33 76,7
20 - 21 174 47 127 73,0
21 - 22 802 142 660 82,3
22 - 23 1.575 260 1.315 83,5
23 - 24 1.725 404 1.321 76,6
24 - 25 1.441 457 984 68,3

- 25 5.760 .9,0 1.320 4,4 4.440 13,1 77,1

25 - 26 1.396 648 748 53,6
26 - 27 2.072 1.040 1.032 49,8
27 28 2.244 1.141 1.103 -,, 49,2
28 29 2.183 1.035 1.148 52,6
29 - 30 2.451 1.112 1.339 54,6

25 30 10.346 16,2 4.976 16,6 5.370 15,9 51,9

30 - 31 2.424 1.050 1.374 56,7
-31 32 2.179 932 1.247 57,2

32- 33 1.981 836 1.145 57,8
33 - 34 1.796 719 1.077 60,0
34 - 35 1.599 740 859 53,7

30- 35 9.979 15,6 4.277 14,2 5.702 16,8 57,1

35 - 36 1.688 742 946 56,0
36 - 37 1.475 668 807 54,7
37 - 38 1.143 531 612 53,5
38 - 39 1.294 619 675 52,2
39 40 1.299 659 640 49,3

-
35 - 40 6.899 10,8 '---3.219 10,7 3.680 10,9 53,3

40 41 1.343 610 733 54,6
41 - 42 ' 1.340 612 728 54,3
42 - 43 1.425 686 739 51,9
43 - 44 1.411 550 861 61,0
44 - 45 1.430 494 936 65,5

40 - 45 6.949 10,9 2.952 9,8 3.997. 11,8 57,5

1 8

174

... ,,,,,,,,,
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Tabelle 8: (Fortsetzung)

Alter von.. --von...
Ws unter...

..E Jahren

1., .

.

insgesam

abs.

t

Anteil der Alters -
gruppen in %

Teilzeitlehrer

davon

Manner

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Frauen

abs. Anteil der Alters-
gruppen in %

Anteil der
weibl. Lehrer
(Sp. 5 in %
der'Sp. I)

1

_

2 3 4 5 6 7

45 - 46 1,369 436 933 68,2

46 - 47 1.145 336 809 70,7

47 48 1.066 333 733 68,8

48 - 49 1.073 333 740 69,0

49 50 984 338 646 65,7

45 -50 5.637 8,8 1.776 ' 5,9 3.861 11,4 68,5

50- 51 922 329 593 64,3

51 - 52 671 248 423 63,0

52- 53 489 166 323 66,1

53 - 54 480 188 292 60,8

54 - 55 558 243 315 56,5

50- 55 3.120 4,9 1.174 3,9, 1.946 5,7 62,4

55 - 56 744 362 382 51,3

56 - 57 892 510 382 42,8

57 58 974 580 394 40,5

58- 59 1.121 693 428 38,2

59 60 947 587 360 38,0

55 - 60 4.678 7,3 2.732 9,1 1.946 5,7 41,6

60- 61 892 589 303 34,0

61 - 62 836 529 307 36,7

62 63 702 455 247 35,2

63 - 64 692 460 232 33,5

64 - 65 606 416 190 31,4

60 65 3.728 5,8 2.449 8,1 1.279 3,8 34,3

63- 70 5.191 8,1 4.073 13,5 1.118 3,3 21,5

70 odes melir 1,488 2,2 1.033 3,4 405 1,2 28,2

Ohnc Angabc 253 0,4 120 0,4 133 0,4 52,6

Insgesamt 63.978] 100,0 30.101 100,0 33.877 100,0 53,0

Quelle: siche Tabelle 6
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Tabelle 9: Anteil der Teilzeitlehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Alter and Geschlecht,
Januar 1971 (Lehrerindividualerhebung)

Alter von...
bis unter...
Jahren

Teilzeitlehrer in % aller Lehrer

insgesamt Manner Frauen

Alter von...
bis unter...
Jahren

Teilzeitlehrer in % aller Lehrer

insgesamt Manner Frauen

1 2 3 1 2 3

- 20 12,8 15,4 12,2
20 21 18,1 58,8 14,4 45 - 46 14,0 8,8 19,4
21 22 28,0 48,5 25,7 46 - 47 13,6 8,2 18,8
22- 23 24,8 37,3 23,3 47 48 14,8 9,4 20,0
23 - 24 19,2 32,1 17,1 48 - 49 15,0 9,6 20,2
24 - 25 14,8 25,0 12,5 49 - 50 13,7 9,3 18,4

- 25 19,7 31,3 17,8 45 - 50 14,2 9,0 19,3

25 - 26 13,2 23,5 9,6 50 - 51 13,6 9,4 17,9 '''

'26 - 27 13,0 19,6 9,7 51 - 52 13,4 9,5 17,8
27 - 28 13,1 17,5 10,4 52 - 53 13,7 8,9 18,9
28 29 13,4 14,9 12,3 53 - 54 13,2 9,8 17,1
29 - 30 13,7 12,9 14,4 54 - 55 14,3 11,4 17,9

25 - 30 13,3 16,5 11,2 50 - 55 13,6 9,8 17,9

30- 31 13,5 11,3 15,9 55 - 56 14,5 12,9 16,4
31 - 32 13,7 10,7 17,2 56 - 57 16,1 16,0 16,1
32 - 33 14,7 11,1 19,3 57 - 58 18,8 19,6 17,8
33 - 34 15,9 11,2 22,1 58 59 20,9 22,6 \ 18,6
34 35 1.5,3 12,1 19,6 59 - 60 19,0 20,2 17,4

30 - 35 14,4 11,2 18,4 55 - 60 17,8 18,3 17,3

35 36 17,2 13,0 23,2 60 - 61 18,7 20,5 16,0
36 - 37 17,9 13,7 24,1 61 62 18,1 19,0 16,9
37 - 38 18,3 14,5 23,6 62 63 20,2 20,6 19,5
38 - 39 20,3 17,3 24,3 63 - 64 25,3 25,2 25,7
39- 40 19,7 16,9 23,8 64 - 65 26,5 26,2 27,1

35 - 40 18,5 14,8 23,8 60 - 65 20,9 21,7 19,4

40 41 19,7 16,0 24,5 65 - 70 71,6 76,7 57,5
41 - 42 18,6 15,1- 23,3
42 - 43 18,4 15,9 21,5 70 u. m. 78,1 86,3 62,8
43 - 44 16,8 12,5 21,7
44 - 45 15,6 10,7 20,6 ohne Ang. 26,5 29,3 24,4

40 - 45 17,7 13,9 22,1 insgesamt 17,3 16,7 17,9

Quelle: siehe Tabelle 6
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Tabelle 10: Teilzeitlehrer an allgemeinbildenden Schuien nach Schulgattungen,
Januar 1971 (Lehrerindividualerhebung)

Schulgattung

insgesamt

absolut in % alter

Lehrer

Teilzeitlehrcr

Manner

absolut

davon

in % alter

'Lehrer

Frauen

absolut in % aller
Lehrerinnen

1 4 5 6

GrundschuIen 9.223 15,4 2.181 12,6 7.042 16,6

liauptschulen 6.677 16,0 3.123 14,3 3.554 17,9

Volicsschulen 20.907 17,7 9.883 '18,7 11.024 16,9

Sonderschulen 2.568 11,5 985 11,4 1.583 11,5

Realschulen 7.445 17,7 3.866 17,2 3.579 18,3

Gymnasicn 16.764 20,3 9.885 17,8 6.879 25,5

Gcsamtschulen 394 13,4 178 11,4 216 15,5

Insgesamt 63.978 17,3 30.101 16,7 33.877 717,9

Queue: siehe Tabelle 6
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45'

Tabelle 15: Bestand an hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern an allgemeinbildenden Schulen
sowie Zu- und Abgange 1966 bis 1970

Schuljahr

&stand

Bestandsver-
anderung

Bestand an hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrern
beziehungsweise Zu- und Abgange

insgesamt davon an

Yolks-
schulen

Sonder-
schulen

Real-
schulen

Gymnasie4 Schulen
mit neu
organ.
Schulauf-
bau

Bestandsr
verande-
rungen
in % des
Anfangs-
bestan-
des

1965/66 Anfangsbestand 241.731 149.595 9.599 19.556 45.595 17.406
Zuginge 33.492 21.390 2.201 2.886 4.746 2.269 13,9
Abgange 21.783 14.809 1.178 1.580 2.513 1.703 9,0
Differenzen (+) 386 (-) 971 (+)212 (+)548 (+)590 (+) 7 (+) 0,2

1966/67 Anfangsbestand 253.846 155.205 10.834 21.410 48.418 17.979
Zugange 43.848 25.417 3.500 4.894 7.431 2.606 17,3

Abgange 29.112 18.842 2.132 2.507 3.789 1.842 11,5

Differenzen (+) 439 01.448 (+)460 (+) 1.009 (+)485 (-) 67 (+) 0,2

1967/68 Anfangsbestand 269.021 160.332 12.662 24.806 52.545 18.676
Zuginge 32.505 16.072 4.152 3.916 6.088 2.277 12,1

Abgange 20.004 11.325 2.378 1.885 2.950 1.466 7,4

Differenzen (+) 837 0 344 (+)190 (+) 86'. (+)667 (+)238 (+) 0,3

1968/69 Anfangsbestandb 282.359 164.735 14.626 26.923 56.350 19.725

nach Umstellung 282.359 177.394 14.626 29.005 61.334
Zugange 25.695 13.199 3.174 3.279 6.043 9,1

Abgange 17.495 11.061 1.812 1.586 3.0.36 6,2

Baden-Wartlemb.c (+) 4.097 (+)1.323 (+)647 ( +)735 (+)1.392
Differenzen (+) 864 (+) 82 (+) 181 (+)251 (+)350 (+) 0,3

1969/70 Anfangsbestand 295.520 180.937 16.816 31.684 66.083
Zuginge 47.764 30.935 4.631 4.220 7.978 16,2

Abgange 31.253 21.835 2.360 2.292 10,6

Differenzen (-) 1.043 (-) 2.313 (+)312 (+)505 ( +)453 (-) 0,4

1970/71 Anfangsbestand 310.988 187.724 19.399 34.117 69.748

1965-70 Summe der Zuginge 183.304 107.013 17.658 19.195 32.286 7.152

Summe der Abgange 119.647 77.872 9.860 9.850 17.054 5.011

Summe der
Differenzen (+) 1.483 (-) 4.994 (+)1.355 (+)2.399 (+)2.545 (+)178'

a Die aus dem Vergleich aufeinanderfolgender Anfangsbestande zu errechnenden Bestandsveranderungen stimmen nicht mit dem

Saldo der erfaiken Zu- und Abgange iiberein. Bei negativen Werten sind im Saldo zu wenig Abgange oder zu viele Zuginge, bei

positiven Werten zu viele Abgange oder zu wenig Zugange ausgewiesen.

b 1968 wurden die Ergebnisse ftir Schulen mit neu organisiertem Schulstufbau nicht mehr gesondert und zusammengefailt nach-

gewiesen. Zu Vergleichszwecken wurde der Anfangsbestand nach der bisherigen Schulgliederung errechnet.

cFur Baden-Wiirttemberg sind keine Zu- und Abgiinge ausgewiesen. Der Saldo der Bestandsveranderungen ist durch Bestands-

vergleich ermittelt.

Quellen: siehe Tabelle 1

204
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Tabelle 20: Abiturienten an Gymnasien, Studienanfanger und Lehramtspriifungen 1950 bis 1970

Schuljahr bzw.

\ Abiturienten
an
Gymnasien

Deutsche Studienanfingera Lehramtsprufungen

far das Lehramt an
Stu die njahr an Padago- an sonstigen zusammen Voiks -, Gymnasien zusammen

gischen wissen- Sp. 2 Real- und Sp. 5
Hoe tchu- schaftlichen und 3 Sonder- und 6
len Hoch-

b
schulen

schulen

1 2 3 4. 6 7

1950 32.435
1951 31.465
1952 26.695 5.476 25.609' 31.085
1953 22.063 6.668 24.851 31.519 2.399
1954 29.534 7.711 2,.290 37.001 4.270 2.273 6.543
1955 37.345 7.603 30.225 37.828 3.999 2.524 6.523
1956 39.337 8.443 36.819 45.262 4.754 2.527 7.281
1957 42.737 9.770 36.153 45.923 5.245 2.174 7.419
1958 46.742 10.889 38.659 49.548 6.373 2.224 8.597
1959 51.453 11.525 39.988k 51.513 7.133 2.310 9.443
1960 55.721 13.359 44.529 57.888 7.090 2.561 9.651
1961 57.688 14.142 46.979 61.121 9.495 3.336 12.831
1962 58.483 14.273 48.860 63.133 11.058 3.597 14.655
1963 59.851 16.149 46.316 62.465 13.869 3.810 17.679
1964 55.974 15.722 45.082 60.804 13.100 4.344c 17.444
1965 48.592 14.279 42.015 56.294 14.836 4.559c 19.395
1966 95.545 15.041 57.071 72.112 15.437 5.111c 20.548
1967 63.301 13.890 51.060 64.950 15.501 5.325 20.826
1968 73.052 16.377 57.690 74.067 15.399 5.913d 21.312
1969 77.190 17.890 60.458 78.348 18.761 5.362d 24.123
1970 80.407 18.859 63.299' 82.158 19.310 6.594d 25.904

a
Bis 1967 Studierende des 1. und 2. Fachsemesters im Wintersemester, ab 1968 Studienanfanger im Sommersemester and
anschlieSenden Wintersemester.

b
Ohne Studienanfinger des Lehramtes far Volksschulen und berufsbildende Schulen.

cSchleswig-Holstein geschatzt

d
Ohne Schleswig-Holstein

Quellen: So. 1 siehe Tabelle 1
Sp. 2-7: Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich
nach 1970, Bd. 3 sowie Statistisches Bundesamt, Fachserie A, Bevolkerung und Kultur, Reihe 10: Bildungswesen,
IV. Padagogische Hochschulen und V. Studenten an Hochschulen.
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Tabelle 59: Durchschnittliche Arbeitszeit nach Funktionen der Lehrer sowie Art der Tatigkeit
(Knight-Wegenstein-Gutachten), 1972

Sch Wart, Funktion

Anteil
Befragte
in %

1

Wochen-
arbeitszeit
(47 Wochen)
ohne bezahlte
Mehrarbeit

2

Davon %

Fachklaa- Unter-
sentlitig- rich ta- and
keit schulbeza-

gene atig-
keit

3

2

4

Effekt. erteilter Unterricht

Std./Woche
(39 Wochen)

45 Min.

5 6

GRUNDSCHULE
Schulleiter 6,8 41,9 58,8 41,2 20,4 0,7
Stellvertrcier 6,8 43,1 74,3 25,7 26,3 0,5
Fachbereichmeiter 1,0 49,2 71,1 28,9 26,0
Seminarleiter 0,5 39,2 77,3 22,7 23,0

'Tutor 0,5 41,5 74,1 25,9 28,0
Klassenlehrer 75,1 41,9 79,1 20,9 27,1 0,2
Fachlehrer 9,3 35,7 79,3 20,7 25,3 0,2

Total 100,0 41,5 77,3 22,7 26,4 0,3

HAUPTSCHULE
Schulleiter 6,1 46,5 41,1 58,9 15,0 0,6
Stellvertreter 6,1 45,3 68,9 31,1 24,8 0,2
Fachbereichsleiter 5,4 44,9 68,3 31,7 26,0 ,t,ov

Seminarleiter 0,8 47,7 71,7 28,3 23,6 0,4
Tutor 1,1 51,1 77,0 23,0 29,0 1,3
Kiassenlehrer 63,9 45,4 78,7 21,3 26,9 0,3
Fachlehrer 16,6 39,9 80,6 19,4 26,8 0,5

Total 100,0 44,6 75,5 24,5 26,0 0,4

VOLKSSCHULE
Schulleiter 6,0 45,2 48,4 51,6 16,8 0,8
Stellvertreter 6,0 45,5 71,3 28[ 25,8 0,4
Fachbereichsleiter 1,6 47,4 73,8 26, 27,3 0,6
Klassenlehrer 72,2 44,1 78,5 21,5 27,2 0,3
Fachlehrer 14,2 42,9 81,3 18,7 27,4 0,4

Total 100,0 44,1 76,6 23,4 26,5 0,4

SONDERSCHULE
Schul!citcr 7,4 48,0 36,5 63,5 15,5 1,2
Stellvezticte 7,4 45,5 65,5 34,5 25,6 1,5
Tutor 1,1 44,3 61,8 38,2 25,0
Klassenlehrer 72,1 44,5 72,9 27,1 26,0 0,4

Fachlehrer 12,0 39,6 77,3 22,7 26,0 0,4

Total 100,0 44,2 70,1 29,9 25,2 0,5

REALSCHULE
Schulleiter 5,1 43,3 36,2 63,8 11,9 1,3

Stellvertreter 5,1 47,0 62,5 37,5 21,5 1,4

Fachbereichsleiter 9,7 45,9 75,6 24,4 25,7 1,1

Seminarleiter 1,6 48,5 65,1 34,9 23,8 0,7
Tutor 1,2 49,4 79,2 20,8 25,6 0,1

Klassenlehrer 57,8 46,4 80,7 19,3 25,9 0,7

Fachlehrer 19,5 40,3 80,8 19,2 25,6 0,5

Total 100,0 45,1 76,8 23,2 24,8 0,8

davon bezahlte
Mehrarbeit

(.)
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Tabelle 59: (Fortsetzung)

Schulart, Funktion

Anteil
Befragte
in %

Wochen-
arbeitszeit
(47 Wochen)
ohne bezahlte
Mehrarbeit

Davon

Fachklas-
sentatig-
keit

%

linter-
richts- and
schulbezo-
gene Tatig-
keit

Effekt. erteilter

Std./Woche
(39 Wochen)
i 45 Min.

Unterricht

davon bezahlte
Mehrarbeit

1 2 3 4 5 6 .

GYMNASIUM
Schulleiter 3,5 49,2 22,5 77,5 "rF 7,6 1,3

Stellvertreter 3,5 45,0 56,2 43,8 16,3 1,1

Fachbereichsleiter 23,8 46,6 77,0 23,0 71,1 1,7

Koordinator 0,9 47,9 70,9 29,1 22,0 1,1

Sem inarleiter 1,0 47,2 61,3 38,7 15,3 0,7

Tutor 4,1 47,2 79,0 21,0 22,5 0,6
Klasscnlehrer 48,0 45,6 80,7 19,3 23,7 1,2

Fachlehrer 15,2 42,1 81,8 18,2 23,0 0,8

Total 100,0 45,6 76,7 23,3 22,5 1,2

Queue: siehe Tabelle 58

2
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Tabelle 63: Prozentuaie Verteilung der Beamtenstellen flir Lehrer nach Besoldungsgruppen aufgrund der
Haushaltsplane, 1961 bis 1966a und 1972

Btisoldungsgruppen
Anteil der Beamtenstellen fur Lehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Besoldungsgruppen (in %)

im Jahre

1961 1963 1965 1966 1972

1 2 3 4

A 9 oder

Vo lks- und Sonderschulenb

weniger 0,60 0,84 1,13 0,68 0,77
A 10 51,07 50,91 1,13 1,94
A 10 a 18,69 17,85 2,85 -
A 10 b 13,99 6,99 0,16 -
A 10 c 1,39 . 7,69 -
A 11 6,67 6,88 61,03 59,69 3,81
A 11 a 7,06 7,87 17,30 19,23 2,39
A 11 b 0,01 0,06
A 12 0,51 0,84 12,92 11,77 63,10d
A 12 a 4,04 6,54 5,86
A 13 0,01 0,06 0,56 0,92 13,36e
A 13 a - 0,01 0,01 0,05 5,89
A 13 b 0,00 0,00 0,00 0,00
A 14 - - - 0,00 2,71
A 14 a - - - - 0,10
A 15 - - 0,07

insgesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rerdschuknc

A 9 oder
weniger 1,17 1,04 1,29 1,03 0,68

A 10 0,46 0,66 0,63 0,61 3,08

A 10 a 29,90 9,12 17,15
A 10 b 25,67 47,29 0,94 - -
A 11 14,10 13,53 - 16,24 0,55

A 11 a 22,29 21,24 19,11 19,25
A 11 b 1,30 1,21
A 12 3,29 4,04 51,30 50,67 15,14d

A 12 a - 0,14 . 5,13 7,00 .

A 13 1,75 1,67 3,11 3,64 66,08e

A 13 a 0,04 0,03 1,29 1,41 7,19

A 13 b 0,03 0,03 0,02 0,02-

A 14 - 0,03. 0,13 6,68

A 14 a - - 0,19

A 15 - - 0,41

insgesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

is
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Tabelle 63: (Fortsetzung)

Besoldungsgruppen

Anteil der Beamtenstellen ftir Lehrer an allgemeinbildenden Schulen nach Besoldungsgruppen (in %)
im Jahre

1961 1963 1965 1966 1972

1 2 3 4 5

;--

Gymnasien

A 9 oder
weniger 1,05 0,98 1,07 0,91 0,07

A 10 0,23 0,25 0,27 0,16 0,53
A 10 a 0,78 0,48 0,01
A 10 b 0,94 0,86 0,19 0,08
A 10 c 0,74 0,62 0,51
A 11 0,71 0,74 0,10 0,22 .0,19
A 11 a 0,81 0,64 0,82 0,90 -
Allb 0,59 0,24 0,19 - -
A 12 0,28 0,31 1,52 1,85 1,83d
A 12 a - 0,19 0,28 0,19
A 13 59,21 58,89 59,05 28,76 53,47e
A 13 a 7,52 8,59 8,17 1,10 0,26
A 13 b 9;62 9,19 2,98 2,85 -
A 14 14,23 14,88 20,58 58,21 21,59

A 14 a 0,54 0,20 0,63 1,15 0,14

A 15 2,75 2,94 3,62 3,59 19,61

A 15 a - - - 0,08
A 16

`,.,',.,-: .' 0,02 0,02 2,23

insgesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

a
ohne Berlin-West

einschhealich Realschulen in Bremen und Hamburg

cohne Realschulen in Bremen und Hamburg

deinschlialich A 12/A 13

eeinschlieblich A 13/A 14

Quellen:Schrnitz, E.: Die Offentlichen Ausgaben fiir Schulen in der Bundesrepublik Deutschland 1965-1970.
jiaushaltsplane der Lander flir 1972.
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Tabelle 66: Ilauptamtiiche und hauptberufliche Lehrer an allgemeinbildenden Schulen
nach Lehi-kilt-ern, 1955, 1957 und 1960 bis 1970

Jahr Insgesamt

Volks-
sehulen

Haupiamtliche und hauptberufliche Lehrer

davon unterrichteten mit Lehramt fur

Sonder- Real- Volks- und
schulen schulen Rcalschulen

2 3 4 5

Lehrer an allgeme'nbildenden Schulen insgesamt

absolut

1955a 183.471 129.691 3.498 12.799
1957a 189.274 131.718 3.789 13.592
1960a 196.205 133.428 4.336 15.216
1961a 200.920 135.625 4.445 17.392
I962a 207.391 141.096 4.578 16.812
1963 227.631 138.548 4.837 11.166
1964 236.221 141.343 4.995 9.421
1965 241.983 132.370 5.292 9.557
1966 253.846 150.231 5.620 12.076
19b1 269.021 141.346 5.744 11.758
1968 282.359 146.694 6.047 17.289
1969 295.520b 123.352 5.954 19.299
1970 310.988c 155.053 5.677 19.187

in %

11.859
14.278
28.214
14.983
32.439
29.436
28.128
14.636

1955 100,0 70,7 1,9 7,0
1957 100,0 69,6 2,0 7,2 -
1960 100,0 68,0 2,2 7,8 -
1961 100,0 67,5 2,2 8,7
1962 100,0 68,0 2,2 8,1 -
1963 100,0 60,9 2,1 4,9 5,2

2,1 4,0 6,01964 100,0
1965 100,0
1966 100,0
1967 100,0
1968 100,0
1969 100,0
1970 100,0

1955 39,4
1957 40,5
1960 42,7
1961 43,7
1962 45,1
1963 45,4
1964 46,5
1965 47,4
1966 48,5
1967 49,4
1968 49,9
1969 50,6
1970 51,7

59,9
54,7 2,2
59,2 2,2
52,5 2,1

52,0 2,1

49,2 2,4
55,0 2,0

37,8 33,9
39,9 32,3
43,2 33,2
44,6 33,5
46,3 33,6
47,1 34,3
48,0 35,3
49,7 35,8
50,9 37,0
52,3 37,6
53,6 37,6
55,5 38,3
55,9 38,6

3,9 11,7
4,8 5,9
4,4 12,1

10,4NI 11,2
6,8 5,2

.,

darunter weiblich in %

38,6
35,3
34,5 -
35,6 -
35,0 -
39,8 42,2
42,2 41,4
41,5 44,6
43,8 44,3
47,3 47,4
43,0 51,5
43,7 54,5
47,9 49,5

Gymnasien technische
Pitcher und
sonstigern
Lehramt

6 7

25.773 11.710
28.232 11.943
30.398 12.827
30.915 12.543
30.813 14.092
43.337 17.884
44.401 21.783
44.879 21.671
48.540 22.396
51.795 25.939
55.018 27.875
49.548 24.222
53.829 33.769

14,0 6,4
14,9 6,3
15,5 6,5
15,4 6,2
14,9 6,8
19,0 7,9
18,8 9,2
18,5 9,0
19,1 8,8
19,3 9,6
19,5 9,9
19,8 9,7
19,1 12,0

29,3 82,0
28,8 83,7
28,5 84,4
28,2 87,3
28,0 85,7
28,9 80,9
28,9 80,6
28,5 81,5
28,5 84,3
28,3 81,4
28,3 79,0
28,5 78,9
28,9 76,6

2 (3
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Tabelle 66: (Fortsetzung)

Jahr Insgesamt

Volks-
schulen

Hauptamtliche

davon unterrichteten

Sonder-
schulen

und ha.tptbenifliche Lehrer

mit Lehramt fiir

Real- Volks- und
schulen Realschulen

Gymnasien technische
Fdcher und
sonstigem
Lehramt

1 2 3 4 5 6 7

Lehrer an Volksschulen

absolut

1955 125.571 114.117 231 4.302 526 6.395
1957 127.815 116.974 328 3.890 211 6.412
196C 1 30.97 7 118.732 359 4.473 130 7.283
1961 133.836 120.655 321 5.044 140 7.676
1962 138.402 125.809 244 3.529 61 8.759
196 3 140.715 128.243 328 984 1.160 108 9.892
1964 146.336 131.681 315 962 1.052 105 12.221
1965 149.595 122.563 332 571 13.651 59 12.419

1966 155.205 139.218 273 988 1.065 55 13.606

1967 160.332 129.726 181 M 262 14.953 34 15.176

1968 164.735 132.478 148 -,....136 7 13.674 38 17.030

1969 168.088b 111.276 115 1.461 13.806 20 14.360

1970 174.690c 138.749 145 1.437 18.090

in %

195 5 100,0 90,9 0,2 3,4 0,4 5,1

1957 100,0 91,5 0,3 3,0 0,2 5,0

1960 100,0 90,7 0,3 3,4 0,1 5,5

1961 100,0 90,1 0,2 3,8 0,1 5,8

1962 100,0 90,9 0,2 2,6 - 0,0 6,3

1963 100,0 91,2 0,2 0,7 0,8 0,1 7,0

1964 100,0 90,0 0,2 0,6 0,7 0,1 8,4

196 5 100,0 81,9 0,2 0,4 9,1 0,0 8,4

1966 100,0 89,7 0,2 0,6 0,7 0,0 8,8

1967 100,0 80,9 0,1 0,2 9,3 0,0 9,5

196 8 100,0 80,4 0,1 0,8 8,3 0,0 10,4

1969 100,0 78,9 0,1 1,0 . 9,8 0,0 10,2

1970 100,0 87,6 0,1 0,9 11,4

darunter weiblich in %

1955.. 39,3 35,9 23,4 40,2 80,0 95,9

1957 41,2 38,4 25,9 33,7 75,4 98,0

1960 44,7 41,9 24,8 33,6 78,5 98,1

1961 46,1 43,3 24,6 34,9 77,1 97,3

196 2 47,8 45,0 27,5 30,5 - 70,5 95,3

1963 49,4 46,3 29,6 27,7 29,0 82,4 94,4

1964 50,8 47,3 31,4 27,9 29,4 75,2 92,3

1965 52,0 49,1 29,5 35,2 42,9 76,3 92,2

1966 53,6 50,3 32,2 26,5 24,9 67,3 9,1,2

1967 54,9 51,7 39,2 41,2 49,4 73,5 88,2

1968 55,7 52,7 37,2 24,9 52,7 55,3 84,5

1969 56,8 54,5 44,3 23,5 54,8 60,0 84,2

1970 58,2 55,0 52,4 29,1 85,1
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Tabelle 66: (Fortsetzung)

Jahr lnsgesamt

Yolks-
schulen

Hauptamtliche

davon unterrichteten

Sonder-
schulen

und hauptberufliche

mit

Real-
schulen

I threr

Lehraint ftir

Volks- und
Realschulen

Gymnasium technische
Facher und
sonstigcrn
Lehram t

1 2 3 7

Lehrer an Sonderschulen

absolut

1955 5.342 1.744 3.242 - - 356
1957 5.496 1.495 3.433 - 568
1960 6.237 1.753 3.960 - - - 524
1961 6.776 2.104 4.108 - 564
1962 7.339 2.424 4.318 11 586
1963 8.057 2.544 4.480 - 287 - 746
1964 8.854 2.912 4.657 - 352 933
1965 9.599 2.953 4.936 721 - 989
1966 10.834 3.486 5.323 750 1.275
1967 12.662 3.968 5.543 1.004 h_ 2.147
1968 14.626 5.089 5.882 1.016 - 2.639
1969 16.816 b 4.613 5.806 - 1.116 . - 2.359
1970 19.399c 6.630 5.503 478 -

in %

4.960

1955 100,0 32,6 60,7 - - 6,7
1957 100,0 27,2 62,5 - 10,3
1960 100,0 28,1 63,5 - - 8,4
1961 100,0 31,1 60,6 - - - 8,3
1962 100,0 33,0 58,9 0,1 - 8,0
1963 100,0 31,5 55,6 3,6 - 9,3
1964 100,0 32,9 52,6 4,0 - 10,5
1965 100,0 30,8 51,4 7,5 10,3
1966 100,0 32,2 49,1 6,9 - 11,8
1967 100,0 31,3 43,8 7,9 - 17,0
1968 100,0 34,8 40,2 7,0 - 18,0
1969 100,0 33,2 41,8 8,0 - 17,0
1970 100,0 37,8 31,3 A- 2,7 - 28,2

darunter weiblich in %

1955 42,8 51,4 34,5 - 76,7
1957 41,8 54,8 32,7 - 62,1
1960 42,9 56,6 33,9 - - 65,3
1961 44,2 58,3 34,1 - 64,7
1962 46,4 63,3 33,9 45,5 68,1
1963 47,8 62,0 34,6 63,1 - 72,4
1964 50,0 63,7 35,5 60,5 75,1
1965 51,2 62,3 36,:. 64,5 - 82,8
1966 53,5 64,9 37,2 65,1 - 83,6
1967 56,3 67,9 37,6 - 63,6 - 79,8
1968 58,0 68,2 37,6 - 64,6 81,5
1969 59,7 68,9 38,2 66,4 86,3
1970 60,9 69,4 38,2 65,1 96,6
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Tabelle 66: (Fortsetzung)

Jahr Insgesamt

Volks-
schulen

Hauptamtliche

davon unterrichteten

Sonder-
schulen

und hauptberufliche Lehrer

mit Lehramt fiir

Real- Volks- und
schulen Realschulen

Gymnasium technische
Flicher und
sonstigem
Lehramt

1 2 3 5 6 7

Lehrer an Realschulen

absolut

1955 11.129 2.055 7.065 682 1.327
1957 12.303 1.616 8.475 - 595 1.617
1960 13.603 1.283 9.959 - 637 1.724
1961 14.406 1.179 10.795 626 1.806
1962 15.330 1.229 11.487 596 2.018
1963 17.327 1.544 8.608 4.280d 669 2.226
1964 18.191 1.698 7.808 5.550 657 2.478
1965 19.538 1.929 8.466 6.262 487 2.394
1966 21.410 2.412 10.626 5.260 529 2.583
1967 24.806 2.543 10.819 7.836 512 3.096
1968 26.923 2.652 14.656 5.909 437 3.269
1969 29.612 b 1.401 16.428 3.702 402 2.967
1970 31.923c 3.011 16.005 5.018 442 3.921

in %

1955 100,0 18,5 63,5 - 6,1 11,9
1957 100,0 13,2 68,9 - 4,8 13,1

1960 100,0 9,4 73,2 4,7 12,7

1961 100,0 8,2 74,9 4,3 12,6

1962 100,0 8,0 74,9 - 3,9 13,2

1963 100,0 8,9 49,7 24,7 3,9 12,8

1964 100,0 9,3 42,9 30,5 3,6 13,7

1965 100,0 9,9 - 43,3 32,0 2,5 12,3

1966 100,0 11,2 49,6 24,6 2,5 12,1

1967 100,0 10,3 - 43,6 31,6 2,1 12,4

1968 100,0 9,9 - 54,4 22,0 1,6 12,1

1969 100,0 5,6 - 66,0 14,9 1,6 11,9

1970 100,0 10,6 - 56,3 17,7 1,6 13,8

darunter weiblich in %

1955 43,2 40,2 - 34,3 - 58,7 87,0

1957 43,0 46,3 33,6 59,0 83,0
1960 42,8 49,0 - 33,9 - 58,1 83,6

1961 43,2 50,6 35,0 - 59,4 82,2
1962 43,8 52,0 - 35,6 57,0 81,7

1963 43,7 53,0 - 41,0 23,9 58,1 81,1

1964 44,1 50,7 44,0 24,5 57,5 80,2

1965 44,6 51,0 - 41,5 31,8 62,8 80,4

1966 45,2 50,1 - 44,9 25,1 56,1 80,1

1967 45,5 47,5 - 47,4 29,0 56,1 77,2

1968 46,0 47,7 - 44,7 31,4 57,7 75,8

1969 46,8 43,5 45,6 28,6 51,5 75,1

1970 47,7 47,7 - 49,8 26,0 52,3 74,7

27o
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Tabelle 66: (Fortsetzung)

Jahr lnsgesamt

Volks-
schulen

Hauptamtliche

davon unterrichteten

Sonder-
schulen

und hauptberufliche Lehrer

mit Lehramt ftir

Real- Volks- und
schulen Realschulen

Gymnasien technische
"Ficher und
sonstigem
Lehram t

1 2 3 4 5 6 7

Lehrer an Gymnasien

absolut

1955a 24.194 419 - 492 - 21.126 2.157
1957a 26.396 412 - 453 - 23.752 1.779
1960a 28.512 375 - 339 - 25.885 1.913
1961a 29.031 360 374 - 26.367 1.930
196 2a 29.486 279 - 612 26.415 2.180
1963 44.643 290 - 622 442 38.778 4.511
1964 45.672 285 525 453 39.846 4.563
1965 45.845 174 432 548 40.455 4.236
1966 48,418 267 386 574 43,961 3.230
1967 52.545 435 649 658 47.020 3.783
1968 56.350 503 754 718 49.904 4.471
1969 60.614 b 447 575 832 44.387 4.040
1970 63.839c 793 910 288 48.421 6.213

in %

1955 100,0 1,7 - 2,0 - 87,4 8,9
1957 100,0 2,7 1,7 - 90,9 6,7
1960 100,0 1,3 - 1,2 - 90,8 6,7
1961 100,0 1,2 - 1,3 90,8 6,7
1962 100,0 0,9 2,1. - 89,6 7,4
1963 100,0 0,7 - 1,4 1,0 86,8 10,1
1964 100,0 0,6 - 1,2 1,0 87,2 10,0
1965 100,0 0,4 - 1,0 1,7 87,7 9,2
1966 100,0 0,6 - 0,8 1,2 90,8 6,6
1967 100,0 0,8 - 1,2 1,3 89,5 7,2
1968 100,0 0,9 - 1,3 1,3 88,6 7,9
1969 100,0 0,9 , 1,1 1,7 88,3 8,0
1970 100,0 1,4 - 1,6 0,5 85,5 11,0

darunter weiblich in %

1955 29,3 49,6 - 55,3 - 25,6 55,5
1957 29,4 45,4 - 51,7 - 26,2 62,7
1960 29,2 46,7 46,3 - 26,3 61,2
1961 28,9 47,2 46,5 26,1 60,8.
1962 29,1 53,8 - 46,4 - 26,1 56,9
1963 30,9 55,9 - 45,2 6..-;,. 27,6 52,3

1964 30,8 56,8 - 45,0 65,1 27,6 52,2
1965 30,3 55,2 - 51,9 63,0 27,3 51,3
1966 30,6 52,1 - 57,0 64,5 27,4 62,0
1967 30,5 46,2 - 48,2 64,9 27,3 60,2
1968 30,7 50,7 45,2 61,8 27,3 58,6

1969 30,8 55,0 - 48,7 56,6 27,5 58,7
1970 31,3 52,1 51,8 25,7 28,0 54,4
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Tabelle 66: (Fortsetzung)

Jahr lnsgesanit
Volks-
schulen

Hauptamtliche

davon unterrichteten
Sonder-
schulen

und hauptberufliche
mit

Real-
schulen

Lehrer

Lehramt ftir

Volks- und
Realschulen

Gymnasien technische
Facher und
sonstigem
Lehramt

1 2 3 4 5 6 7

Lehrer an Schulen mit neu organisiertem Schulaufbau
absolut

1955 17.235 11.356 25 940 3.440 1.474
1957 17.264 11.221 28 774 - 3.674 1.567
1960 16.876 11,285 17 445 - 3.746 1.383
1961 16.871 11.327 16 1.179 3.782 567
1962
1963

16.834
16.889

11.355
5927d

16 1.173 - 3.741
29 952 5.690 3.782

549
509

1964 17.168 4.767 23 126 6.871 3.793 1.588
1965 17.406 4.751 24 88 7.032 3.878 1.633
1966 17.979 4.848 24 76 7.334 3.995 1.702
1967 18.676 4.674 20 28 7.988 4.229 1.737
1968 19.725 5.972 17 512 8.119 4.639 466
1969 20.390 5.615 33 835 8.672 4.739 496
1970 21.137 5.870 29 835 8.852 4.966 585

in %

1955 100,0 65,8 0,1 5,5 - 20,0 2,6

1957 100,0 65,0 0,2 4,5 - 21,3 9,0
1960 100,0 66,9 0,1 2,6 22,2 8,2

1961 100,0 67,1 0,1 7,0 - 22,4 3,4
1962 100,0 67,4 0,1 7,0 22,2 3,3

1963 100,0 35,1 0,2 5,6 33,7 22,4 3,0

1964 100,0 27,8 0,1 0,7 40,0 22,1 9,3
1965 100,0 27,3 0,1 0,5 40,4 22,3 9,4
1966 100,0 27,0 0,1 0,4 40,8 22,2 9,5
1967 100,0 25,0 0,1 0,2 42,8 22,6 9,3
1968 100,0 30,3 0,1 2,6 41,1 23,5 2,4

1969 100,0 27,5 0,2 4,1 42,5 23,3 2,4

1970 100,0 27,8 0,1 4,0 41,8 23,5 2,8

darunter weiblich in %

1955 50,8 53,4 60,0 54,8 - 38,0 57,5
1957 50,4 53,1 53,1 52,7 38,3 57,7

1960 50,0 53,8 47,1 47,9 - 36,5 56,4
1961 50,5 54,8 56,3 40,4 36,0 81,5

1962 50,9 55,6 56,3 39,2 - 36,0 80,3

1963 51,6 57,0 34,5 38,0 55,8 36,1 84,1

1964 52,6 55,9 47,8 29,4 54,4 36,1 75,7

1965 53,7 57,1 25,0 29,5 55,8 35,7 79,0
1966 54,7 58,6 29,2 39,5 57,3 35,5 78,6

1967 55,6 60,5 25,0 46,4 58,7 35,5 77,4

1968 56,2 64,5 35,3 39,6 61,5 35,5 82,6

1969 56,8 65,6 39,4 39,0 63,3 35,4 79,2

1970 56,9 66,4 48,3 39,9 62,8 35,8 75,7

a Ohne Lehrer an Gymnasien in Nordrhein-Westfalen.

bEinschlieBlich Lehrer in Baden-Wilrttemberg, die nicht nach dem Lehramt ausgewiesen sind.

c EinschlieBlich Lehrer in Hessen, die nicht nach dem Lehramt ausgewiesen sind.

dAb 1963 sind die Lehrer mit Volksschullehramt in Hamburg bei den Lehrern mit Volks- und Realschullehramt nachgewiesen.

Quellen: siehe Tabelle 1

2 7
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Tabelle 67: Ledigenanteil bei weiblichen Vollzeitletur.rn an einzelnen Schulgattungen
nach Altersjahrzn (in %), 1971 (Lehrerindividualerhebung)

Alter
von ... bis unter ...
Jahren

Grund-
schulen

Ledige in % aller weiblichen Vollzeitlehrer an

Haupt- Volks- Sonder- Real-
schulen schulen schulen schulen

Gymnasien

1 2 3 4 5 .6

-20 67,6 76,5 74;1 86,0 91,2 74,1
20-21 87,0 85,0 88,2 86,8 92,8 92,5
21-22 70,9 71,6 76,6 75,9 82,7 78,7
22-23 61,1 60,8 66,1 65,8 75,3 79,8
23-24 50,8 53,5 57,9 57,8 65,0 66,2
24-25 40,2 43,8 47,4 47,8 56,6 57,3

-25 50,1 54,6 59,0 61,6 68,8 70,4

25-26 33,8 43,1 39,2 45,1 46,1 48,2
26-27 30,2 34,5 33,6 36,2 37,3 37,8
27-28 27,5 33,0 31,3 37,0 35,1 41,2
28-29 27,0 33,4 30,8 36,4 37,4 41,5
29-30 24,6 36,3 30,7 36,3 38,7 41,0

,. .

25-30 28,5 35,9 33,2 ' 37,9 38,4 41,4

30-31 26,9 35,8 29,7 37,4 36,2 43,9
31-32 25,5 36,7 30,9 35,1 40,4 43,3
32-33 29,0 42,8 31,6 41,4 43,3 47,0
33-34 29,7 44,6 35,2 42,5 46,7 51,0
34-35 32,7 48,9 39,4 47,4 44,3 49,2

30-35 28,2 40,4. 32,3 39,8 41,1 46,5

35-36 31,5 49,0 34,9 41,9 52,9 53,3
36-37 32,4 52,0 37,1 47,8 54,0 54,4
37-38 37,5 53,9 38,5 55,9 60,7 54,7
38-39 39,8 58,6 40,1 55,4 65,4 63,1

39-40 42,0 54,2 41,9 51,0 63,2 65,7

35-40 36,0 53,0 38,2 49,6 58,5 57,4

40-41 39,6 49,6 44,1 46,3 68,2 62,9

41-42 38,1 49,6 38,5 41,4 65,9 66,1

42-43 33,8 47,1 37,1 49,8 63,2 65,2

43-44 37,7 42,4 36,1 42,1 64,1 65,5

44-45 32,8 42,6 32,3 42,8 61,6 62,7

40-45 36,0 45,8 36,8 44,3 64,3 64,5

45-46 34,2 41,1 35,2 40,3 63,6 69,6

46-47 33,5 45,4 33,5 39,5 57,0 60,7

47-48 35,1 39,7 34,3 33,1 59,3 65,3

48-49 34,2 41,2 32,5 32,8 55,0 62,6

49-50 38,1 35,5 35;1 32,9 54,4 61,6

45-50 34,9,c 40,9 34,1 36,2 58,1 64,1

7 tJ
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Tabelle 67: (Fortsetzung)

Alter
von ... bis unter ...
Jahren

Grund-
schulen

Ledige in % aller weiblichen Vollzeitlehrer an

Haupt- Vo lks- Sonder- Real-
schulen - schulen schulen schulen

Gymnasien

1 2 3 4 5 6

50-51 37,3 42,7 36,6 32,3 53,2 60,0
51-52 34,9 36,9 38,4 27,0 57,7 64,9
52-53 35,5 36,1 32,8 40,2 47,1 56,3
53-54 34,6 46,9 37,9 33,6 59,7 58,2
54-55 41,0 49,6 32,6 37,7 51,2 63,6

50-55 36,7 42,1 35,9 33,4 54,1 60,8

55-56 42,4 40,2 38,8 42,6 55,6 64,6
56-57 36,6 41,4 36,2 34,8 53,2 61,0
57-58 44,3 38,6 36,1 34,5 50,3 60,3
58-59 44,3 43,0 37,6 41,7 46,5 59,3

59-60 44,3 34,6 39,2 32,8 52,0 63,3

55-60 42,0 39,5 37,5 37,4 51,5 61,5

60-61 47,0 42,4 ' 45,6 33,7 49,8 61,9
61-62 51,4 41,4 47,3 50,0 56,9 65,1

62-63 45,9 54,1 47,4 39,5 52,4 65,8
63-64 58,5 26,2 52,0 47,7 64,2 60,8

64-65 51,6 42,9 47,3 43,9 57,1 62,8

60-65 49,9 42,5 47,3 42,2 55,0 63,5

65-70 51,4 36,2 47,1 50,0 78,2 72,4

70 oder mehr 52,6 54,5 58,3 58,1 82,1 91,0

ohne Angabe 27,0 44,2 38,1 40,5 48,8 55,4

insgesamt 34,8 42,6 39,4 43,3 50,0 55,7

Queue: siehe Tabelle 6

2 t,
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23 Wolfgang Armbruster
Arbeitskraftebedarfsprognosen als Grundlage der Bil-
dungsplanung.
Eine kritische Analyse.
210 S. Erschienen 1971. DM 10,
ISBN 3-87985-012-7

24 Hartmut J. Zeiher
Unterrichtsstoffe und ihre Verwendung in der 7.
Klasse des Gymnasiums in der BRD (Tell II).
Deutschunterricht.
261 S. Erschienen 1972. DM 10,
ISBN 3-87985-013-5

25 Claus Oppelt, Gerd Schrick und Armin Bremmer
Gelernte Maschinenschlosser im industriellen Produk-
tionsprozeB.
Determinanten beruflicher Autonomie an Arbeits-
platzen von Facharbeitern und Technischen Ange-
stellten in der Westberliner Industrie.
184 S. Erschienen 1972. DM 10,
ISBN 3-87985-014-3

26 Annegret Harnischfeger
Die Veranderting politischer Einstellungen durch Un-
terricht.
Ein Experiment zur Beeinflussung der Nationbezo-
genheit.
268 S. Erschienen 1972. DM 10,
ISBN 3-87985-015-1

27 Enno Schmitz
Das Problem der Ausbildungsfinanzierung in der neo-
klassischen Bildungsdkonornie.
127 S. Erschienen 1973. DM 10,
ISBN 3-87985-016-X

28 Doris Elbers
Curriculumreformen in den USA
Ein Bericht fiber theoretische Ansitze und praktische
Reformverfahren mit einer Dokumentation fiber Ent-
wicklungsprojekte.
205 S. Erschienen 1973. DM 10,
ISBN 3-87985-017-8

29 Peter Matthias
Determinanten des beruflichen Einsatzes hochqualifi-
zierter Arbeitskrafte.
Zur Berufssituation von Diplom-Kaufleuten.
205 S. Erschienen 1973. DM 10, --
ISBN 3-87985-018-6

30 Jens Naumann
Medien-Markte und Curriculumrevisibn in der BRD.
Eine bildungsokonomische Studie zu den Entste-
hungsbedingungen und Verbreitungsmechanismen
von Lernmittetn und Unterrichtstechnologien.
179 S. Erschienen 1974. DM 10,
ISBN 3-87985-020-8

31 Gisela Klann
Aspekte und Probleme der linguistischen Analyse
schichtenspezifischen Sprachgebrauchs.
304 S. Erschienen 1975. DM 15, --
ISBN 3-87985-019-4

32 Dirk Hartung und Reinhard Nuttunann
Status- und Rekrutierungsprobleme als Folgen der
Expansion des Bildungssystems.
184 5, Erschienen 1975. DM 10,
ISBN 3-87985-021-6

33 Helmut KOhler
Lehrer in der Bundesrepublik Deutschland.
Eine kritische Analyse statistischer Daten Ober das
Lehrpersonal an aligemeinbildenden Schulen.
270 S. Erschienen 1975. DM 15,
ISBN 3-87985-022-4
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OECD-Serninarbericht
Internationales Seminar fiber Bildungsplanung.
Berlin, 19. bis 28. Oktober 1966.
Referate und Dislcussionen.
317 S. Erschienen 1967. DM 10,
ISBN 3-87985-000-3

In der Buchreihe VEROFFENTLICHUNGEN DES' MAX-
PLANCK-INSTITUTS FUR BI LDUNGSFORSCHUNG
(friiher: Texte und Dokumente zur Bildungsforschung)
(Verlag Ernst Klett, Stuttgart; fiber den Buchhandel zu be-
ziehen)

Giinter Palm
Die Kaufkraft der Bildungsausgaben.
Ein Beitrag zur Analyse der tiffentlichen Ausgaben

.ind Hochschulen in der Bundesrepublik Deutstt:!land
bis 1962.

183 S. Erschienen 1966. Kartoniert DM 26,--, LirigOn
DM 32,

Torsten Husin und Gunnar Boalt
Bildungsforschung und Schulreform in Schweden.
254 S. Erschienen 1968. Kartoniert DM 28,, Linson
DM 26,50

James B. Conant
Bildungspolitik im foderalistischen Staat Beispiel USA.
130 S. Erschienen 1968. Kartoniert DM 18,, Linson
DM 22,

Henry Chauncey und John E. Dobbin
Der Test im modemen Bildungswesen.
176 5, Erschienen 1968. Kartoniert DM 14,80, Linson
DM-16,50

Michael Jenne, Marlis Kriiger und Urs Miiller-Plantenberg
Student im Studium.
Untersuchungen utter Germanistik, Klassische Philologie und
Physik an drei Universitaten.
Mit einer Einftihrung von Dietrich Goldschmidt.
464 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 12,, Linson

DM 19,50

Ulrich K. Preu1,
Zum staatsrechtlichen Begriff des offentlichen untersucht am
Beispiel des verfassungsrechtlichen Status kultureller Organi-
sationen.
229 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 22,--, Linson
DM 26,50

Ingo Richter
Die Rechtsprechung zur Berufsausbildung.
Analyse und Entscheidungssammlung.
623 S. Erschienen 1969. Linson DM 39,50

Klaus Hiifner und Jens Naumann (Hrsg.)
Bildungsdkonomie Eine Zwischenbilanz.
Economics of Education in Transition.
Friedrich Edding zum 60. Geburtstag.
275 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 20,

Helge Lenne
Analyse der Mathematikdidaktik in Deutschland.
Aus dem NachlaB hrsg. von Walter Jung in Verbindung mit
der Arbeitsgruppe ftir Curriculum-Studien.
446 S. Erschienen 1969. Linson DM 39,

Wolfgang Dietrich Winterhager
Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung.
161 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 18,

Philip H. Coombs
Die Weltbildungskrise.
248 S. Erschienen 1969. Kartoniert DM 29,



Klaus Milner (Hrsg.)
BildungSiiivestitionen und Wirtschaftswachstum.
Ausgewahlte Beitrage zur Bildungsokonomie.
356 S. Erschienen 1970. Kartoniert DM 27,50

Jens Naumann (Hrsg.)
Forschungsiikonomie und Forschungspolitik.
Ausgewahlte amerikanische Beitrage.
482 S. Erschienen 1970. Kartoniert DM 38,50

Matthias Wentzel
Autonomes Berufsausbildungsrecht und Grundgesetz.
Zur Rechtsetzung der Industrie- und Handilskammern und
Handwerksorganisationen in der Bundesrepublik.
229 S. Erschienen 1970. Kartoniert DM 28,

Dieter Berstecher
Zur Theorie und Technik des internationalen Vergleichs.
Das Beispiel der Bildungsforschung.
123 S. Ers6hienen 1970. Kartoniert DM 19,50

Bernhard Dieckmann
Zur Strategie des systcmatischen internationalen Vergleichs.
Probleme der Datenbasis und der Ent,,icklungsbegriffe.
188 S. Erschienen 1970. Kartoniert DM 24,

Dirk Hartung, Reinhard Nuthmann und Wolfgang Dietrich
Winterhager
Politologen im Beruf.
Zur Aufnahme und Durchsetzung neuer Qualifikationen im
Beschaftigungssystem.
250 S. Erschienen 1970. Kartoniert DM 19,

Saul B. Robinsohn u.a.
Schulreform im gesellschaftlichen Prozell.
Ein interkultureller Vergleich.
Bd. 1: Bundesrepublik, DDR, UdSSR.
602 S. insgesamt. Erschienen 1970, Linson DM 54,--
(Einzelausgaben der Landerberichte:
Caspar Kuhlmann: Schulreform und Gesell.,chaft in der Bun-
desrepublik Deutschland 1946-1966.
Kartoniert DM 18,;
Klaus-Dieter Mende: Schulreform und Gesellschaft in der
Deutschen Demokratischen Republik 1945-1965.
Kartoniert DM 18,--;
Detief Glowka: Schulreform und Gesellschaft in der Sowjet-
union 1958-1968.
Kartoniert DM 18,)

Saul B. Robinsohn u.a.
Schulreform im gesellschaftlichen Prozek.
Ein interkultureller Vergleich.
Bd. El: England und Wales, Frankreich, osterreich, Schwe-
den.
595 8. Erschienen 1975. Linson DM 58,

Klaus Hilfner und Jens Naumann (Hrsg.)
Bildungsplanung: Ansatze, Modelle, Probleme.
Ausgewiihlte Beitrage.
362 S. Erschienen 1971. Kartoniert DM 32,--

Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron
Die Illusion der Chancengleichheit.
Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Bei-
spiel Frankreichs.
302 S. Erschienen 1971. Kartoniert DM 38,50

Lothar Krappmann
Soziologische Dimensionen der Identitat.
Strukturelle Bedingungen fur die Teilnahme an Interaktions-
prozessen.
231 S. Erschienen 1971..Kartoniert DM 26,50

Wolfgang Karcher
Studenten an privaten Hochschulen.
Zum Verfassungsrecht der USA.
240 S. Erschienen 1971. Kartoniert DM 29,--

Marianne von Rundstedt
Studienforderung.
Ein Vergleich der Forderungssysteme und Leistungen in der
Bundesrepublik Deutschland; Belgien, Frankreich, England
und Wales und in den Niederlanden.
189 S. Erschienen 1971. Kartoniert DM 29,--

Helga Zeiher
Gymnasiallehrer und Reformen.
Eine empirische Untersuchung iiber Einstellungen zu Schule
und Unterricht
279 S. Erschienen 1973. Kartoniert DM 22,

Ingo Richter
Bildungsverfassungsrecht.
Studien zum Verfassungswandel im Bildungswesen.
365 S. Erschienen 1973. Kartoniert DM 28,

Peter Damerow, Ursula Elwitz, Christine Keitel und Jurgen
Zimmer
Elementarmathematik: Ler nen fiir die Praxis?
Ein exemplarischer Versuch zur Bestimmung fachilberschrei-
tender Curriculumziele.
182 und 47 S. Erschienen 1974. Kartoniert DM 25,

Wolfgang Lempert und Wilke Thomssen
Berufliche Erfahrung und gesellschaftliches Bewuktsein.
Untersuchungen iiber berufliche Werdegange, soziale Einstel-

-lungen, Sozialisationsbedingungen und Personlichkeitsmerk-
male ehemaliger Industrielehrlinge (Bd. I).
521 S. Erschienen 1974. Kartoniert DM 22,50

Detlef Oesterreich
Autoritarismus und Autonomic.
Untersuchungen ilber berufliche Werdegange, soziale Einstel-
lungen, Sozialisationsbedingungen und Persdnlichkeitsmerk-
male ehemaliger Industrielehrlinge (Bd. 11).
248 S. Erschienen 1974. Kartoniert DM 17,50

Jurgen Raschert
Gesamtschule: eM gesellschaftliches Experiment.
Moglichkeiten einer rationalen Begriindung bildungspoliti-
scher Entscheidungen durch Schulversuche.
217 S. Erschienen 1974. Kartoniert ca. DM 20,

Ulrich Teich ler
Geschichte und Struktur des japanischen Hochschulwesens.
(Hochschuic und Gesellschaft in Japan, Bd. I).
In Hersteliung.


