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Motivation

�W�ahrend die horizontale Segregation des Arbeitsmarktes sehr persis-

tent ist, verringert sich die vertikale Segregation zugunsten der Frauen

(Charles 2005).

� Im deutschsprachigen Raum sind Studien zu Geschlechtsunterschieden

im angestrebten Berufsstatus selten. Internationale Studien deuten dar-

auf hin, dass Sch�ulerinnen einen h�oheren Berufsstatus anstreben als

Sch�uler (z.B. Rojewski und Kim 2003).

Fragestellung

�Haben Sch�ulerinnen in der Deutschschweiz zum Ende der Picht-

schulzeit h�ohere Berufsaspirationen als Sch�uler?

�Zeigen sich geschlechtsspezi�sch variierende E�ekte der De-

terminanten der Berufsaspirationen?

Theorie

�Orientierung am gleichgeschlechtlichen Elternteil: Die Kinder

orientieren sich im Statuserhalt nicht am h�ochsten Status in der Fa-

milie, sondern an dem des gleichgeschlechtlichen Elternteils (Shu und

Marini 1998).

�Heiratsmarkt: Frauen steht neben dem Arbeits- auch der Heirats-

markt zum Statuserhalt o�en (Breen und Goldthorpe 1997).

�Geschlechterrollen: Sowohl die Theorie der geschlechtsspezi�schen

Sozialisation (Eccles 1986) als auch die Humankapitaltheorie (Becker

1985) gehen davon aus, dass sich Geschlechterrollenvorstellungen auf

die Berufswahl aus�uben. Frauen mit traditionelleren Rollenvorstellungen

sollten einen geringeren Berufsstatus aspirieren.

Hypothesen

H1: Sch�ulerinnen aspirieren einen h�oheren Berufsstatus als Sch�uler.

H2: Je h�oher der Status des gleichgeschlechtlichen Elternteils, desto

h�oher der aspirierte Berufsstatus.

H3: Der positive E�ekt des Statuserhaltsstrebens auf den angestrebten

Berufsstatus ist f�ur Sch�uler gr�o�er als f�ur Sch�ulerinnen.

H4: Je traditioneller die Geschlechterrollenvorstellungen, desto h�oher ist

der aspirierte Berufsstatus der Jungen. Je traditioneller die Geschlech-

terrollenvorstellungen, desto geringer ist der aspirierte Berufsstatus der

M�adchen.

Daten

�Daten der Panelstudie: Determinanten der Ausbildungswahl und

der Berufsbildungschancen (DAB-Panel)

�Bei der Stichprobenziehung wurden �o�entliche Schulen mit 8. Klassen

des Schuljahres 2011/12 in der Deutschschweiz ber�ucksichtigt.

�Das Analysesample enth�alt 2626 Sch�ulerinnen und Sch�uler. Um Fehl-

werten in den Modellvariablen zu begegnen, wurden 50 imputierte

Datens�atze mittels chained equations erzeugt.

� In den Analysen werden Vorstellungen zur Rolle des Mannes/der Frau

im Haushalt und im Beruf ber�ucksichtigt. H�ohere Werte in den Rollen-

vorstellungen deuten auf traditionelle Geschlechterrollen hin.

Ergebnisse
Abb. 1: Geschlechterunterschiede. Koe�zientenplot der OLS-Regression zur

Vorhersage des aspirierten Berufsstatus (Modelle mit und ohne Kontrolle des

M�anneranteils im Wunschberuf)

Abb. 2: Geschlechtsspezi�sche Mechanismen. Koe�zientenplot der OLS-

Regression zur Vorhersage des aspirierten Berufsstatus (Modelle mit und

ohne Kontrolle der Geschlechterrollen)

Datengrundlage: DAB-Panel, Daten der Wellen 1-3, eigene Berechnungen. Sch�atzungen auf
Basis von m=50 imputierten Datens�atzen. Standardfehler geclustert nach Schulklassen.
Modellvariablen: ISEI, Wunschberuf (AV); Geschlecht; ISEI, Mutter; ISEI, Vater; Statuser-
halt; Geschlechterrollenvorstellungen; Schulform, Schulnoten (Deutsch, Mathematik); Mi-
grationshintergrund; Pl�ane zum Verbleib im allg. Schulsystem nach der 9. Klasse; linearer
und quadratischer M�anneranteil im Wunschberuf (nur in Geschlechterdi�erenzmodellen);
alleinerziehende Eltern (nur in den Modellen zur geschlechtsspezi�scher Wirkungsweise der
Determinanten).

Fazit

�Auch unter Kontrolle von: Schulform, Schulnoten, Ausbildungspl�anen

nach der 9. Klasse und Migrationshintergrund aspirieren Sch�ulerinnen

einen signi�kant h�oheren Berufsstatus. Diese Di�erenz verschwin-

det, sobald auf den M�anneranteil im Wunschberuf kontrolliert wird.

�Sch�uler orientieren sich in ihrem angestrebten Berufsstatus ausschlie�-

lich am Status des Vaters. F�ur Sch�ulerinnen konnte kein E�ekt

der st�arkeren Orientierung am Status der Mutter gefunden werden.

�F�ur Sch�uler konnte der erwartete positive E�ekt zwischen Statuser-

halt und angestrebtem Berufsprestige gefunden werden. Bei Sch�uler-

innen verschwindet dieser E�ekt, sobald auf ihre Rollenvorstel-

lungen kontrolliert wird.

�Geschlechterrollenvorstellungen haben keinen E�ekt auf den an-

gestrebten Berufsstatus von Sch�ulern. F�ur Sch�ulerinnen zeigt sich,

dass traditionellere Vorstellungen �uber die Rolle von M�annern und

Frauen im Haushalt zu einem geringeren angestrebten Berufsstatus

f�uhren.
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