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Der vorliegende Artikel befaßt sich mit einer empirischen Untersuchung der Einkommensunterschiede zwischen Männern 
und Frauen sowie zwischen Deutschen und Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland. Anhand der Daten des 
Mikrozensus 1985 werden lnunankapitaltheoretisch fündierte Einkommensfünktionen geschätzt. Der Stichprobenauswahl-
fehler wird durch die Heckman-Korrektur berücksichtigt. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, inwieweit die 
beobachteten geschlechts- und nationalitätsbedingten Einkommensdifferenzen auf Unterschiede in den individuellen 
Humankapitalausstattungen zurückzuführen sind und in welcher Weise sich verschiedene Methoden der Berücksichtigung 
der Selektionskorrekturvariable bei der Einkommenszerlegung auf die Diskriminierungsschätzung auswirken. 

Es zeigt sich, daß auch dann ein nennenswerter Diskriminierungsanteil verbleibt, wenn der Einkommensunterschied 
zwischen Frauen und Männern um Unterschiede in der Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitszeit und der Erwerbsbeteili-
gung bereinigt wird. Die geschlechtsbezogene Diskriminierungskomponente erweist sich dabei als stärker als das Ausmaß 
der Diskriminierung nach Nationalität. 
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1 Problemstellung 

Auch bei Berücksichtigung von ausschließlich Vollzeitstel-
len erzielen abhängig beschäftigte Frauen im Mittel nur 
etwa zwei Drittel der Durchschnittseinkommen von Män-
nern. Die Einkommensrelationen haben sich langfristig als 
relativ konstant erwiesen und stellen auch keine Besonder-
heit des Verdienstgefälles in der Bundesrepublik Deutsch-
land dar (vgl. Engelhardt 1992 zu den Einkommensrelatio-
nen in den 80er Jahren). Weniger kraß sind die Einkom-
mensunterschiede zwischen Inländern und Ausländern. 
Ebenso wie der Einkommensunterschied nach Geschlecht 
ist möglicherweise auch der Einkommensabstand nach 
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Nationalität teilweise durch „Ausstattungseffekte", d.h. 
u. a. durch unterschiedlich lange Ausbildungs- und Berufs-
erfahrungszeiten erklärbar. Empirische Untersuchungen 
anhand deutscher Daten kommen allerdings zu dem 
Schluß, daß nur ein relativ geringer Anteil des Einkom-
mensabstands zwischen den Geschlechtern Differenzen in 
der Humankapitalausstattung zuzuschreiben ist (vgl. Bell-
mann, Gerlach 1984; Diekmann 1985; Engelhardt 1992; zu 
ausländischen Studien vgl. Blau, Ferber 1987; Madden 
1985; Rosenfeld, Kalleberg 1990; Treiman, Roos 1983; vgl. 
auch den Überblick in Cain 1986 sowie Schasse 1985). 
Entsprechende Analysen zum Einkommensabstand nach 
Nationalität anhand repräsentativer deutscher Einkom-
mensdaten liegen u.W. bislang nicht vor. 1 

Auf der Basis von Einkommensregressionen - hier wird 
zumeist eine Variante der Humankapitalfunktion von Min-
cer (1974) zugrunde gelegt - kann der Anteil des Ausstat-
tungseffekts mit der Methode der „Komponentenzerle-
gung'' (Oaxaca 1973, Jones und Kelley 1984) ermittelt 
werden. Inwieweit die verbleibende, unerklärte Restkom-
ponente als Diskriminierungsanteil interpretierbar ist, 
bleibt allerdings kontrovers. Da der Umfang des Human-
kapitals in der Regel nur äußerst grob durch sogenannte 
Proxy-Variablen erfaßt wird, kann sich für die Diskriminie-
rungskomponente sowohl eine Unter- als auch Überschät· 
zung ergeben. Ist die Interpretation der „Restgröße" mit-
hin weniger eindeutig, so informiert die Komponenten-
zerlegung doch immerhin ober den Anteil der gemessenen 
Ausstattungsvariablen am Einkommensabstand zwischen 
den Gruppen. zweifellos ist es von Interesse, genauer zu 
wissen, in welchem Ausmaß der Einkommensabstand zwi-
schen Inländern und Ausländern z.B. durch unterschied-
lich lange Ausbildungs- oder Arbeitszeiten erklärbar ist. 

In der Lehrbuchwelt der klassischen Ökonomie werden 
Lohnunterschiede zwischen sozialen Gruppen vollständig 
auf Produktivitätsunterschiede zurückgeführt. Daß Lohn-
abstände auf Praktiken der Diskriminierung beruhen kön-
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nen, hat aus neoklassischer Sicht wohl als erster Gary S. 
Becker (1957) systematisch analysiert Freilich ist sein 
Modell mit der zentralen Annahme eines „taste for discri-
mination" nicht unwidersprochen geblieben. Mittlerweile 
liegen eine Vielzahl von Theorien der Einkommensdiskri-
minierung vor: Die Theorie „statistischer Diskriminie-
rung", die „Crowding-Theorie", Theorien des dualen 
Arbeitsmarktes und der Segmentierung von Arbeitsmärk-
ten u.a.m. Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen 
theoretischen Ansätze im einzelnen zu diskutieren (zu 
überblicken vgl. Cain 1986, Walch 1980, Diekmann 1985, 
Ehrenberg und Smith 1982). Daß aber Einkommensunter-
schiede von diskriminierenden Praktiken herrühren kön-
nen, wird heute auch von Ökonomen, die dem neoklassi-
schen Paradigma verpflichtet sind, wohl kaum bestritten. 

Mit der vorliegenden Untersuchung werden einige neue 
Akzente gesetzt. Erstmalig wird der Einkommensabstand 
nicht nur nach Geschlecht, sondern auch nach Nationalität 
anhand repräsentativer deutscher Daten analysiert. Die 
Untersuchung erfolgt zudem - im Gegensatz zu den mei-
sten bisherigen Studien - auf der Basis eines äußerst 
umfangreichen Datensatzes. Mit dem Mikrozensus 1985 
wurden Einkommen und Merkmale der Erwerbstätigkeit 
bei einer Stichprobe der in- und ausländischen Wohnbevöl-
kerung erhoben. Die Nettostichprobe umfaßt etwa 190 000 
erwerbstätige Personen mit Einkommensangaben. 

Aufmerksam zu machen ist noch auf einen weiteren 
Aspekt. Neuere Untersuchungen zum Einkommensab-
stand zwischen Frauen und Männern tragen dem Problem 
des Stichprobenauswahlfehlers mit ökonometrischen Kor-
rekturverfahren Rechnung. Einkommensangaben liegen 
naturgemäß nur für erwerbstätige Personen vor. Die Teil-
menge der erwerbstätigen Personen ist aber keine Zufalls-
stichprobe aller potentiell Erwerbstätigen. Bekanntlich ist 
nachweisbar, daß einfache (OLS-) Einkommensregressio-
nen anhand eines selbst-selektiven Samples im allgemeinen 
zu verzerrten Koeffizientenschätzungen führen (Heckman 
1979). Um dennoch konsistente Schätzungen der Regres-
sionskoeffizienten zu erzielen, wird häufig auf das von 
Heckman (1976, 1979) vorgeschlagene Korrekturverfahren 
zurückgegriffen. In den bislang veröffentlichten Arbeiten 
mit deutschen Daten wurde allerdings selten beachtet, daß 
es sich nicht nur bei den Koeffizienten der Einkommens-
funktion, sondern auch bei den Einkommensmittelwerten 
und damit dem durchschnitt! ichen Einkommensabstand 
zwischen Frauen und Männern um verzerrte Schätzungen 
handeln kann. Eine auf dem Heckman-Verfahren basie-
rende, einfache Korrekturmöglichkeit der Mittelwerte 
wurde von Reimers ( 1983, vgl. auch Kugler 1988) vorge-
schlagen. Neben den üblicherweise angewandten Metho-
den der Komponentenzerlegung (einfache OLS-Regres-
sion, Regression mit Heckman-Korrektur) wird in dieser 
Arbeit auch die folgende Zerlegungsmethode verwendet: 
Die Schätzungen der Einkommensmittelwerte anhand der 
selektiven Stichprobe der erwerbstätigen Personen werden 

' Zur fllmrnh.·n Atih.:uun!! Lkr l:mku1111ncn„tunk11on au~ der Humankapi-
t.:1lthe11nc „11.:hc ~·1mn:r Jl.,)74 11dcr Wdh" l9kh 

1 Genau );!.Cnommcn h;1mJd1 C' '"-'h um l11c hypo1hch'Ch1.: Ertrng'>ratc. 
J;1 die Vl'rlangcrun!! i.kr ßildun!!'lahrc ~lcu.:lm:ihg eine Verkurzun!! 
d„:r lk1 ut-..nlahrun~ 1mpli1icrt. '111 dl.'.r „hcrcimg.ll.·n·· Frirag.-.r:tlc 

f"/}~}r~ '11 (h: +- ~h,L\'/'J kann der Rnluk11011 der Bcruf~jahrc 
R1..·rhnung !!•.:tragen werden. Der l.rn11ttlun~ 1.k'' Korrd •. turfak1or:<i l1e!?t 
dtr.: Opcra(1onah ... 1cru11!! d1..·r fkru"phn: na1.:h Mmn:r ( IY7.I.) zugrundc 
{da1.u wt·11t.:r untcnl. Vgl. aut"h LorcnL und Wagner l'NJ 
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zunächst um den Selbst-Selektions-Bias korrigiert. Hieran 
anschließend erfolgt die Berechnung der auf die einzelnen 
Komponenten entfallenden Anteile am „bereinigten" Ein-
kommensabstand. 

Analysiert werden die Einkommensabstände zwischen den 
Geschlechtern separat bei Deutschen und Ausländern 
sowie die Einkommensabstände zwischen Inländern und 
Ausländern separat nach Geschlecht. Die Komponenten-
zerlegung der vier Einkommensabstände liefert Hinweise 
auf die Ausstattungseffekte und die relative Größe der 
Einkommensdiskriminierung im Vergleich von Geschlecht 
und Nationalität. Die Anwendung alternativer Methoden 
der Diskriminierungschätzung laßt ferner das Ausmaß der 
Methodenabhängigkeit der Schätzungen erkennen. 

Als „Nebeneffekt" der Untersuchung informieren die Pro-
bit-Schätzungen der Erwerbstätigkeit von Frauen über die 
Stärke einiger Bestimmungsgründe weiblicher Erwerbstä-
tigkeit im Vergleich von Deutschen und Ausländerinnen. 
Die Einkommensregressionen für die vier Gruppierungen 
erlauben Vergleiche der Ertragsraten pro Bildungsjahr und 
der Berufserfahrungs-Einkommensprofile. 

2 Einkommensfunktion und das Problem des Stichproben-
auswahlfehlers 

Gemäß der Humankapitaltheorie (Becker 1975, Mincer 
1974) sind die Dauer und Kosten von Bildung und Ausbil-
dung zentrale Bestimmungsgründe individueller Einkom-
mensunterschiede. Den Ausgangspunkt der Einkommens-
schätzung in dieser Studie bildet die Einkommensfunktion 
von Mincer (1974). Diese spezifiziert einen semilogarithmi-
schen Zusammenhang zwischen dem Einkommen und den 
Bildungsjahren. Die Funktion ist unter verschiedenen 
Annahmen (Vollzeitausbildung in Schule und Hochschule, 
mit der Berufsdauer linear fallender Zeitaufwand für „on 
the job-training" usw.) aus einem individuellen Investi-
tionskalkül ableitbar: 2 

Hierbei steht EDUC fiir die Jahre in Voll1citau,hildung 
(Regeldauer der Schul- und Hochschulau,hildungl; !:'XI' 
und EX p! bezeichnen den parabolischen Einnull der 
Berufserfahrung und /11(H) den l.ogarithmu' der Arhcit'-
zcit. Die logarithnfr"chc Tran~formation der Einkommen 
in Gleichung ( l) ergibt sich zum einen aus den Ann;ihmcn 
der Humankapitaltheorie. Zum anderen tr;igt sie der Tat-
sache einer rcchtsschicfcn Einkommensverteilung Rech-
nung. Ferner lassen sich mit dieser Spezifikation die Koef-
fizienten (approximativ) als prozentuak Efkkte auf das 
Einkommen interpretieren. Im einzelnen bezeichnen die 
Koeffizienten h 1 ••• „ !>„ die folgenden S;u.:hvcrhalte: 

- h 1 i" die Ertragsrate der lnve,tition in Vollzc·itbildung. 
d. h. der prozentuale einkommcnscrhöhcnde Effekt 
eines Bildungsjahres.' 

- h,. h_, mit h, > 0 und h, < II stehen für den Verlauf de' 
konkaven Einkommensprofils. Mit wnchmcnder Dauer 
dcr Berufserfahrung nehmen die Ertrag'1«1tcn der Be-
rufserfahrung ah. Das r~pischc Einkornrncn,rrofil folgt 
aus der Annahme fallender lme,titioncn in „nn thc 1nh-
training„. Da' Maximum des Einkommen,prnfil, wird 
nach .1,,121,„ Berufsjahren erreicht. 
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b4 ist die Elastizität der Arbeitszeit. Der Koeffizient 
informiert über die prozentuale Erhöhung des Einkom-
mens infolge der Erhöhung der Arbeitszeit um ein Pro-
zent.4 

Natürlich berücksichtigt die Gleichung (!) nicht sämtliche 
einkommensbestimmenden Faktoren. Gegen die Human-
kapitaltheorie wird häufig zu Recht eingewandt, daß die 
Löhne nicht nur mit dem Humankapital und der Grenzpro-
duktivität variieren. Segmentierungen des Arbeitsmarktes, 
Einkommensdiskriminierung nach Gruppenmerkmalen, 
von der Produktivität unabhängige Regeln der Senioriäts-
entlohnung und weitere Faktoren beeinflußen den Prozeß 
der Lohnbestimmung (vgl. z.B. den Überblick in Brüder! 
1989). Sofern nicht produktivitätsrelevante Faktoren, die 
einen Einfluß auf das Einkommen ausüben, unberücksich-
tigt bleiben, ist dies jedoch kein Einwand gegen die Ver-
wendung der Humankapitalfunktion für Diskriminierungs-
schätzungen. Zweck der Untersuchung ist ja gerade die 
Zerlegung des Einkommensabstandes in produktivitätsbe-
zogene „Ausstattungseffekte" sowie einen „Malus" oder 
„Bonus", der sich aus der Gruppenzugehörigkeit gewisser-
maßen „unverdient" ergibt. Problematischer ist allerdings 
der Umstand, daß die Humankapitalindikatoren in Glei-
chung (1) die Produktivität einer Person mutmaßlich nur 
unzureichend erfassen Die Qualität der Ausbildung, Wei-
terbildungsaktivitäten, Motivation, Talent, Gesundheit, 
Mobilitätsbereitschaft usw. werden nicht berücksichtigt. 5 

Nach der klassischen Theorie der „Kompensation von 
Lohndifferentialen" wären überdies Schwere und Risiko 
der Arbeit in Rechnung zu stellen (Lorenz und Wagner 
1988) Die einfache Einkommensgleichung stellt somit nur 
eine grobe Näherung dar. 

Bei der Schätzung von Gleichung ( 1) anhand empirischer 
Daten tritt das Problem auf, daß die Einkommenswerte 
nur für erwerbstätige Personen beobachtbar sind. Insbe-
sondere in der Stichprobe erwerbsfähiger Frauen liegen für 
diejenigen Frauen, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht 
erwerbstätig waren, keine Einkommensangaben vor.6 Bei 
den erwerbstätigen Frauen mit Einkommensangaben han-
delt es sich aber nicht um eine zufällige Auswahl aller 
erwerbsfähigen Frauen; vielmehr ist die Partizipationsent-
scheidung u. a. lohnabhängig Das einfache (OLS-) 
Regressionsmodell Jaßt diese „Zensur" der Daten unbe-
achtet. Wie sich zeigen läßt, hat die Anwendung der einfa-
chen Regression zur Konsequenz, daß die geschätzten 
Koeffizienten der Einkommensfunktion im allgemeinen 
verzerrt sind. 

Dies wird intuitiv auch verstand! ich, wenn man bedenkt, 
daß die erwerbstätigen Frauen eine selektive Auswahl aller 
potentiell erwerbsfähigen Personen darstellen. Wer zum 
Zeitpunkt der Befragung zu dieser Gruppe gehört, wird 

h,_ ~ ·~·ii~t~? --,- ;~·/~ff. Oie c1.;.phL1tc RcrU1.:k:-.1chl1llung der Arhc-1hzci1 
m emt·r EmJwmnwno;~h:11„·hung hi1.·1t.·1 1m l 1ntcrsc..·hicd tur Lohnfunktton 
auf d1:r B"''' vtrn Srundcn/ühncn zwei Vorteile: Zum einen Y..1rd nicht 
a prion ~mc: Efa-.tllllär \'Oll ein„ unrcr„tcllt. tn„bc~ondcn: bei Nettoem-
kommcn nach SreuaahTug wird fur lle1'\t"rvcrdienende, vollzcilhe1tehaf· 
tl~tc rcr--(lncn eine Frhnhun~ th.-r Arhcit-.1.c1\ vnn cmcm Pnucnt einen 
l-.inl.omm1.·11-..m„nt·!! \on 1,1,cm~er al„ t'lll Prozent TUr Foluc h.1hcn. Zwei· 
tcm bnn bcr l.k·r Knmp~mc:nfc:n1t•rlegung: auch der Anl~il untero;1..·hiedli-
cht:r Arhc1tv1..·1ten am bnkomme11„ah'iland zwi„d1cn Jen 1'01ralcn Grup-
pen ~c„chnt11 wcnh:n. 

' l 1nhct1b,1ch1t:k. 1c111id1 nnan;mtc Mcrkm;1h.· lonncn ahcr im Rahmen 
der Amdy ... c von Pan·ddall'n ko11troll1cr1 wcnkn. Vgl. hu:uu Lrcht und 
SIC'mer JWI 
Da tur Manncr U11.: Part1L1p;1llon„rnti;: am Arbeitsmarkt „ehr hoch ii;;t. 
„p1~lt d;is Sckkll\m'.'.>prohkm für d1c„c Substichprnhc im all~cmcrncn cmc 
ACflO~crt:" Roth.•. 
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nicht durch „naturgegebene" Merkmale bestimmt. Der 
Zustrom oder Abstrom aus der Erwerbstätigkeit wird viel-
mehr durch das Verhältnis von Lohnangebot und 
Anspruchslohn (Reservationslohnsatz) gesteuert. Der 
Umfang der Gruppe der Erwerbstätigen ist somit variabel 
und hängt vom Lohnangebot und Reservationslohn zum 
Befragungszeitpunkt ab. Es wäre nun sicherlich nicht 
zweckmäßig, eine Einkommensgleichung nur für das selek-
tive Sample der zum Befragungszeitpunkt erwerbstätigen 
Frauen zu schätzen. Das Ziel ist vielmehr, die Strukturpa-
rameter der Einkommensgleichung generell für die 
erwerbstlihigen Frauen zu schätzen. Hierbei tritt das Pro-
blem auf, daß eine Zufallsstichprobe der erwerbsfähigen 
Frauen sowohl erwerbstätige Frauen mit Einkommensan-
gabe als auch nichterwerbstätige Frauen mit einem unbe-
obachtbaren „Schatteneinkommen" umfaßt. Letzteres ist 
das Einkommen, das nicht-erwerbstätige Frauen hypothe-
tisch erzielten, wenn sie ihre Arbeitszeit auf dem Markt 
anbieten worden. 

Auch die beobachtbaren Einkommensmittelwerte sind im 
allgemeinen verzerrt. Nehmen wir zur Illustration einmal 
an, was empirisch sicher nicht der Fall ist, daß Frauen und 
Männer den gleichen Anspruchslohn aufweisen. Aufgrund 
von Diskriminierung wird Männern im Durchschnitt und 
bei gleicher Produktivitat ein höherer Marktlohn als 
Frauen offeriert. Die Streuung der Lohnangebote sei bei 
Frauen und Männern identisch. Demnach werden diejeni-
gen Frauen und Männer als erwerbstätig gelten, bei denen 
der Marktlohn über dem Anspruchslohn liegt. Da der 
durchschnittliche Marktlohn der Frauen niedriger ist als 
der Durchschnittslohn der Männer, werden bei gleichem 
Anspruchslohn weniger Frauen Arbeit anbieten als Män-
ner. Diejenigen Frauen, die ein Lohnangebot akzeptieren, 
befinden sich im oberen Bereich der Lohnverteilung. Mit-
tels der beobachteten Einkommen der erwerbstätigen 
Frauen wird somit der durchschnittliche Marktlohn der 
Frauen überschätzt, d.h. stärker überschätzt als bei den 
Männern; die tatsächliche Einkommensdifferenz zwischen 
Frauen und Männern wird unterschätzt (vgl. auch Reimers 
1983). Abhängig von der Verteilung der Marktlöhne und 
der Reservationslöhne kann natürlich auch der umgekehrte 
Fall einer Überschätzung des Einkommensunterschiedes 
auftreten. Wird mithin zur Schätzung nur die selektive 
Stichprobe der erwerbstätigen Personen herangezogen, so 
ist im allgemeinen nicht nur eine Verzerrung der Regres-
sionsparameter, sondern auch der Einkommensmittelwerte 
und durchschnittlichen EinkommensabsUinde zu erwarten. 

Zur Kontrolle dieses Stichproben-Auswahlfehlers („samp-
le-selection-bias") wird meist auf ein von Heckman ( 1976, 
1979) vorgeschlagenes zweistufiges Korrekturverfahren 
zurückgegriffen, das der individuellen Partizipationsent-
scheidung Rechnung trägt (vgl. z. B. Franz 1991 ). Dem 
Entscheidungsprozeß für oder gegen eine Erwerbstätigkeit 
wird eine empirische Version des mikroökonomischen 
Standardarbeitsangebotsmodells (siehe z.B. Killingsworth 
1983) zugrunde gelegt. Grundlage des Modells ist - wie 
bereits skizziert - ein Vergleich des auf dem Arbeitsmarkt 
erzielbaren Lohnsatzes mit dem Reservationslohn einer 
potentiell erwerbsfähigen Frau. Arbeit wird nur dann ange-
boten, wenn der Nutzengewinn des Marktlohnsatzes die 
Opportunitatskosten (z. B. Freizeiteinbußen) übersteigt. 
Der Marktlohnsatz Y 1 von Person i wird in Gleichung (2). 

Y,, = X'„ß, + 11„ 
y :?I = x·~,ß~ + u~, 

(~) 

(.~) 
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.\'1, und X 2, "'ien Spaltenvekwren mit exogenen Variablen. 
ß, Vektoren mit Rcgrcssionskoeffizicnten und u1, - (0,a1) 
normalvertciltc Störtcrmvcktorcn. 

Die Vektoren X1, und X 2, hcinhaltcn einige Variahlcn 
gemeinsam (z.B. wird die Schulbildung sowohl den 
Anspruchs- als auch den Marktlohn determinieren). 
andere nichtproduktivitätsrclcvantc Faktoren sind nur in 
X2, enthalten (etwa der Familienstand und das Haushalts-
cinkomm,·n). Der Anspruchslohn Y_,, ist nicht direkt beob-
achtbar; bekannt ist nur, oh dnc Frau erwerbstätig ist oder 
nkht. Anhand der Gleichungen (2) und (3) IHllt sich die 
Partizipation,cntschcidung ( /), = 1) einer Person am 
Arbeitsmarkt t<mnal wie folgt d<trstcllcn: 

D = { l wenn Y,, - }',, > () ~11,, - U2, > X',,ß, - x·,,ß, 
' 0 \vcnn Y1t - Y~1 -s 0 ~u1, - t(~i::; X'2,ß2 - X'1,ß1 

(4) 

Wegen der Normalverteilungsannahme der Störterme in 
den Gleichungen (2) und (J), handelt es sich bei (4) um ein 
Probit-Modcll. Die Wahrscheinlichkeit einer Erwerbslätig-
keit ergibt sich somit als 

mit 

/'( D, = l) = <!>(~,) 

~-X'1,ß1 
v1·ar (11,, - 11,,) 

wobei <1> für die Verteilungsfunktion der Standardnormal-
verteilung sieht. Das von Heckman ( 1Y7h, 1979) vorge-
schlagene Verfahren berücksichtigt nun den Einflull der 
l'artizip;itionsentschcidung dun:h die Aufnahme einer 
""iitzlich..:n Variablen ), in der Einkommensgleichung. 
Diese Variable bringt die individuelle Wahrscheinlichkeit 
der Aufnahme einer Erwerhstätigkeit zum Ausdruck: 

r,,= X' 1,/:i 1 + yl., + f, (5) 

mit 

y COl'(U1 1• 111 1 - l!2,t -~~~l!!!J__~~~._!!~~ 
\/ rar(t1 11 - l(!,) V l'ar(u1, - u:;:.,) 

und <PH,) 
A, 1 - <!>(- :,) 

<j>( ·) hzw. <!J( ·) sind die Dichte- b1w. Verteilungsfunkti-
on der 'tand;trdisicrten Zufallwariahlcn Z. f, i't ein Vek-
tor normalvcrlciltcr Störterme. Im Nenner von A, ~teht 

die Wahrscheinlichkeit einer Erwerhstätigkcit der Person 
i ( 1-<!J(-~,I - <!>(~,)) und im Zähler die Wahrscheinlich-
kcitsdid11t:. nicht in der Auswahlgruppe. d. h. nicht in der 
Gruppe der Lrwcrbstiitigcn zu sein. Bei i., handelt es sich 
somit um die Hazardratc der normalverteiltcn Zufallsvaria-
hlen Z. i., ist eine monoton fallende Funktion der Wahr-
scheinlichkeit. dall ein Individuum in die Auswahl gelangt; 
je gröl\cr die Wahrscheinlichkeit. dal\ eine Person crwcrbs-
t:itig ist. desto geringer bt der Wert von). und umgekehrt: 
limE,--·-, i., = 0; /Jn1:.-. ~ )~, ---:: x. 

Die Richtung der Verzerrung der (unkorrigicrten) Schätz-
ergehni"e ergibt sich gemäl\ (5) aus der Kovarianz der 
Stiirtcrmc und der Varianz des Fehlers der Einkommens-

7 Die anonymisierten Daten des Mikrozensus I 985 wurden uns von der 
Mikrodaten·Abteilung des „Zentrum für Umfragen, Methoden und Ana-
lysen" (ZUMA) in Mannheim zum Zweck der hier berichteten Daten-
analyse zugänglich gemacht. Für die Bereitstellung der Daten und die 
Nutzung der Rechenanlage gilt ZUMA unserer besonderer Dank. Prof 
Siegfried Gabler danken wir für zusätzliche Kontrollrechnungen mit 
GAUSS-Programmen. 
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funktion (2). Ist die Kovarianz positiv und grölli:r als dk 
Varianz von u 1• dann hat y ein negatives Vorzeichen. Eine 
positive Kovarianz wird insbesondere dann vorliegen. 
wenn sich unbeobachtete Merkmale gleichsinnig auf den 
Anspruchslohn und den Marktlohn auswirken. wenn abo 
z. B. Frauen mit höherem Marktlohn auch einen relativ 
höheren Reservationslohn aufweisen. Potentiell hesser ver-
dienende Frauen treten dann auf dem Arbeitsmarkt in 
geringerem Umfang in Erscheinung. so dall der durch-
schnillliche Marktlohn der Frauen untcrschiHzt wird. Olm,· 
Korrekturverfahren wird in diesem Fall der Lohnsatz bzw. 
das Einkommen unterschätzt. Genau der umgekehrte Fall 
ist gegeben, wenn die Kovarianz negativ ist. '/ h:1t dann 
einen positiven Wert. und die hcobaehtcten Einkommen 
sind nach oben verzerrt. Durch Berücksichtigung von i. in 
der Einkommensfunktion können die Parameter dagegen 
konsistent geschätzt werden. Allerdings ist das Schiitzver-
fahren nicht effizient (Stolzcnbcrg und Rellcs IY'IO). 

Festzuhalten ist, <lall ). 2" 0 die Wahrscheinlichkeit der 
Erwerbslätigkeit zum Ausdruck bringt. Je höher der Wert 
von )., desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit dl·r 
Erwerbstätigkeit einer Person. Der Koeffizient y der 
Variahlcn ). in der Einkommensrcgrc"ion informiert üher 
die Richtung der Sclektionsverlerrung. Bei einem negati-
ven Wert von y ist das beobachtete Einkommen eine 
Unterschätzung. bei einem positiven Wert eine Ühersch:it-
zung des auf dem Markt realisierbaren Einkommens. Eine 
Verzerrung wird (bei unkorrigierter Regression) in,be,on-
dere dann auftreten, wenn unbeobachtete Merkmale. die 
die Partizipationscntschcidung becintlullcn, gleichzcilig 
mit der Höhe des Markteinkommens korrelieren. 

Rechentechnisch erfolgt die Heckman-Korrektur in 7wci 
Stufen: Auf der ersten Stufe werden durch Maximim1erung 
derLikelihoodfunktion .L'= 0/J, 11<'1(:,) On-111-<IJ(:,I/ 
für alle erwerbsfähigen Frauen die indi\'iduellcn Erwerbs-
wahrscheinlichkeiten geschätzt. Auf der zweiten Stufr 
erfolgt unter Berücksichtigung von i., als zusätzlichem 
Regressor die unverzerrte OLS-Schiitzung da Finkom~ 
mcnsfunktion (5). 

3 Daten und Operationalisierung der Variablen 

Die vorliegende Studie basiert auf dem Mikrozensus 1985. 
einer !%-Stichprobe der gesamten (alt}bundesdeutschen 
Bevölkerung. 7 Grundgesamtheit ist die deutsche und aus-
ländische Bevölkerung der Bundesrepublik im Jahre 1985. 

Berücksichtigt wurden bei den Analysen ausschließlich 
Personen im Alter von 18 bis 60 Jahren. Aus der Analyse 
ausgeschlossen wurden Selbstständige, mithelfende Fami-
lienangehörige, Arbeitslose sowie Auszubildende. Um ein 
Bild der Einkommensverteilungen zu vermitteln, werden 
zunächst nur Vollzeitbeschäftigte mit einer Wochenarbeits-
zeit von mindestens 35 Stunden betrachtet. Es handelt sich 
dabei um 171 815 Befragte. Erfragt wurde das persönliche 
monatliche Nettoeinkommen, d.h. das Bruttoeinkommen 
abzüglich Steuer und Sozialabgaben. 

ln Tabelle l sind charnktcri,tische Mall7<1hkn der bnkom-
mcnsvcrteilung nach Geschlecht und Nationalität aufge-
führt. Generell verdienen Deutsche mehr als A usWndcr 
und Münner (unabhängig von der Nationalit:itJ mehr ab 
Frauen. Die Einkommensverteilung der Deutschen weist -
gemessen am Variationskoeffizienten - eine etwas höhere 
Streuung auf als die Verteilung der Ausländer. {! 1• {!„ und 
Q3 kennzeichnen die Quarlilc der Einkommcnwerteilun-
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gen, unter denen anteilsmäßig 25%, 50% bzw. 75% der 
Einkommensangaben liegen. Der Wert von Q2 entspricht 
dem Mediän der Verteilung. Ein Vergleich der Differenz 
zwischen Q1 und Q2 mit der Differenz zwischen Q1 und Q2 
gibt Auskunft über die Symmetrie bzw. Schiefe der Vertei-
lung. Bei symmetrischen Verteilungen sind beide Abstande 
identisch. Die nach Nationalität und Geschlecht aufge-
schlüsselten Einkommensverteilungen können erwartungs-
gemäß als rechtsschief charakterisiert werden. 

Der Anteil des mittleren Fraueneinkommens am Einkom-
men der Männer bei Vollzeitbeschäftigung beträgt bei den 
Deutschen 0,70 und bei den ausländischen Vollzeiter-
werbstatigen 0,71. Für die Nationalitäten (Relation Aus-
länder- zu Inländereinkommen) ergibt sich für die Männer 
ein Quotient von 0,89 und für die Frauen von 0,90. Diese 
noch weitgehend (bis auf die Vollzeitarbeit) unkorrigierten 
Relationen deuten bereits darauf hin, daß die Einkom-
menslücke zwischen den Geschlechtern eine wesentlich 
stärkere Rolle spielt als der Einkommensunterschied zwi-
schen In- und Ausländern. 

Unabhängige Variablen der Erwerbstatigkeitsgieichung 

Zur Spezifikation der Erwerbstätigkeitsgieichung wird auf 
einige Hypothesen der Haushalts- und Familienökonomie 
zurückgegriffen (Becker 1991 ). Die Erwerbstätigkeitsent-
scheidung von Frauen hängt zunächst einmal unmittelbar 
vom Familienverbund und dem Erwerbsverhalten der 
Haushaltsangehörigen ab. Zentrale Merkmale sind hier das 
Einkommen der anderen Haushaltsmitglieder sowie das 
Alter und die Anzahl der Kinder. Zu erwarten ist, daß sich 
die Partizipationswahrscheinlichkeit mit der Anzahl der 
Kinder und dem Haushaltseinkommen vermindert, bei 
steigendem Alter der Kinder aber wieder anwachst. 

Neben den Haushaltsmerkmalen sind zur Erklärung der 
Arbeitsangebotsentscheidung zusätzlich persönliche Merk-
male der Frauen (Familienstand, Alter, Bildungsjahre) von 

Bedeutung. Bei ledigen Frauen ist eine stärkere Beteili-
gung am Arbeitsmarkt als bei verheirateten Frauen zu 
erwarten. Ferner dürfte mit steigender Anzahl von Schul-
jahren, parallel zu den wachsenden Verdienstmöglichkei-
ten, auch die Erwerbsneigung zunehmen. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn Bildung den ,Nutzen der Freizeit' nicht im 
gleichen Umfang erhöht wie den durch steigende Löhne 
vermittelten Nutzen. Der Alterseffekt ist im allgemeinen 
nichtlinear. Zur Modellierung abnehmender Zuwachsraten 
der Partizipation mit steigendem Alter wird der Altersef-
fekt als parabolische Funktion spezifiziert. 

Schließlich dürfte die Gemeindegröße des Wohnortes 
einen groben Indikator des Angebots an Arbeitsplätzen 
darstellen. Es wird angenommen, daß die Neigung zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit der Gemeindegröße 
ansteigt. 

Die unabhangigen Variablen der Erwerbstätigkeitsglei-
chung werden wie folgt gebildet: 

llibas Nettoeinkommen der anderen Haushaltsmitglieder 
wird als Summe des Einkommens aller Haushaltsmit-
glieder abzüglich des Einkommens der befragten Frau 
erfaßt. 

lliber Familienstand wird in Form von zwei dichotomen 
Oll-Variablen (Dummy-Variablen) in die Gleichung 
aufgenommen: ,ledig' und ,geschieden/verwitwet'. Die 
Referenzkategorie bilden die verheirateten Personen. 

illbas Alter in Jahren wird in linearer und in quadrierter 
Form berücksichtigt, um dem vermuteten nicht-linearen 
Effekt des Alters Rechnung zu tragen. 

lThie Bildungsjahre werden den genannten Ausbildungs-
abschlüssen wie folgt zugeordnet (Helberger 1982): 
ohne Hauptschulabschluß 7 Jahre: Hauptschulabschluß 
8 Jahre; Realschulabschluß 10 Jahre; Fachhochschul-
reife 12 Jahre; Abitur 13 Jahre. Hinzuaddiert werden 
bei abgeschlossener Lehre 1,5 Jahre (unter der 

Tabelle 1: Einkommen•mitlclwertc, Streuungsmaße sowie Einkummemquartile na<h sozialen Gruppen ( 2: 35 Std. Wurhenarbeitsieil) 

y• SO"* VK- Q1 02 03 goltlgeN 

Mlnner DeullCh• 2253 962 .43 1661 2028 2633 109268 

Auslllnder 1997 763 .38 1598 1862 2168 11257 

lnsgeuml 2229 948 .43 1653 2005 2567 120525 

F,,_,, OeiAICh• 1574 663 .42 1161 1483 1864 46859 

~ 1418 562 .40 1100 1350 1633 4431 

lnsgeuml 1561 656 .42 1156 1469 1824 51290 

Deulselle lnsgeuml 2049 936 .46 1470 1873 2396 156127 

""8llnder lnsgeuml 1833 758 .41 1414 1738 2066 15688 

Ins~ 2029 923 .45 1463 1858 2360 171815 

* i\rithmeti~c.;hl•r Mittl'l\\crt de\ ~r\onlichcn Ncttnemkomffii!n.., n"ch Ah7-ug \:On Steuern uml SOJiahcr...i1.:herung. gcmaß Ang.at"l( der fkfr;1g1en. 
Mikrn:n·nsu\ 198.'~. 

~ • Standardahwl't1.:hun~ 
0

" Varia1ion,kot:ffi1il·nt - S/)f't' 
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Annahme, daß etwas 50% der Lehrzeit Ausbildungsak-
tivitäten gewidmet werden), im Falle des Berufsprakti-
kums 1,5 Jahre, bei Berufsfachschulabschluß 2 Jahre, 
beim Meisterbrief 4 Jahre, im Falle des Fachhochschul-
abschlusses 3 Jahre und bei abgeschlossenem Universi-
tätsstudium 5 Jahre. 

llibie Anzahl und das Alter der Kinder werden in Form 
von vier Dummy-Variablen erfaßt: ,1 Kind unter 
6 Jahre', ,mehr als 1 Kind unter 6 Jahren', ,l Kind 
von 
6 bis 15 Jahren' und ,mehr als 1 Kind von 6 bis 15 
Jahren'. ,Keine Kinder' bildet die Referenzkategorie. 

llibie Gemeindegröße wird mit zwei Dummy-Variablen 
kodiert: ,mehr als 10 000 bis 100 000' und ,mehr als 
100 000 Einwohner'. Referenzkategorie sind Orte bis zu 
10 000 Einwohnern. 

Die abhängige Variable der Erwerbstätigkeitsgieichung 
bezieht sich auf die Entscheidung für eine Erwerbstätigkeit 
von mehr als 10 Stunden. Damit werden die erwerbstätigen 
Frauen möglichst vollständig erfaßt, geringfügige Nebener-
werbstätigkeiten aber, die mutmaßlich auf anderen Ent-
scheidungsmechanismen beruhen, als Nicht-Erwerbstätig-
keiten klassifiziert. 

Einkommensfunktion 

Die Operationalisierung der Variablen der Einkommens-
funktion folgt im wesentlichen dem Vorschlag von Mincer 
(1974). Die Schul- und Hochschulbildung (EDUC) wird 
wie in der Erwerbstatigkeitsgieichung erfaßt. Indikator für 
die Berufserfahrung (EXP) sind die Berufsjahre. Diese 
werden nach der Formel geschätzt: Berufsjahre ~ Alter -
Bildungsjahre - 6. Ein Problem dieser Operationalisierung 
ist insbesondere in der Frauen-Stichprobe, daß Zeiten der 
Berufsunterbrechung unbeachtet bleiben. Für die Frauen 
wird die Berufserfahrung daher eher überschätzt. Aller-
dings fällt das Ausmaß der Verzerrung vermutlich nicht 
allzusehr ins Gewicht (vgl. auch Helberger 1982 und weiter 
unten). Die Arbeitszeit wird in Wochenstunden gemessen 
und der Gleichung in logarithmischer Form hinzugefügt. 
Abhängige Variable ist der Logarithmus des persönlichen 
Monats-Nettoeinkommens. 

4 Schätzung der Partizipations- und Einkommensfunktio-
nen 
Erwerbstätigkeitsgieichung 

Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Probit-Schätzung zu ent-
nehmen. Wie erwartet steigt das Arbeitsangebot deutscher 
und ausländischer Frauen mit dem Alter, wobei die Zu-
wachsraten abnehmen. Das Maximum der Erwerbswahr-
scheinlichkeit wird mit 30-35 Jahren erreicht (-b2/2b1). Die 
Bildungsjahre haben nur bei den deutschen Frauen einen 
positiven Effekt; für die Ausländerinnen ist die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit praktisch unabhängig vom Bil-
dungsstatus. Im Einklang mit der Haushaltsökonomie ver-
ringert sich die Erwerbswahrscheinlichkeit der In- und 
Ausländerinnen mit dem Einkommen der anderen Haus-
haltsmitglieder. Ledige sowie geschiedene oder verwitwete 
Frauen sind - nicht überraschend - in höherem Maße 
erwerbstätig als verheiratete Frauen. Als besonders stark 

~ Wir sind allerdings nicht in der Lage zu unterscheiden, ob die Schulbil-
dung der ausländischen Frauen und Männer in Deutschland oder im 
Heimatland erworben wurde. Durchaus denkbar wäre, daß ein ausländi-
sches Bildungs.iahr einen geringeren Humankapitaleffekt auf die Produk-
tivität im Inland hat als eine in Deutschland absolvierte Schulbildung. 
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Tabelle 2: Erwerbstätigkeitsgleichung deutscher und ausländi· 
scher Frauen (> 10 Std. Wochenarbeilszeit; Probit-Schätzuntten; 
lt~Werte in Klammemt 

DeutKhe Frau4.'n AuslämhKh•· t'rau('n -----· --------~-· 

Konatante -1.2694 37.<.6 
(19.26) (2.161 

Alkr .1087 .12:14 
(3347) ~!fUi) 

Alter quadriert in Hdt. . . 1796 1751 
(4!'!.12) (II 44) 

Bilduagi1}.bre 1014 1)\07 

(5'.l.57) {li"ii 
füukomrnen a.ndl"rer in Tsd. - 2654 :11,'1'.„ 

(74:13) 1 :,?4 -~4 't 

L~ig "127 Jtö!i 

(31 69) (l:l6.:!) 

Ge11c.h1ede11/Verw1lwr.l .1197 "J622 
(7.65) (4.72) 

1 OTJd. bim unter --,0570 1994 
IOOTld. Einwohnf'r (5.50) (4.0:!) 

? IOOTad. F.inwolmer .0711 .20.IA 
(6 39) (4.:!7) 

l Kind uo~r 6 ,88~'2 .')MH 

(62.63) (\\ .\J) 
> 1 Kind unter 6 -!.!)662 -! 102!', 

(64 81) (19.06) 
1 Kind 6 15 50'.!3 ].ilJJ 

\43.51 l (3 4 ~' ) 
> 1Kind6--15 9465 "i:nx 

·-'~33_~1__ _ _ ___ L12_..:1~_! ___ 
Clu 1 3S21H 3./l.87:.! 
df 11 1:.! 
N beaelz~e kllen 26,')49 3941 
N g-icht..t 11765.') S726 

entscheidung. Je größer die Zahl und je jünger die Kinder, 
desto unwahrscheinlicher ist die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit. Hingegen entspricht die Wirkungsrichtung der 
Gemeindegröße nicht den Vermutungen. Bei Kontrolle 
der übrigen Merkmale sinkt die Erwerbswahrscheinlichkeit 
der Frauen mit der Gemeindegröße. Sie ist am höchsten in 
Orten unter lO 000 Einwohnern, und zwar sowohl bei den 
deutschen Frauen als auch bei den Auslanderinnen. Der 
Befund bestätigt ein Ergebnis von Hübl er ( 1983), der 
ebenfalls ein negatives Vorzeichen für die Wohnortgröße 
berichtet. Möglicherweise ist der Reservationslohnsatz der 
Frauen in Kleinstädten und auf dem Lande geringer als in 
größeren Städten. 

Einkommensfunktion 
Tabelle 3 enthält die geschätzten Koeffizienten der Ein-
kommensgleichungen für deutsche und ausländische Män-
ner und Frauen. Für Frauen wurden die Gleichungen 
jeweils mit und ohne Selektionskorrekturvariable ge-
schätzt. 
Für die Ausländerinnen liefert die Selektionskorrektur nur 
geringfügig unterschiedliche Koeffizienten im Vergleich 
zur unkorrigierten Schätzung. Bei den Inländerinnen ver-
mindert sich die Bildungsertragsrate nach Selektionskor-
rektur um einen Prozentpunkt (7,7% statt 8,6%). Auch die 
Elastizität der Arbeitszeit wird durch die Korrektur redu-
ziert. 

Die Ertragsrate der Bildungsjahre betragt für deutsche 
Frauen und Männer 7,8 bzw. 7,7%. Dieses Ergebnis 
bewegt sich im Rahmen der Befunde vorliegender Studien 
(vgl. Weißhuhn und Clement 1982; Helberger 1982; 
Bellman, Gerlach, Hobler 1984; Diekmann 1985). Für die 
ausländischen Frauen läßt sich eine leicht geringere 
Ertragsrate von 7, l % ermitteln. Am geringsten ist mit 
5,9% die Ertragsrate der ausländischen Manner.8 Dabei ist 
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Tabelle 3: Regres..ionsschätzung der Einkommensfunktionen Für deutsche und au.•ländlsche Männer und Frauen (> III Std. Wochenar-
beitszeit: Absolutwerte der 1-Statistik in Klammem) 

Mflmer 

Deutsche Auslander 

Konstante 3.8815 4.8841 

(105.24) (45.81) 

BikUlgsjahre .0770 .0594 

(185.34) (49.72) 

Berufserfahrung .0768 .0431 

(154.65) (28.06) 

Berufserfahrung 2 -.1111 -.0646 

(inHdl) (124.86) (23.06) 

In ArtleitsZeit .4836 .3912 

(48.79) (13.85) 

Ä 

R2 .3985 .2331 

N 109045 10907 

jeweils zu bedenken, daß sich die Ertragsraten auf unter-
schiedlich hohe Durchschnittsmonatseinkommen bezie-
hen. In Einkommensgleichungen mit absoluten DM-Beträ-
gen erzielen die Frauen pro zusatzliches Bildungsjahr eine 
erheblich geringere Einkommenssteigerung als die 
Männer. 

Erwartungsgemäß weisen die Berufserfahrungs-Einkom-
mensprofile in allen vier Gruppen den typisch konkaven 
Verlauf auf. Das Vorzeichen des linearen Terms ist positiv 
und des quadratischen Terms negativ. Die Maxima der 
Profile liegen bei 33 bis 40 Berufsjahren, also praktisch am 
Ende der Berufskarriere. Der Anstieg des Profils ist bei 
den Männern steiler als bei den Frauen und bei den Deut-
schen stärker ausgeprägt als bei Ausländern bzw. Auslän-
derinnen. Der gravierendste Unterschied zeigt sich aber im 
Vergleich der deutschen Männer mit den übrigen sozialen 
Gruppierungen. Bei den männlichen deutschen Erwerbstä-
tigen ist der prozentuale Einkommenszuwachs am Anfang 
der Berufskarriere fast doppelt so hoch wie bei den deut-
schen Frauen sowie den Ausländern und Ausländerinnen. 
Allerdings wird der Anstieg des Einkommensprofils der 
Frauen etwas unterschätzt, da die Berufsunterbrechungs-
zeiten nicht erfaßt werden konnten. 
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Frauen 

Oeul5che Auslander 

ohneÄ mit Ä ohneÄ min 
2.2304 2.8163 2.5611 2.7617 

(88.62) (103.31) (27.35) (28.56) 

.0860 .0777 .0728 0705 

(119.32) (106.95) (32.00) (3087) 

.0398 .0405 .0356 .0354 

(53.94) (55.93) (13.45) (13.44) 

-.0566 -.0500 -.0534 -.0528 

(42.16) (37.73) (11.11) (11.05) 

.9685 .8504 .9285 .8981 

(170.17) (140.59) (42.29) (4048) 

-.3410 -1396 

(50.62) (7.66) 

.4073 .4301 .3535 .3611 

64391 64391 4933 4933 

Für die Elastizität der Arbeitszeit ergibt sich für deutsche 
und auslandische Frauen ein Wert von nahe eins. Wesent-
lich geringer ist die Arbeitszeitelastizität der Männer. Der 
Grund ist, daß die Männer in der Regel vollzeitbeschäftigt 
sind, während die Frauen eine stärkere Streuung der 
Arbeitszeit, geringere Durchschnittswerte (Tabelle 4) und 
geringere Einkommen aufweisen. Eine Zunahme der Ar-
beitszeit hat aber in den unteren Einkommensbereichen 
schon wegen der Steuerprogression einen stärkeren Effekt 
auf das Nettoeinkommen als bei Erwerbstätigen mit höhe-
ren Einkommen. 

Schließlich ist noch die Selektionskorrekturvariable von 
Interesse. Sowohl bei den deutschen als auch den ausländi-
schen Frauen ist das Vorzeichen negativ. Absolut gesehen 
ist der Selektionseffekt bei den Inländerinnen aber stärker 
ausgeprägt. Das negative Vorzeichen besagt, daß das beob-
achtete Einkommen der Frauen eine Unterschätzung dar-
stellt. Ein erheblicher Anteil potentiell besser verdienen-
der Frauen tritt auf dem Arbeitsmarkt nicht in Erschei-
nung. Die Erklärung hierfür dürfte lauten. daß Frauen mit 
höherer Einkommenskapazität eher in gutverdienenden 
Haushalten leben, so daß für diese Frauen die Wahrschein-
lichkeit einer Erwerbstätigkeit reduziert ist (vgl. auch Kug-
ler 1988). 
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Tabelle 4: Mittelwerte der Variablen der Einkommensfunktion(> 10 Std. WochenarbeltszeiO 

Marner 

Deutsche 

Einkommen in DM· 2051 

In Einkommen 7.626 

Bildungsjatre 10.989 

Berufserfahnng 26.959 

Berufserfahnr!g quadr. 864.512 

In Arbeitszeit 3.697 

mittlere Arbeitszeit• 40.326 

Ä 

Nvalde 109045 

N 116933 

NMis$ bei Enc. 6035 

5 Zerlegung der Einkommensunterschiede nach Ge-
schlecht und Nationalität 

Der Einkommesabstand zwischen zwei Gruppen kann auf 
verschieden Weise zerlegt werden. In ökonometrischen 
Untersuchungen werden zumeist die Verfahren von 
Oaxaca (1973) oder Blinder (1973) herangezogen. Diese 
Methoden stellen jedoch lediglich Umformungen des lnter-
aktionsmodells von Windsborough und Dickenson (l 971) 
dar. Danach wird die mittlere Einkommensdifferenz 
zweier Gruppen in drei Komponenten zerlegt: 

1Y11 · }'1) = lh1111-h111 l + LX1ih11-hd + Lh1 iX11-Xd 
+ L(/>11 - h, )(.\'u - .\'1! =Ci+ A + 1. 

mit 
(i = (h„ 11 - h„,_) + L .\'1 1h11 - 1> 1.1. 

A = L hfi.Yu - :\'1 J. 
= k (h11 - h1Jl.'<11 - .'?,). 

., Bei ~n1(\crc.·11 h1~antt11111..,chcn l>ilkn.:n1cn •'l du; Nahcrung allcrdmti;!> 
'ehr ~roh. Eine Il1ffcrc1u Jet Loganthmcn VllO O . .:!ll cnt-.pm;ht einem 
pr01cntuah:n Zm\ach„ \'on ~2°·;,. bei t:mcr ü1fkrcni vnn O.JO „ind c.., 
hc:rcit~ l:'\'~« •. Oie: hnkommcn,d1ffcn:nL 1""1"chcn au,land1-.chen Mannern 
und hauen \1m llA47 ( L:1!icll„: ~) cnt„pm„·hr emem prozcntu.:tkn Mehr· 
vcrd1cn"'1 der Manner \'on 56"„. Allgemein 1\l log (x -+ .lxJ - log x =>: .h/x 
cmc J!ulc Nühcrung tUr j .h I x 1 < II. HI. 

1•
1 Die M<1lk ( i h1w. (; •· I i:rrcdrncn ... ich al„ Rc„f~r6ße. wenn du: 

Au„„ratrung,tlifkrcn1cn nul den KocftiL1enrc:n der „hi~h-wagc-group·· 
h1"' „l1m-.,.,ag.t·-group" gcwKhlc:I v.c:rdcn Du: Wahl dc:r Gewichtung 
cnbpr1cht dem lndexwhlenprohlcm der Bewertung einer gewichteten 
Summe von < iurcrn hc1 zwei Mcn~cu \'on Prc1~c11. Im SpcL!alfoll I "'" 0 
„11mmcn hc1dc Schatzungl'll uherem. Dii:.., ist der fall. wenn die Emkom-
"1l'tl'l.tnlktur m hcakn (iruppt.:n ii.lcnlro;i;h 1\I oder ''eh die cmzt:lncn 
Summanden 1m lmcruktion~dfdt )!.C~Cll\l'Ltig kompens1t.'ren (vgl, die 
Zcrki;.ttng„h)rmcl) 
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Frauen 

Auslandef Deulsche Auslander 

1876 1198 1200 

7537 7.088 7.090 

9.817 10.727 9.618 

27.368 25.165 25.253 

855.342 783.905 742.691 

3.686 3.486 3.582 

39.885 32.655 35.945 

.452 .488 

10907 64391 4933 

11774 71959 5543 

289 3585 188 

Das Subskript H bezeichnet die ,high-wage group' und das 
Subskript L weist die ,low-wage group' aus. Abbildung 1 
verdeutlicht im Falle der bivariaten Regression die Inter-
pretation der Effekte: Die erste Zerlegungskomponente, 
der Gruppeneffekt G, entspricht dem hypothetischen Ein-
kommenszuwachs der Frauen (Ausländer), wenn diese 
unter Beibehaltung ihrer Ausstattungen diesselbe Lohn-
struktur der Männer (Inländer) hätten. Der Ausstattungs-
effekt A entspricht dem hypothetischen Mehreinkommen 
der Frauen (Ausländer), wenn diese den Männern (Deut-
schen) bezüglich der unabhängigen Variablen gleichgestellt 
wären. Der Interaktionseffekt / kann interpretiert werden 
als der Betrag, den Frauen (Ausländer) bekommen wür-
den, wenn sie für den Ausstattungsunterschied auch die 
Differenz ihrer Koeffizienten erhalten würden (Jones und 
Kelley 1984 ). 

Bezieht sich die Zerlegung nicht auf die absoluten, sondern 
wie auch in der vorliegenden Untersuchung auf logarith-
mierte Einkommen, so erhält man nach Entlogarithmie-
rung die geometrischen Mittelwerte. Aufgeschlüsselt wird 
somit der Unterschied zwischen den geometrischen Mittel-
werten. Die Ausstattungs- und Diskriminierungskompo-
nenten können dann näherungsweise als prozentuale Erhö-
hung ode.r Verminderung der feometrischen Gruppen-Mit-
telwerte mterpretrert werden. 

Der Gruppeneffekt wird in der Literatur auch als Maßzahl 
der Einkommensdiskriminierung bezeichnet (Polachek 
1975). Wird die Diskriminierung auch auf die Lohnstruk-
tur, d.h. die Koeffizienten bezogen, so läßt sich das Aus-
maß der Diskriminierung anhand der Summe von Grup-
pen- und lnteraktionseffekt ablesen. Letzteres Maß ver-
wendet Oaxaca (1973). Wir werden im folgenden jeweils 
beide Maße berechnen.'° 
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Abbildung 1: Zerlegung des Einkommen•ahstand• 

Einkommen 

L-~~~~~~~-<>--~~~~~>-~~~~~+- X 
z.B. BildunQSrahre 

Wie bereits erwähnt, kann als Problem der Diskriminie-
rungsschätzung gelten, daß sich sowohl Unter- als auch 
Überschätzungen ergeben können. Eine Überschätzung 
liegt vor, wenn die produktivitätsbezogenen Merkmale 
nicht vollständig erfaßt werden und die Gruppe mit 
geringerer Entlohnung über eine ungünstigere Ausstattung 
der nichtbeobachteten Merkmale verfügt. Ist die Ausstat-
tung der Niedriglohngruppe bezüglich nicht-beobachteter 
Merkmale sogar günstiger, wird die Diskriminierung unter-
schätzt. Hinzu kommt, daß Diskriminierung auch bezüg-
lich des Zugangs zu Ausstattungsmerkmalen existieren 
kann. Wenn z. B. Ausländer mit gleichem Talent wie 
Inländer geringere Bildungschancen haben - etwa wenn sie 
bei der Lehrstellensuche diskriminiert werden - dann ent-
hält auch die Ausstattungskomponente einen Diskriminie-
rungsanteil. Mit den gleichen Methoden und Lebenslaufda-
ten könnte im Prinzip auch die „kumulative Diskriminie-
rung" ermittelt werden. Für eine frühzeitige Untersuchung 
in dieser Richtung sei auf die Arbeit von Duncan ( 1968) 
verwiesen. 

Die Selektionskorrekwri·ariahle 1m 7.alei;unKsmodel/ 

Auch die Sdcktionskorrcktur kann hci der Zerlegung des 
Einkommensabstands in unterschiedlicher Weise berück-
sichtigt werden. in der Literatur finden sich im wesentli-
chen zwei ailcrnativc Methoden. Dohon und Makepcacc 
( 1986) behandeln die Sclektion,korrektur). als zusätzliche 
Variable in der Einkommenszerlegung. Die .}.-Kompo-
nente" wird dabei dem Ausstanungseffckt zugerechnet. 
Beruht hingegen die Nichtcrwerhstätigkcit von Frauen 

ll Empirisch kann der Wert von Null verschieden sein So ermittelt Kugler 
(1988) eine leicht positive Verzerrung des mannlichen Durchschnittslohns 
von etwa 4%. In den Arbeiten von Licht und Steiner (1991) sowie Hübler 
(1991) wird die Selektionskorrektur ebenfalls auch aufmannliche Arbeit-
nehmer bezogen, wobei Hubler allerdings die Partizipations- und Ein-
kommensgleichung nicht getrennt für Frauen und Männer schätzt, d h. 
Interaktionseffekte apriori als null voraussetzt Bei einer Erwerbsquote 
der Männer von über 90% tritt überdies das Problem auf, daß die 
Schätzungen der Selektionskorrektur vermutlich weniger zuverlässig 
sind. Auch dürften hier andere Entscheidungsmechanismen beZOglich der 
Nicht-Partizipation eine Rolle spielen. Wir haben aus diesen Gründen 
davon abgesehen, die Selektionskorrektur auch für die Männer zu 
schätzen. 

12 Der Unterschied ist großer als die Relation der arithmetischen Mittel. 
Außerdem werden im Gegensatz zu Tabelle 1 auch Halbtagstatigkeiten 
(> 10 Std. Wochenarbeitszeit) berücksichtigt 

13 Eine grobe Abschätzung für die Zeiten der Berufsunterbrechung ergibt 
eine Größenordnung von zusiltzlichen drei Prozentpunkten für die Be-
rufserfahrung, wenn im Durchschnitt eine Unterbrechungszeit von zwei 
Jahren unterstellt wird 
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ganz oder teilweise auf diskriminierenden Einstellungs-
praktiken der Arheitgcber, dann enthält der ,),-Effekt" 
eine Diskriminicrungskomponcntc. 

Eine alternative Zerlegungsprozedur wird von Reimers 
( 1983) vorgeschlagen. Auch hier wird von der Vorausset-
zung ausgegangen, dal\ eine freiwillige Partizipationsent-
schcidung vorliegt. Unterschiedliche Kocffzicntcn von). in 
den Einkommensgleichungen der sozialen Gruppen hrin-
gen dann unterschiedliche Präfcrenzstrukturen zum Aus-
druck. In diesem Fall empfiehlt es sich - im Unterschied 
zum Vorschlag von Dolton und Makcpcace ( 1986) -, das 
geschätzte mittlere männliche und weibliche Einkommen 
um die mittleren Selektionsvcrzcrrungen zu kl\rrigicrcn: 

v;. = Y, - h,i,1. 
~. = YM - h"i"" 

Für Männer ergibt sich aufgrund der hohen Partizipations-
rate näherungsweise: A.\I = O-" Damit vergrößert sich bei 
einem negativen Sclcktionskorrckturkocffizicnten der 
Frauen das miniere Einkommen v;. Der mittlere Einkom-
mensabstand 1\1 - y;. verringert sich gegenüber dem Ab-
stand zwischen den Stichprobcnmittclwcrtcn. 

6 Ergebnisse der Einkommenszerlegungen 

Einkommensunterschiede zwischen deutschen Männern und 
Frauen 
Betrachten wir zunächst die Einkommensunterschiede zwi-
schen deutschen Männern und Frauen. Bezogen auf das 
geschätzte geometrische Mittel beträgt der Mehrverdienst 
der Männer 71% (DM 2051 versus DM 1198). 12 Die Mittel-
werte der Variablen der Einkommensfunktion gehen aus 
Tabelle 4 hervor. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß 
die weiblichen Erwerbstätigen etwas kürzere Bildungszei-
ten (10, 7 versus 11,0), eine um 1,8 Jahre geringere Berufs-
erfahrung und 7,7 Std. weniger Wochenarbeitszeit als die 
männliche Vergleichsgruppe aufweisen. Die Tabellen 5-7 
informieren darüber, in welchem Ausmaß diese Austat-
tungsunterschiede zur Einkommensdifferenz beitragen. 
Ohne Selektionskorrektur (Tabelle 5) beziffert sich der 
Ausstattungseffekt auf ca. 25%. Ähnliche Werte werden 
auch für die drei erhobenen Ausstattungsmerkmale unter 
Berücksichtigung des Selektionsfehlers errechnet (Tabel-
len 6 und 7). 

Im Hinblick auf den Ausstattungseffekt liefern die drei 
Zerlegungsmcthoden relativ übereinstimmende Eq?cb-
nissc. wenn nur die Merkm;ilc Bildung. Berufserfahrung 
und Arhcitszeit betrachtet werden. Die Schätzungen liegen 
hier im Bereich von 23-25%. Mit anderen Wnrtcn: deut-
sche Frauen würden ein um 25% höheres Einkommen 
erzielen, wenn sie hczüglich Hildung. Berufserfahrung und 
Arbeitszeit mit den Männern gleichzögen. Die Bildung 
macht hierhei 2%, die Berufserfahrung 3% 11 und die 
Arheitszeir 18--20% aus. Die einzelnen Anteile für die 
Variable k errechnen sich nach der Formel A, ~ hu !X"' -
X,L)· Werden zusätzlich Unterschiede in ), dem Ausstat-
tungseffekt zugerechnet. erhöht sich dieser auf ca. 40%. 
Um weitere 15% würde das Einkommen deutscher Frauen 
mithin zunehmen, wenn diese das gleiche Erwerbsverhal-
ten zeigten wie die Männer. 

Wesentlich stärker variieren hingegen die Diskriminie-
rungssehiitzungen in Abhängigkeit von der angewandten 
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Tabelle 5: Einkommenszerlegung ohne Berii<ksidltigung des Seleklionsfehlers 

Deutsche M. Ausland. M. Deutsche M. Deulsche F. 
Deutsche F. Ausland. F. Ausland. M. Ausland. F. 

EinkammensdH'rerenz 0.538 (100) 0.447 (100) 0.089 (100) -0.002 (100) 

Ausstatlu'lgseffekt 0.253 (47.0) 0.126 (28.2) 0.050 (56.2) -0.033 (16.5) 

Ausbildt.llg 0.023 (4.3) 0.014 (3.1) 0.069 (n.5) 0.081 (-40.5) 

Berufserfahru'lg 0.026 (4.8) 0.015 (3.4) -0.023 (-25.8) -0.025 (12.5) 

In Arbeitszeit 0.204 (37.9) 0.096 (21.5) 0.004 (4.5) -0.089 (445) 

Gruppeneffekt 0.368 (68.4) 0.376 (84.1) 0.035 (39.3) 0.022 (-11.0) 

lnteraktionseffekt -0.082 (-15.2) -0.055 (-12.3) 0.004 (4.5) 0.009 (-4.5) 

'"o-Anleik ;m der log;irithmi\.\:ht:n Finkomml'n,Jifft'rcn1 in Klammern 

Tabelle 6: Einkommenszerlegung mit Berücksichtigung der Selektionskorrekturvariahle ab Ausstattungseffekt 

DeulscheM. Ausland. M. Deutsche F. 
DeutscheF. Ausland. F. Ausland. F. 

Einkomnensdifferenz 0.538 (100) 0.447 (100) -0.002 (100) 

Ausstatlu'lgseffekt 0.386 (71.7) 0.191 (42.7) -0.028* 

Ausbildung 0.020 (3.7) 0.014 (3.1) 0.078 

Berufselfahulg 0.032 (5.9) 0.015 (3.4) -0.025 

In Arbeitszeit 0.179 (33.3) 0.093 (20.8) -0.086 

Ä 0.154 (28.6) 0.068 (15.2) 0.005 

Gruppeneffekt 0.368 (68.4) 0.375 (83.9) 0.004 

lnteraktionseffekt -0.216 (-40.1) -0.120 (-26.8) 0.021 

• Aul d1t· Hcrt•i.:hnung Jl·r Pr01t.·n1antt:ik wurJ11.· hc1 der geringl"n. ne~ativcn Einkommen~<lirkrcnt v1..•rli1:htt:I. 

Tabelle 7: Einkommen„erlegung mit Berücksichtigung der Selektionskonekturvariable bei der Schätzung des durdlschnittlidlen Ein-
kommens l'on fo"rauen 

Deutsche M. Ausland. M. Oeulsche F. 
Deutsche F. Ausland. F. Ausland.F. 

korr1gierte Elnkommensd1ferenz 0.384 (100) 0.378 (100) 0.084 (100 

Ausstatlu'lgseffekt 0.232 (60.4) 0.123 (32.5) -0.033* 

Ausbildt.llg 0.020 (5.2) 0.014 (3.7) 0.078 

Beruf serf al'nrlg 0.032 (8.3) 0.015 (3.9) -0.025 

In Arbeitszeit 0.179 (46.6) 0.093 (24.6) -0.086 

~ekt 0.214 (55.7) 0.307 (81.2) 0.103 

lnteraktionseffekt -0.062 (-16.1) -0.052 (-13.7) 0.013 

• Auf dit..• Ht..•rcchnung lkr l'nu.cntantcilc wun.k h1..·1 Jer gt..·ringcn EinkommcnM11ffercnz verzil·htet. 
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Zerlegungsmethode. 14 Wird als Maß der Gruppeneffekt 
herangezogen (Polachek 1975), so ergeben sich auf der 
logarithmischen Skala Werte von 0,368 (ohne Selektions-
korrektur und Selektionskorrektur mit A als 
Ausstattungseffekt) sowie 0,214 (mit korrigiertem 
Durchschnittseinkommen der Frauen). Der Grund für die 
Reduktion der Diskriminierungsschätzung ist die negative 
Verzerrung des beobachteten Einkommens der weiblichen 
Erwerbstätigen. Der Mehrverdienst von 15% bei gleichem 
Erwerbsverhalten wie die Männer wird hier - unter der 
Voraussetzung einer auf Präferenzen basierenden 
Erwerbstätigkeitsentscheidung zunächst von der 
Einkommensdifferenz subtrahiert (0,538 - 0, 154 = 0,384 ), 
so daß sich eine entsprechend reduzierte 
Diskriminierungsschätzung ergibt. Diese beträgt aber 
immerhin noch 21%. Auch nach dem Humankapital- und 
Reservationslohnmodell verbleibt noch ein nennenswerter 
prozentualer Abschlag, der Frauen aufgrund von 
Einkommensdiskriminierung vorenthalten wird. Noch 
etwas geringer fällt die Diskriminierungsschätzung nach 
dem Vorschlag von Oaxaca (1973) aus. Die Summe von 
Gruppen- und Interaktionseffekt beträgt ohne 
Beachtung des Stichprobenauswahlfehlers 0,29 und mit 
Selektionskorrektur 0,15. 15 Die gemäß den alternativen 
Methoden berechneten Diskriminierungsschätzungen vari-
ieren also im Bereich von 15 bis über 40%. 16 Zusätzlich ist 
zu bedenken, daß die Ausstattungsmerkmale nicht voll-
ständig erfaßt werden können. U.E. sollten derartige 
Schätzungen daher sehr vorsichtig und allenfalls als Hin-
weis auf Größenordnungen interpretiert werden. 17 Wesent-
lich genauere Informationen liefert die Zerlegungsmethode 
dagegen im Hinblick auf die Anteile der beobachteten 
Merkmale. Nach unserer Auffassung besteht hierin die 
eigentliche Leistung der Zerlegungsmethode. 

Weniger kraß als bei den Deutschen ist die Einkommensre-
lation zwischen ausländischen Männern und Frauen. Am 
geometrischen Mittel beträgt der Mehrverdienst der Män-
ner 56% (Differenz der Logarithmen von 0,447). Bildungs-
unterschiede existieren kaum, und auch die Unterschiede 
in der Arbeitszeit sind mit 4 Stunden Differenz geringer als 

i.i S11krn lur die C11upp1t.•ru11~ rr11t /Hih1.:rcn lrn_kt\ßlmen i.:mc frw4.·rh,w<1hr-
'>Cht'mlidll..1.:1\ \'DH t.'lll' ;rng,L·nommen w1nJ (•'.u = 0). untl fur die K1>effi-
11>.:nt1..·n i.k·r Sd1..·!..11011 ... korrt..·l..tun.inatlit'11 enrwetkr \'On der Ann;1hmc 
fiu - n rnkr h11 h1 ;u1„~c_1t.111~en v.11d. "md dll' D1si...nm111icrung~„chat· 
t~ng~·n 11ad1 th\.-1t':i ( JlJi.lJ fur J1l' allt'm;tll\Cll Vür-..chlagc 1ur lkruck-
..,JCbt1gung \(ln I._ 1dL·nt1 ... rh. B1.·1r;i,C'[ d1t: J)1,knmimcrun!?""'-'hiltl'.Ull!! ht..·1 
tkh<uuJ!un~ \'on 1.-.11-. Au-.'>t<i1\\m~-.dfckt 1>1 - tl 1 -t 11 und b1.·1 h.urrcktur 
tf<:r hnkPmmrn,_d1tfcr1..·m /L - (i: + 1:- ""' l,!i!t /J1 _:o !>:. ln den f'abcllcn 
h und - 1..,t Llie ... 1kr L1!1 hn dt'r z1..,rlq!un_1t tkr LinJ..omnlt'n„d1ffcrcnz 
J\\1„chen dn1hrhcn \1anm·rn und 1 r.n.1cn ~ow1c au,ländi\t.:hen M;ümcrn 
und hnuen 

i< l 'nh:r \km {1c„u.:hhpun\t..t. d,1l\ d1~· Arhc11"-Lc11 1.:mc J·nht'h1.:ulungwana-
hk 1-.!. ldnn diL· f .1nl..1HT1r11L'r1-.1hffi:rcn1 .iuch \11r 1kr Zc:rkk!unl:? um lkn 
bntluB Jc:1 .\rhct1vt·1t h~·r1..·1m~1 v.crdcn D1l' hnkommc.:n~d1ffcrcnt 
\L'rnundL·rJ ,1d111.mn um den „:\U\'laltunll't'fk\t..t" der Arlle1t ... 1e1!. d. h. 
1 R. h1.·i tfc11 dt'Ul'-L·hcn \!annnn uml f-r:ti1c11um11.1"9 Die arbc11\Je11-
t~cn.·u11~ti! hnl..ornmcrl'·-d1ih:rl'nt auf lkr (irundla~e "\nn T:ihelle 1' betragt 
dann n„~:-:11 0.1 ·Hi · 11.~n.'i. \\ ird 1..kr Arht'H'll'11Untl·r"'-·h1cd m11 Jcm 
h.ndh1H·nt1.'n der Manncr l.!t:\'ll'hft•( (d. h. wird 1:u-;a1zh1..·h tll.'r lntcrnk-
!1t11helkJ..1 ht'rucl..-;icht1g!J. ~!:Inn vnm1ntll'rl '-IL·h dit: f-mkommcm.dtffc· 
rc111 ('>'-ci::cn dn nci::.1l1h'11 lntcrak111111~dkki-. der Artlc1[„1c1t nin -
o.1r:'7J un; O. !JI::'. ( i ,tf„ Dt ... knnun1...-run'l'm;1l\ und lln: l::.llck1e der Au-.h1\-
dun~ unJ Bcruf'..ertahrun~ .indcrn -.ich md11 Allcnhng' 'itC1~1 der Wert 
\k'> protcnluakn Amnl-.. vnn ( i an dcr ht·rcnlr!!lc.'ll l:ml..ommemd1lkren1: 
h1..·tr;1th1Ji,.-h .in 

1
'' L1111.· Jo~.1ri1hml'd11.· Drlkrl'nt \(in 11 .. ~r:ti cn1„pnd1t 1.·incm Mchn·cr1!1cnst 

wn „,,\, · (..:\p{CIJ~q t l lilO. V~\. .i.uch Anmerkung 9 
1

' lk1 tkr Anah..,e 111011;ithdu:r r'>.eHtlt'lll~OlllfllL'll konim1 ;tl~ V.t'llt'fl.'!- Pro· 
hk·m l11111u. Jaß \t.Tht..•1rat1.·t1.· l"rwnh'-pt:r„onen d1c Withl 1w1'tt.'.hc:n vcr-
~(h1t:dcn1.·n \leucrlda ... -.en hahcn. lk1 bn~~1mmcfö<1b-.rnnd Z"-l~L'ht>n 

f-r;1uen und \fannan durttt' 'tl..'h h1c-rdun.:h chn n::r~rotkrn. ~o daß tht:~c-r 
l·~1k1-11r t\tr l'hcr-.chM11m!!- dn l)i-.1..nmnut•run~ hc-~tral!I 

1
" Die N;1t1on<1hl<tl wurde 1v.11r t'rlwhen, i't .1h<.:1 in dl.'m ''crfüi!har~n 

\lil..ro1c:n„11„.J)a1t·r1t1k .111 ... l>.11L"mdw11!!nmdt•n nidH l'nfh;tllcn -
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bei deutschen Erwerbstätigen. Unabhängig von der 
Methode entfallen auf Ausbildungsunterschiede 1,4, auf 
die Berufserfahrung 1 ,5 und auf die Arbeitszeitdifferenz 
ca. 10 Prozentpunkte. Der Mehrverdienst ausländischer 
Frauen bei Egalisierung von Bildung, Ausbildung und 
Arbeitszeit mit den ausländischen Männern beträgt 12-
13%. Weitere 7% kämen hinzu, wenn die Ausländerinnen 
das gleiche Erwerbsverhalten aufwiesen wie die aus-
ländischen Männer. Die Selektionskorrektur spielt hier 
eine geringere Rolle, da der Koeffizient von A 
betragsmäßig niedriger ist als bei den deutschen Frauen 
(Tabelle 3). 

Aus diesem Grund sind auch die Diskriminierungsschät-
zungen einheitlicher. Der Gruppeneffekt liegt im Bereich 
von 0,31 bis 0,38, nach dem Maß von Oaxaca im Bereich 
von 0,26 bis 0,32. Aufgrund von Einkommensdiskriminie-
rung bezüglich des Geschlechts - Vergleichsmaßstab sind ja 
ausländische und nicht deutsche Männer - entgeht den 
Ausländerinnen nach dieser Schätzung ein Mehrverdienst 
von ungefähr 30%. 

Einkommensunterschiede nach Nationalität 

Zur Analyse des Einkommensunterschieds nach Natio-
nalität vergleichen wir zunächst die männlichen deutschen 
und ausländischen Erwerbstätigen Der Einkommensun-
terschied ist hier wesentlich geringer als im Vergleich der 
Geschlechter. Die Deutschen erzielen ein um 9% höheres 
Einkommen als die Ausländer. Da näherungsweise voll-
ständige Partizipation der Männer unterstellt wurde (AH~ 
0), erübrigt sich die Selektionskorrektur. Der im wesentli-
chen bedeutsame Faktor ist mit 7% die Ausbildungsdiffe-
renz (11,0 versus 9,8 Bildungsjahre) Die Diskriminie-
rungsschätzung liefert einen Wert von 3,5% (Tabelle 5). 

Ein ähnliches Bild vermittelt die Untersuchung des Ein-
kommensabstands zwischen deutschen und ausländischen 
Frauen. Die beobachteten Einkommensmittelwerte der 
beiden Gruppen sind nahezu identisch. Allerdings arbeiten 
die ausländischen Frauen länger als ihre deutschen Kolle-
ginnen (3,3 Std.), haben dafür aber eine geringere Bil-
dungsdauer (10,7 versus 9,6 Bildungsjahre). Die Anteile 
der gegenläufigen Einflüsse kompensieren sich fast voll-
ständig, so daß insgesamt nur geringfügige Ausstattungs-
und Diskriminierungswerte nachweisbar sind, wenn die 
Berechnungsmethoden der Tabellen 5 und 6 verwendet 
werden. Hingegen erhöht sich der Anteil der Diskriminie-
rungskomponente, wenn die durchschnittlichen Frauenein-
kommen um den Selektionsfehler korrigiert werden. Der 
Grund ist, daß das Durchschnittseinkommen der deutschen 
Frauen stärker unterschätzt wird als das Einkommen der 
Ausländerinnen (15% versus 7%). Wird der Verzerrung 
Rechnung getragen, so ergibt sich ein Schätzwert für die 
Diskriminierungskomponente von 10%. Ausländischen 
Frauen entgeht nach dieser Schätzung ein zusätzlicher Ver-
dienst von 10% aufgrund von Einkommensdiskriminierung 
nach Nationalität. Hinzu kommt die - noch stärker ausge-
prägte - Diskriminierungskomponente nach Geschlecht 
Ausländische Frauen sind nach dieser Rechnung Opfer 
doppelter Diskriminierung. 

Beim Vergleich von Inländern und Ausländern konnte 
nicht weiter nach einzelnen Nationalitäten unterschieden 
werden. Insbesondere wäre eine Aufschlüsselung nach EG-
Ausländern und Erwerbstätigen aus Nicht-EG-Lan-dem 
von Interesse. 18 Ferner fehlen uns auch Angaben über die 
Schwere der Tätigkeit, die Beschäftigungsrisiken und 
gesundheitlichen sowie Unfallrisiken der Erwerbstätigen. 
Da Ausländerinnen und Ausländer stärker in Arbeiterbe-
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rufen konzentriert sind als deutsche Erwerbstätige, könnte 
die Diskriminierungsschätzung hierdurch nach unten ver-
zerrt sein. Schließlich ist zu beachten, daß die Mikrozen-
suserhebung die deutsche und ausländische Wohnbevölke-
rung erfaßt und damit illegale, saisonale und Leiharbeiter-
Beschäftigungsverhältnisse in der Stichprobe wohl kaum 
repräsentiert sind. Diese Quelle mutmaßlicher Einkom-
mensdiskriminierung bleibt in der vorliegenden Untersu-
chung unberücksichtigt. 

Werden diese Einschränkungen im Auge behalten, so läßt 
sich aus der Größenordnung der Diskriminierungsschät-
zungen entnehmen, daß der Einkommensdiskriminierung 
nach Geschlecht offenbar eine größere Rolle zukommt als 
der Einkommensdiskriminierung nach dem Ausländer-
status. 
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