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E L I S A B E T H F L I T N E R 

Wirkungen von Geschlecht und sozialer Herkunft 
auf Schullaufbahn und Berufswahl 
Neue französische Untersuchungen 

Zusammenfassung 

Die französische Bildungssoziologie interessiert sich vor allem für die Reproduktion sozialer 
Schichtung; weil dazu zahlreiche und detaillierte Untersuchungen vorliegen, kann die Erforschung 
von Geschlechtsunterschieden das relative Gewicht von Schicht und Geschlecht bei der Entste
hung von Schulnoten, Schullaufbahnen, Schulabschlüssen und Berufsentscheidungen gut verglei
chen. In der Herstellung solcher Querverbindungen zwischen zwei Dimensionen sozialer 
Ungleichheit, die häufig getrennt untersucht werden, liegt eine der Stärken eines neuen franzö
sischen Buches über „Mädchen und Schule", das die folgende Übersicht in den Mittelpunkt 
stellt. 

1. Einleitung 

A n d e n W i e d e r h o l u n g s q u o t e n des e r s ten Schuljahres gemessen sind M ä d c h e n 
im französischen Schulsystem von A n f a n g an erfolgreicher als Jungen . U n d das 
scheint auch bis z u m E n d e de r Schulzeit so zu b le iben , w e n n m a n sich a n d e n 
A b i t u r i e n t e n q u o t e n or ien t ie r t . 1989 leg ten gut 4 0 % de r 18jährigen ein bacca-
laureat a b - 4 5 , 8 % d e r M ä d c h e n dieses A l t e r s gegenübe r 3 5 , 5 % d e r Jungen . I m 
a l lgemeinbi ldenden französischen Schulsystem liegen die M ä d c h e n offensicht
lich v o r n e . G u t h u n d e r t J a h r e ha t es gebrauch t , u m diesen Vorsp rang aufzu
b a u e n , von 1861, als J U L I E - V I C T O I R E D A U B I M als e rs te Kand ida t in das bacca-
laureat be s t and , ü b e r 1964, als sich ers tmals ebensovie le M ä d c h e n wie J u n g e n 
z u m A b i t u r m e l d e t e n . Seit d e n 60er J a h r e n h a b e n sie die J u n g e n n u n zuneh
m e n d ü b e r r u n d e t . Al le rd ings - die E insch ränkung wird nicht ü b e r r a s c h e n -
w a h r e n sie ih ren „Schulvor te i l " n icht , sobald sie die Schule ver lassen. Ih r e 
Berufsausb i ldungen sind kürze r u n d weniger r en t abe l als die Berufsausbi ldun
gen von J u n g e n mit verg le ichbaren Schulabschlüssen. Ih r e Arbei ts los igkei t 
liegt be i k o n s t a n t e m Ausb i ldungsn iveau meis tens h ö h e r . D e r Verdienst er
werbs tä t iger F r a u e n be t r äg t , bei g le ichem Ausb i ldungsn iveau , Beschäft igungs
grad , D iens ta l t e r u n d Wir tschaf tssektor , i m m e r noch e twa 14% weniger als de r 
de r M ä n n e r . - Wie e n t s t e h e n diese Un te r sch i ede? K a n n es sein, d a ß das Los 
de r M ä d c h e n nach erfolgreicher Schulkar r ie re unvermi t te l t umschlägt? E i n 
d i rek te r W i d e r s p r u c h ? O d e r zeigt ihr relat iv g röße re r Erfolg im Schulsystem, 
n ä h e r be t r ach t e t , s chon die Vorzeichen ihrer schwier igeren Stel lung auf d e m 
A r b e i t s m a r k t ? 

I n i h r em B u c h „L ' eco le des filles. Que l l e format ion p o u r quels röles soci-
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a u x ? " a rgumen t i e r t M A R I E D U R U für die zweite Pos i t ion . „L ' eco le des fi l les", 
„Schule de r M ä d c h e n " , ist b isher die einzige Übers ich tsdars te l lung z u m T h e m a 
auf d e m französischen M a r k t . 

D a s ist e twas übe r r a schend , w e n n m a n d a r a n d e n k t , wieviele U n t e r s u c h u n 
gen die französische F rauenfo r schung ansons ten he rvorgebrach t ha t , d ie auch 
in Deu t sch l and zu S t a n d a r d w e r k e n g e w o r d e n sind - e twa die B ü c h e r von E V E -
LYNE S U L L E R O T , E L I S A B E T H B A D I N T E R , L U C E IRIGARAY, H E L E N E ClXOUS. In 
Litera turwissenschaf t , Psychoanalyse und Gesch ich te ist die französische Frau
enforschung entwickel t , in Erziehungswissenschaf t /Bi ldungsforschung dage
gen k a u m . Z u m T h e m a „ M ä d c h e n u n d Schu le" gibt es e ine in te ressan te 
psychoanalyt isch or ien t ie r te U n t e r s u c h u n g zur F r a g e , wie Schüler / innen u n d 
Lehre r / i nnen die K o e d u k a t i o n e r l eben ( M O S C O N I 1 9 8 9 ) . I m his tor ischen B e 
reich sind im ve rgangenen J a h r z e h n t m e h r e r e sehr gründl iche S tud ien zur 
Gesch ich te de r Mädchenb i ldung erschienen ( D E L H O M M E / G A U L T / G O N T H I E R 
1 9 8 0 ; M A R T I N - F U G I E R 1 9 8 3 ; M A Y E U R 1 9 7 7 ; M A Y E U R 1 9 7 9 ; S O N N E T 1 9 8 7 ; V I A L A 
1 9 8 7 ; vgl. auch PERROT 1 9 8 4 ) u n d jüngs t auch e ine Übers ich tsdars te l lung ( L E -
LIEVRE/LELIEVRE 1 9 9 1 ) . 

D U R U S Buch „L 'eco le des filles" s teh t also nicht allein in wei te r F lur , ist abe r 
e ine P r e m i e r e in de r französischen Bi ldungssoziologie 1 . U n d ha t es d a n n auch 
gleich in sich. E s en thä l t e ine umfassend ange leg te Dars t e l lung dessen , was die 
französischen Schulstat is t iker in d e n ve rgangenen b e i d e n J a h r z e h n t e n zur G e -
schlechtsspezifi tät der Schulkar r ie ren ermit te l t h a b e n . E s ve rb inde t diese 
In fo rmat ionen mit e iner t hema t i schen Einführung in die Resu l t a t e de r A r 
be i t smark t - u n d Berufsforschung. U n d es stellt e ine dezid ier te T h e s e zur 
Diskuss ion , näml ich , d a ß ein spezifisch e ingeschränk te r G e b r a u c h , den fran
zösische M ä d c h e n v o m Bi ldungssys tem m a c h e n , ih ren a b s e h b a r e n Arbe i t s 
m a r k t b e d i n g u n g e n u n d ih ren Fami l i enperspek t iven genau en t sp reche und 
insofern nicht ein rücks tändig-unaufgeklär t -unvernünf t iges , sondern im G e 
gentei l : ein ra t iona les Verha l ten sei . 

„L 'eco le des filles" beschre ib t e ingangs die unterschiedl ichen Schulerfolge 
und Schulabschlüsse von M ä d c h e n u n d J u n g e n (Teil I , S. 2 1 - 4 2 ) . D e r zweite 
Teil un te rsucht im De ta i l d ie Einflüsse von Eva lua t ion , Lehrer -Schüle r -Bez ie 
h u n g e n , Ausb i ldungs inha l t en , Schulorganisa t ion u n d Schulangebot auf die 
Schul laufbahn, analysiert also die „ M e c h a n i s m e n " , ü b e r die sich die U n t e r 
schiede de r Schulabschlüsse im E inze lnen hers te l len , u n d en thä l t ein Kapi te l 
zur geschlechtsspezifischen Sozial isat ion al lgemein (S. 4 3 - 1 2 2 ) . D e r dr i t te Teil 
hande l t von de r Si tua t ion de r M ä d c h e n u n d F r a u e n auf d e m A r b e i t s m a r k t 
(S . 1 2 3 - 1 5 9 ) u n d v o m Z u s a m m e n h a n g zwischen Fami l ien- u n d Berufsarbei t 
(S . 1 5 6 - 2 0 8 ) . E i n Schlußkapi te l ist den Auss ich ten auf Ä n d e r u n g gewid
m e t . 

D a s B u c h spiegelt deutl ich einige B e s o n d e r h e i t e n de r französischen For
schungst radi t ion u n d D a t e n l a g e . D i e imposan t e französische Schulsoziologie 
interess ier t sich n e b e n ih rem zen t ra len T h e m a „Schule u n d soziale Sch ich tung" 
für die Ana lyse geschlechtsspezifischer Un te r sch i ede nu r ganz a m R a n d e , und 
für d e r e n „Theore t i s i e rung" bislang ü b e r h a u p t n ich t 2 . So enthä l t „L ' eco le des 
filles" fast ke ine Diskuss ion unterschiedl icher Erk lä rungsansä tze z u m T h e m a -
e b e n , weil es in de r französischen Bildungssoziologie ke ine r ech te Diskuss ion 
dazu gibt. D U R U begnüg t sich dami t , E l e m e n t a r e s h e r v o r z u h e b e n , wie die 
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soziologische G r u n d a n n a h m e , Gesch lech t sun te rsch iede de r Schul laufbahnen 
als sozial kons t ru ie r t und nicht als A u s d r u c k na tür l i cher B e s t i m m u n g e n zu 
be t r ach ten . - E in wei te res Charak te r i s t ikum der Bi ldungsforschung hat mi t 
d e m französischen Ra t iona l i smus u n d Zen t ra l i smus zu t un . D i e Schulsoziolo
gie a rbe i te t h ier übe rwiegend „makrosoz io logisch" auf de r Basis de r na t iona len 
Schulstat is t iken, die die Par iser Verwal tung in unwahrsche in l i chen M e n g e n 
sammel t u n d berei ts te l l t . In d iesen na t iona len D a t e n s a m m l u n g e n w e r d e n z. B . 
Schul typen u n d Verwal tungsebenen - A k a d e m i e n , D e p a r t e m e n t e , „bassins d e 
fo rmat ion" - un te r sch ieden , nicht abe r e inzelne Schulen h e r a u s g e h o b e n ; und 
sie sind s tark an d e m or ien t ie r t , was m a n zu b i ldungsplaner i schen Z w e c k e n 
wissen will - S i tzenble iberquoten u n d No tendu rchschn i t t e , K las sengrößen , Fä 
che rwah len , Schul laufbahnen e tc . - , geben abe r nichts h e r für qual i ta t ive 
Frages te l lungen z u m Beispiel de r Lehre r -Schü le r - In t e rak t ion , zur „Qua l i t ä t " 
von Schulen o d e r a n d e r e n pädagogischen T h e m e n , zu r Sozial isa t ionstheor ie 
o d e r zur Schu le thnograph ie . Diese Forschungs t rad i t ion u n d D a t e n l a g e sieht 
m a n d e m B u c h von D U R U auch an . I m Posi t iven: D i e l andeswei ten Übers ich
t e n , die sie anb ie te t , w ä r e n un te r deutsch-föderal is t ischen Verhäl tn issen nicht 
o d e r nu r mit g r o ß e m Aufwand zu e rha l t en , und auch die zah l re ichen Q u e r 
ve rb indungen zwischen den Var iab len „Gesch lech t " u n d „soziale Schicht" , die 
sie hers te l len k a n n , u m d e r e n relat ive B e d e u t u n g zu vergle ichen, wären un
se ren Stat is t iken nicht leicht abzugewinnen . A b e r auch in den E in sch ränkun 
gen: D i e Abschn i t t e , in d e n e n von Lehre r -Schü le r - In t e rak t ion , geschlechts
spezifischer E rz i ehung u n d Sozial isat ion, Schu lbuch- Inha l t en , Medieneinf lüs
sen e tc . die R e d e ist, bas ie ren übe rwiegend auf angelsächsischen U n t e r s u c h u n 
gen , teilweise ä l te ren D a t u m s , weil es dazu ke ine französischen Studien gibt . 
D a s sind durchweg b e k a n n t e D i n g e ; wir lassen sie im folgenden weg. Al les 
„makrosoz io log isch-Quant i t a t ive" dagegen , ü b e r Schulabschlüsse u n d -lauf-
b a h n e n , Einf luß de r sozialen Herkunf t , Le i s tungsbewer tung , Fäche rwah l , 
Berufsausbi ldung u n d Arbe i t smark t in t eg ra t ion b e r u h t auf französischen U n 
te r suchungen , z u m Teil auf e igenen U n t e r s u c h u n g e n d e r A u t o r i n und ih re r 
Kol legen a m I R E D U (Inst i tut de R e c h e r c h e sur l ' E c o n o m i e d e l 'Educa t ion) in 
Di jon , ist j ünge ren D a t u m s und dürfte für deu t sche Lese r / innen N e u e s ent
ha l t en . Wir konzen t r i e ren unsere Dars te l lung auf diese A s p e k t e des Buches 
u n d weisen gelegentl ich auf e rgänzende L i t e ra tu r hin . A n d e r s als D U R U o r d n e n 
wir das Fo lgende chronologisch an , beg innen mit der G r u n d s c h u l e und e n d e n 
be im Ü b e r g a n g auf d e n A r b e i t s m a r k t (Abschn i t t e 2 - 5 ) . Z u m Absch luß dis
ku t i e ren wir in K ü r z e D U R U S Erk lä rungsansa tz der „ ra t iona len Wah l " ( A b 
schnit t 6 ) . 

2. Unterschiedliche Bewertung in der Grundschule 

D i e Schulexpans ion de r siebziger J a h r e geht in F rank re i ch ähnl ich wie an
de r swo zu dre i Vier te ln auf die Ver längerung des Schulbesuchs von M ä d c h e n 
zurück (S . 2 7 ) - i n sbesondere von M ä d c h e n aus d e n mi t t l e ren und o b e r e n 
sozialen Schichten (ESTABLET 1 9 8 7 , S. 6 7 ) . M ä d c h e n b le iben heu t e durch
schnitt l ich länger im Bi ldungssys tem als J u n g e n , gehen se l tener o h n e Schul-
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Tabelle 1: Ausbildungsniveau (in%) der Jugendlichen, die zwischen 1980 und 
1985 auf den Arbeitsmarkt kamen/Geschlecht 

Männer Frauen 

Niveau I und II (> bac + 2) 7,7 7,6 
Niveau III (bac + 2 Jahre) 8,8 14,2 
Niveau IV (bac) 10,8 16,9 
Niveau V (CA. P. /B. E. P. = Facharbeiter) 32,6 32,5 
Niveau V bis (abgebrochene Berufsb.) 8,5 9,0 
Niveau VI (ohne Qualifikation, ohne Schulabschluß) 31,6 19,1 

Quelle: INSEE, ZU. nach DURU 1990, S. 25 

abschluß ab u n d t r e t en desha lb in d e n achtziger J a h r e n mit e i nem durchschni t t 
lich h ö h e r e n Ausbi ldungsniveau auf den A r b e i t s m a r k t (s. Tabel le 1) . 

Ü b e r welche M e c h a n i s m e n wird d ieser Un te r sch i ed im e inze lnen he rge 
stell t? Schon im ers ten Schuljahr b le iben J u n g e n häufiger sitzen als M ä d c h e n 
(de r Un te r sch ied d e r W i e d e r h o l u n g s q u o t e n be t räg t e twa 3 % ) ; u n d diese k o m 
m e n ehe r als J u n g e n durch die fo lgende Grundschu lze i t , o h n e s i tzenzuble iben 
( 6 9 % versus 6 2 % ) . D e r Geschlech tsunte rsch ied bes t eh t i n , a l l e n sozialen 
Schichten, auch w e n n die soziale H e r k u n f t bei w e i t e m die einflußreichste Va
riable ist: Schüler , die am Anfang des Kalender jahres gebo ren sind und aus 
Farnjlien von l e i t enden Anges te l l t en und Fre iberuf lern mit maximal zwei Kin
d e r n s t a m m e n , schei tern zu 1 ,1% ( M ä d c h e n ) r e sp . 2 , 3 % (Jungen) im ers ten 
Schuljahr , w ä h r e n d die schwächs ten Schüler aus sozial benachte i l ig ten Mil ieus 
bis zu 2 7 , 6 % ( M ä d c h e n ) resp . 3 4 , 9 % (Jungen) schon die ers te Klasse wieder
h o l e n müssen . . . (S. 45; vgl. auch D U T H O I T 1988) 3 . Ü b e r die gesamte G r u n d 
schulzeit häl t sich e in Vorsprung d e r M ä d c h e n , der in bevorzug ten sozialen 
Schichten weniger ausgeprägt ist, sich abe r auch hier nicht ver l ier t . Ih r Vor
sp rung unter l iegt zahl re ichen Einf lüssen. D i e g röß ten Gesch lech tsun te r 
schiede f inden sich bei den K i n d e r n aus Bauernfami l i en ; dagegen schmilzt de r 
Vorsprung de r M ä d c h e n , w e n n sie in sozial sehr begüns t ig ten o d e r in k inder 
re ichen Fami l ien aufwachsen o d e r aus d e m M a g h r e b s t a m m e n . . . Offene 
F rage : W a r u m v e r ä n d e r n sich d ie Gesch lech t sun te r sch iede mit der Famil ien
g r ö ß e o d e r de r Nat iona l i t ä t? 

I n we lchem A u s m a ß w e r d e n geschlechtsspezifische Le i s tungsunte rsch iede 
schon „mi tgeb rach t " , in we lchem von de r Grundschu l e selbst p roduz ie r t ? E i n e 
S tud ie v o n M I N G A T (1983 , vgl. D U R U 1990, S. 47f . ) ve rsuch t , das mit Hilfe von 
Tests a m Anfang und a m E n d e des ers ten Schuljahres zu un te r sche iden . D a 
nach sieht es so aus , als w e r d e ein le ichter Vorsprung in „ R e c h n e n " , d e n die 
M ä d c h e n mi tb r ingen , v o m ers ten Schuljahr nicht b e r ü h r t , w ä h r e n d die Schule 
d e n le ichten Vorsp rung in „Französ i sch /Lesen" , den die M ä d c h e n ebenfal ls 
mi tb r ingen , nachdrückl ich vers tä rk t . - A m E n d e de r Grundschu lze i t ( E n d e des 
5. Schul jahres) sind die K a r t e n d a n n so ver tei l t , wie es in te rna t iona l übl ich ist 
(in F rankre i ch e twas früher als in verg le ichbaren L ä n d e r n ) : D i e J u n g e n über 
flügeln die M ä d c h e n in d e n M a t h e m a t i k - L e i s t u n g e n (um e twa 1/4 S tandard -
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A b w e i c h u n g ) ; die M ä d c h e n erzielen dafür u m ebensovie l besse re Le i s tungen 
in Französisch. - Insgesamt sind j e d o c h die Gesch lech t sun te r sch iede in d e n 
Schul le is tungen sehr ger ing im Vergleich zu Schich tun te rsch ieden , u n d gerin
ger , w e n n m a n sie mi t Hilfe von N o t e n o d e r Tes tergebnissen miß t als w e n n m a n 
sie mi t Hilfe des relativ g roben Ind ika to r s „Si tzenble iben" miß t (S . 50) . Be i d e r 
Leh re ren t sche idung , K i n d e r nicht zu verse tzen , spielen offenbar a n d e r e Fak
t o r e n als d ie „ r e i n e " Schulleistung mi t e ine Ro l l e . 

D iese a n d e r e n F a k t o r e n sind wohl ihrersei ts geschlechtsspezifisch geprägt . 
E i n e Studie von B . Z A Z Z O (1982; vgl. D U R U 1990, S. 59 f.) miß t d ie Dif ferenzen 
zwischen Testergebnissen einersei ts u n d Beno tung /a l lgeme inem Lehre ru r t e i l 
andererse i t s in d e n e rs ten Schul jahren. Weit deut l icher als die soziale Schicht 
e r laub t h ier das Geschlech t , vo rhe rzusagen , o b das Lehre ru r t e i l nach o b e n 
ode r nach u n t e n v o n d e n Testergebnissen abweichen wird : M ä d c h e n w e r d e n 
be i gleichen Testergebnissen besser beur te i l t als J u n g e n . U n t e r s u c h u n g e n zur 
Le i s tungsbewer tung im 5. Schuljahr bes tä t igen das : W e n n m a n die Kinde r 
Tests u n d s tandard is ie r te Prüfungen pass ie ren läßt u n d d e r e n Ergebnisse mi t 
de r L e h r e r b e n o t u n g vergleicht , e rha l t en die M ä d c h e n , be i g le ichem Test
e rgebnis , Prüfungsergebnis , A l t e r u n d sozialem Mil ieu , N o t e n , d ie auf de r 
französischen Schulnotenska la von 1 -20 durchschni t t l ich u m 0,8 P u n k t e h ö h e r 
l iegen als d ie de r J u n g e n ( D U R U / M I N G A T 1988; vgl. D U R U 1990, S. 60) . 
E n t s p r e c h e n d e s ist auch für das 9. Schuljahr w iede r nachgewiesen ( A U B R E T 
1986): D i e M ä d c h e n , die von d e n L e h r e r n als „gu t " beur te i l t w e r d e n , h a b e n 
ganz ähnl iche Tes twer te wie die J u n g e n , die die L e h r e r „durchschni t t l ich" 
n e n n e n . . . 

3. Selektion im College 

D i e Gesch lech t sun te r sch iede in de r B e n o t u n g durch die L e h r e r fallen also 
„zuguns t en" de r M ä d c h e n aus - o d e r ist mi ldere Beur te i lung hier ke ine Guns t ? 
Viel leicht d rück t sie auch ger ingere Le i s tungsansprüche an die M ä d c h e n aus , 
im S inne von „für ein M ä d c h e n ist das schon sehr gut . Von e i n e m Jungen 
e rwar t en wir m e h r " ? ( A u s der amer ikan i schen Fo r schung ist b e k a n n t , d a ß 
J u n g e n ehe r als M ä d c h e n als „under -ach iever" w a h r g e n o m m e n w e r d e n . ) J e 
denfalls verl ier t sich ih re Begüns t igung an e iner en t sche idenden Stel le: a m 
Ü b e r g a n g v o m 7. z u m 8. Schuljahr, w o im französischen „College u n i q u e " 
(Gesamtschu lsys tem) die ers te definitive Trennung de r Schüler in al lgemein
b i ldende u n d berufsvorbere i t ende Zwe ige s tat t f indet . A u f d e n ers ten Blick 
sind M ä d c h e n hier zwar wei ter „bevorzug t" : Deut l i ch se l tener als J u n g e n wer
den sie in die be ru fsvorbere i t enden Zweige aussor t ier t . 6 8 , 3 % der M ä d c h e n 
w e r d e n ins a l lgemeinbi ldende 8. Schuljahr „or ien t ie r t " , g e g e n ü b e r 6 1 , 2 % de r 
J u n g e n (S. 78ff . ) . T ro tzdem ist h ie r e ine Benachte i l igung vers teckt : D i e M ä d 
chen w e r d e n näml ich bei gleichen Schulno ten signifikant weniger häufig in das 
a l lgemeinbi ldende 8. Schuljahr versetz t als J u n g e n . W e n n es nu r nach d e n 
N o t e n ginge, m ü ß t e ihr Vorsprung noch größer sein, als er faktisch ist. D i e 
günst igere B e n o t u n g in de r Grundschu le setzt sich also nicht in e iner günst i 
ge ren „Or i en t i e rung" im College fort . F ü r die sehr schlechten u n d die sehr gu ten 
Schüler greift das nicht ; da h a b e n die L e h r e r , d ie ü b e r d ie Or i en t i e rung ent-
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sche iden , k e i n e n Spie l raum. E s betrifft d ie „mi t t l e r en" und b e d e u t e t , d a ß 
L e h r e r dazu t end ie ren , e twas m e h r mi t t e lmäßige bis schwächere Schüler d e n 
a l lgemeinbi ldenden Zweig for tse tzen zu lassen als Schüle r innen v o m selben 
Niveau . 

D e n n o c h ble ibt , d a ß an dieser e r s ten Abzwe igung im französischen System 
J u n g e n häufiger als M ä d c h e n in die vorberuf l ichen Klassen or ient ie r t w e r d e n . 
Mi t Blick auf die gesamte Schulkar r ie re spricht D U R U hier von e inem „ A n g e 
bots -Effekt" , de r das Schulschicksal von J u n g e n u n d M ä d c h e n un te r sche ide 
u n d schließlich zur h ö h e r e n A b i t u r q u o t e v o n M ä d c h e n führe: D i e al lgemein
b i ldenden Schulen b ie ten M ä d c h e n das B le iben an ; die berufl ichen Z w e i g e 
ha l t en ein vielfältigeres A n g e b o t für J u n g e n u n d n u r ein e ingeschränktes A n 
gebo t für M ä d c h e n bere i t (S . 27ff . ) . D i e L e h r e r t r agen , so die A n n a h m e , in 
ih re r Or ien t i e rungsen t sche idung de r Tatsache R e c h n u n g , d a ß die A u s w a h l an 
Berufsausb i ldungen , die auf d iesem Niveau zugänglich w e r d e n , für M ä d c h e n 
deut l ich k le iner ist als für J u n g e n . - D i e geschlechtsspezifische A u f t r e n n u n g 
des Arbe i t smark t s wirkt sich hier schon sehr massiv aus . E s ist prakt i sch un 
mögl ich, e ine Berufsausbi ldung auf C . A . P . - N i v e a u (Facharbe i te r -Ausbi l 
dung) zu f inden, in de r e twa gleichviel J u n g e n u n d M ä d c h e n w ä r e n . P h o t o , 
G r a p h i k , Glasvera rbe i tung , die e twa gleichviel von be iden au fnehmen , sind 
zah lenmäß ig marg ina le Berufsbere iche . D e r einzige industr iel le Bere i ch , de r 
M ä d c h e n faktisch offensteht , ist Texti l industr ie - übe r 7 0 % de r M ä d c h e n in d e n 
„lycees professionnels indust r ie ls" f inden sich in d iesem Sek tor , de r zu 9 7 , 5 % 
weiblich ist. D i e zah lenmäßig s tä rks ten „sect ions indust r ie l les" (Mechan ik , 
E l e k t r o m e c h a n i k , Meta l lve ra rbe i tung) n e h m e n nie m e h r als 5 % M ä d c h e n auf, 
s ind also fast re ine Jungenzweige . - A u c h im te r t i ä ren Sek to r sind die auf 
d iesem Niveau zugängl ichen Ausb i ldungsmögl ichke i ten s tark nach Gesch lech t 
ge t r enn t . In Buchha l tung findet sich zwar noch fast ein Vier te l J u n g e n , in 
Sekre ta r ia t und „san te -pa ramed ica l " (Laborass i s t en t innen , Arz the l fe r innen 
e tc . ) abe r jeweils 9 8 % und 9 6 % M ä d c h e n . Von 100 M ä d c h e n , d ie an e inem 
„lycee profess ionnel" e ine schulische Berufsausbi ldung ( C . A . P . ode r B . E . P . ) 
m a c h e n , be re i t en sich 85 auf e inen Beruf im Diens t le i s tungssektor vor ( B ü r o 
u n d L a b o r vor a l l em) , u n d w e n n auf e ine Indus t r i ea rbe i t , d a n n meist auf 
Text i lverarbei tung. In den sechs meis tgewähl ten A u s b i l d u n g e n (davon fünf im 
te r t i ä ren Sek to r , d re i im B ü r o ) konzen t r i e r en sich 8 4 % aller M ä d c h e n in den 
„lycees profess ionnels" . V E R O N I Q U E N E I E R T Z , die S taa tssekre tä r in für die 
R e c h t e de r F r a u e n , n e n n t das die „Fraueng le ichung: N ä h e r e i , F r i seursa lon , 
Gesundhe i t swesen , Sekre t a r i a t " (Le M o n d e , 11 .9 .1991) . - Bei d e n J u n g e n in 
de r schulischen Berufsausbi ldung ist die K o n z e n t r a t i o n weniger s tark: I n d e n 
sechs meis tgewähl ten Ausb i ldungen ve r sammeln sich 7 4 % de r J u n g e n , u n d die 
Ausb i ldungen en t sp rechen e iner g röße ren Pa le t t e von ansch l ießenden B e 
schäft igungsmöglichkei ten (Mechan ik , E l e k t r o m e c h a n i k , Meta l l , Holzvera r 
be i tung , Verwal tungs techn iken , B u c h h a l t u n g ) . U m be i den J u n g e n die Z a h l 
von 8 4 % zu e r re ichen , m u ß m a n dre i we i te re Ausb i ldungen hinzufügen (Le
bensmi t t e l , Ins ta l l a t ion /Klempnere i , H a n d e l ) . 

D i e berufsb i ldenden Zwe ige , in die M ä d c h e n nach d e m s ieb ten Schuljahr 
vor-or ient ie r t w e r d e n k ö n n e n , sind also im Vergleich zu d e n e n der J u n g e n recht 
e ingeschränkt , u n d auffällig ist, wie wenig sich die Bere iche für die be iden 
Gesch lech te r übe r schne iden . In b e d e u t e n d e m M a ß n u r in de r B u c h h a l t u n g ; 
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Tabelle 2: Übergänge vom Ausbildungs- ins Beschäftigungssystem nach Ab
schlüssen, 1989 

Niveau I und II 115400 
Niveau III 95800 
Niveau IV 140600 
Niveau V 291300 
Niveau V bis 64000 
Niveau VI 34300 

Quelle: Ministere de l'Education nationale, La lettre TGV No. 68, 9. Sept. 1991 

alles a n d e r e gehör t schon zu „ge t r enn ten Wel ten" . Von „ K o e d u k a t i o n " k a n n 
d a n n im berufsb i ldenden Bere ich k a u m m e h r die R e d e sein. U n d die Verhäl t 
nisse scheinen hier zu s tagnieren . D e r Prozen tsa tz von M ä d c h e n , d ie sich für 
t radi t ionel l „männ l i che" Berufsausbi ldungen en t sche iden , ha t sich zwischen 
1983 u n d 1988 fast nicht ve rände r t (S . 31) . Z w a r f inden sich in M e c h a n i k nicht 
m e h r 1,7, sonde rn 1,9% M ä d c h e n ; in E l ek t ron ik ist ihr Ante i l abe r von 4 , 9 % 
auf 4 , 6 % zurückgegangen , e tc . E i n e En twick lung , d ie h ier zwischen 1977 u n d 
1982 b e o b a c h t b a r war , ist anschl ießend wieder z u m Stil lstand g e k o m m e n . 

Wi r sind auf die Ausbi ldungsmögl ichke i ten auf Facharbe i t e r -Niveau 
( C . A . P . / B . E . P . ) e twas n ä h e r e ingegangen , weil sie die Si tuat ion für die g roße 
M e h r h e i t de r Jugend l ichen charak te r i s ie ren . Z w a r bleibt nach d e m 7. Schul
j ah r die Mehrhe i t de r Schüler , J u n g e n und M ä d c h e n , vorläufig im al lgemein
b i ldenden Zweig , abe r e ine g roße Minderhe i t wird schon h ie r in solche Klassen 
vorausge lesen , die in die berufl iche Bi ldung m ü n d e n . (E in Z u r ü c k gibt es d a n n 
prakt isch nicht m e h r . ) Zwe i J a h r e spä te r k o m m e n wei te re h inzu, so d a ß sich 
h ier , nach Absch luß de r col lege-Zei t , d e r übe rwiegende Teil der Jugendl ichen 
in schulischen Berufsausbi ldungen (ode r d i rekt auf d e m A r b e i t s m a r k t ) f indet , 
w o e r sich in die besch r i ebenen S t ruk tu ren einfügen m u ß . E t w a s spä te r k o m m t 
noch die G r u p p e der jenigen h inzu , d ie im lycee for tsetzen wol l ten , abe r dor t 
vor e inem A b s c h l u ß abb rechen . Tabel le 2 zeigt diese M e h r h e i t e n . Von e twa 
740000 Jugend l i chen , die 1989 aus d e m Bi ldungssys tem auf d e n A r b e i t s m a r k t 
k a m e n , h a t t e n e twa 390000 e inen Absch luß u n t e r h a l b des Ab i tu rn iveaus (also 
C . A . P . o d e r B . E . P . ) ode r gar ke inen , u n d e twa 350000 A b i t u r o d e r e inen 
höherwer t igen A b s c h l u ß . 

D a s französische A b i t u r , baccalaureat, ist al lerdings mi t d e m deu t schen nu r 
tei lweise vergle ichbar , weil es e twa 50 versch iedene „ b a c s " gibt , a l lgemeine , 
technologische und beruf l iche, von d e n e n n u r einige ein anschl ießendes Stu
d ium ermögl ichen , a n d e r e d i rekt auf d e n Beruf vo rbe re i t en . G u t zwei Dr i t t e l 
de r französischen A b i t u r i e n t e n legen h e u t e ein „bac g e n e r a l " a b , ein gutes 
Vier te l ein „bac t echno log ique" , die übr igen ein „bac profess ionnel" . Nicht nu r 
die g roßen G r u p p e n , sonde rn inne rha lb dieser auch wieder die e inze lnen A b -
i tu r -„Ser ien" sind ex t r em verschiedenwer t ig , was ansch l ießende S tud ienmög
l ichkei ten u n d Berufschancen betrifft, u n d für unse r T h e m a ist nun zu fragen, 
wie u n d nach welchen Kr i te r ien sich M ä d c h e n u n d J u n g e n auf diese un te r 
schiedlichen Ser ien ver te i len . 



54 

4. Mädchen- und Jungen-Zweige im lycee 

D i e zweite Selekt ionsstufe im französischen System liegt also a m E n d e des 
9. Schuljahres u n d E n d e des College. H i e r en tsche ide t sich, o b die Schüler 
e n t w e d e r die Schule ver lassen, o d e r sich zu d e n e n gesel len, die schon früher 
e ine schulische Berufsausbi ldung b e g o n n e n h a b e n (sie m a c h e n d a n n das 
C . A . P . o d e r B . E . P . in kü rze re r Z e i t ) , ode r abe r für dre i J a h r e auf das lycee 
g e h e n , w o sie e in baccalaureat vo rbe re i t en k ö n n e n . A u f dieser Stufe gehen 
ebensovie l J u n g e n wie M ä d c h e n in die berufl iche Bi ldung ab . I m übr igen 
sche inen d ie M ä d c h e n wieder begüns t ig t : Schul le is tungsschwächere M ä d c h e n 
w e r d e n e h e r als J u n g e n desse lben Niveaus ins 10. Schuljahr ü b e r n o m m e n , 
w ä h r e n d J u n g e n ehe r als M ä d c h e n die Schule ver lassen o d e r das 9. Schul jahr 
w iede rho len . D i e M ä d c h e n ge langen also mi t e inem durchschni t t l ich e twas 
n iedr igeren Leis tungsniveau in das lycee; d ie J u n g e n sind s tä rker ausgele
sen . 

Begüns t igung de r M ä d c h e n ? D a s läßt sich erst sagen, w e n n m a n un te r such t 
ha t , in welche de r versch iedenwer t igen Abi tu rzweige sie auf d e m lycee gelan
gen w e r d e n . D e r a l lgemeine A b i t u r t y p C , Phys ik -Mathemat ik , gibt Z u g a n g zu 
d e n „E l i t e " -Ausb i ldungen an d e n vorzüglich ausges ta t t e ten „ G r a n d e s E c o l e s " , 
hochse lek t ive Ausb i ldungen , d ie ansch l ießend den d i rek ten Eins t ieg in die 
französische Führungsschicht in Wirtschaft u n d Verwal tung ga ran t i e ren . A b 
i tu r typ A , L i t e ra tu r -Sprachen , gibt Z u g a n g zu d e n weniger gut ausges ta t t e ten , 
überfül l ten Unive r s i t ä t en , w ä h r e n d a m a n d e r e n E n d e das Berufsabi tur „Se
k re t a r i a t " o d e r „ L a b o r t e c h n i k " n u r formal we i te re S tud ienmögl ichke i ten öff
ne t , prakt i sch abe r d i rekt in d e n Beruf m ü n d e t . E n t s c h e i d e n d im H i n b ü c k auf 
Gesch lech t sun te r sch iede ist n u n , d a ß nu r wenige Zweige zu gleichen A n t e i l e n 
von M ä d c h e n u n d Jungen besuch t w e r d e n . A u c h hier bes teh t zwar offiziell 
K o e d u k a t i o n , wie im gesamten französischen Sys tem, prakt isch k a n n m a n abe r 
deut l ich „ Jungenab i t u r " u n d „ M ä d c h e n a b i t u r " un te r sche iden . I m Schuljahr 
1987/88 be re i t e t en 7 0 % aller M ä d c h e n im 12. Schuljahr e in baccalaureat A , B 
o d e r G (l i terarisch-sprachlich, wirtschafts- u n d sozialwissenschaftlich o d e r 
Diens t le i s tungs techniken) vor . Gleichzei t ig w a r e n e twa 6 0 % der J u n g e n in d e n 
Zwe igen C , D , E ode r F ve r sammel t (mathemat isch-naturwissenschaf t l ich 
o d e r technisch-industr ie l l ) . Im l i terar ischen A b i t u r A be t räg t der M ä d c h e n a n 
teil e twa 8 0 % ; im pres t igere ichen Ma thema t ikzwe ig C e twa 3 5 % . Gymnas ia 
s t innen m a c h e n sehr viel häufiger als Gymnas ia s t en ein A b i t u r , das sie mi t 
h o h e r Wahrscheinl ichkei t in die Leh re r innenausb i ldung (bac A ) o d e r in die 
Sozialarbei t (bac B) führt o d e r d i rek t zur Sekre tä r in (bac G l ) o d e r Arz the l 
ferin (bac F 7/8) ausbi ldet , w ä h r e n d J u n g e n häufiger als M ä d c h e n ein A b i t u r 
ab legen , das sie in die mathemat isch-naturwissenschaf t l ichen, technisch- indu
str iel len ode r g e h o b e n e n adminis t ra t iven S tud iengänge führt . M a n k a n n n u n 
spekul ie ren , w a r u m M ä d c h e n e twas großzügiger z u m lycee zugelassen w e r d e n 
als Jungen : E s s t ehen dor t d ie als weniger anspruchsvol l ge l t enden M ä d c h e n 
zweige be re i t , d ie sie au fnehmen . J u n g e n , d ie sich übe rwiegend in d e n als 
anspruchsvol ler /auss ichtsre icher b e w e r t e t e n Zwe igen f inden w e r d e n , w e r d e n 
eventuel l schon im Hinbl ick darauf e twas s t ä rke r ausgelesen. - W ä h r e n d die 
A b i t u r q u o t e n im G a n z e n wei ter kräftig ans te igen, scheint auch hier de r A u s 
gleich geschlechtsspezifischer Dif ferenzen nicht v o r a n z u k o m m e n . E i n Ver-
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Tabelle 3: Bestandene baccalaureats 1976 und 1986: absolute Zahlen, Mädchen 
(%)/Abiturtypen 

Serie Absolv. insges. % Mädchen Absolv. insges. % Mädchen 

1976 1986 

A 45593 76,4 48420 81,5 

B 21563 62,1 44431 61,5 

C 32738 37,0 34750 34,4 

D, D' 46017 54,1 45637 51,6 

E 3333 3,6 5680 5,0 

F 1-6, 9, 10 
F 7 , 7' 
F 8 

19656 28,4 
22526 

1933 
8604 

4,5 
66,6 
98,6 

Kunst 587 60,3 

G 1 
G 2 
G 3 

| 30749 77,4 
16521 
22180 
12219 

96,0 
61,5 
54,6 

Informatik 451 47,9 1501 33,7 

Total 202100 56,9 264989 56,8 

Quelle: GUICHARD 1990, S. 45 

gleich zwischen 1976 u n d 1986 zeigt , d a ß sich die geschlechtsspezifischen Ba
s t ionen in d iesem Z e i t r a u m ehe r ve r s t ä rken , d ie K o n z e n t r a t i o n von M ä d c h e n 
bzw. J u n g e n in ihren a n g e s t a m m t e n Z w e i g e n sich e twas e r h ö h t ha t ( G U I C H A R D 
1990; vgl. Tabel le 3 ) . 

G e l a n g e n die M ä d c h e n ehe r an ein „ M ä d c h e n a b i t u r " , weil sie schwächere 
Schul le is tungen h ä t t e n ? D a s ist nicht so . Versch iedene U n t e r s u c h u n g e n zei
gen , daß nach d e m E n d e de r college-Zeit u n d v o m Beg inn des lycee an die 
Gesch lech tsun te rsch iede der „o r i en ta t ion" , Wahl de r Zwe i g e durch die Schü
ler / innen bzw. Z u o r d n u n g durch die L e h r e r , nicht m e h r in d i r ek t em Z u s a m 
m e n h a n g mi t den Schul le is tungen s tehen (S . 80ff . ) . Z u m Beispiel ge langen 
M ä d c h e n auch be i gleicher Mathemat ik le i s tung u n d gleicher Gesamte inschä t 
zung durch ih re L e h r e r se l tener als J u n g e n in d e n „El i t e" -Zweig C . M ä d c h e n , 
die von ih ren Schul le is tungen he r h ier zugelassen w e r d e n k ö n n t e n , wählen 
„von selbst" häufiger als Jungen e inen de r weniger a n g e s e h e n e n Zwe ige . 

Al lgemein gesagt wiederho l t sich im lycee de r Befund: M ä d c h e n sind s tä rker 
als J u n g e n in einigen Zweigen konzen t r i e r t , u n d diese sind oft r e i n e , ode r 
ü b e r w i e g e n d e , „Mädchenzwe ige" . Ähnl iches d a n n auch auf de r nächs ten Stu
fe, d e m Ein t r i t t ins Hochschu l s tud ium. D i e geschlechtsspezifischen U n t e r -
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schiede de r S tud ienwahl sind, wie gesagt , v o m A b i t u r t y p u s schon tei lweise 
festgelegt. A b e r auch bei g le ichem A b i t u r t y p wäh len die M ä d c h e n häufiger als 
J u n g e n Kurzs tud iengänge u n d S tud ien im l i terar ischen u n d sozialen Bere ich 
u n d im Gesundhe i t swesen . D i e S tud ienwahl de r M ä d c h e n ist w i e d e r u m ein
förmiger , u n d sie häng t weniger d i rek t als d ie de r J u n g e n mit d e m A b i t u r t y p 
z u s a m m e n . D i e U n t e r s c h i e d e sind sehr deut l ich . Z u m Beispiel wol len un te r 
d e n C-Abi tu r i en ten 2 3 % de r M ä d c h e n , abe r n u r 5 % de r J u n g e n Lehre r / in 
w e r d e n ; u n t e r den D - A b i t u r i e n t e n (naturwissenschaft l ich) wäh len 5 8 % der 
M ä d c h e n gegenübe r 3 6 % de r J u n g e n eine Ausb i ldung im Gesundhe i t swesen , 
e tc . Auffällig ist, d a ß M ä d c h e n zwar durchschni t t l ich e twas bessere Le i s tungen 
im A b i t u r (aller Typen) erz ie len, auch se l tener be im ers ten Anlauf durchfal len 
als J u n g e n , d a ß sie ihre Ergebn i sse abe r nicht in en t sp rechend „ h o h e " Studi
enasp i ra t ionen über se tzen : Von d e n C-Abi tu r i en t innen z u m Beispiel se tzen 
n u r die a l le rbes ten ih ren Weg in die „ G r a n d e s E c o l e s " fort , w ä h r e n d die mit 
e twas ge r ingerem Ab i tu rno tendurchschn i t t a n d e r e Studien beg innen ; bei den 
J u n g e n dagegen versuchen al le, d ie ein C-Abi tu r , gleich mit we lchem N o t e n 
durchschni t t , in de r Tasche h a b e n , in e ine „ G r a n d e E c o l e " zu ge langen . 
M ä d c h e n zeigen hier e ine A r t „Ri s ikoscheu" u n d auch im übr igen ein Studi
enve rha l t en ( A b b r u c h e bei Mißer fo lgen , Wahl von Kurzs tud ien ) , wie es auch 
A b i t u r i e n t e n ze igen, die aus Arbe i te r fami l ien s t a m m e n . 

Z u m re la t iven Gewich t der Var iab len „Schicht" u n d „Gesch lech t " ist inter
essant zu b e m e r k e n , d a ß „Schicht" inne rha lb de r Schulzeit das wei taus g rö ß e re 
Gewich t ha t , w ä h r e n d sich das be i de r S tud ienwahl u m k e h r t : H ie r sagt „ G e 
schlecht" viel deut l icher als „Schicht" vo raus , welcher Typ von S tud ien un te r 
n o m m e n w e r d e n wird (S. 82) . D a s k a n n auf die W i r k u n g e n de r vo rhe rgehen 
d e n Selekt ion zu rückgehen , d ie so s ta rk die soziale Herkunf t widerspiegel t , 
d a ß diese Var iable d a n n bei d e m hoch-ausge lesenen S t u d e n t e n p u b l i k u m n u r 
noch schwach wirkt . A u c h w e n n wir die Dars t e l lung hier auf Geschlech tsun
te rsch iede konzen t r i e r t h a b e n , sollte gesagt w e r d e n , d a ß die U n t e r s c h i e d e in 
Schulerfolg, Schul laufbahn, A b i t u r t y p u n d ansch l ießender Studienwahl /Studi 
enerfolg zwischen de r Tochter e ines l e i t enden Anges te l l t en u n d de r Tochter 
e ines Facharbe i t e r s sehr viel g röße r sind als d ie U n t e r s c h i e d e zwischen M ä d 
chen u n d J u n g e n derse lben sozialen H e r k u n f t 4 . 

D iese r Befund zeugt seinerseits von e iner En twick lung , d ie in g roßen Schrit
t en die Bi ldungschancen von M ä d c h e n u n d J u n g e n a n g e n ä h e r t ha t : Be i glei
cher sozialer Herkunf t sind sie h e u t e b e e i n d r u c k e n d viel ähnl icher als vor 25 
J a h r e n 5 . D e r Einf luß des Geschlechts auf die Ausb i ldungschancen ha t in dieser 
Ze i t s tändig a b g e n o m m e n ( w ä h r e n d sich de r Einf luß de r sozialen H e r k u n f t seit 
d e n siebziger J a h r e n vers tä rk t ha t , vgl. P R O S T 1986). M ä d c h e n aus de r begün 
st igten Hälf te de r Gesellschaft füllen h e u t e die französischen Unive r s i t ä t en 6 . 
I h r Ante i l an de r S tudentenschaf t liegt h ier 1988/89 bei 53 ,6% ( B O U R D O N 
1990), be t räg t 7 1 % in d e n „ le t t r es" , 6 4 % in P h a r m a z i e , 5 6 % in J u r a , 4 8 % in 
Wirtschaftswissenschaften u n d 4 6 % in Mediz in . A n d e n „grandes ecoles d e 
c o m m e r c e " stellen sie zur Ze i t 5 5 % , in den naturwissenschaft l ichen Univers i 
tä t ss tudien allerdings nu r 3 4 % - de r Geschlech tsunte rsch ied de r Studienr ich
t u n g e n ble ibt , wie gesagt , sehr deut l ich . Tabelle 4 zeigt die En twick lung de r 
Ver te i lung de r S tuden t innen auf die ve r sch iedenen Faku l t ä t en zwischen Mi t t e 
de r sechziger u n d Mi t t e der achtziger J a h r e . 
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Tabelle 4: In welchen Fachbereichen befanden sich Universitätsstudenten und 
-Studentinnen 1966/67 und 1984/85? 

Fachbereiche 1966/67 1984/85 

M 

LL M 

Li. 

Recht, Wirtschaftsw. 25,6% 14,7% 26,6% 24,4% 
Naturwiss. 36,1 % 22,2% 25,8% 11,8% 
Sprachen, Humanwiss. 20,2% 50,1 % 19,6% 40,0% 
Medizin 15,3% 8,1 % 20,3% 14,0% 
Pharmazie 2,6% 4,9% 3,3% 4,9% 
Pluridiszipl. Ausb. 4,4% 5,0% 

Absol. Zahlen 211 383 173354 337424 422050 

Quelle: GUICHARD 1990, S. 45 

Anmerkung: Mädchen mit naturwissenschaftlichen Studienabsichten wählen heute oft 
Kurzstudiengänge an einem der IUT (Institut Universitaire de Technologie), die seit den 
60er Jahren gegründet wurden. Dort beträgt der Mädchenanteil in Biologie 62 %, Chemie 
49%, Informatik 34% bei steigender Tendenz (BOURDON) 1990) - auch ein „Angebots-
Effekt", der dazu beigetragen haben mag, den Anteil der Naturwissenschaftlerinnen an 
den Universitätsstudentinnen zu senken. 

5. Integration auf dem Arbeitsmarkt 

D e r Geschlechtsuntersch ied in de r Wahl des Abi turzweiges u n d de r anschlie
ß e n d e n Studien wirft d ie F rage auf, welche B e d e u t u n g t radi t ionel le G e 
schlechtsrol lenmodel le in d e n Köpfen de r Schüler / innen-Student / inn/en u n d 
ihrer Famil ien für die E r k l ä r u n g de r unterschiedl ichen Lau fbahnen h a b e n . Be i 
de r e rs ten Selekt ionsstufe im College spielen die Vors te l lungen der Lehrer / in 
n e n die en t sche idende Ro l l e , w ä h r e n d die Schüler u n d Fami l i en nach franzö
sischer Gepf logenhei t h ier nicht viel mi tzusprechen h a b e n . Bei de r Wahl de r 
Zwe ige im lycee w e r d e n die Schüler b e r a t e n , u n d auch j e nach N o t e n d u r c h 
schnit t von den selekt iven Zwe igen ausgeschlossen, k ö n n e n abe r W ü n s c h e 
ä u ß e r n . U n d be im Ü b e r g a n g an die Hochschu len setzt offenbar e ine s t a rke 
„Selbs tse lekt ion" de r M ä d c h e n ein. D i e W i r k u n g e n geschlechtsspezifischer 
Beur te i lungsmus te r de r L e h r e r w e r d e n im Effekt nach u n d nach von ge
schlechtsspezifischem Wahlverha l ten de r Schüler / innen selbst abgelöst . K o m 
m e n hier mi t der Bi ldungsexpans ion u n d A u s d e h n u n g des Schulbesuchs auf 
n e u e soziale Schichten t radi t ionel le Ro l l enmode l l e w iede r (oder : vorläufig 
wieder ) s t ä rke r z u m Tragen? - W e n n m a n mit D U R U versucht , die D i n g e mög
lichst „von a u ß e n " , von sozialen C h a n c e n u n d A n g e b o t s s t r u k t u r e n h e r zu 
kons t ru i e ren , wä ren auch hier wieder Angebotse f fek te u n d Organisationsef
fekte zu b e d e n k e n . 

E i n Organisat ionseffekt liegt bekannt l i ch in de r K o e d u k a t i o n selbst 
(S . 73ff . ) . Geschlechtsspezif isch-stereotypes Verha l t en von M ä d c h e n scheint 
in gemischten Klassen ausgepräg te r als in ge t r enn ten aufzu t re ten ; u n d offenbar 
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schre iben sich M ä d c h e n m e h r K o m p e t e n z e n zu u n d leisten m e h r in na turwis 
senschaft l ichen F ä c h e r n , w e n n sie r e ine M ä d c h e n s c h u l e n be suchen . E i n wei
t e r e r Organisat ionseffekt liegt im Wahlkurssys tem (S. 85f., 117f.) - ku rz 
gesagt: W e n n L e h r e r , Schüler / innen u n d Fami l ien ke ine A u s w ah l a n K u r s e n 
u n d Zweigen h ä t t e n , k ö n n t e n sie auch ke ine geschlechtsspezifischen Wah len 
treffen. E r s t weil es ein „E l i t e -Ab i tu r " und ein „ L a b o r a n t i n n e n - A b i t u r " gibt , 
k ö n n e n sich Gesch lech t s ro l l ens te reo typen d a r a n hef ten u n d k a n n die Schul
organisa t ion selbst diese in geschlechtsspezifisch unterschiedl iche Schulkarr ie
r e n ve rwande ln 7 . Schließlich - u n d das scheint für D U R U das E n t s c h e i d e n d e zu 
sein - sind de r A r b e i t s m a r k t für M ä d c h e n u n d F r a u e n u n d ihre a b s e h b a r e 
Verpfl ichtung zur Kinder - u n d H a u s a r b e i t soziale S t ruk tu r en , objekt ive Z w ä n 
ge , die die M ä d c h e n vorf inden u n d d e n e n sie ihre A u s b i l d u n g e n anpassen . 
D a r i n sieht D U R U ihr spezifisches Ausb i ldungsverha l t en als relat iv ra t iona l 
an . 

In de r Tat m u ß m a n angesichts de r geschlechtsspezifischen U n t e r s c h i e d e de r 
Arbe i t s l o senquo ten M ä d c h e n r a t e n , g e n a u das Verha l t en for tzusetzen, das sie 
b isher schon zeigen: solange wie möglich im a l lgemeinbi ldenden Schulsystem 
b le iben und d a n n eine zweijährige Fachhochschulausb i ldung m a c h e n 
(S . 123ff.) . Be i g le ichem Schulabsch luß , z u m Beispiel abgeschlossener Berufs
ausbi ldung C. A . P . o d e r B . E . P . , lag 1988 die Arbe i t s lo senquo te de r 1 5 - 2 4 j ä h -
r igen jungen M ä n n e r be i 1 5 % , die de r j u n g e n F r a u e n be i 2 5 % . A u c h mit A b i t u r 
sind die U n t e r s c h i e d e noch g roß ( 1 1 % vs. 1 7 % ) . N u r mi t e iner Fachschulaus
b i ldung (Ab i tu r + 2 ) sind F r a u e n relat iv besser geschützt ( 9 % arbei ts lose 
M ä n n e r , 7 % F r a u e n ) . D e r Vortei l ver l ier t sich wieder ab Ab i tu r + 3 ( 1 0 % vs. 
1 1 % ) . . . A u c h angesichts de r A n f o r d e r u n g e n in d e n weibl ichen Berufsfe ldern 
des Diens t le i s tungssektors wirkt das Ausb i ldungsverha l t en de r M ä d c h e n ganz 
realistisch (S . 128ff.) . H i e r gibt es tendenzie l l e ine Trennungsl inie be i A b i t u r 
+ 2 . F r a u e n mit d iesem Niveau w e r d e n auf qualifizierte Pos t en eingestel l t u n d 
en t sp rechend bezahl t ; alle m i n d e r D i p l o m i e r t e n müssen mit e iniger Wahr 
scheinl ichkeit als „Unqual i f iz ie r te" a rbe i t en . - A l so M ä d c h e n in M ä n n e r b e r u 
fe? D a s wäre gegenwär t ig noch e ine b e i n a h e „ luxur iöse" Ausbi ldungsentsche i 
d u n g , weil die in f rauen-untypischen Berufen bzw. im industr ie l len Sek to r 
ausgebi lde ten F r a u e n schwerer A r b e i t f inden als die in h e r k ö m m l i c h e n F r a u 
enberu fen bzw. im te r t i ä ren Sek to r ausgebi lde ten . D a s gilt auch ü b e r d e m 
Facharbe i t e rn iveau noch: F r a u e n mit e iner A b i t u r + 2 - A u s b i l d u n g im industr i 
el len Bere ich f inden schwerer A r b e i t u n d h a b e n ins tabi lere Arbe i t sp lä tze als 
M ä n n e r mit gleicher Ausb i ldung u n d als F r a u e n , d ie auf g le ichem Niveau in 
h e r k ö m m l i c h e n F rauenbe ru fen ausgebi ldet sind (S. 131ff.) . - N a c h e inem 
B . E . P . E l ek t ron ik lag, e iner S tudie von 1983 zufolge, die Arbei ts los igkei t de r 
J u n g e n bei 15 % , die de r M ä d c h e n be i 4 4 % (ähnl ich in de r Meta l lve ra rbe i tung) . 
N a c h e iner Ausb i ldung in e inem M ä n n e r b e r u f ist auch der Berufswechsel be 
sonders häufig: Arbei ts los igkei t u n d / o d e r Diskr imin ie rung a m Arbe i t sp la tz 
führen dazu , d a ß nach einigen J a h r e n n u r noch gut ein Dr i t t e l de r be t re f fenden 
F r a u e n (zwischen 5 6 % im E lek t robe re i ch u n d 2 4 % in d e n Meta l lberufen) in 
i h r e m Ausbi ldungsberuf tät ig ist (S . 133). - D i e abso lu ten Z a h l e n von F r a u e n 
in M ä n n e r b e r u f e n sind allerdings kle in , u n d die z i t ier ten U n t e r s u c h u n g e n 
s t a m m e n aus d e m Anfang de r 80er J a h r e . A l so ist e ine vorsichtige Fo rmul i e 
rung angebrach t : Bislang ist nicht e rwiesen , d a ß e ine Facharbe i t e r - ode r 
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Techniker -Ausb i ldung in „ M ä n n e r b e r u f e n " für e ine F r a u r en t ab le r wäre als 
e ine konvent ione l le Berufswahl . Auf d e m Niveau de r un ivers i t ä ren Ausbi l 
d u n g e n k a n n abe r , u m g e k e h r t , mit Sicherhei t gesagt w e r d e n , d a ß die konven
t ionel le Berufswahl „ L e h r e r i n " nach E i n k o m m e n u n d Arbei t sp la tzs icherhe i t 
bis h e u t e be i we i t em die ren tabe l s te En t sche idung ist, die e ine studierwill ige 
F r a u ü b e r h a u p t treffen k a n n ( J A R O U S S E / M I N G A T 1989). 

6. Zum Erklärungsansatz der „rationalen Wahl" 

Im G a n z e n entspr icht d ie (Se lbs t - )Einschränkung de r M ä d c h e n auf Ausbi l 
d u n g in wenigen frauenspezifischen Berufsfe ldern de r K o n z e n t r a t i o n de r 
Arbe i t sp lä t ze , die i h n e n spä te r angebo ten w e r d e n , also recht we i tgehend 
(S. 147f . ) , u n d in m a n c h e r Hins icht auch der Fami l iens i tua t ion , die sie wahr
scheinlich e r l eben w e r d e n (wir gehen h ie r auf das T h e m a „Fami l ie u n d A r b e i t " 
nicht m e h r e in ) . D a s scheint D U R U S Erk lä rungsansa t z , d ie T h e o r i e de r „ra t io
na len A k t e u r e " , zu un te r s tü t zen , zumal sie ihn nicht überz ieh t : Sozialisations-
einflüsse w e r d e n mit berücksicht igt . Mi t d e n „ra t iona len W a h l e n " , von d e n e n 
D U R U spricht , sind i m m e r relat iv ra t iona le gemein t , K o m p r o m i s s e in d e m für 
F r a u e n gesetz ten R a h m e n . D iese Perspek t ive ist, für mich jedenfal ls , anspre 
c h e n d e r als r e ine „Prägungs" - o d e r „ O p f e r " - T h e o r i e n es w ä r e n , d ie alles 
geschlechtsspezifische Verha l t en via Sozialisation in d e n Köpfen de r Indivi
d u e n schon festgelegt sehen . U n d t r o t z d e m scheint sie mi r auch zu kurz 
gegriffen. D i e Wah len de r M ä d c h e n sind j a nu r in einigen Hins ich ten ra t iona l , 
in a n d e r e n abe r nicht , u n d diese zweite Sei te , d ie objekt iv „ u n a n g e p a ß t e r e " , 
m ü ß t e ihrersei ts als A b w e i c h u n g v o m Mode l l der „ ra t iona len W a h l " erk lär t 
we rd en . A u c h in F rankre i ch ist die durchschni t t l iche Frauenarbe i t s los igke i t 
fast doppe l t so hoch wie die der M ä n n e r (e twa 1 3 % vs. 8 % ) , sind F rauenbe ru fe 
schlechter bezah l t , s ind F r a u e n u n t e r d e n Sozialhi l feempfängern in de r M e h r 
hei t , s ind F r a u e n nach e ine r Scheidung o d e r Verwi twung zu fast 100% auf e inen 
Verdiens t angewiesen , sind sie als ge le rn te Fr i seuse a b vierzig in de r Fabr ik 
(wer ha t schon e inmal e ine alte F r a u in e inem Fr i seursa lon a rbe i t en s e h e n ? ) . E s 
ist auch nicht „ ra t iona l " , sich ein/zwei J a h r e S tud ium zu e r spa ren , u m nach 
e inem Kurzs tud ium d a n n ein Berufs leben lang ein Dr i t t e l weniger zu ve rd ienen 
als nach e inem Vol ls tudium, e tc . - D a s Mode l l de r „ ra t iona len Wah l " un te r 
stell t , e r s tens , e inen gut informier ten und küh len Blick j unge r M ä d c h e n auf d e n 
F r a u e n a r b e i t s m a r k t u n d die künft ige Doppe l ro l l e u n d unters te l l t , zwei tens , 
e ine ant iz ipator ische Anpassungsbere i t schaf t an die „objekt iven Z w ä n g e " , d ie 
dor t wa r t en . H a l t e n sie sich desha lb schon in de r Schule e twa aus d e n m a t h e 
matisch-naturwissenschaft l ichen Be re i chen fern? Als w ü ß t e n o d e r ahn ten sie , 
d a ß ihre Ans te l lungschancen als Sekre tä r in e inmal u m einige P r o z e n t p u n k t e 
besser sein w e r d e n d e n n als Techniker in , u n d w ä r e n be re i t , sich danach zu 
r ich ten? E n t s t e h e n so geschlechtsspezifische „ In t e re s sen"? U n d wie r ich ten es 
die M ä d c h e n e in , einige In fo rma t ionen zur F r a u e n a r b e i t zu berücks icht igen 
u n d a n d e r e , ebenso wicht ige , auszub lenden? Nicht nu r die „ r a t iona l e" Sei te 
ihres Verha l tens gäl te es zu e rk lä ren , s o n d e r n auch die zwei te , im Sinne ö k o 
nomischer Rat iona l i tä t „ i r ra t iona le" Sei te ihrer Wahlen . Welche Vors te l lungen 
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m a c h e n sich M ä d c h e n u n d Jungen von sich selbst , i h r e m Beruf, ih re r Zukunf t ? 
Wievie l davon ist „ r a t iona l " ka lkul ie r t? 

His tor isch be t r ach te t ist es s icher r ichtig, d a ß Schulzeit u n d wei te re Ausbi l 
d u n g h e u t e ande r s als in i rgende iner v o r h e r g e h e n d e n Pe r iode auch für M ä d 
chen u n t e r den Impera t i ven des Arbe i t smark t s s t ehen . LELIEVRE/LELIEVRE 
(1991) ze igen in ih re r Übers i ch t , wie sich de r dek la r ie r te Z w e c k de r M ä d c h e n 
b i ldung in F rank re i ch von de r In tegra t ion de r F r a u e n ins religiöse Sys tem u n t e r 
d e m Anc i en R e g i m e zur In tegra t ion ins pol i t ische System im 19. J a h r h u n d e r t 
u n d der ganzen I I I . R e p u b l i k ve r schoben h a t - es ging d a n n u m die pol i t ische 
Bi ldung de r a n g e h e n d e n B ü r g e r i n n e n u n d M ü t t e r - , u n d wie seit d e n 50er 
J a h r e n unse res J a h r h u n d e r t s de r Z w e c k ih re r In tegra t ion in d e n A r b e i t s m a r k t 
z u n e h m e n d domin ie r t . Beispie le für die D o m i n a n z de r A r b e i t s m a r k t p e r s p e k 
t ive f inden sich h e u t e übera l l . D i e Bi ldungskommiss ion de r Reg ie rungspa r t e i , 
d ie jüngs t d ie Z ie le d e r französischen Bildungspol i t ik n e u formulier t ha t , n e n n t 
als Pr ior i tä t u n d ers tes Z ie l „faire d e Feduca t ion u n passepor t p o u r l ' emplo i " 
(Le M o n d e , 2 6 . 9 . 1 9 9 1 ) . A u c h ein g roße r Teil de r Bildungssoziologie spiegelt 
d e n Vor rang de r Arbe i t smark tpe r spek t ive u n d beschäftigt sich mit d e r F rage 
de r individuel len u n d gesellschaftl ichen „Ren tab i l i t ä t " von Schule (vgl. z . B . 
E S T A B L E T 1987). U n d es scheint , als färbe die Z e n t r i e r u n g de r öffentl ichen 
Diskuss ion ü b e r Sinn u n d Z w e c k von Schule auf Berufsvorbere i tung u n d künf
tige Arbe i t smark t in t eg ra t ion auch auf die Schüler / innen a b . In e ine r n e u e r e n 
U n t e r s u c h u n g n a n n t e n ü b e r 4 0 % de r französischen Schüler / innen (der allge
me inb i l denden Zweige) als H a u p t a u f g a b e , Z w e c k d e r Schule die Berufsvor
be re i tung ( C Z E R W E N K A u . a . 1990, S. 342ff.) - fast doppe l t so häufig wie 
amer ikan ische Schüler ( 2 2 % ) u n d noch sehr viel häufiger als deu t sche ( 2 6 % ) . 
„Französische Schüle r innen u n d Schüler be t r ach t en ih re Schule uti l i tarist isch, 
sozusagen u n t e r Kos t en -Nu tzen -Ges i ch t spunk t en" , folgern die A u t o r e n 
( e b d . ) . H e i ß t d a s , d a ß sie auch die Wahl d e r Schulzweige u n d Berufsausbi l 
dungen „uti l i tarist isch" u n d ka lkul ie r t a n g e h e n ? Bas ie ren Berufswahlen von 
M ä d c h e n auf individuel len Ren tab i l i t ä t s e rwägungen , Kos t en -Nu tzen -Rech 
n u n g e n ? 

Ich d e n k e , d a ß das mitspiel t , d a ß es abe r für Schüle r innen u n d Schüler 
g le i che rmaßen gilt u n d d a r u m nicht ausre ichend e rk lä r t , wie geschlechtsspe
zifische U n t e r s c h i e d e zus tande k o m m e n . K o s t e n - N u t z e n - E r w ä g u n g e n , da run 
te r auch Ant iz ipa t ion von Famil ienpf l ichten , spielen vermut l ich e ine Ro l l e , 
u n d vielleicht in F rankre i ch m e h r als ande rwär t s , abe r m a n m u ß woh l auch 
Tradi t ionen im Selbstbild von F r a u e n , in de r „ Iden t i t ä t " , w e n n m a n so will, mi t 
berücks icht igen . D i e massive In tegra t ion in d e n A r b e i t s m a r k t ist für Mit te l 
schichtfrauen ein historisch junges P h ä n o m e n , u n d es wäre e h e r ers taunl ich , 
w e n n ihnen die Berufswahl h e u t e schon genau dasse lbe b e d e u t e n w ü r d e wie 
M ä n n e r n . D U R U S A r g u m e n t a t i o n lau te t , ve rkürz t gesagt , M ä d c h e n u n d J u n g e n 
folgten genau de r gleichen Ra t iona l i t ä t , de r gleichen Rechenhaf t igke i t , a b e r da 
die (künft igen) B e d i n g u n g e n für M ä d c h e n a n d e r e se ien , sei das E rgebn i s der 
R e c h n u n g ein ande re s . D a s he iß t , es exist ieren ke ine für die Ausb i ldungswahl 
r e l evan ten Gesch lech t sun te rsch iede in „ Iden t i t ä t " , „ In t e r e s sen" o d e r „Mot i 
v e n " m e h r , s o n d e r n n u r noch in d e n ä u ß e r e n B e d i n g u n g e n . Ich v e r m u t e , das ist 
d e r Gesch ich te vorgegriffen. Sozial- u n d entwicklungspsychologische U n t e r 
suchungen , wie z . B . die de r GiLLiGAN-Schule zur „weibl ichen M o r a l " , legen 
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n a h e , a n z u n e h m e n , d a ß die U n t e r s c h i e d e zwischen männ l i che r u n d weibl icher 
„Ra t iona l i t ä t " u n d Weltsicht h e u t e noch erhebl ich s ind. O b das auch auf die 
Berufswahl zutrifft, o b hier J u n g e n u n d M ä d c h e n n a c h de r gle ichen Ra t iona 
lität ode r nach ve r sch iedenen v o r g e h e n , wäre zu u n t e r s u c h e n . - A u c h ein 
sozial- u n d entwicklungspsychologisch differenzier terer A n s a t z k a n n al lerdings 
die soziologische G r u n d i d e e nicht wieder aufgeben , d ie D U R U ins Z e n t r u m 
stellt: Berufswahlen f inden in e inem gesellschaftlich g e g e b e n e n R a h m e n s ta t t . 
„ A n g e b o t e " , C h a n c e n , soziale S t ruk tu ren s ind .vor d e n Ind iv iduen da . 

Anmerkungen 

1 Forschungsbeiträge über „Mädchen und Schule" für ein spezialisiertes Publikum 
finden sich häufiger in der beim INETOP (41, rue Gay Lussac, 75005 Paris) heraus
gegebenen Zeitschrift „Orientation scolaire et professionnelle", deren Nummer 
3/1991 insgesamt der Schullaufbahn von Mädchen gewidmet ist. (Sie lag mir beim 
Schreiben noch nicht vor.) - Auch die beim INRP (29, rue d'Ulm, 75230 Paris Ce-
dex 05) herausgegebene Zeitschrift „Revue francaise de pedagogie" enthält etwa 
einmal im Jahr einen Beitrag über geschlechtsspezifische Schulthemen - zuletzt 
GUICHARD (1990). - Die Juli-Nummer 1990 der Publikumszeitschrift „Le Monde de 
l'Education" (Bestellung: 1, place Hubert-Beuve-Mery, 94852 Ivry-sur-Seine, Ce-
dex) enthält einen Thementeil „Filles - la fausse reussite scolaire" ( B E D A R I D A / H E L F -
TER 1990), dessen Artikel verschiedene Aspekte des hier vorgestellten Buches von 
M. D U R U journalistisch aufbereiten. - Das „Frauenministerium" (Secretariat d'Etat 
Charge des droits des femmes, 31, rue Lepelletier, 75009 Paris) hat jüngst eine Pres
semappe herausgegeben, die viel (uninterpretiertes) Zahlenmaterial zu Schul- und 
Berufsabschlüssen von Mädchen enthält (BOURDON 1990). Der Forschungsetat dieses 
Staatssekretariats ist bescheiden und gegenwärtig mit einem Beitrag an ein Hand-
lungsforschungsprojekt (eine Aktion an vier Schulen, wo Mädchen für naturwissen
schaftlich-technische Ausbildungen gewonnen werden sollen, vgl. AEBISCHER 1991) 
praktisch erschöpft. - Aktuelle allgemeine Zahlen über Frauen in Frankreich finden 
sich schließlich in einem neuen Zahlenband des nationalen Statistikinstituts INSEE 
(18, bd. Adolphe Pinard, 75014 Paris), der auf 184 Seiten über Ausbildung, Berufs
tätigkeit, Einkommen, Meinungen, Freizeitpräferenzen, Gesundheitszustand, Ren
te, Lebenserwartung und anderes Auskunft gibt (INSEE 1991). 

2 Frauenforschung ist in den französischen Sozial- und Erziehungswissenschaften nicht 
eigens institutionalisiert. Es gibt in diesem Bereich keinen Lehrstuhl für Frauenfor
schung, keinen „Frauenschwerpunkt" beim CNRS, auch keine dem Hannoveraner 
„Institut Frau und Gesellschaft" vergleichbare Einrichtung. 

3 Es gibt hier keine Zurückstellung wegen „mangelnder Schulreife". Alle 6jährigen 
werden von der „maternelle" in die Grundschule übernommen, wo unsinnig viele von 
ihnen schon das erste Schuljahr wiederholen müssen, in den 80er Jahren durchweg 
gut 10%, heute etwa 8%. Eine dieses Schuljahr einsetzende Reform soll unter an
derem das Sitzenbleiben in der Grundschule möglichst weitgehend abschaffen. 

4 Unter den 1980 in die erste Klasse des College eingetretenen Schüler machten die 
Kinder von leitenden Angestellten/Freiberuflern zu 65,1% das baccalaureat, die 
Kinder von Facharbeitern zu 20,8%. Die „höheren Töchter" zu 70,8%, die „höheren 
Söhne" zu 59,8%, die Mädchen aus Facharbeiterfamilien zu 24,9% und die Jungen 
aus Facharbeiterfamilien zu 16,5% (ohne „baccalaweat professionnel", das erst 1985 
geschaffen wurde und nur 2% der Abiturienten von 1986 stellt). Ministere de l'Edu
cation nationale, Panel 1980. 
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5 Auf solche längerfristigen Entwicklungen geht DURUS Buch nicht ein. Siehe dazu 
LELIEVRE/LEUEVRE (1991), die auch die Entwicklung von den sechziger Jahren bis 
heute einbeziehen. 

6 Der Anteil der Arbeiterkinder an den Universitätsstudenten betrug 1989 12,6% -
11,8% bei den Studenten, 13,2% bei den Studentinnen. Die Wahrscheinlichkeit, an 
eine Universität zu kommen, ist für einen Jugendlichen, dessen Vater leitender An
gestellter ist, etwa siebenmal höher als für einen Jugendlichen aus einer Arbeiter
familie (LELIEVRE/LELIEVRE 1991, S. 224). 

7 In der Bildungsexpansion der siebziger Jahre haben sich viele angesehene lycees 
generaux eine G-Serie „Büroausbildungen" zugelegt. Die Absicht mag gewesen sein, 
einem neuen Schülerpublikum mit einem berufsbezogenen Abiturangebot entgegen
zukommen; ein Motiv bei der Wahl von G mögen die geringen Einrichtungskosten -
keine teuren Maschinen oder Labors - gewesen sein. Die Folge ist jedoch, daß 
Mädchen, die den Eintritt in ein „gutes lycee" geschafft haben, dort sehr viel stärker 
als Jungen mit gleichem Leistungsniveau riskieren, sich in einer Sekretariatsausbil
dung wiederzufinden. Das Risiko ist für Mädchen aus Arbeiterfamilien am größten. 
Ihre Brüder sind mit einiger Wahrscheinlichkeit schon im College in die beruflichen 
Zweige orientiert worden; für die Mädchen findet auf dem lycee general eine „nach
holende soziale Selektion" statt. 
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Abstract 

French educational sociologists are mainly interested in "class", not in gender. Nevertheless, 
during the past two decades, an impressive amount of Statistical information on gender-related 
differences in both scholastic achievement and vocational training has been accumulated. The 
author summarizes a recent French book on "girls at school" ("L'ecole des filles" by MARIE D U R U ) , 
presents a few other studies on the topic, and discusses the idea of "girls as rational actors" 
underlying DURUS approach. 

 


	Titel
	1. Einleitung
	2. Unterschiedliche Bewertung in der Grundschule
	3. Selektion im collège
	4. Mädchen- und Jungen-Zweige im lycée
	5. Integration auf dem Arbeitsmarkt
	6. Zum Erklärungsansatz der „rationalen Wahl"
	Anmerkungen
	Literatur



