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AIIgemeines 



Max Haller und Wolfgang Schulz 

1. Der Soziale Survey als Instrument zur 
Er(~ssung des soziokulturellen Wandels 
in Osterreich 

1.1 Die Zielsetzungen des Sozialen Survey 

1.2 Methodische Anlage und Datenbasis 

1.3 Inhaltliche Schwerpunkte des Sozialen Survey 2003 und Uberblick tiber 
die Fragestellungen der Beitrage dieses Bandes 

In diesem Einleitungskapitel sollen die grundlegenden Zielsetzungen dargestellt 
werden, die mit dem langfristig angelegten Projekt Sozialer Survey Osterreich (SSO) 
verbunden sind. Dabei soll auf die bislang bereits erreichten Erfolge, aber auch auf 
Schwierigkeiten und Desiderata fiir die weitere Forschung hingewiesen werden. 
1m Anschluss daran skizzieren wir die Daten und die inhaltlichen Schwerpunkte 
des Sozialen Survey 2003 und geben einen Uberblick tiber die Fragestellungen der 
Beitrage zu diesem Band. Dieses Kapitel richtet sich vor allem an die wissen
schaftlichen Leserinnen und Leser des Bandes. Wer mehr an inhaltlichen Befun
den interessiert ist, fmdet Uberblicksanalysen zum Wandel der Wertorientierungen 
und Lebensqualitat in den folgenden beiden Kapiteln. 

1.1 Die Zielsetzungen des Sozialen Survey 

Der Soziale Survey ist eine in zeitlichen lntervallen von 7 bis 10 Jahren durchge
fiihrte, reprasentative sozialwissenschaftliche Umfrage unter der erwachsenen Be
volkerung Osterreichs (N=2000). Der osterreichische Soziale Survey wurde erst
mals im Jahre 1986 in Anlehnung an damals bereits bestehende Vorbildstudien in 
den Vereinigten Staaten (General Social Survey), GroJ3britannien (British Social 
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Attitudes) und Deutschland (ALLBUS) durchgefiihrt. Der zweite Soziale Survey 
wurde 1993, der dritte im Winter 2003 durchgefiihrt. Inzwischen gibt es ahnliche 
Projekte in mindestens einem Dutzend weiteren Uindem. Diese Diffusion zeigt 
sehr deutlich, dass die Prinzipien des Sozialen Survey einem wichtigen wissen
schaftlich-gesellschaftlichen Bedarf entsprechen. Was sind seine ZieIsetzungen? 
Wir konnen hier fiinf nennen: die Erfassung der sozialen Lebensqualitat; geseII
schaftliche SelbstaufkIarung durch systematische Dokumentation gesellschaftlich
politischer Einstellungen; Vergleich von Einstellungen und Wertorientierungen nach 
gesellschaftlichen Subgruppen und zwischen Landem (intemationaler Vergleich); 
Etablierung einer regelmaBigen interuniversitaren und intemationalen Kooperati
on; Weiterentwicklung der Methodik der quantitativen Sozialforschung. 

Erforschung der objektiven und subjektiven Lebensqualitat 

Zum ersten geht es im Sozialen Survey darum, die fiiiher meist nur eindimensionale 
Messung des Entwicklungsniveaus einer Gesellschaft anhand okonomischer Indika
toren (Bruttosozialprodukt) zu erganzen durch systematische Einbeziehung sozialer 
Indikatoren, die Aspekte der Lebensqualitat im weitesten Sinne erfassen. Hier bezie
hen wir uns auf die Forschung zu "sozialen Indikatoren", die sich vor allem in den 
USA bereits in den I 960er und 1970er Jahren entwickelt hat (Sheldon! Moore 1968; 
Andrewsl Withey 1976; Campbell 1981; fiir europaische Ansatze vgl. Allardt 1973; 
Zapf 1977 a,b; Werner 1977; Glatzer/Zapf 1984). Hierbeigeht es sowohl urn objek
tive wie subjektive Indikatoren. Beispiele objektiver Indikatoren sind Merkmale zur 
wirtschaftlichen und sozialen Integration (F amilienstand, Haushaltssituation, Erwerbs
tatigkeit usw.), aber auch zur Qualitat der soziookonomischen und soziokulturellen 
Lebensumstande, wie Haufigkeit und Qualitat sozialer Beziehungen und Kontakte, 
Autonomie und Partizipationschancen im Bereich der Arbeitswelt, Chancen der so
zialen, politischen und kulturellen Partizipation in Freizeit und Gesellschaft. Bei
spiele subjektiver Indikatoren der Lebensqualitat sind Aspirationen und Zufrieden
heit in den verschiedenen Lebensbereichen, subjektive Gesundheit und Wohlbefin
den, Selbsteinschatzung und Selbstverwirklichung (vgl. Schulz et al. 1988; Belle
baum 1992; Veenhoven 1993). Die Forschung zu subjektiver Lebensqualitat und 
"Gluck" (Happiness) hat sich inzwischen als weltweiter interdisziplinarer Forschungs
schwerpunkt stark entwickelt; dazu tragen die Sozialwissenschaften (Psychologie, 
Soziologie, Okonomie) ebenso bei wie die Medizin (vgl. z.B. BuIlinger-NaberlNaber 
1999) und die Geistes- und Kulturwissenschaften bis hin zur Philosophie (Nozick 
1993). 
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Die Soziologie kann zu diesem Bereich sowohl theoretisch wie empirisch-metho
disch einen eigenstandigen Beitrag leisten. Dies ZUlli einen, indem sie von einem 
soziologischen Modell des sozialen Handelns und der Identitat ausgeht, das - im 
Unterschied zur Psychologie - weniger auf stabile Personlichkeitsmerkmale und 
Verhaltensweisen abstellt als aufkonkrete Lebenserfahrungen und Lebensumsmn
de, sowie auf soziokulturell mitbestimmte Emotionen und kognitive Aspekte des 
Handelns, soziale Einstellungen und Wertorientiemngen (Haller 2003; HallerlHadler 
2004). Zum anderen, indem sie detailliert die spezifischen sozia1en Rahmenbedin
gungen und Kontexte (mikro- und makrosozialer Art) herausarbeitet, die zu hoher 
Lebenszufriedenheit (happiness, life satisfaction) oder aber zu Unzufriedenheit 
und Ungllicklichsein fuhren (vgl. Schulz et al. 1985, 1988; Glatzer/Stoffregen 2004; 
HallerlHadler 2005). 

Gesellschaftliche Se1bstaufklarung durch systematische Erfassung von 
gesellschaftlich-politischen EinsteHungen und Wertorientierungen 

Ein zweiter Schwerpunkt des Sozialen Survey liegt in der Erfasssung zentraler 
geseHschaftlich-politischer Einstellungen und Wertorientiemngen und der syste
matischen Dokumentation ihrer langfristigen Wandlungen. (Dieses Ziel wird vor 
aHem im British Attitudes Survey verfolgt; vgl. lowell et al. 1998, 2001). Diese 
Aufgabe ist wichtig, weil es in einem kleinen Land wie Osterreich nur eine be
grenzte Zahl von sozialwissenschaftlichen Forschem gibt, die sich mit solchen 
Fragen befassen. Sie ist dariiberhinaus wichtig, wei1 kritische Selbstreflexion nicht 
unbedingt zu den Starken dieser Gesellschaft gehOrt, wie der Schriftsteller Robert 
Menasse (vielleicht mit etwas Ubertreibung) festgestellt hat: "Kein Land der Welt 
hat sich selbst offentlich so wenig problematisiert und gmndsatzlich reflektiert wie 
die Zweite osterreichische Republik." (Menasse 1992: 13) So geschieht es eher 
selten, dass die inzwischen in groBer Zahl vorliegenden, einschlagigen Umfragen 
wissenschaftlich systematisch ausgewertet und einer breiteren Offentlichkeit zu
ganglich gemacht werden, insbesondere dann, wenn es sich urn "heikle" Themen 
hande1t. So werden der Offentlichkeit etwa - urn nur ein aktuelles Beispiel zu 
nennen - im Hinblick auf die Bewertung der Mitgliedschaft Osterreichs in der 
Europaischen Union zum GroBteil nur Umfrageergebnisse prasentiert, die erhoben 
wurden im Rahmen von Institutionen, die sich mehr oder weniger exp1izit die 
Propagierung der Integration zum Ziel gesetzt haben bzw. von der EU mit der 
Erhebung beauftragt wurden. Dass sich damit ein eher positiv gefarbtes Bi1d ergibt 
(wobei negative Einschatzungen der Bevolkerung vielfach durch Verweis auf zu 
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geringe Information oder irrationale Haltungen abgetan werden), ist nieht zu ver
wundem. 1 Hier ohne Seheuklappen alle Seiten darzustellen, ist nieht nur ein legi
timer Anspmeh einer politiseh informierten Offentliehkeit, sondem liegt aueh im 
Interesse einer konstruktiven Weiterentwieklung der Demokratie in Osterreieh und 
in der Europaisehen Union selbst. Paul F. Lazarsfeld hat in diesem Zusammenhang 
von einer "Verpfliehtung des Meinungsforsehers von 1950 gegentiber dem Ge
sehiehtsforseher von 1984" geschrieben; die heutigen Meinungsforsehungen wer
den eine wiehtige Quelle fur spater lebende Historiker darstellen (Lazarsfeld 1968). 
Urn diese Funktion der kritisehen gesellsehaftliehen Selbstaufklamng erfiillen zu 
konnen, stellte sich das Survey-Projektteam von Anfang an die Aufgabe, zujeder 
Erhebung eine eigene Buehpublikation herauszubringen. Darin stellen die Mit
glieder, aber aueh andere Sozialwissensehaftler, die wiehtigsten Befunde in fun
dierter, aber doch aueh flir ein allgemeines Publikum lesbaren Form dar (fur die 
bisherigen Erhebungen vgl. HallerlHolm 1987; Haller et al. 1996).2 

Dieser Schwerpunkt des Sozialen Survey - kontinuierliehe Erfassung des soziokul
turellen Wandels - kann mit dem nun vorliegenden dritten Survey auch methodisch 
erstmals in einer systematischen Weise eingelost werden. Mit den Daten tiber Ein
stellungen zu drei Erhebungszeitpunkten konnen wir feststellen, ob es sich bei Ver
anderungen urn eindeutige Tendenzen in einer bestimmten Richtung handelt, oder 
aber nur urn ein Aufund Ab, das eher durch die jeweiligen Umstande zum Zeitpunkt 
einer Erhebung zu erklaren ist. Dabei muss man aueh sehen, dass bei der Feststellung 
solcher Tendenzen - und die vorliegende Publikation zeigt eine nieht geringe Anzahl 
davon - selbst relative kleine Veranderungen innerhalb der einzelnen Erhebungs
intervalle (1986 - 1993 - 2003) auflangere Sieht zu bedeutsamen Umschichtungen 
fiihren konnen. Eine Veranderung der Einstellung von zehu Prozentpunkten inner
halb eines Zehnjahres-Zeitraumes (solche gibt es eine ganze Reihe), wiirde - wenn 
sie sich unverandert fortsetzt - bedeuten, dass sich die Einstellungen im Laufe von 50 
lahren (also weniger als der Lebensdauer eines Menschen) urn 50% verschieben! 

J Der Soziale Survey 2003 enthielt eine Reihe von Fragen zur Einschiitzung der Europaischen Union; 
deren Auswertung ist in diesem Band nicht enthalten, aber an anderer Stelle veriiffentlicht worden 
(vgL HallerlResslerlSchulz 2005). 

2 Ein 1ihnliches Projekt wie der Soziale Survey stellen die auf der Basis der World Value bzw. European 
Value Surveys vorgelegten Bande von Hermann Denz, Paul Zulehner u.a. dar (Denz et al. 2001). 
Diese sind jedoch (auch in der verbalen Darstellung der Befunde) starker an einem allgemeinen Lese
publikum orientiert. 
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Durchfiihrung systematischer Vergleiche zwischen gesellschaftlichen Subgruppen 
und intemationaler Vergleich zwischen Uindem und Kulturen 

Der Vergleich wurde zu Recht als "Kouigsweg" der empirischen Sozialforschung 
bezeichnet. Nachdem es aus ethischen und praktischen Griinden in aller Regel 
unmoglich ist, soziologische Hypothesen durch experimentelle Variation von so
zialen Rahmenbedingungen zu testen,3 verbleibt als Methode zur Erfassung der 
Determinanten von sozialen Einstellungen und Verhaltensweisen vor aHem der 
Vergleich von Subgruppen bzw. von ganzen Gesellschaften. Wenn man sieht, dass 
sich zwei ansonsten recht ahnliche Gesellschaften nur in einem Parameter deutlich 
unterscheiden, kann man entsprechende Unterschiede in sozialen Einstellungen 
mit einiger Wahrscheinlichkeit auf diesen Parameter zurlickfiihren. Intemationale 
Vergleiche konnen wir deshalb durchfiihren, weil als Teil der Sozialen Surveys 
immer auch ein Modul von Fragen aus dem International Social Survey Program
me (ISSP) eingeschlossen wird. Diese ISSP-Erhebungen werden heute weltweit 
von fiber 40 Liindem durchgefiihrt. 

Die detaillierte Analysen von Wandlungsprozessen und ihrer Effekte aufunter
schiedliche Bevolkerungsgruppen ist auch aus normativ-politischer Hinsicht eine 
wichtige Aufgabe der Soziologie. In der Offentlichkeit, ja auch in anderen sozial
wissenschaftlichen Disziplinen (etwa der Psychologie oder Okonomie) werden 
soziale Rahmenbedingungen des Handelns oft wenig beachtet bzw. es wird eher 
undifferenziert von wirtschaftlich-gesellschaftlicher Entwicklung gesprochen, ohne 
die vielfach hOchst unterschiedlichen Effekte aufverschiedene Bevolkerungsgrup
pen zu beachten. Ein klar messbarer Fortschritt in einer Hinsicht kann aber einen 
Rfickschritt in der objektiven Lebensqualitiit bedeuten. So schlagen etwa die Fol
gen von Verkehrsunfallen - medizinische Behandlung der Kranken, Rehabilitations
maBnahmen usw. - zunachst als Faktoren zu Buche, die das Wirtschaftswachstum 
erhohen, eben so wie der Zuwachs an Autobesitzem mit einer zunehmenden Ver
stopfung der Stra/3en, Verschlechterung der Luftqualitiit usw. korreliert. Auch die 
Soziologie macht sich hier vielfach einer undifferenzierten Betrachungsweise schul
dig, wenn sie, etwa in den verschiedenen Zeitdiagnosen, undifferenziert von Trends 
zu "Erlebnisgesellschaften", "Multioptionsgesellschaften", usw. oder pauschal von 
"Modemisierung" spricht (vgl. als Uberblick dazu SchimankNolkmann 2000). 
Dabei wird kaum beachtet, dass sich derartige Trends auf verschiedene Bevolke-

3 Derartige "Experimente" konnen allerdings indirekt durchgefiihrt bzw. beobachtet werden, wenn 
ein Land eine massive Veranderung in seinen institutionellen Rahmenbedingungen durchfiihrt. Ein 
solches "Experiment" im groBen stellte der Kommunismus bzw. "Realsozialismus" in Osteuropa 
und der Sowjetunion dar, aus dem man lernen kann, welche Leistungen eine zentral gelenkte Wirt
schaft erbringen kann bzw. welches System eine "Volksdemokratie" in der Realitiit darstellt. 



16 Max Haller und Wolfgang Schulz 

rungsgruppen hachst unterschiedlich auswirken kannen, man also sehr oft von Ge
winnern und Verlierern sprechen muss (Haller/Hadler 2002). 

Die wissenschaftliche Bedeutung des internationalen Vergleiches liegt auf der 
Hand. Die Prozesse der europaischen Integration und Globalisierung lassen eine 
rein nationale Sozialforschung heute immer starker als obsolet erscheinen (Beck! 
Grande 2004). Er ist auch unerlaBlich, um extern fundierte Vergleichsstandards fUr 
die eigene Gesellschaft zu erhalten, ohne die politische Schwerpunktsetzungen kaum 
maglich waren. Wie kannte man sonst ein Urteil dariiber abgeben, ob ein bestimm
tes Niveau von Wirtschaftswachstum oder Arbeitslosigkeit, von Scheidungs- oder 
Selbstmordraten ein Indiz fUr spezifisch nationale, hausgemachte Probleme dar
stellt, oder nur weltweite Trends reflektiert, deren Ursachen rein national kaum 
beeinflussbar sind? 

Etablierung kontinuierlicher interuniversitarer Kooperationen in Osterreich und 
im international en Kontext 

In engem Zusammenhang mit dem Vorgenannten steht ein vierter Aspekt: Der So
ziale Survey als ein Projekt der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Es 
geht hier darum, eine kontinuierliche interuniversitare und internationale Kooperati
on auszubauen und auf Dauer zu etablieren. Eine soIche Kooperation und Biinde
lung von Ressourcen ist gerade in einem Kleinstaat wie Osterreich notwendig, in 
dem die sozialwissenschaftliche scientific community begrenzt und die soziologi
scbe F orscbung auf eine Vielzahl kleiner Einheiten aufgesplittert ist (HallerlTraxler 
1995). So wurde der Soziale Survey von Beginn an als Kooperation zwischen den 
drei Universitatsinstituten flir Soziologie (Graz, Linz und Wien) sowie dem Institut 
fUr Hahere Studien in Wien angelegt. Aueh die internationale Kooperation stellt 
einen zentralen Aspekt des Sozialen Survey dar. Einer der Herausgeber dieses Ban
des (Haller) war 1984/85 (seinerzeit bei ZUMA, Mannheim) Mitbegrunder des In
ternational Social Survey Programme (lSSP), das sieh zunachst als Kooperation 
der Sozialen Surveys der USA, GroBbritanniens und Deutschlands ~ explizit die 
Aufgabe gestellt hatte, einen Teil dieser Surveys fUr ein international strikt vergleich
bares Fragenprogramm zu reservieren. 1m Vergleieh zu anderen groBen Umfrage
programmen im internationalen MaBstab (World Value Survey, Eurobarometer u.a.) 
weist das ISSP-Projekt eine einrnalige Konstruktion insoferne auf, als sieh aIle betei
ligten Lander dureh eigene Forsehergruppen aktiv und gleiehberechtigt an der Aus
arbeitung und Weiterentwicklung der Fragenprogramme beteiligen. Diese mussen 
dann von allen Mitgliedslandern auf eigene Kosten erhoben werden. Es ist damit 
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gesichert, dass die Fragenprogramme nieht von den meisten Uindem naeh Art einer 
"Safari-Forschung"4 mehr oder weniger fertig tibemommen werden mtissen. Der 
intensive, gemeinsame Arbeits- und Diskussionsprozess stellt sicher, dass die Fra
gen tiberall in gleicher Weise verstanden werden und fUr die Mensehen in allen Uin
dem relevante Themenstellungen erfassen (Uher 2000V 

Die Tei1nahme Osterreiehs an diesem Projektverbund siehert zum einen, dass 
Osterreieh in all diesen Publikationen als ,,Fall" enthalten ist, zum anderen, dass 
aueh in Osterreieh das methodisehe Know-how international vergleiehender Sozial
forsehung einen hohen Stand erreieht hat und kontinuierlieh weiterentwickelt wer
denkann.6 Der Survey lost damit in exemplariseher Weise eine Forderung der Bun
desministerin fUr Bildung, Wissensehaft und Kultur Elisabeth Gehrer ein, die jtingst 
im Vorwort zur neuen PISA-Studie im Bezug auf Bildungssysteme schrieb: "Die 
Teilnahme an intemationalen Studien ist bedeutsamer dennje, weil auf diese Weise 
im Zeitalter der Intemationalisierung und zunehmenden Mobilitat aueh wiehtige Fra
gen der Vergleiehbarkeit der Bildungssysteme in das Bliekfeld gelangen." (Vorwort 
zu HaiderlReiter 2004). Die Daten des Sozialen Survey wie aueh die intemationalen 
Daten, die zugleich damit erhoben werden, werden in- und auslandischen Forsehem 
unentgeltlieh zur VerfUgung gestellt. Damit lei stet der Soziale Survey einen wesent
lichen Beitrag dazu, dass aueh F orseher, Lehrende und Studierende ohne umfangrei
che eigene Ressoureen7 Zugang zu verHiBliehen und aktuellen sozialwissenschaftli
chen Daten erhalten. Forseher, die Spezialstudien tiber bestimmte Bevolkerungs
gruppen durehfuhren, haben damit die Mogliehkeit, ihre Befunde ohne Aufwand 
und Zusatzkosten mit so1chen fUr die Gesamtbevolkerung zu vergleiehen. SchlieB
lieh eignen sich die Daten des Survey auch sehr gut fur Einfuhrungskurse in die 
Methoden der quantitativen Datenauswertung auf Hochsehulen und sonstigen ein
sehUigigen Bildungsinstitutionen. 

4 Unter "Safari-Forschung" versteht man intemationale Vergleiche, bei denen ein Forscher oder eine 
Forschergruppe (meist in den USA oder einem anderen hochentwickelten westlichen Land) ein 
Design und Erhebungsinstrumente entwickelt, die dann von den Beteiligten in den anderen Uin
dem mehr oder weniger unverandert tibemommen werden. 

5 Am ISSP-Projekt arbeiten heute weltweit tiber 40 Lander mit; daraus sind bis jetzt rund 70 Bticher, 
600 wissenschaftliche Artikel, und eine ebensolche Zahl weiterer Publikationen und Berichte her
vorgegangen (vgl. http://www.issp.org ). 

6 Die osterreichische Projektgruppe an der Universitat Graz (derzeit bestehend aus Max Haller, Mar
kus Hadler, Franz Hollinger und Regine Ressler) hat wichtige Beitrage zur Entwicklung des ISSP
Programmes geleistet; so initiierte sie mehrere Themen der ISSP-Erhebungen (etwa zu sozialen 
Netzwerken, nationaler Identitat, Freizeit und Sport) und leitete die Arbeitsgruppen, die mit der 
Ausarbeitung des Rohfragebogens beauftragt wurden; weiters brachte sie seiber rund 40 Publika
tionen heraus, von denen ein Grol3teil in renommierten deutsch- und englischsprachigen Zeitschrif
ten erschienen ist. 

7 Die Durchfuhrung der reprasentativen Beviilkerungsumfrage fur diesen Survey kostete rund 125.000 
Euro; die Durchfuhrung einer norrnalen reprasentativen Standardumfrage kommt auf mindestens 
70.000 bis 90.000 Euro. 
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Beachtung hoher Qualitatsstandards und methodische Weiterentwicklung der 
standardisierten Umfrageforschung 

Eine fUnfte Zielsetzung des Sozialen Survey liegt darin, dass er in allen Stadien 
seiner DurchfUhrung moglichst hohen Qualitatsstandards im Hinblick auf die Ent
wicklung der Messinstrumente (Fragen und Skalen), der Datenerhebung und der 
Datenauswertung gerecht werden will. Die Survey-Methode, also die Kombinati
on standardisierter Umfragen mit reprasentativen Stichproben, kann ohne Zweifel 
als "Konigsmethode" der empirischen Sozialforschung bezeichnet werden (Rene 
Konig); keine andere erlaubt auf eine so effiziente Weise einen so umfangreichen 
Satz an Informationen zu erheben - einschlieBlich objektiver Daten und subjekti
ver Bewertungen, die fur eine "soziologische ErkHirung" im Sinne von Weber be i
de unerlaBlich sind (vgl. Weber 1964; Haller 2003; zur Bedeutung der Umfrage
und Surveymethode vgl. Scheuch 1973; Marsh 1982). Zugleich aber gilt, dass kaum 
eine andere sozialwissenschaftliche Methode so einfach und auch von Laien an
wendbar erscheint und es erlaubt, durch gezielte Frageformulierung oder selektive 
Auswahl und Prasentation der Befunde, Ergebnisse zu erzielen, die eigene 
Voreingenommenheiten oder Erwartungen bestatigen (vgl. Koltringer 1993). Ein 
methodenbewusster Einsatz der Umfragemethode erscheint zunehmend wichtig 
auch angesichts der Tatsache, dass die Medien heute sehr haufig Umfrageergebnisse 
veroffentlichen, deren Qualitat oft zweifelhaft ist. Betreffen sie jedoch geniigend 
aktuell-"heiBe" Themen, so sind sie offenkundig in der Lage, das Interesse der 
Leser zu wecken und den Absatz zu fordem; daher geben Zeitungen selbst oft 
spezifische Umfragen in Aufuag. Mit der Veroffentlichung von Umfrageergebnissen 
(etwa kurz vor Wahlen) wird auch versucht, die Einstellungen von noch Unent
schiedenen zu beeinflussen, was freilich daneben gehen kann. 8 Dies gilt nicht zu
letzt deshalb, weil die Bereitschaft der Bevolkerung zur Teilnahme an Befragun
gen deutlich abnimmt, was die Probleme der Reprasentativitiit wie auch der Giil
tigkeit und Verlasslichkeit der Befunde verstiirkt. 

Die Sicherstellung methodisch hoher Qualitatsstandards geschieht im Rahmen 
des Sozialen Survey in mehrfacher Weise (vgl. dazu auch die beiden Beitrage in 
Teil F. Zur Methodik des Sozialen Survey). So wird der Fragebogen einem Pretest 
unterzogen und es werden spezielle Fragen zur methodischen Qualitat der Inter
views eingeschlossen, die von den Interviewem auszufiillen sind. Es wird weiters 
eine relativ groBe Stichprobe von rund 2000 Personen befragt, sodass tiefergehen-

8 Auf diesen Missbrauch der Umfrageforschung wie auch die haufig getibte, sinnlose Praxis der 
seitenlangen Prasentation von Tabellen und statistischen Zusammenhangen zwischen Variablen 
ohne inhaltliche Hypothesen und Theorien haben kritische Sozialwissenschaftler und Schriftsteller 
schon 6fters, auch in sehr ironischer Form, hingewiesen (vgl. z.B. Andreski 1977; Weigel 1981). 
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de Auswertungen nach Subgruppen moglich sind. 1m Zusammenhang mit der Da
tenerhebung wird eng kooperiert mit demjeweiligen Umfrageinstitut, und es wer
den besonders hohe Qualitatsanforderungen gestellt im Hinblick auf die Ziehung 
der Stichprobe, die besondere Einschulung der Interviewer, die Durchfiihrung mehr
facher Kontaktversuche bei Nichtantreffen der zu befragenden Personen, sowie 
von Kontrollen nach der Befragung. Bei der Verwertung der Daten wird be sonde
res Augenmerk gelegt auf mogliche methodische Verzerrungen der Ergebnisse und 
es kommen neueste multivariate Analysemethoden zum Einsatz. Fur den interna
tionalen Vergleich ist insbesondere die Mehrebenenanalyse zu nennen, aufgrund 
derer es moglich wird, eine Hauptschwache der Umfrageforschung zu uberwin
den, namlich ihre Konzentration auflndividuen quasi im kontextfreien Raurn. Hier 
kann man systematisch beachten, welchen Gruppen oder Landern bestimmte Be
fragte angehOren, und den Effekt dieser Kontexte unabhangig von jenem der 
Individualmerkmale schatzen (vgl. Hadler 2004). 

Aufgrund dieser Prinzipien und Strategien glauben wir feststellen zu konnen, 
dass die drei bisher durchgeflihrten Sozialen Surveys einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung der Umfrageforschung in Osterreich geleistet 
haben. Dies nicht zuletzt deshalb, wei I nun flir alle drei Surveys eine relativ urnfas
sende Publikation der Befunde vorliegt, in denen nicht nur die inhaltlichen Ergebnis
se prasentiert, sondern auch die methodischen Prinzipien und Strategien expliziert 
werden. Forschungspolitisch ware es allerdings auBerst wUnschenswert, die Durch
flihrung der Sozialen Surveys sowie der osterreichischen Erhebungen des Internatio
nal Social Survey Programme auf eine solide fmanzielle Basis zu stellen, damit ihre 
zeitgerechte, regehnaBige Durchftihrung gesichert ware. Derzeit ist es leider so, dass 
Forschungsvorhaben flir einen mittelfristigen Zeitraum (etwa 5-8 Jahre) in Oster
reich fast nicht fmanziert werden. Daher muss jede Erhebung vonneuem beantragt 
werden, was neben einem groBen administrativ-technischen Aufwand auch oft zu 
Verzogerungen flihrt.9 

1.2 Methodische Anlage und Datenbasis 

Die hauptsachliche Datenbasis der Analysen dieses Bandes stellen die drei Sozia
len Surveys 1986, 1993 und 2003 dar. Dabei handelt es sich um reprasentative 
Stichproben (njeweils ca. 2000 Befragte) der osterreichischen Bevolkerung ab 18 
Jahre, die in Privathaushalten lebt. Eine genaue Beschreibung der Methodik des 
Survey findet sich in Teil F, Kapitel 18. 

9 Aus diesem Grund war es auch nicht miiglich, den dritten Survey im gleichen zeitlichen Abstand 
zum zweiten folgen zu lassen, wie dieser zum ersten stand (7 Jahre). 
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Neben den Surveys wurden noch weitere Datenquellen herangezogen, womit es in 
EinzeWillen moglich war, einen Hingeren Zeitraum abzudecken bzw. Themen um
fassender zu behandeln, fUr die in den Surveys nicht ausreichend Platz gegeben 
war. Es sind dies die folgenden Erhebungen: 

- Lebensqualitat in Osterreich 1983. Erhebung des Instituts fUr Soziologie der 
Universitat Wien, geleitet von Wolfgang Schulz; 

- Arbeitsorientierungen 11 (1989) und 111 (1997). Osterreichische Erhebungen im 
Rahmen des International Social Survey Programme; 

- Religiose Teilnahme 11 (1998). Osterreichische Erhebung im Rahmen des Inter
national Social Survey Programme. 

Die StichprobengroBe jeweils betrug in der Regel 1000 Personen. 

Das International Social Survey Programme ist, wie bereits oben festgestellt, ein 
intemationaler Verbund von fuhrenden Sozialforschungsinstituten in rund 40 Lan
dem der Erde. Seine Zielsetzung besteht darin, durchjahrliche, strikt vergleichbare 
Erhebungen in allen Landem weltweite Basisdaten tiber den soziokulturellen Wan
del zu erstellen (vgl. Uher 2000). Osterreich ist in diesem Projekt, das im Jahre 1985 
als Kooperation zwischen Deutschland, GroBbritannien und den USA begriindet WUf

de,1O durch das Institut fUr Soziologie an der Universitat Graz seit 1986 Mitglied. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Sozialen Survey 2003 betreffen, wie schon 

frUher, einerseits die wichtigsten Lebensbereiche von Arbeit und Beruf, Ehe und 
Familie (der intemationale ISSP-Teil betrifft bei diesem Survey ebenfalls das Thema 
"Familie und Frauemolle"), Freizeit, soziokulturelle und politische Teilnahme. Da
neben beinhaltete er auch ausfuhrliche soziodemographische Daten zu den Befrag
ten, sowie einen umfangreichen Teil zur subjektiven Lebensqualitat. 11 Betrachten 
wir nun kurz die Themen der Beitrage, die auf der Basis dieser Daten von den Auto
ren fur den vorliegenden Band verfasst wurden. 

10 Seinerzeit war Max Haller als wissenschaftlicher Leiter bei ZUMA in Mannheim Vertreter Deutsch
lands. 

11 Nach Anzahl der zu beantwortenden Items aufgegliedert, machten diese Bereiche im SSG 2003 
folgende Anteile aus: Demographische Variablen u.ii.: 64; Arbeit und Beruf: 27; Familie (natio
naler und ISSP-Teil): 94; Religion, Politik, soziale Teilnahme, gesellschaftlich-politische Ein
stellungen: 57. 
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1.3 Inhaltliche Schwerpunkte des Sozialen Survey 2003 und Uberblick fiber die 
Fragestellungen der Beitriige dieses Bandes 

Betrachten wir zunachst einige Charakteristika der Periode, die von unseren drei 
Surveys erfasst wurde, urn dann die inhaltlichen Fragestellungen der Beitrage die
ses Bandes vorzustellen. 

Der Obergang vom 20. in das 21. Jahrhundert als osterreichischer Epochenbruch 

Die siebzehn Jahre zwischen 1986 und 2003, die unsere drei Surveys umspannen, 
waren eine Peri ode, in der in Osterreich auBerordentlich bedeutsame Entwicklun
gen und Ereignisse stattgefunden haben. Es hat sich dabei nicht nur urn einen rein 
kalendarischen Jahrhundert-Obergang gehandelt, sondern dieser Obergang mar
kierte - und dies mochte der Titel dieses Bandes nahe legen - auch wichtige gesell
schaftliche Wandlungsprozesse. Man kann sie allgemein dahingehend zusammen
fassen, dass sie das Ende des wirtschaftlich prosperierenden, sozial und politisch 
stabilen Osterreich der Nachkriegszeit bedeuteten ("Insel der Seligen" laut Papst 
Paul II.), und eine neue Periode einlauteten, und sich an die Stelle von Ruhe und 
Sicherheit, Proporz und Konkordanzdemokratie ein rauheres soziales und politi
sches Klima, aber auch mehr Offenheit und Wettbewerb, ebenso wie neue Formen 
von sozialer Ungleichheit und Benachteiligung durchgesetzt haben. 

Zunachst brachte diese Ara eine wirtschaftlich-technologische Revolution in 
Form des Aufstiegs der Informationstechnologie (Internet, Handys) mit sich, die 
zu einer sprunghaften Beschleunigung der weltweiten kommunikativen und wirt
schaftlichen Verflechtung gefuhrt hat; dafur wurde der neue, auBerst erfolgreiche 
Begriff der "Globalisierung" kreiert. Aber auch Produktions-, Distributions- und 
Verwaltungsprozesse wurden und werden durch die neuen Technologien massiv 
umgewandelt, und starke beruflich-sektorale Umschichtungs- und Freisetzungs
prozesse in Gang gesetzt. In weltpolitischer Hinsicht war der Zusammenbruch der 
kommunistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa und der Sowjetunion urn 1989/ 
90 das einschneidendste Ereignis. Wichtige politische Veranderungen vollzogen 
sich auch in Westeuropa, wo die Europaische Union mit dem Vertrag von Maas
tricht 1992 einen riesigen neuen Binnenmarkt schuf, der 2002 durch die Einfuh
rung einer gemeinsamen Wahrung seine Kronung erreichte. Als direkter Anrainer
staat des ehemaligen Ostblocks und - seit 1995 - als Mitgliedsland der EU waren 
diese beiden Ereignisse fur Osterreich von groBer Bedeutung. Sie haben zu einer 
starkeren Offnung der Wilischafts- und Gesellschaftsstruktur, der Arbeitsmarkte 
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und Untemehmen durch Migration usw. beigetragen; ausHindische Investitionen in 
Osterreich wurden erleichtert, wie auch die Auslagerung von Produktionsstandorten 
aus Osterreich in andere Lander. Auch in Osterreich selbst gab es in dem betrach
teten Zeitraum bedeutsame Veranderungen: Mit der Ubemahme der FPO-Flihrung 
durch Dr. Jarg Haider im Jahre 1986 und ihrer Umwandlung in eine rechtspopulis
tische Massenpartei wurde eine massive Veranderung der politischen Landschaft 
Osterreichs eingelautet; anstelle eines stabilen Zweiparteiensystems sind heute -
mit den neu dazugekomrnenen Grlinen - vier Parteien im Parlament vertreten; das 
erfolgreiche, aber wegen seiner Intransparenz zunehmend kritisierte System der 
Sozialpartnerschaft ist in eine Krise geraten (Gerlich et al. 1985; Prisching 1996; 
Karlhofer/Talos 1999). 

Umschichtungen der Wertorientierungen und Wandel der Lebensqualitat 

Die beiden folgenden Beitrage im ersten Teil dieses Bandes stellen zwei grundlegen
de Aspekte des soziokulturellen Wandels im Uberblick dar. In seinem Beitrag ,,Azif 
dem Weg zur miindigen Gesellschafi. Wertwandel in Osterreich 1986-2003" geht 
Max Haller von drei unterschiedlichen Thesen zum Wertwandel aus. Eine erste The
se besagt, dass wir heute einen zunehmenden Wertverfall oder ein Beliebigwerden 
aller Werte beobachten kannen, wiihrend eine zweite den Aufstieg neuer Werte (ins
besondere des Postmaterialismus) behauptet, die sich als Folge steigenden Lebens
standards und sozialer Absicherung uberall durchsetzen. Er geht in seinem Beitrag 
aus von der These, dass wir eher von der Durchsetzung und Generalisierung univer
seller Werte sprechen kannen. Diese These nimrnt an, dass die wichtigsten Werte der 
Menschheit immer schon bekannt waren,jedoch erst im Laufe der Jahrhunderte auf 
aIle Menschen angewandt wurden. Als einen zentralen Wert in dieser Hinsicht kann 
man den Individualismus sehen, der jedoch keine soziale Bindungslosigkeit oder 
ethisch-moralische lndifferenz beinhalten muss. Zur Oberprufung dieser These wer
den Daten zum Wandel der Grundorientierungen in Arbeits- und Beruf, Partner
schaft und Familie, sowie im gesellschaftlichen und politischen Bereich analysiert. 

Die Frage, ob die vergangenen zwei Jahrzehnte signifikante Veranderungen 
auch im Hinblick auf die subjektive Lebensqualitat erbracht haben, untersuchen 
Wolfgang Schulz und Florian Pichler in ihrem Beitrag "Lebensqualitat in Oster
reich - ein 20-Jahres-Vergleich H. Sie betrachten die Entwicklung der Lebens
zufriedenheit, des subjektiven Wohlbefindens und des "Glucks", aber auch die 
wichtigsten Faktoren, die zu hoher Lebensqualitat fiihren. Neben dem Einkomrnen 
werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialer Status usw., aber auch die Effekte 
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der Zufriedenheit mit den verschiedenen Lebensbereichen auf die allgemeine 
Lebenszufriedenheit untersucht. Es zeigt sich, dass es in verschiedenen sozialen 
Gruppen ganz unterschiedliche Konstellationen gibt, die zu hoher oder niedriger 
subjektiver Lebensqualitat fiihren k6nnen. 

Sozialstrukturelle Wandlungs- und Umschichtungsprozesse 

Die Sozialen Surveys bieten einen guten Ansatzpunkt auch zur Analyse spezifi
scher, sozialwissenschaftlich und sozialpolitisch besonders interessanter und wich
tiger soziodemographischer und sozialstruktureller Wandlungsprozesse. Zwar sind 
diesen Analysen durch die Stichprobengr6Be Grenzen gesetzt im Hinblick auftie
fergehende Vergleiche zwischen Teilgruppen. Aufgrund des groBen Umfangs der 
erhobenen sozialstatistischen Variablen k6nnen wir jedoch Tendenzen und Zusam
menhange untersuchen, die von amtlichen Erhebungen nicht erfasst werden. So 
werden hier untersucht Muster der sozialen Mobilitat, die Homogamie und 
Heterogamie der Heiratsmuster und die Determinanten des Einkommens. Die Fra
ge, ob sich hierin seit 1986 signifikante Veranderungen ergeben haben, ist von 
Bedeutung vor allem auf dem Hintergrund der stark gestiegenen Ausbildung und 
der Verschiebung der Berufsstruktur hin zu Dienstleistungen. 

Andrea Leitner und Angela Wroblewski analysieren die Frage "Soziale Mobiti
fiit - Haben sich die Aufstiegschancen von Frauen und Mannern in Osterreich glei
chermaj3en verbessert?" Es geht hier urn Veranderungen der intergenerationalen 
M6bilitatschancen, d.h. der Chancen des sozialen Aufstiegs von Mannem und Frau
en im Vergleich zu ihren Vatem, vor aHem in Hinblick auf die starkere Prasenz von 
Frauen im Erwerbsleben. Untersucht wird insbesondere, ob die Hauptdeterminanten 
des beruflichen Karriereverlaufs weiterhin die soziale Herkunft, und - in zunehmen
dem MaBe - der Bildungsabschluss sind, oder ob das Geschlecht eine neue Dimen
sion in der Ungleichheit der Aufstiegschancen darsteHt. 

Eine "komplementare" Analyse wird durchgefiihrt von Regine Ressler im Bei
trag zum Thema "Wo die Ehe hinfallt. Muster schichtspezijischer Homogamie bzw. 
Heterogamie und ihre Folgen in Osterreich." Sie untersucht die Frage, inwieweit 
auch Heiratsmuster diese Muster der sozialen Mobilitat reproduzieren oder ob man 
sagen kann, die Heirat er6ffne - vor aHem fiir Frauen - eigene Aufstiegschancen, 
unabhlingig vom Status durch Bildung und Beruf. 1m einzelnen wird untersucht, 
welche Anteile von Paaren identische Bildung aufweisen oder ob Frauen hliufiger 
mit Manner mit h6herer Bildung bzw. Berufsposition als umgekehrt heiraten. Dies 
wird auch im Zeitverlaufuntersucht. SchlieBIich werden auch die geseHschaftli-
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chen Einstellungen von Paaren verglichen, in denen Mann und Frau gleiche oder 
unterschiedliche Bildung aufWeisen. 

Einen weiteren Aspelct der sozialen Ungleichheit untersucht Markus Hadler in 
seinem Beitrag zum Thema " Was soli das Individualeinkommen bestimmen und 
wovon hangt es tatsachlich ab? " 1m Sozialen Survey wurde gefragt, nach welchen 
Kriterien sich die Einkommenshohe richten sollte. Dabei wurden vier Moglichkei
ten vorgegeben: Ausbildung, Leistung, Alter bzw. Dauer der BetriebszugehOrig
keit, Bedarf der Familie. Es wird untersucht, welchen dieser Faktoren die Osterrei
cherinnen die groBte Bedeutung zusprechen. Zum Kontrast werden auch die tat
sachlichen Detenninanten des Einkommens - wie Bildung, Geschlecht, soziale 
Herkunft - usw. untersucht. 

Wandlungen sozialer Strukturen und Einstellungen im Bereich von Beschaftigung, 
Arbeit und Beruf 

Wohl in keinem anderen Lebensbereich haben sich im betrachteten Zeitraum so tief
greifende Vedinderungen ergeben wie injenem von Beschaftigung und Erwerbsta
tigkeit, Arbeit und Bernf Die neuen Infonnationstechnologien haben Arbeitsprozes
se innerhalb aller Betriebe und Branchen verandert und zu massiven beruflich-sekt
oralen Umschichtungen gefuhrt. Die Arbeitnehmer wurden dadurch von vielen Be
lastungen befreit, es entstanden aber auch neue Belastungen und Risiken im Hinblick 
auf neue F onnen der Arbeitsorganisation, erhOhte Flexibiliilit, untypische Arbeitszeit
fonnen usw. (BonB 1999; Talos 1999; Miihlberger 2000). In der Europaischen Uni
on haben Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverhaltnisse und Scheinselbstandigkeit 
zwischen 1985 und 1995 urn 15% zugenommen (de Grip et al. 1997). Auch im 
Sozialen Survey 2003 nimmt der Bereich "Arbeit" daher einen wichtigen Stellen
wert ein, wenngleich er in dieser Erhebung etwas weniger umfangreich war als in den 
beiden friiheren. 

Von deutschen Soziologen ,,"'Urde vielfach behauptet, dass WiT heute von einem 
unaufhaltbaren Vordringen von Individualisiernng und einem Trend zur "Erlebnis
und Freizeitgesellschaft" sprechen miissen (Beck 1986; Schulze 1992). In ihrem 
Beitrag iiber "Einstellungen zu Arbeit und Beru!" untersuchen Sabine Blaschke 
und Eva Cyba, ob die Arbeit weiterhin einen zentralen Bestandteil im Leben der 
Osterreicherinnen und Osterreicher darstellt. Es geht hier auch urn die Bedeutung 
der extrinsisch-instrumentellen Elemente von Arbeit und Beruf, wie Sicherheit des 
Arbeitsplatzes und Hohe des Einkommens, sowie des Wunsches nach selbst
bestimmten Arbeitsbedingungen, und nach einer geanderten Arbeits- und Freizeit. 
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Wichtig sind bei diesen Aspekten natiirlich Unterschiede zwischen den Geschlech
tern, den Berufsgruppen usw., die detailliert dargesteHt werden. 

Ein besonders wichtiger und langfristig folgenreicher Trend war die Zunahme 
der weiblichen Erwerbstatigkeit, die ihrerseits zusammenhangt mit einem starken 
Anstieg des Bildungsniveaus von Madchen und Frauen (welche die Burschen in
zwischen sogar fiberholt haben). Noch immer aber sind es vor aHem Frauen, die 
zugunsten von F amilie und Kindem auf eine kontinuierliche Erwerbstatigkeit ver
zichten, indem sie diese kiirzer oder langer unterbrechen. Langfristige Arbeitsver
haltnisse und Standard-Berufskarrieren sind aber generell seltener geworden. So
ziologen argumentieren daher schon seit langerem, dass man von einem ,,Abschied 
von der Normalbiografie" sprechen muss (Brose 1986; Kohli 1986; Beck! Beck
Gemsheim 1994). Wie sieht die Realitat aus, in welcher Weise sind insbesondere 
Frauen davon betroffen? Dieser Frage gehen Birgit Friedl und Margareta Kreimer 
nach in ihrem Beitrag fiber" Segregation von Erwerbsarbeitsmiirkten und die Be
deutung von Erwerbsunterbrechungen. " Sie untersuchen das AusmaB der berufli
chen Segregation zwischen Manner- und Frauenberufen, sowie den relativen Status 
von Mannem und Frauen innerhalb geschlechtstypisch gepragter Berufsfelder (also 
typischer Manner- oder Frauenberufe). Eine weitere zentrale Frage betrifft die Ef
fekte von Berufsunterbrechungen auf die beruflichen Aufstiegschancen und auf das 
Einkommen. Berufsunterbrechungen betreffen 60% der Frauen, aber nur ein Ffinftel 
der Manner, die Dauer der Unterbrechung ist bei Frauen in der Regellanger. 

In ihrem Beitrag fiber "Geschlechterverhiiltnisse im Spiegel von Einstellungen 
zu Arbeit und Beruf' untersuchen Sabine Blaschke und Eva Cyba die Frage, ob 
sich - im Zusammenhang mit der gestiegenen Bildung und Erwerbsbeteiligung 
von Frauen - die Arbeitseinstellungen von Mannem und Frauen einander anna
hem, oder ob ihre unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Lebenssituationen 
weiterhin auch mit unterschiedlichen Berufs- und Arbeitseinstellungen verbunden 
sind. Zu diesem Zweck vergleichen sie eine Reihe von Aspekten, wie die Bedeu
tung von Arbeit und Beruf im Leben, berufliche Interessenorientierungen und Wahr
nehmungen der Arbeitsbedingungen, sowie die Berufszufriedenheit. 

Wandlungen in Partnerschaft, Ehe und Familie 

Seit den 1970er lahren kann man signiftkante Veranderungen im Bereiche des Ehe
und Familienlebens beobachten: eine Zunahme von Singles, AlleinerzieherInnen und 
unvollstandigen Familien, abnehmende Fruchtbarkeit, Zunahme von Ehescheidun
gen usw. (Schulz 1983; Rosenmayr 1986; Hradil1995; Vaskovics 1997; Osterreichi-
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scher Familienbericht 1999). Wie in den Surveys 1986 und 1993 zeigt sich auch zu 
Beginn des 21. lahrhunderts, dass diese objektiven Wandlungsprozesse ein Pendant 
in geanderten Wertorientierungen, Erwartungen und Einstellungen haben - wenn
gleich teilweise verzogert. Die Betrachtung der Ehe als einer Institution ist weiter 
gesunken, insbesondere im Hinblick auf das traditionelle "patriarchalische Modell", 
das den Mann als Ernahrer, die Frau als Hausfrau und Mutter definiert. Die generelle 
Hochschatzung von Familie und Kindem ist jedoch keineswegs zuriickgegangen. 
Man kann hier einen deutlichen Widerspruch zwischen Verhalten und Einstellungen 
sehen. Wie ist er zu erklaren? 

In ihrem Beitrag uber " Veranderungen in den F ormen des Zusammenlebens und 
Wandel der Einstellungen zu Ehe und Familie" untersuchen Wolfgang Schulz und 
Christian Hummer, inwieweit die Herausbildung neuer Lebens- und Familienformen 
- Singles, AlleinerzieherInnen, Partnerschaften ohne Trauschein, kinderlose Paare
auch mit neuen Einstellungen einhergegangen ist. Eine weitere Frage lautet, inwie
weit der Ehe als Institution noch eine Zukunft gegeben wird, und inwieweit man sich 
ein Leben auch ohne Kinder vorstellen kann. Solche Veranderungen sind vor allem 
aufgrund der stark veriangerten Phasen des jugendlichen Zusammenlebens ohne Trau
schein sowie der allgemeinen Ausdifferenzierung unterschiedlicher Formen von Le
bens- und Familienzyklen zu erwarten. 

Der Ruckgang der Kinderzahl ist einer jener Trends, die heute in Offentlichkeit 
und Politik das groBte Interesse finden. Angesichts des steigenden Anteils an li.lte
ren Menschen und des Ruckgangs der Bevolkerung im erwerbsfahigen Alter er
hebt sich die Frage, wie in Zukunft die Pensionen finanziert werden konnen. Es 
wurden und werden vielfaltigste MaBnahmen zur Forderung der Geburtenhaufigkeit 
diskutiert. Es werden aber auch Alternativen dazu in Betracht gezogen, wie die 
Forderung von Immigration und die Integration der Einwanderer in die osterrei
chische Gesellschaft bis hin zu der absurden, von einem politisch einflussreichen 
Okonomen in die Diskussion gebrachten Behauptung, dass die Europaische Union 
den Beitritt der Turkei brauche, damit die Pensionen bei uns auch in Zukunft gesi
chert wurden. 12 Wie sieht die Realitat aus im Hinblick auf die Entwicklung von 
Kinderwunsch und Kinderzahl, was sind die Faktoren, die diesen Wunsch anschei
nend immer seltener werden lassen? In seinem Beitrag uber " Tradition, Investiti
onsgut oder Herzenssache. Der Wunsch nach Kindem zwischen Ideal und ReaU
tat" untersucht Bernhard Riederer, ob im betrachteten Zeitraum von einem signifi
kanten Ruckgang der tatsachlichen Kinderzahl oder der idealen Kinderzahl ge
sprochen werden kann. Er untersucht die wichtigsten Determinanten des Kinder-

12 Dahinter steht die realitatsfeme Annahme, dass die zukiinftigen Pensionszahlungen bei uns durch 
Sozialversicherungsbeitrage def Erwerbstatigen in der Tiirkei finanziert werden wiirden. 
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wunsches, wobei neben Faktoren wie Bildung, Dauer der Arbeitszeit und Einkom
men auch die Tatsache betrachtet wird, ob man seIber Erfahrungen mit Kindem hat 
- seien es Geschwister in der Herkunftsfamilie oder eigene Kinder. Eine weitere 
Frage lautet, welche Bedeutung Kinder fUr das Lebensglfick von Miinnem und 
Frauen haben. 

Eine flir das alltagliche Leben von Frauen und Mannem zentrale Frage unter
suchen Martina Beham und Roland Haller in ihrem Beitrag" Vereinbarkeit von 
Berufund Familie. Wie bringen Osterreichs Familien Berufund Familie in Ein
klang? " Dabei stellen sie zunachst dar, wie sich die Vorstellungen von den weibli
chen und mannIichen Geschlechtsrollen in den letzten lahrzehnten verandert ha
ben. Sodann untersuchen sie die faktische Arbeitsteilung in Haushalt und Familie 
bei Paaren mit zwei und mit nur einem berufstatigen Eltemteil, sowie die subjekti
ve Beurteilung dieser Arbeitsteilung aus der Gerechtigkeitsperspektive. Eine Ty
pologie unterschiedlicher Modelle daflir, wie dies geschehen kann, erlaubt eine 
allgemeine Aussage fiber die derzeitige Situation in der osterreichischen Gesell
schaft heute. 

Politische, soziokulturelle und religiose Teilnahme 

Interesse und Partizipation im Bereich der Politik haben sich in der letzten Zeit 
signifikant gewandelt. Auf der einen Seite sind die Trends zu einer abnebmenden 
Parteibindung, einem sinkenden Vertrauen in die Politik und zunebmender "Politik
verdrossenheit" und Entfremdung von den traditionellen politischen Institutionen 
nicht zu iibersehen. Diesen Phanomenen steht allerdings eine steigende Bereit
schaft zum Engagement in altemativen, unkonventionellen F ormen der politischen 
Partizipation gegeniiber, vor allem bei jungen und hOher gebildeten Menschen 
(Ulram 1990; BetzlImmerfall 1998; Mair et al. 1999). Nach Meinung der Politik
wissenschaftler Plasser, Ulram und Sommer haben die Nationalratswahlen 1999 
eine grundlegende Neuformierung der osterreichischen Wahlerschaft, eine Redu
zierung der Parteibindung und einen Anstieg der Wahlerfluktuation mit sich ge
bracht (Plasser et al. 2000). Ein weitere wichtige Frage im Bereich der Politik 
betrifft jene der Existenz demokratischer Grundorientierungen. War der Aufstieg 
der deutlich nach rechts geschwenkten FPO unter Haider auf einen Mangel von 
solchen Orientierungen zurUckzuflihren? In der Tat mussten wir schon im Sozialen 
Survey 1986 ein geradezu erschreckendes AusmaJ3 an latent autoritaren Haltungen 
unter den Osterreicherinnen und Osterreichem feststellen (Holm 1987). In dem 
von uns erfassten Zeitraum hat der Beitritt Osterreichs zur Europaischen Union all 
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diesen Fragen erhOhte Relevanz verliehen - und dies nicht nur auf dem Hinter
grund der Sanktionen der EU gegen die Regierungsbeteiligung der FPO. Kann 
man im Bereich der politischen Einstellungen eine Polarisierung erkennen zwi
schen einer Gruppe von engagierten, vermutlich jungeren, hoher Gebildeten auf 
der einen, und wenig engagierten, politisch Desinteressierten, ja Frustrierten auf 
der anderen Seite? 

Fragen dieser Art werden untersucht im Beitrag von Sarah Sebinger und Joachim 
Nemella mit dem Titel ,,Parteipriiferenz und politische Partizipation". Dabei geht es 
zum einen darum, wie sich wichtige Dimensionen der traditionellen Formen politi
scher Partizipation - Parteibindung, Wahlverhalten und Wahlbeteiligung - seit 1986 
entwickelt haben, zum anderen darum, wie die sozialstrukturelle Verankerung der 
Befragten diese Partizipationsformen beeinflussen. Von besonderem Interesse ist dabei 
die Frage, ob die klassischen Determinanten politischer Teilnahme und Orientierun
gen - wie Berufs- und Klassenlage - heute nicht mehr von Bedeutung sind, und ob 
an ihr Stelle andere - wie Lebensstile, Werte usw. - getreten sind. 

Schon vor 20 Jahren hat der heutige Bundeskanzler Wolfgang Schiissel, zu
sammen mit Johannes Hawlik, ein programmatisches Buchlein mit dem Titel "Mehr 
privat - Weniger Staat. Anregungen zur Begrenzung offentlicher Ausgaben" verfasst 
(HawlikiSchussel 1983). Er hat damit einen Trend aufgegriffen, der - yom angel
sachsischen Raum ausgehend, - seither auch die westeuropaischen Wohlfahrtsstaaten 
voll ergriffen hat. Inzwischen blieb es nicht mehr nur bei einer publizistischen 
Infragestellung des Wohlfahrtsstaates und rhetorischen Forderungen, seine Tatig
keiten zu begrenzen, mit dem Argument, dass seine Effizienz mit den steigenden 
Ausgaben immer weniger Schritt halte. Es wurden auch in Osterreich tiefgreifende 
politische MaBnahmen in dieser Richtung gesetzt, nicht zuletzt unter dem Druck 
der Europaischen Union (Liberalisierung von Telekommunikation und Energie
versorgung, Privatisierung von Bahn und Post usw.). 

Auf dies em Hintergrund erscheint es von besonderem Interesse zu untersu
chen, welche Einstellungen die Osterreicherinnen und Osterreicher zur Tatigkeit 
des Staats in verschiedenen Bereichen haben. In seinem Beitrag" Einstellungen 
zum Staat" untersucht Alfred Grausgruber diese Frage. Er geht aus von zwei un
terschiedlichen sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Die eine davon postuliert, 
dass steigende Einkommen und die zunehmende gesellschaftliche Differenzierung 
dazu ruhren, dass auch die Tatigkeiten des Staates immer mehr einem rationalen 
Kalkiil unterzogen und private Leistungen als effizienter angesehen werden. Die 
andere geht davon aus, dass die unterschiedliche soziale Lage verschiedener Be
volkerungsgruppen und Schichten, aber auch kulturelle und ideologische Faktoren 
(z.B. eine Sensibilitat rur Benachteiligungen) keineswegs zu einer pauschalen Ab-
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lehnung des Sozialstaates fiihren mussen, da dieser auch als Faktor des sozialen 
Ausgleichs gesehen werden kann. Es wird untersucht, ob die Bevolkerung diffe
renziert zwischen Grundfunktionen des Staates im Hinblick auf soziale Absiche
rung (etwa im FaIle von Alter oder von Krankheit) einerseits, und der sozialen 
Ausgleichsfunktion des Staates (etwa durch UnterstUtzrtng der Arbeitslosen oder 
Einkommensumverteilung). Die Frage lautet dann, welche Anteile von Biirgerin
nen und Burgern eher dafur sind, die Rolle des Staates einzuschranken; dies wird 
auch nach sozialen Merkmalen und sozialer Lage der Befragten untersucht. 

1m "katholischen" Osterreich nimmt die Frage nach der Relevanz von Kirche 
und Religion im Leben der Burger seit jeher eine wichtige Rolle ein. Ahnlich wie 
andere traditionelle GroBorganisationen (Gewerkschaften, Parteien) haben auch 
die Kirchen mit einem Verlust an Vertrauen und Bereitschaft zu aktivem Engage
ment zu kampfen. So steigt die Zahl der Kirchenaustritte und es schrumpft die Zahl 
jener, die noch aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen. Wie im Bereich der Politik 
gibt es auch im religiosen Bereich alternative Formen religios inspirierter Bewe
gungen. Welche Bedeutung Bewegungen dieser Art heute haben, untersucht Franz 
Hollinger in seinem Beitrag uber "Christlich-kirchliche Religiositat und New Age 
Szene - die heiden Pole des religi6sen Feldes der Gegenwartsgesellschaft." Er 
zeichnet zunachst den Ruckgang der kirchlichen Religiositat anhand von 
Retrospektivbefragungen nach dem Gottesdienstbesuch der Eltern der Befragten 
fur das ganze 20. lahrhundert nacho Es wird sodann untersucht, ob Menschen, die 
den Kontakt zu Kirchen abgebrochen haben, auch nicht mehr an einen personli
chen Gott glauben. Des weiteren wird gefragt, ob Vorstellungen und Praktiken der 
New Age-Szene eine Alternative zur traditionell kirchlich-christlichen Religiositat 
darstellen. Die New Age Szene umfasst so heterogene Phanomene wie Glaube an 
Telepathie, Wunderheiler, Glucksbringer, Astrologie, Wahrsager und Naturgeister. 
Auch alternative oder komplementare psychologische und medizinische Praktiken 
stehen ihr nahe; die Abgrenzung zu Religion, Medizin und Psychotherapie ist nicht 
immer eindeutig. Es wird detailliert dargestellt, wieviele Menschen dieser Szene na
hestehen, wie viele solche Praktiken regelmaBig irgendwann im Lebensverlauf aus
iiben und es werden auch die sonstigen sozialen und politischen Werthaltungen der 
Anhanger von New Age Phanomenen untersucht. 
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