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1. Steht doch schon alles im Fragebogen?! 

Die Erlauterungen zu den einzelnen Fragen im Interviewervordruck miissen kurz 
gehalten sein, urn Ihre Interviewertiitigkeit nicht durch Uniibersichtlichkeit des Vor- 
drucks zu erschweren. Damit kiinnen leider nicht alle auketenden Problemfdle auf- 
gefangen werden. Deshalb finden Sie auf den nachfolgenden Seiten tiefergehende 
Erlauterungen. Sie sollen h e n  helfen, den speziellen Fall einer der vorgegebenen 
Antwortmoglichkeiten der jeweiligen Frage richtig w o r d n e n .  

Natiirlich ist es nicht moglich, fiir jeden erdenklichen Fall die erforderlichen Erlaute- 
rungen in dieser Broschiire zu beriicksichtigen. Sollten also Fragen bestehen, die Sie 
nicht mit Hilfe &eser Broschiire losen konnen, so wenden Sie sich an das Statistische 
Landesamt. Dann wird auch fiir schwierige Fdle eine Losung zu finden sein. 



Die Orhungsangaben sind entsprechend der Vorgabe des 

Ordnunesangaben Statistischen Landesamtes einzutragen. 
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I I. Erlauterungen zur Verteilungsliste 

Namen und Anschrift E 

Spalten-Nr. 

Hier ist jeder zu befragende Haushalt einzutragen, unab- 
hiingig vom Erfolg Ihres Bemiihens urn eine Befragung. 

Erlauterung 

In die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der StraRen- 
name einzutragen. In die zweite Zeile setzen Sie bitte die 
Hausnurnrner in Spalte b und die Lage der Wohnung im 
Gebaude in Spalte c. 

In Spalte d tragen Sie die Namen der Haushalte ein 
(Wohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haushalte). 

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie in der Rei- 
henfolge der Hausnummern vor, innerhalb der einzelnen 
Gebaude stockweise von unten nach oben. Wohnen mehrere 
Haushalte in einer Wohnung, sollten Sie als ersten den 
Haushalt des Hauptrnieters auffiihren. 

Fiir Gemeinschaftsunterkiinfte ist nur jeweils eine Eintra- 
gung vorzunehrnen (ohne Privathaushalte im Bereich von 
Gemeinschaftsunterkiinften). Spalte d bleibt hier leer. 

h Y i l  Die zu Ihrem Auswahlbezirk ziihlenden Gebaude numerie- 
ren Sie in den Spalten 20 - 21 einfach durch. Durch die fort- 

im Auswahlbezirk laufenden Hausnummern ist ja bereits die richtige Re~hen- 
folge sichergestellt. 



Spalten-Nr. Erlauterung 1 
Die lfd. Nr. der Wohnung im Gebaude wird wie folgt ver- 

Lfd. Nr. der Wohnung geben: 
Beispiel: Erstes Haus in Ihrem Bezirk ist ein 2-stockiges 

Wohnhaus, auf jeder Etage 3 Wohnungen, begin- 
nend im Erdgeschon. Die Wohnungen des Erdge- 
schosses erhalten die Nummern 01 bis 03 
(innerhalb eines Stockwerkes spielt die Reihen- 
folge der Wohnungen keine Rolle), 
des 1. Stockes die Nummern 04 bis 06, 
des 2. Stockes die Nummern 07 bis 09. 

Zweites Haus: Einfaniilienhaus; das Gebaude ent- 
h a t  nur eine Wohnung mit der Nummer 0 1. 

Wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer Wohnung, dann 
md3 die gleiche lfd. Nr. der Wohnung im Gebaude zweimal 
oder mehrmals in der Verteilungsliste erscheinen (2.B. bei 
Haupt- und Untermietern). 

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu numerieren. 

Lfd. Nr. des Haushalts Sonderfdle: 

1 im Auswahlbezirk I 
- Privathaushalte, die im Bereich von Gemeinschaftsun- 

terkiinften vorhanden sind, miissen wie alle anderen 
Haushalte im Auswahlbezirk fortlaufend numeriert wer- 
den. 

- Fiir Gemeinschaftsunterkiinfte ist als lfd. Nr. des Haus- 
halts im Auswahlbezirk jeweils "00" zu signieren. 

- Fiir leerstehende, gewerblich genutzte und von Ange- 
hiirigen ausllndischer Streitkrafte bewohnte Wohnun- 
gen ist die lfd. Nr. des Haushalts offen zu lassen. 



Zahl der Personen im 

Spalten-Nr. 

Zahl der Haushalte in 

Erlauterung 

Ganzer Haushalt seit 

Hier ist die tatsachliche Zahl der Personen im Haushalt 
einzutragen. Diese Informationen konnen Sie von dem ange- 
troffenen Auskunftspflichtigen in Erfahrung bringen, auch 
bei vorliegendem Wunsch nach Selbstausfiillung. Erhalten 
Sie z.B. in einem 4-Personenhaushalt nur fiir 2 Personen ge- 
naue Angaben je Person, so ist dennoch "04" einzutragen 
(tatsachliche Zahl) einschlierjlich einem entsprechenden 
Hinweis in der Spalte fiir Bemerkungen. 

Auch diese Information konnen Sie bei dem angetroffenen 
Auskunftspflichtigen erfragen, auch wenn die Befkagung 
schriftlich stattfinden soll. 

Diese Spalte trifft nur fiir Bezirke zu, die bereits im letzten 
Jahr in die Erhebung einbezogen waren. 

Die Spalte ist jedoch nur auszufillen, wenn 

- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung noch 
nicht im Auswahlbezirk wohnte, neu hinzugekommen ist 
(Zuzug) oder 

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Befragung einbezo- 
gen war, jetzt nicht mehr vorhanden ist (Fortzug, Tod). 

Die Fragestellung urnfal3t nicht Verhderungen im Haushalt, 
dle nur einzelne Personen betreffen. 

m Das Baualter ist aus dem Interviewervordruck 1 bzw. l+E 
I 

Baualter der Wohnung zu iibernehmen. Es ist jedoch nur anzugeben, wenn sich die 
Wohnung erstmals in der Erhebung befindet. 

In diese Spalte tragen sie bitte ein, ob der Haushalt Ihnen 
Auskunft zu den freiwilligen Erhebungsteilen im Vordruck 2 

bzw. 2+E bzw. 2+E gegeben hat. 



Die Spalten 32 - 34 sind von Ihnen nicht auszufiillen. Sie 
werden fiir die Arbeit im Statistischen Landesamt beno- 
tigt. 

Spalten-Nr. 

m Haben Sie die Befragung erfolgreich durchgefiihrt, tragen 

Erlautenmg 

/ Beframeser~ebnis 
I 

I Sie als Befragungsergebnis " 1 " ein. 
I - - -  I 

Bei Haushalten, die eine Selbstausfiillung wiinschen, notie- 
ren Sie eine "2". 

Treffen Sie auch nach mehrmaligen Versuchen niemanden 
an oder ist ein Haushalt nicht zur Auskunfherteilung bereit, 
vermerken Sie eine "3" (keine Auskunft). 

Leerstehende Wohnungen sind mit "4", nicht in die Befra- 
gung einzubeziehende Haushalte (Haushalte von Angehiiri- 
gen auslhdischer Streitkrafte und bei ausschliel3licher 
gewerblicher Nutzung der = m e )  mit "5" zu signieren. 

Diese Spalten Mien Sie am besten aus, wenn Sie alle Befra- - I 

Zahl der Vordrucke 1 gungen abgeschlossen haben. 
Hier tragen Sie ein, wie viele Vordrucke fiir einen Haushalt 
angelegt wurden (2.B. "2" fiir einen Sechs-Personen-Haus- 
halt oder 'fiir einen kleineren Haushalt. in dem eine Person 
f i i  sich allein auf einem getrennten Bogen antwortet). 

In &e Rubrik "Bemerkungen" konnen Sie beispielsweise 
Termine fiir einen weiteren Besuch oder wichtige Mitteilun- 
gen an das Statistische Landesamt eintragen. 



111. Erlauterungen zum Haushaltsmantelbogen 

Fiir jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt (auch Privathaushalte in Gemein- 
schaftsunterkiinften) und fiir jede Gemeinschaftsunterkunfi ist ein Haushaltsman- , 

telbogen anzulegen, unabhkgig davon, ob der Haushalt angetroffen wurde oder 
nicht. 

Bei Haushalten, die fiir langere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffen sind oder die 
keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsmantelbogens auszufiillen. 

Bitte beachten Sie, dal3 auch fiir Untermieter ein eigener Haushaltsmantelbogen 
anzulegen ist! 

In die Zeile jeder einzelnen Person machen Sie ein Kreuz, wenn Sie fiir diese Person 
AuskunR erhalten haben. 

Bitte beachten Sie, dal3 der angetroffene AuskunRspflichtige nicht die Namen der 
iibrigen Haushaltsmitglieder offenbaren m d .  1st das von Ihnen angetroffene Haus- 
haltsmitglied nicht bereit, Ihnen die Namen der iibrigen Haushaltsmitglieder zu nen- 
nen, so teilen Sie dies bitte dem Statistischeil Landesamt mit. Geben Sie dabei auch 
die Anzahl der iibrigen Haushaltsmitglieder an. Diese Auskunft kann Ihnen das 
angetroffene Haushaltsmitglied nach 5 10 Abs. 5 MZG nicht venveigern. 

Auch fiir eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnung von Angehorigen 
ausliindischer Streitkrafte privatrechtlich bewohnt wird, ist ein Haushaltsmantelbo- 
gen anzulegen. In diesen Fallen fiillen Sie bitte die Anschrift aus und vermerken 
beim Familiennamen deutlich "leer" bzw. "Streitkrafte". 



IV. I nterviewervordruck 
IV. 1 Allgemeines zum l nterviewervordruck 

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl, ob er an der Befiagung 
miindlich oder schriftlich teilnehmen will. Dariiber hinaus hat er die Wahl, ob er 
die Fragen gemeinsam mit anderen Haushaltsmitgliedern oder fiir sich auf einem 
eigenen Bogen beantwortet. 

Fiir jeden irn Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und fiir jede Gemeinschaftsun- 
terkunft ist mindestens eine Erhebungsliste Cje nach miindlicher bzw. schriftlicher 
Auskunftserteilung besondere Form) anzulegen. 

1st die Zahl der Haushaltsmitglieder griifler als fiinf, dann venvenden Sie zur 
Beantwortung der Fragen eine meite Erhebungsliste fiir die sechste, siebte und 
weitere Person. Vergessen Sie nicht, die Ordnungsangaben auf die zweite Erhe- 
bungsliste zu iibernehmen und die "lfd. Nr. der Person im Haushalt" entsprechend 
zu iindern ("06", "07" usw.). 

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkiinften zu verfahren (s. Teil3, Abschnitt 4). 

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen Sie bitte mit Kugelschreiber 
vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift. W c h  die direkte Eintragung der Angaben 
in Signierziffern in die Erhebungspapiere fiir eindeutig klassifizierbare Antworten 
ist es moglich, die jeweils in die Rubrik des betreffenden Haushaltsmitgliedes ein- 
getragene Schlusselzahl gleich auf den Datentrager, ohne vorherige bertragung 
in eine Signierspalte, zu ubernehmen. 

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfallt, sind keine Eintragungen zu 
machen, d.h. die betreffende Spalte md3 leer bleiben. 

Da das Erhebungsprogramm 1993 ad3er den Fragen zum Mikrozensus in einem 
Teil der Auswahlbezirke auch Fragen zur EG-Arbeitskraftestichprobe vorsieht, 
wird folgende Untergliederung der Fragebogen vorgenomrnen: 

- Interviewervordruck 1 b m .  l+E 
Vordruck 1 beinhaltet dabei nur die Fragen des Mikrozensus, zu deren Beant- 
wortung &e Befragten verpflichtet sind. 

Vordruck l+E enthat die Fragen des Mikrozensus, e r g W  urn die Fragen der 
EG-Arbeitskraftestichprobe (nur Erhebungsteile mit Auskunftspflicht). 



- Interviewervordruck 2 bm. 2+E 
Vordruck 2 enthalt die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen des Mikrozen- 
SUS. 

Vordruck 2+E enthdt die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen des M k o -  
zensus, e r g M  urn die ebenfalls mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen der 
EG- Arbeitskraftestichprobe. 
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IV.2 lnterviewervordruck 1 bzw. 1 +E 

1 BauaJter der Wohnung I Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Wohnung 
erstmals in die Erhebung einbezogen ist. Bei nachtraglichen 

Spalten-Nr. 

Um-, An- und Erweiterungsbauten ist das Jahr dieser Verb- 
derung maljgebend. In diesem Fall konnen die Angaben zurn 
Baualter der einzelnen Wohnungen innerhalb eines Gebh- 
des voneinander abweichen. 

Erlauterung 

A. Angaben zur Person 

Familienname, Tragen Sie die Namen und Vornamen aller am Erhebungs- 
stichtag (21. April 1993) zum Haushalt gehorenden Perso- 
nen ein. Beachten Sie, dal3 auch Haushaltsmitglieder, dle 
aus beruflichen oder anderen Griinden am Erhebungsstich- 
tag voriibergehend abwesend sind, erfaljt werden miissen; 
zurnindest miissen Sie die Anzahl dieser voriibergehend 
abwesenden Personen, fiir die Sie ggf. keine Angaben erhal- 
ten, beim angetroffenen Haushaltsmitglied erfragen und auf 
der Verteilungsliste festhalten bzw. dem Statistischen Lan- 
desamt mitteilen. Die Eintragungen machen Sie bitte in fol- 
gender Reihenfolge: Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge 
ihres Alters, audere Verwandte, familienfremde Personen. 

Lfd. Nr. der Person Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder iiber fiinf hinaus, so 
verwenden Sie einen zweiten Vordruck, den Sie deutlich 
mit "2" kennzeichnen, und iibernehmen Sie die 
"Ordnungsangaben" des ersten Bogens. Die "laufende Nr. 
der Person" im zweiten Vordruck hdern Sie dann unbedingt 
ab. 



Fiir neu hinzugekommene Personen sind auch die ubrigen 
Fragen der Erhebung zu beantworten, f i r  nicht rnehr zum 
Haushalt gehorende Personen bleiben die restlicher~ Fragen 
unbeantwortet. 
1st ein gesarnter Haushalt seit der letzten Befiagung neu 
zugezogen, ist die Signatur "2" (Zuzug) fiir alle Personen 
des Haushalts anzugeben und alle iibrigen Fragen zu beant- 
worten. Fiir einen Haushalt, der na.ch der letzten Befiagung 
aufgelost wurde, ist der eatsprechende Grund (Fortzug , Tod) 
ebenfalls fiir alle Haushaltsmitglieder anzugeben. Die fol- 
genden Fragen sind fiir solche Haushalte nicht zu beantwor- 
ten. Liegt nur ein Grund fiir dell Wegfall vor, so ist ledig- 
lich ein entsprechender Eintrag in Spalte 29 der Verteilungs- 
liste vorzunehmen. Eine Erheb~ngsliste mu13 in diesem Fall 
nicht angelegt werden. 

Spalten-Nr. 

Verheiratete Personen gelten auch dann als verheiratet (2), 

Familienstand wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte fiir tot 
erkliirt worden ist, gelten als ve.nvitwet (3). 

Erlhterung 

Fiir die 1. Person im Haushalt entfdlt die Angabe zu dieser 
Frage (die Ziffer " 1 " ist bereits eingedruckt). 
Alle anderen Personen geben an, ob und wie sie mit der 
ersten Person oder deren Ehegatte venvandt oder verschwa- 
gert sind. 
Beachten Sie bitte, daB auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin- 
der als Kinder ("3") gelten. 

Diese Frage ist nur in den Auswahlbezirken zu beantworten, 

Verbderung des die bereits irn Vo jahr in die Erhebung einbezogen waren. 

Fiir jedes seit der letzten Erhebung bis einschliefilich zum 
Stichtag zugegangene Haushaltsmitglied oder nicht mehr 
zum Haushalt gehorende ehemalige Haushaltsmitglied ist 
entsprechend dem Grund der Verbderung hier eine Eintra- 
gung vorzunehmen. Die Eintragung erfolgt jedoch nur bei 
der betroffenen Person. 

Fiir in Gemeinschafisunterkiinfien lebende Personen, die 
keinen eigenen Haushalt fiihren, bleibt diese Spalte leer. 



Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staatsangeho- 
rigkeit vorliegt, so tragen Sie bitte "01" (Deutsch) ein. 
Hat jemand mehrere fremde Staatsangehorigkeiten, lassen 
Sie den Befragten entscheiden, welche davon eingetragen 
werden soll. 
Inhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ("50"). 
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Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verste- 

Spalten-Nr. 

I 

Weitere Wohnung hen, fiir die diese Erhebungsliste ausgefiillt wird. 

Erlauterung 

Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich auf das 
Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutschland. 

Hat ein Haushaltsmitglied - neben der vonviegend benutzten 
Wohnung der Familie - noch am Arbeits-, Studien- oder 
Schulort 2.B. ein mobliertes Zimmer (such Unterkunfi bei 
Venvandten oder Bekannten), so ist " 1" einzutragen, unab- 
hiingig davon, ob die Befragung dort oder am Familien- 
wohnsitz durchgefiihrt wird. Eine weitere Wohnung kann 
auch sein: Wochenendhaus, Zweitwohnung, Baracke, Arbei- 
tenvohnheim, Internat, Anstalt mit langfi-istiger Unterbrin- 
gung und behordlicher Meldung. 

Fiir Wehrdienstleistende z3dt die Kaserne imrner als wei- 
tere Wohnung. 

Weitere Wohnungen irn Ausland sind nicht zu erfassen. 

n Hauptwohnung ist die vowiegend benutzte Wohnung des 

Hauptwohnung Einwohners. 

Bei Personen in den neuen Bundeslindern, die noch keiuen 
neuen Personalausweis besitzen, ist die Hauptwohnung irn 
Personalausweis eingetragen. 



Fiir Verheiratete, auch wenn sie aus wirtschaftlichen oder 
beruflichen Griinden nicht stindig zusamrnenleben (z.B. 
Wochenend- oder Monatspendler, Arbeitnehmer auf Mon- 
tage) ist nach dem Melderecht die Wohnung der Familie die 
vonviegend benutzte Wohnung, also die Hauptwohnung. 

Spalten-Nr. 

Fiir alle iibrigen Personen (Ledige, Verwitwete, Geschie- 
dene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt leben) bzw. in 
Zweifelsfillen ist nach dem Melderecht die vonviegend 
benutzte Wohnung (Hauptwohnung) diejenige, wo der 
Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners 
liegt, d.h. in der Regel die Wohnung, die mehr als die Halfte 
des Jahres bewohnt wird. 

Erlbterung 

Fiir Wehrpflichtige ist die Hauptwohnung irnmer die Woh- 
nung, in der die Befi-agung stattfindet. Die Kaserne gilt als 
Nebenwohnung . 



C. Schulbesuch 

I Spalten-Nr. 

KindergartenlKinderkrippeJKinderhort (0) 

Schulbesuch Hierunter fallen auch Sonderkindergiirten und kindergarten- 
M i c h e  Einrichtungen, z.B. Spielkreise. AuBerdem sind die 
Schulkindergiirten und VorMassen einschliefllich entspre- 
chender Einrichtungen an Sonderschulen einzubeziehen. 
Bei Kindern, die neben der Schule einen Hort besuchen, ist 
dagegen "9" einzutragen. 
Fiir Schiiler, die eine allgemeinbildende Schule besuchen, 
ist nur die Klassenstufe anzugeben, die besucht wird, unab- 
hiingig von der Schulart. 
Die Klassenstufen (auch Schuljahrgkge) werden, mit der 
untersten Klasse beginnend, aufiteigend geziihlt. 

Erlauterung 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 1 bis 4 ("1 ") 
Hier sind Schiiler nachzuweisen, die die Klassenstufen 1 bis 
4 (Primarbereich) der C;rundschulen, integrierten Gesamt- 
schulen, Freien Waldorfschulen, allgemeinbildenden poly- 
technischen Oberschulen in cler ehemaligen DDR oder Son- 
derschulen besuchen. 

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10 ("2") 
Hierzu sind Schiiler der Klassenstufen 5 bis 10 
(Sekundarbereich I) an folgenden Schularten zu ziihlen: 
- schulartunabhiingige Orientierungsstufe 
- Hauptschulen 
- allgemeinbildende polytechnische Oberschulen in der 

ehemaligen DDR 
- Realschulen 
- Gymnasien 
- integrierte Gesarntschuleri 
- Freie Waldorfschulen 
- Sonderschuien 
- Abendhauptschulen 
- Abendrealschulen 
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Spalten-Nr. Erlauterung 

Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) ("3") 
Hierzu sind Schiiler der Klassenstufen 11 bis 13 
(Sekundarbereich 11) an folgenden Schularten zu zihlen: 
- Gymnasien 
- Integrierte Gesamtschulen 
- Freie Waldorfschulen 
- Sonderschulen 
- Fachoberschulen 
- Fachgymmasien/berufliche Gyrnnasien 
- Abendgymnasien 
- Kollegs 
- Technische Oberschule (Baden-Wiirttemberg) 

Berufliche Schulen ("4") 
Hierm zihlen 
- Berufsschulen 
- Bemfsgrundbildungsjahr 
- Berufsvorbereitungsjahr 
- Berufsaufbauschulen 
- K.ollegschulen (Nordrhein-Westfalen) 
- Berufsoberschule (Bayern) 
- Berufsfachschulen, z.B. 

- - Handelsschulen 
- - Berufskollegs 
- - Pflegevorscliulen an Krankenanstalten 
- - Krankenpflegeschulen 

- Fachschulen, 2.B. 
- - Technikerschulen 
- - Meisterschulen 
- - Fachakademien 
- - Berufsakademien 
- - Bergingenieurschulen (die nicht Fachhochschulen sind) 
- - Ausbildungsstiitten fiir nichtikztliche Heilberufe 



I Spalten-Nr. Erlauterung 

Die Fachhochschulen ("7") - einschl. Verwaltungsfach- 
hochschulen - sind grofltenteils aus Wieren Ingenieur-, 
Verwaltungs- oder Hoheren Fachschulen hervorgegangen. 
Das Fachhochschulstudium setzt in der Regel die Fachhoch- 
schulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als 
Prikenzstudium in Vollzeitform, in vielen Studienglingen 
unter Einschld berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es 
gibt aber auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder 
Fernstudiums. Das Fachhochschulstudium fiihrt zu einer 
Diplompriifung (friiher Graduierung). 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fachhoch- 
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier eben- 
falls "7" einzutragen. 

Hochschulen ("8") bereiten auf Tatigkeiten vor, die die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
oder die Fihigkeit zu kiinstlerischer Gestaltung erfordern. 
Zu den wissenschafilichen Hochschulen gehoren die Univer- 
sitiiten ( einschl. der gleichrangigen Einrichtungen, wie 
medizinische, Sport- und technische Hochschulen), piidago- 
gische wid theologische Hochschulen. Kunsthochschulen 
sind die Hochschulen fiir Bildende Kiinste, Gestaltung, 
Musik, Film und Fernsehen. Das Hochschulstudium setzt in 
der Regel die allgemeine oder fachgebundene Hochschulrei- 
fe voraus. Die Ausbildung erfolgt in der Regel als Priisenz- 
studium in Vollzeitfoxm, in vielen Studienghgen unter 
Einschld3 berufspraktischer Ausbildungsabschnitte; es gibt 
auch Formen des berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fern- 
studiums. Den Studienabschlul3 bilden Hochschulpriifungen 
(Diplom, Magister, Promotion usw.) oder Staats- bzw. kirch- 
liche miifungen. 
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Hoch- 
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier Schlus- 
sel"8" einzutragen. 



-. 

Spalteu-Nr. I Erlauterung 1 
D. Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche 

12/25 7 Ewerbe- bzw. berufststig sind alle Personen, die in der 

I Erwerbs-/ -1 Berichtswoche (19. bis 25. April 1993) 

- selbstandig ein Gewerbe. einen freien Beruf, einen land- 
wirtschaftlicheu oder Anlichen Betrieb betreiben oder im 
Familienbetrieb mitarbeiten 

- in ei~iem Ausbildungsverhaltnis stehen 
- geringfiigige oder gelegentlichc Tiitigkeiten ausiiben. 

1 Berufstgtigkeit 

Eiierm zWen auch Personen, die 
- normalerweise e~werbstatig sind, aber in der i3erichts- 

woche z.B. krank oder im Urlaub waren 

- in einern Arbeits-rnienstverhaltnis stehen (auch Solda- 

- sick irn Erziehungsurlaub befinden, eine Ruckkehr- 
garantie des Arbeitgebers haben und iluen Arbeitsvemag 
nicht gekiindigt haben 

ten, Welirpfliciitige wid Zivildietlstleistende) 

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag fiir 1 Jahr 
ruht (nicht gekiindigt ist) und die nach diesern Jahr ihren 
Arbeitsvertrag wieder erfiillen konnen 
(Ruckkehrgarantie) 

- ihre Tatigkeit nur fiir eine geringe Stundenzahl ausiiben, 
evtl, nur eine Stunde pro Woche) 

- als mithelfende Familienarigehiirige o h e  fdrmliches 
Arbeitsverhaltnis irn Betrieb eines Haushalts- bzw. Farni- 
lienmitgliedes mitarbeiten 

- sich als Rentner noch etwas hinzuverdienen 

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeld/-hilfe noch 
etvJas hinauverdienen 

Ehrenamtliche Tatigkeiten, z.B, als Schoffe, Vormund oder 
Stadtverordneter, sind nicht zu erfassen. 



Regelmanige Tatigkeit: Die Tatigkeit wird in regelrn8igen 
Zeitabstiinden ausgeubt (z.B. taglich, einmd wiichentlich, 
zwei Tage im Monat). 

I 
- -- 

Gelegentliche Tat.igkeit: Der Erwerbstiitige wird nur nach 
Bedarf eingesetzt oder er sucht sich n u  eine .Arbeit von kux- 
zer Dauer (z.B. Ferienjob). Eine gelegentliche Tatigkeit sol1 
nur dann angegeben werden, wenn sie in der Berichtswoche 
auch tatsachlich ausgeiibt \ r d e .  Eimalige Tatigkeit n u  in 
der Berichtswoche gilt als gelegentlich. 

Spalten-Nr. 

Aufgrund der bisher gemachten Erfahmngen weisen wir 
noch e k a l  ausdriicklich darauf hin, dan fiir d le  Haus- 
haltsmitglieder, die hier angeben, enverbstiitig zu sein, auch 
die Fragen im Teil "Gegenw5rtigelFri'~liere Erwerbstiitigkeit" 
zu beantworten sind. 

-1 

Landwirtschaftliche 

E r l t e g  1 

Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche geleistete 
Arbeit in eine~n vom Haushalt bewirtschafleten landwirt- 
schafilichen Betrieb auf, auch wenn es sich nur urn 
gelegentliche landwirtschaftliche I-Iilfe gehandelt hat. 

Landwirtschaftliche Arbeiten sind z.B. Feldarbeit, A~bei- 
ten bei der Tierhalttulg, aber auch Biiroarbeiten. 

Nicht anzugeben sind hier hauswirtschaftliche Arbeiten 
(das sind alle Verrichtungen im Haushalt fiir die Bekosti- 
gung und sonstige Versorgung der Familie des Betriebs- 
inliabers). 

Gibt der Befragte an, in der Berichtswoche in einem vom 
Haushalt bewirtschafieten landwirtschaftlichen Betrieb mit- 
gearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten, daB auch alle 
Fragen im Teil "Gegenwar t ige l~ere  Erwerbstiitigkeit" zu 
beantworten sind. 



- - 

Spalten-Nr. Erlauterung 1 
rn Diese Frage ist auch von Personen zu beantworten, die sich 

in der ~Gchtswoche  als nicht enverbs- oder berufstiitig 
eingestuft haben ("Nein" in Frage 2/25 bnv. 2/26). 

Eine geringfiigige Beschaftigung ist eine Tatigkeit mit 
einer Arbeitszeit unter 15 StundentWoche und einem Ein- 
kommen bis 530 DM im Monat, die sozialversicherungsfrei 
ist. In den neuen Bundeslbdern liegt die Einkommensgren- 
ze bei 390 DM im Monat. 

'Typische geringfiigige Tatigkeiten: 
- Putztiitigkeit in einem Haushalt oder Betrieb 
- Kinderbetreuung, Haushaltstiitigkeit in einem Privathaus- 

halt 
- Stunden- oder tageweise Aushilfstiitigkeit in einem Kauf- 

haus/Geschaft 
- Kleinere handwerkliche Auftrage oder Reparaturen 
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften 
- Verkaufs- oder Werbetiitigkeit (auch Telefon- oder 

Adendienst) 
- Nebenberufliche Tatigkeit fiir Versicherung oder Bank 
- Ferien- oder Nebenjob als Schiiler(in) oder Student@) 
- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. in der Landwirt- 

schaft oder bei der Herstellung von Konserven; Gast- 
gewerbe 

- Nebenberufliche Lehrtiitigkeit, Nachhilfeunterricht 
- Taxifahren, Aushilfstiitigkeit bei einer Spedition 
- Bezahlte ijbungsleitertiitigkeit in einem Verein 
- Sonstige Nebentatigkeiten, z.B. Schreibarbeiten, Pro- 

grammierarbeiten, Buchhaltertiitigkeit 

Wird die Frage nach einer geringfiigigen Beschaftigung 
Vom Befragten bejaht, so sind im weiteren auch die Fragen 
fiir Enverbstiitige insbesondere im Teil "Gegenwibtigel 
m e r e  Erwerbstiitigkeit" zu beantworten. 

Ausf i l iche  Hinweise finden Sie dariiber hinaus im 1. Teil 
des Interviewer-Handbuches auf Seite 8. 



Eine Tatigkeit ist freiwillig unterbrochen 2.B. von Haus- 
frauen, die fruher einmal enverbstatig waren und jetzt wie- 
der eine Berufstiitigkeit suchen, oder von Handwerkern, die 
eine Meisterschule abgeschlossen haben und jetzt eine neue 
Arbeitsstelle suchen. 
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Eine Arbeitsuche nach ~bergang  in den Ruhestand kann 
erfolgen, wenn eine Person 2.B. neben iluer Altersrente 
noch eine geringfiigige Tatigkeit ausiiben will. 

Spalten-Nr. 

2/29 

Arbeitsuche als 
Erwerbstatiger 

Erlautemg 

Arbeitslos E L I  

Wenn mindestens eine der Fragen 2/25, 2/26 oder 2/27 mit 
"Ja" beantwortet wurde, stellen Sie bitte diese Frage zu einer 
evtl. Arbeitsuche. 

2/28 

Als arbeitslos gelten nur solche Personen, die normalerweise 
erwerbstatig sind und z.Z. nur voriibergehend - da sie noch 
keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben - aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind, sowie Schulentlassene, 
die sich urn eine Lehr-IArbeitsstelle bemiihen. Die Bezeich- 
nung "arbeitslos" gilt auch, wenn man nicht beim Arbeits- 
amt gemeldet ist oder wenn man zwar gemeldet ist, aber 
kein Arbeitslosengeld-hilfe bezieht (Sigmerziffer"2"). 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn die Fragen 2/25, 

Personen, die normalerweise keinem Enverb nachgehen, 
z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten nicht als arbeits- 
10s. 

Arbeitsuche als 
Nichterwerbsatiger 

2/26 und 2/27 mit "Nein" beantwortet wurden. Bitte stellen 
Sie die Frage an alle Nichtenverbstiitigen im Alter von 
15 Jahren und mehr, auch an Schuler und Rentner. 



In bestimmtem Rahmen ist es erlaubt, dal3 Arbeitslose, auch 
wenn sie Arbeitslosengeld bzw. -hilfe erhalten, sich noch 
etwas hinzuverdienen. Machen S3e dann f3r diese Erwerbs- 
tiitigkeit auch Angaben im Teil "Gegenw&tige/friihere 
Enverbstiitigkeit". 

Spalten-Nr. 

Hat sich ein Haushaltsmitglied als arbeitslos bezeichnet ("1 
oder 29 ,  so sind auch die folgenden Fragen iiber die Arbeit- 
suche zu beantworten. 

Erlauterung 

Die Fragen 213 1 bis 2/38 sind fiir alle Arbeitsuchenden und 

Arbeitsuche Arbeitslosen zu beantworten, d.h. wenn mindestens eine der 
Frage 2128,2129 oder 2/30 mit "Ja" beantwortet wurde. 

Arbeitsuche erfolgt 

Komrnen mehrere Arten der Arbeitsuche in Betracht, so 
geben Sie bitte die beiden wichtigsten Arten entsprechend 
ihrer Bedeutung an. 

Von Personen, die Arbeitslosengeldl-hiife erhalten, ist in 
jedem Falle Arbeitsamt ("01") in Spalte 2/31,32 einzutra- 
gen. Werden dariiber hinaus weitere Moglichkeiten der 
Arbeitsuche genutzt, so werden diese in Spalte 2/33,34 
notiert. 

Private Vermittlung tragen Sie bitte d m  ein, wenn iiber 
eine Personalberatung oder M i c h e  Einrichtungen Arbeit 
gesucht wird. 

Die Arbeitsuche iiber Freunde, Bekannte oder Venvandte 
gilt dagegen als personliche Verbindung ("06"). 

Als direkte Bewerbung ("05") gilt die unmittelbar vom 
Arbeitsuchender, ausgehende schriftliche, telefonische oder 
personliche Bewerbung, die nicht auf ein lnserat, die Ver- 
mittlung durch das Arbeitsamt oder durch Bekannte u.a. 
erfolgt. 

Suche noch nicht aufgenommen ("14") ist nur dann anzu- 
geben, wenn eine Person tatsachlich eine Arbeit aufnehmen 
bzw. den Arbeitsplatz wechseln mochte, aber zur Suche 
noch keine Gelegenheit bzw. Zeit hatte. 



Nur Vordruck l+E ! Warten auf Antwort auf eine Bewerbung ("08") und War- 
ten auf Antwort des Arbeitsamtes ("09") sind nur d m  
anzugeben, wenn die Bewerbung bzw. der letzte Kontakt 
zurn Arbeitsamt l age r  als 4 Wochen zuriickliegen und zwi- 
schenzeitlich keine weiterea Schritte der Arbeitsuche unter- 
nommen wurden. 

I Spaltec-Nr. 

Art der gesuchten 

Erlauterung 

Bitte beachten Sie, d d  eine Person, die eine Arbeit- 
nehmertiitigkeit sucht (Tatigkeit als Arbeiter, hgestellter, 
Auszubildender oder auch als Beamter), auch angibt, ob sie 
eine Vollzeit- oder Teilzeittiitigkeit sucht. 

Diese Frage ist von allen Personen zu beantworten, die die 
Arbeitsuche bereits aktiv aufgenon-men haben. 
Beachten Sie, dal3 die Verfiigbarkeit Ki die Berichtswoche 
("sofort") oder die m e i  nachfolgenden Wochen erfragt 
wird. 

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch eine zwi- 

Dauer der Arbeitsuche schenzeitliche Tatigkeit oder auch lingere Krankheit unter- 
brochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen folgende Zeit 
als Dauer der Arbeitsuche anzugeben. Achten Sie darauf, 
daf3 nur die Dauer der Suche, die vor dem Berichtsstichtag 
(21. April 1993) liegt, angegeben wird. 
Fiir Personen, &e die Arbeitsuche noch nicht aufgenommen 
haben, bleibt diese Frage unbeantwortet. 

Nur Vordruck 1+E! 
rn Fiir Personen, die vor Beginn der Arbeitsuche Schiiler oder 

Student waren, ist "Vollzeitausbildung oder -fortbildungH 

der Arbeitsuche einmtragen, auch wenn sie nebenbei eine geringfiigige 
Tatigkeit ausgeiibt haben. 
~ a ~ e g e n  gelten Auszubildende und Firmenpraktikanten als 
enverbs- bzw. berufstiitig. 
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Spalten-Nr. Erlauterung 1 

D. Nichterwerbstatigkeit 

Friihere Erwerbstiitig- 

Beendigung der letzten 

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Person 2.Z. 
nicht erwerbstatig ist (Frage 2/25, 2/26 und 2/27: "Nein"), 
gieichgiiltig, ob sie eine Erwerbstiitigkeit sucht oder nicht. 

Wenn eine nichterwerbstiitige Person bereits friiher einmal 
erwerbstiitig war, geben Sie hier bitte an, wann diese Tatig- 
keit aufgegeben wurde, auch wenn dieser Zeitpunkt schon 
viele Jahre zuriickliegt. 

Vordruck 1 : Es ist der Zeitraum anzugebea, der seit Beendigung der letz- 
ten Tatigkeit verstrichen ist. 

Vordruck l+E: Es sind das Jahr und der Monat anzugeben, in dem die letzte 
Tatigkeit beendet wurde. 

Treffen mehrere Griinde flir die Beendigung der letzten 
Tatigkeit zu, lassen Sie sich bitte den wichtigsten angeben. 

Bitte beachten Sie: 
Der Grund flir die Beendigung der friiheren Tatigkeit wird 
erfragt in 
- Vordruck 1 flir die letzten 3 Jahre 
- Vordruck l+E fiir die letzten 8 Jahre. 

Nur Vordruck 1+E! Personliche oder familiare Verpflichtungen ("7") liegen 
vor, wenn die m e r e  Erwerbstiitigkeit wegen Heirat, Kin- 
derbetreuung, ernsthafter Erkrankung anderer Familienmit- 
glieder oder lagerem Urlaub usw. beendet wurde. Dagegen 
ist fiir Personen, die ihre m e r e  Erwerbstiitigkeit beendet 
haben, urn eine schulische Ausbildung oder ein Studium 
aufiunehmen, Ziffer "8" einzutragen. 

Nur Vordruck 1+E! Diese Frage richtet sich nur an Personen, die weder 
rn erwerbstatig noch arbeitsuchend sind, d.h. an diejenigen 

I 

Jetzige Situation 1 im Alter ab 15 Jahren, die die Fragen 2125 bis 2130 mit 
"Nein" beantwortet haben. 



Hier tragen Sie bitte den Nanen der Finna, des Arbeitge- 
bers, der Dienststelle, des Geschafies, der Praxis, des eige- 
nen Betriebes ein, bei dem das jeweilige Haushaltsmitglied 
beschaftigt ist. Verwenden Sie bitte keine nur ortlich 
bekannten Kurzformen der Firmennamen. 
Der Name der Firma ist ein Hilfsmerkmal und dient aus- 
schlienlich der genauen Zuordnung des Wirtschaftsmei- 
ges. 

Spalten-Nr. 

Zweite Erwerbstiitigkeit E 

Erlauterung 

Eine zweite Erwerbstiitigkeit liegt vor, wenn in der 
Berichtswoche neben der Haupterwerbstiitigkeit e k e  weitere 
Tatigkeit ausgeiibt wurde, gleichgiiltig, ob diese regelmaig, 
gelegentlich oder nur saisonal bedingt ausgeiibt wird. 
Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafieten land- 
wirtschafilichen Betrieb neben der normalen Tatigkeit 2.B. 
gilt als zweite Tatigkeit. Zweite Tatigkeiten sind oft soge- 
nannte Nebenerwerbstiitigkeiten (ob Entgelte zu versteuern 
sind oder nicht, ist unbedeutend). 

G. Gegenwartige/friihere Erwerbstatig keit 

Wenn diese Frage bejaht wird, miissen alle nicht durch- 
kreuzten Spdlten in der Zeile "Zweite gegenwtirtige 
Erwerbstiitigkeit" fiir diese 2. Erwerbstiitigkeit beantwortet 
werden. 

II Vergessen Sie bitte nicht, die Eintragung der "Lfd. Nr. 
der Person im Haushalt" in der Vorspalte vorzunehmen. I I 

Nur Vordruck 1+E! In Vordruck l+E ist bei Vorliegen einer zweiten Erwerbs- 
tiitigkeit anzugeben, ob diese regelmaig (" 1 "), gelegentlich 
("2") oder saisonal bedingt ("3") ausgeiibt wird. 



Die in den htwortkategorien venvendeten Begriffe sind 
wie folgt aufzufassen: 
KegelmBRig: Die zweite Tatigkeit wird in regelmai- 

gen Zeitabstkden ausgeubt (z.R. tiiglich, 
einmal wochentlich, zwei Tage im 
Monat). 

Gelegentlich: Die zweite Tatigkeit wird in unregel- 
maigen Zeitabstiiuden ausgeubt und ist 
von kurzer Dauer (z.B. Aushilfe bei 
krankheitsbedingtem Bedarf). 

Saisonal bedingt: Die zweite Tatigkeit kann nur zu 
bestirnmten Jahreszeiten (in der Saison) 
ausgeubt werden (z.B. Standhilfe w&- 
rend der Friihjahrsmesse). 

Bei einer saisor~al bedingten Tatigkeit ist immer Ziffer "3" 
e d t r a g e n ,  wem diese in der Berichtswoche ausgeubt 
wird, unabhhgig davon, ob der zweiten Erwerbstiitigkeit 
regelmaig oder gelegentlich nachgegangen wird. 

Zum offentlichen Dienst ist derjenige zu zalen,  der im 

Offentlicher Dienst Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes oder anderer Kijrperschaften, Anstalten 
und Stifhmgen des offentlichen Rechts oder der Verbiinde . 
von solchen steht. 

Hierzu zahlen Tatigkeiten bei: 

- Behorden des Bundes, der Liinder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbiinde, z.B. Regierung und Ministerien, 
Gemeindevenvaltungen, Rechnungshofe, Oberfiuanz- 
direktionen, Finanzhter, Staatshochbauiimter, Bauhter ,  
Zolliimter, Polizei, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ord- 
nungshter, orentliche Kindergikten, Schulen und Hoch- 
schulen, iiffentliche kulturelle Einrichtungen (Theater, 
Museen, Bibliotheken), Sozialihter, orentliche Krankem- 
hauser, Heilstiitten und Altersheime, Gesundheitshter, 
Wasser- und SchiffahrtsdireMionen, 

- Gerichten des Bundes und der E i d e r ,  



Spalten-Nr. Erlau terung _] 
- rechtlich unselbstiindigen Unternehmen und rechtlich selb- 

stiindigen Unternehmen im Besitz der Lhder  und Kom- 
munen, die zur Erfiilung offentlicher Aufgaben in Form 
einer Korperschaft des privaten Rechts gefiihrt werden, 
z.B, Wassenverke, Verkellrsbetriebe, Energieversorgun- 
gen, Flughafen, Binnen- ~ m d  Seehafen, 

- Bundesbahn, Bu~despost, 

- Kolnrnunalen Zweckverbhden, z.B. Krankerhauszweck- 
verbiinde, Schulzweckverbk~de, Abwihser- und Abfall- 
beseitigungszweckverbiinde, 

- Tragern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversiche- 
rungsanstalt f?ir Angestellte, Landesversicherungsanstal- 
ten, gesetzliche Krankenkassen (AOK, Ersatzkassenj, 
Berufsgenossenschaften, Bundesanstalt fiir Arbeit einschl. 
h e r  Dienststellen, Krankenhauser m d  Cesundheitsdienst 
der Trager der Sozialversicherung, 

- Bundesbank, Landeszentralbanken, 

- sonstigen juristischen Personen, die iibenviegend aus 
offentlichen Mitteln finanziert werden, vonviegend aus 
dem Bereich der Wirtschaft und Forschung (2.B. Max- 
Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft). 

Zum offentlichen Dienst sind nicht zu ziihlen Tatigkeiten 
bei: 

- Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsverbiin- 
den, religiosen Stiftungen; privaten, kirchlichen oder kari- 
tativen Kindergiirten und Schulen, auch wenn sie staatlich 
anerkamt sind, privaten Krankenhausern, Heilstiitten, 
Altersheirnen und Wohnheimen, auch bei solchen, deren 
Trager Kirchen, karitative Organisationen oder Wohl- 
fahrtsverbhde sind; privaten kulturellen Einrichtungen, 
auch dann nicht, wenn sie Zuschiisse von Kommunen 
erhalten, 

- Rundfunk- und Fernsehanstalten. 



- rechtlich selbstiindigen Wirtschafisunternehmen, die im 
Besitz des Bundes, der Lhder, der Gemeinden oder der 
Gemeindeverbhde sind und nicht zur Erfillung offentli- 
cher Aufgaben dienen, 
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- Korperschafien und Stiflungen des offentlichen Rechts 
(2.B. Industrie- und Handelskammem, Handwerkskam- 
mern, kz t e -  und Rechtsanwaltskammern, Verbiinde der 
Sozialversicherungstrager), 

Spalten-Nr. 

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskreditanstal- 
ten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Trager Gemein- 
den bzw. Gemeindeverbhde sind; Bausparkassen; priva- 
ten Krankenkassen, 

Erlauterung 

- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die 
ubenviegend oder ausschliel3lich aus Aufiragen des Bun- 
des, der Lhder  und der Kornmunen finanziert werden. 

Bitte machen Sie moglichst genaue Angaben zum Wirt- 

Wirtschaftszweig schafiszweig. Richten Sie sich nach dem ubenviegenden 
wirtschaftlichen Schwerpunkt des ortlichen Betriebes (nicht 
des Unternehmens), in dem die einzelnen Haushaltsmitglie- 
der beschaftigt sind. Umfdt  ein Betrieb mehrere Aufgaben- 
gebiete, so ist das iibenviegende Betiitigungsfeld der ortli- 
chen Einheit anzugeben. 

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabnk), 
Lebensmitteleinzelhandel (nicht I-Iandel), Steuerberatung 
(nicht Biiro). 

Zivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig des Betrie- 
bes, der Firma an, in dem (der) sie ihren Zivildienst leisten. 



I Spalten-Nr. Erlauterung 

Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die Person z.Z. 
ausiibt, nicht den friiher einmal erlernten. 

Beispiele: Bilanzbuchhalter (nicht Angestellter), Post- 
schaffner (nicht Beamter), Fliesenleger (nicht Facharbei- 
ter). 

Zivildienstleistende geben die augenblicklich ausgeiibte 
Tatigkeit an. 

Beschaftigt ein Selbstandiger nur Mithelfende Familien- 
angehorige (ohne LoWGehalt), tragen sie bitte Selbstbdi- 
ger ohne Beschaftigte ("0") ein. Zu den Selbsthdigen zih- 
len auch Hausgewerbetreibende. 

Wenn jemand im Betrieb eines Venvandten ohne Lohn oder 
Gehalt mithilft und fiir diese Tatigkeit keine Pflichtbeitrage 
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen 
m d ,  ist er sogenannter Mithelfender Familienangehori- 
ger. Haushaltsmitglieder, die sich als Mithelfende Familien- 
angehorige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspflichtig 
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zWen. 

Als Beamte ziihlen auch Bearntenanwwer, Beamte im Vor- 
bereitungsdlenst, Geistliche und Beamte der Romisch- 
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

Die Bezeiclmung "Beamter" wird haufig auch fiir Ange- 
stellte venvendet, so z.B. bei Versicherungsbeamten, Bank- 
beamten, Betriebs- und Sozialbeamten. In diesen Fdlen tra- 
gen Sie Angestellter ("4") ein. In der Regel werden Sie aus 
dem Namen der Firma erkennen konnen, ob die Bezeich- 
nung Beamter bei der betreffenden Erwerbstiitigkeit in 
eineln solchen Sinn gebraucht worden sein kann oder nicht. 
In Zweifelsfdlen fragen Sie die Auskunftsperson bitte 
nochmals genau. 

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch angelernte 
Arbeiter und Hilfsarbeiter. 



Als Auszubildende gelten auch Praktikanten, Volonttire und 
Schiiler an Schulen des Gesundheitswesens, die gleichzeitig 
praktisch ausgebildet werden. Handwerklich und landwirt- 
schaftlich Auszubildende z d e n  zu den gewerblich Auszu- 
bildenden. 

Spalten-Nr. 

Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehrdienst 
verpflichtet. 

Erlhterung 

Zeitsoldaten sind diesen gleichgestellt; ihre Verpflichtung 
ist jedoch auf eine bestimmte Zeit beschrhkt ( 2, 4, 8 oder 
12 Jahre). 

Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendigung 
ihrer Schulzeit bzw. Ausbildung ihren Wehrdienst in der 
Bundeswehr van derzeit 12 Monaten ableisten. 

Zivildienstleistende lehnen den Dieost mit der Waffe ab 
und verrichten anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst, 
vorrangig im sozialen Bereich. 

Wenn eine Tatigkeit zeitlich befristet ist, wird der Ablauf 
des Arbeitsverhaltnisses im allgemeinen im Arbeitsvertrag 
vereinbart, z.B. saiso~~bedingte Tatigkeit, spezieller Ausbil- 
dungsvertrag, Jahresvertrag, Werkvertrag, ABM-Vertrag 
(Vertrag im Rahmen der ArbeitsbeschaffungsmaBnalunen). 
Beachten Sie aber bitte auch, dal3 ein Arbeitsvertrag auch 
durch miindliche Absprache zustandekommen kann. 

Normale Arbeitszeit 

3124- 

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gelegent- 
liche oder einmalige Abweichungen nicht zu beriicksichti- 
gen (z.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage, a e r -  

Lassen Sie hese Frage bitte auch beantworten, wenn nur 

stunden, Kurzarbeit) 

VollzeitA'eilzeit eine gelegentliche Tatigkeit vorliegt. Liegen mehrere Griin- 
de fiir eine Teilzeittiitigkeit vor, tragen Sie die niedrigste 
Signierziffer ein. 



Wechselt die Arbeitszeit haufig oder arbeitet ein Befiagter 
nur gelegentlich, bitten Sie urn Angabe der durchschnittlich 
geleisteten Arbeitszeit fiir einen lingeren Zeitraum. 

Spalten-Nr. 

Der Zeitaufwand fiir den Weg zur Arbeitsstiitte ist kein Teil 
der Arbeitszeit. 

Erlauterung 1 

Fiir Lehrer zhMt auch der Zeitaufwand fTir die Untenichts- 
vorbereitung, &e Teilnahrne an Lehrerkonferenzen usw. mit 
zur Arbeitszeit. Ebenso gilt Arbeitsbereitschafi als Arbeits- 
zeit. 

Bei Mithelfenden Familienangehorigen darf nur der Zeit- 
aufwand fiir betriebliche Arbeiten, nicht der fTir hauswirt- 
schaftliche Arbeiten, beriicksichtigt werden. 

Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B. von 
der tarifiertraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen, 
wenn sie regelrnaig wochentlich ijberstunden leisten. 

Betragt die Arbeitszeit 38,5 Stunden, so ist "38" einzutra- 
gen. 

Personen im Erziehungsurlaub, die 2.Z. keine Tatigkeit aus- 
iiben, geben die vor Antritt des Erziehungsurlaubs norma- 
lenveise geleistete Arbeitszeit an. 

Zur zweiten gegenwartigen Erwerbstatigkeit: 
Analog ist bei der Angabe fiir eine evtl. vorliegende zweite 
Erwerbstiitigkeit zu verfahren. 

Von Personen, &e neben einer meiten Erwerbstiitigkeit 
noch eine weitere Tatigkeit (3. Erwerbstiitigkeit) in der 
Berichtswoche ausgeiibt haben, sind die Stundenangaben der 
2. und 3. Erwerbstiitigkeit zu addieren und bei der zweiten 
Erwerbstiitigkeit einzutragen. 

3/28 - 30 Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (19. bis 25. 

Tatsachliche Arbeitszeit E l  April 1993) tatsachlich geleistete Arbeitszeit 
(Arbeitsstunden und -tage) ein. Hierm ziilden auch a e r -  
stunden. Dagegen ziilden Urlaubs- oder Krankheitstage und 
andere Ausfalltage (siehe Frage 3/31,32) nicht zur tatsachli- 
chen Arbeitszeit. 



Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit des 

Spalten-Nr. 

Erwerbsatigen in der Berichtswoche kiirzer oder Ihger war, 

der Arbeitszeit als es der normalen Arbeitszeit entspricht. 

Erlauterung 

I 

Nennt man Ihnen gieichzeitig mehrere Griinde fiir eine 
Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste Signierziffer 
ein. 

Arbeitsschutzbestimmungen, auch Mutterschaft ("02") 
wird in der Hauptsache bei Jugendlichen und bei Beschaftig- 
ten in Betrieben oder Tatigkeiten mit besonderer Gesund- 
heitsgefkdung einzutragen sein, wenn unter bestimmten 
Voraussetzungen Freizeit zu gewihren ist oder eine jeweils 
festgesetzte Wochenarbeitszeit nicht iiberschritten werden 
darf. Beachten Sie bine, dal3 auch Arbeitsfreistellungen 
werdender oder niedergekommener Miitter den Arbeits- 
schutzbestirnmungen zuzuordnen sind. 

Arbeitsstreitigkeiten ("04") trifft zu fiir Streiks und Aus- 
spermngen. 

Schlechtwetterlage ("05") kommt hauptsachlich in der Bau- 
industrie und der Landwirtschaft vor. 

Kurzarbeit ("06") kann nur bei ahhiingig Beschaftigten - 
also bei Arbeitern und Angestellten - mgeordnet werden, 
wenn z.B. wegen Aufbagsmangels weniger gearbeitet wer- 
den kann. 

Arbeitsaufnahme ("07") w&e dann einzutragen, wenn eine 
neue Tatigkeit in der Berichtswoche, z.B, am Mittwoch, 
aufgenommen wurde. 

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der Berichts- 
woche ohne sofortige Aufnahme einer neuen Tatigkeit "08" 
(Beendigung einer Tatigkeit) m g e b e n .  

Teilnahme an einer Schulausbildung, Aus- oder Fortbil- 
dung (" 10") ist nur dann anzugeben, wenn diese nicht inner- 
halb des Betriebes stattfindet. Fiir Auszubildende, die am 
Berufsschuluntenicht teilnehmen, trifft diese Kategorie 
nicht zu. 



Nur Vordruck I! Fiir Personen im Erziehungsurlaub, die keine Tatigkeit 
ausiiben, ist sonstige Griinde fiir niedrigere Arbeitszeit 
( I 1  12") einzutragen. 

Spalten-Nr. 

Nur Vordruck 1+E! In Vordruck l+E ist Abwesenheit wegen Erziehungsurlaub 
oder Kinderpflege unter niedrigere Arbeitszeit wegen per- 
sonlicher oder familiarer Verpflichtungen oder sonstiger 
persiinlicher Griinde (" 1 1 ") einzutragen. 

Erlauterung 



Samstagsarbeit, Sonn- 
undoder Feiertags- 
arbeit, Abendarbeit, 
Nachtarbeit, Schlcht- 

Spalten-Nr. 

Samstagsarbeit bzw. 
Sonn- undoder Feier- 

Erlauterung 

Zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen der 
Arbeitszeit ist die erste Erwerbstatigkeit im Zeitraum 
Februar bis April 1993 heranzuziehen. Personen, die ihre 
Tatigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt haben, 
beantworten die Fragen bitte fiir die jetzige Tatigkeit. 

Die in den Antwortkategorien venvendeten Begriffe zur 
Haufigkeit sind dabei wie folgt aufmfassen: 

Standig: normalenveise an jedem Samstag; 
normalenveise am jedem Sonn- undoder 

Feiertag; 
normalenveise an jedem Abend; 
normalenveise in jeder Nacht; 
normalenveise nur Schicht 

Regelmaflig: nicht sthdig, aber in gleichbleibenden Zeit- 
abstiinden 

Gelegentlich: nicht r e g e h a i g  (hm und wieder in unre- 
g e h a i g e n  Zeitabsthden, auch einmalig) 

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte Arbeitszeit oder 
nur ein Teil auf den Samstag zwischen 0.00 und 24.00 Uhr 
fdlt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei urn eine typi- 
sche Arbeitsschicht oder urn eine normale Arbeitszeit bei 
Betrieben mit 6-Tage-Woche handelt. Gleiches gilt fiir die 
Arbeit an Sonn- undloder Feiertagen. 
Arbeitete eine Person z.B. von Samstag 22.00 bis Sonntag 
6.00 U h ,  so ist sowohl die Frage nach Samstagsarbeit als 
auch die nach Sonn- undoder Feiertagsarbeit zu bejahen. 

Nur Vurdruck 1+E! Abendarbeit wird zwischen 18.00 und 22.00 Uhr geleistet. 
Abendarbeit ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der 

Abendarbeit Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne von 18.00 bis 22.00 
lag. 

Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn 
&e Arbeit vor 22.00 Llhr begann und nach 22.00 Uhr endete. 



Spalten-Nr. Erlauterung I 
Sofern ein Teil oder auch die gesamte Abendarbeit auf einen 
Samstag undloder einen Sonn-Eeiertag fiel, so sind auch die 
Fragen 4/13 undloder 4/14 entsprechend zu bejahen. 

Nachtarbeit E 

Nachtarbeitsstunden E 

Schichtarbeit 1 

Nachtarbeit wird zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleistet. Sie 
ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der Arbeitszeit 
innerhalb der Zeitspanne von 22.00 bis 6.00 lag. 

Sowohi Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor, wenn 
d e  Arbeit vor 22.00 Uhr begann und nach 22.00 Uhr endete. 

Sofern ein Teil oder auch die gesamte Nachtarbeit auf einen 
Sarnstag undoder einen Sonn-Eeiertag fiel, so sind auch die 
Fragen 4/13 undoder 4/14 entsprechend zu bejahen. 

Sofern &e Frage nach Nachtarbeit (4116) bejaht wurde, so 
sind hier die normalenveise auf den Zeitraum von 22.00 bis 
6.00 Uhr entfallenden Arbeitsstunden einzutragen (2.B. 
wurden bei einer Arbeitszeit von 17.00 bis 2.00 Uhr 
4 Arbeitsstunden nachts geleistet). 

Wechselt jedoch die nachts geleistete Arbeitsstundenzahl 
(dies kann durch Wechselschicht bedingt sein), so ist die 
durchschnittlich pro Nacht, in der die Person arbeitete, 
geleistete Stundenzahl einzutragen. 

Arbeitete z.B. eine Person im wochentlichen Wechsel in 
einer Friihschicht von 4.00 bis 12.00 Uhr, Spatschicht von 
12.00 bis 20.00 Uhr und Nachtschcht von 20.00 bis 
4.00 Uhr, so sind die Friihschicht mit zwei und die Nacht- 
schicht mit sechs Nachtarbeitsstunden zu beriicksichtigen. 
Der Durchschnitt von 4 Stunden ist einzutragen. 

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie 
a) ihre Arbeit zu wechselnden Zeiten ausiibt 

(Wechselschicht) 
2.B.: - Friihschicht/Spatschicht 

- Fnihschcht/Spatsch~cht/Nachtschicht 
- Tagschcht/Nachtschicht 



- unregelmaige Schicht (ehva 2 Wochen 
Friihschicht, dann 3 Wochen Spatschicht) 

- geteilte Schicht (Teil der Arbeitszeit am Vor- 
mittag, anderer Teil am Abend) 

Spalten-Nr. 

b) ihre Arbeit zwar zu konstanter, aber ungewohnlicher Zeit 
ausiibt 
z.B.: - Dauer-Nachtarbeit 

- nur Friihschicht oder nur Spatschicht 
- 24-Stunden-Dienst oder 36-Stunden-Dienst 

Erlauterung 

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schichtarbeit 
ausschlienlich in einer "Normal-" oder "Tagesschicht" (z.B. 
von 8.00 bis 16.00 Uhr), so liegt keine Schichtarbeit vor. 

1 4/19 - 4/23 1 Es ist jede Frage nach der Art der Schichtarbeit zu beant- 

Als sonstige Schicht gilt jede Schichtart, die nicht in den 
Spalten 4/19 - 4/22 genannt wurde (z.B. auch ein 24-Stun- 
den-Schichtdienst bei der Feuenvehr oder ein 36-Stunden- 
Schchtdienst von kzten). 

I 

Art der Schichtarbeit worten, falls die Frage nach der Schichtarbeit (4118) bejaht 
wurde. 



Tatigkeitsmerkmale 

- .  

Bei der Atigabe der ubenviegenden Aufgabe sollen die Zwi- 
schenuberschriften Ihnen eine grobe Orientierung bei der 
Zuordnung zu den einzelnen Kategorien ermoglichen. 

Spalten-Nr . 

Die Angaben der Erwerbstatigen sind ggf. in die unter "1" 
bis "9", "0" genannten Kategorien zu "iibersetzen". Die 
befragten Personen denken ja oftmals nicht in den aufge- 
fiihrten abstrakten Bezeichnungen. 

Erlauterung 

In vielen Fdlen (insbesondere bei gehobenen Tatigkeiten) 
kanu der Aufgabenschwerpunkt nicht nach der Arbeitszeit 
bzw. den Arbeitsstunden festgelegt werden. Dann konnen 
Sie lediglich nach der ubertragenen Aufgabe zuordnen. 

Beispiel: Fiihrungskrafte werden - zeitlich gesehen - uber- 
wiegend telefonieren, Briefe schreiben, Daten aufnehmen 
und weitergeben; aber ihre Aufgabe besteht im Kern darin 
zu disponieren, zu fiihren oder zu leiten ("7"). 

Fiir Auszubildende ordnen Sie die Aufgabe bitte nach der 
zu erlernenden Tatigkeit zu. 

Soldaten haben die iiberwiegende Aufgabe des Sicherns und 
Bewachens ("9"). 

Nun noch einige Erlauterungen zu den Gruppen der 
"iibenviegend ausgeubten Tatigkeit": 

Maschinen einrichtenleinstellen 
Alle Tatigkeiten, die sich hauptsachlich auf das Inganghal- 
ten von Maschmen und halb- bzw. vollautomatischen Anla- 
gen beziehen, z.B. Regeln bzw. Steuern automatischer Pro- 
duktionsanlagen, Warten von Maschinen und Fahrzeugen, 
Kontrolle der richtigen Einstellung von Maschinen und 
Anlagen. 
Das blofie Bedienen von Maschinen, z.B. am Fliefiband, ist 
hier nicht gemeint; es ist dem Gewinnen/Herstellen zuzu- 
ordnen. 



Gewinnen/Herstellen 
Gewinnen von Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdol, Minerale). 
Erzeugen von landwirtschafilichen und handwerklichen 
Produkten. 
Bearbeiten und' Verformung von Werkstoffen, wobei die 
Substanz dieses Werkstoffes nicht verkdert wird (z.B. 
Holz, Metalle, Kunststoffe). 
Verarbeitung und Verformung lnehrerer Werkstoffe zu 
einem oder mehreren Produkten (von Stoffen zu Beklei- 
dung, von Leder zu Schuhen und Taschen). 
Montieren, Zusammenbauen mehrerer in der Regel vorge- 
fertigter Teile zu einem ganzen oder neuen Teilprodukt. 
Montieren/Installieren: Einrichten oder Einbauen von Hei- 
zungsanlagen, Wasser-IGasleitungen usw. 

- 3 8 -  

ReparaturBandel 
Auch Vermitteln von Wohnungen, Irnmobilien, Arbeitskraf- 
ten (zu "4"). 

Spalten-Nr. 

BiiroNerwaltunglTechnisches Biiro/Kontrolle 
Organisieren, Disponieren ("7"): Vor allem Entwicklung 
von betrieblichen Absatz-, Ablauf-, Personal- u.a. Plben. 

Erlauterung 

Sonstige Dienstleistungen 
Reinigen von Textilien, mumen, Glas, Gebbden, Fahrzeu- 
gen, Maschinen, Strden, Kaminen (zu"8"). 

Sichern (zu "9"): Neben Tatigkeiten, die sich aus der 
Gewiihrleistung der Gffentlichen Sicherheit ergeben (Polizei, 
Feuenvehr), auch solche der privaten und gewerblichen 
(Sicherheitskontrolle, Werkschutz, Detekteien), wie auch 
der nationalen (Bundeswehr) und der Gesundheit 
(Desinfektion). 

Betreuen (zu "0"): Geistige Betreuung erstreckt sich nicht 
nur auf religioses Gebiet, sondern auch auf das Wissen 
(Bibliothekare, Museurnsfachleute), Pflegen von Menschen 
und Tieren. 



Publizieren, kiinstlerisch arbeiten (zu "0"): Neben bildenden 
und darstellenden Kiinstlem, Musikem und Schriftstellern 
auch die Tatigkeiten in der Bild- und Tontechnik (soweit in 
Verbindung mit kiinstlerischer Aussage), der Fotografen, der 
Gestaltung von mumen, Flachen (Dekorationsmaler) und 
Blattern (Grafiker) . 

Spalten-Nr. 

Die Abteiiung des Betriebes, zu der ein Arbeitsplatz gehort, 
kann sich von der Art der iiberwiegenden Tatigkeit der ein- 
zelnen Befragten selbst durchaus unterscheiden, 2.B. ist f%r 
eine Schreibkrafi in der Forschungsabteilung eines Grofi- 
betriebes "4" (nicht "7") anzugeben. 

Erlauterung 

Sind die Befiagten in einem kleineren Betrieb beschaftigt, 
der nicht in Abteilungen gegliedert ist, so tragen Sie bitte 
"0" ein. 

4 /26  I Mit der "Stellung im Betrieb" sol1 die Funktion des Erwerbs- 

1 Stellung irn Betrieb tiitigen innerhalb der Firmaehorde angegeben werden. 

Zur A b g r e m g  der einzelnen Ebenen bei den Arbei- 
tern~An~estellte&Beamten/~ithelfenden Familienangehori- 
gen sind Hinweise in Form von Beispielen aufgefiihrt. Diese 
Beispiele k b e n  auch als Berufsbezeichnungen auftreten, 
sollen aber nicht als Kontrolle zur Berufsangabe verstanden 
werden. Die Berufsangabe kann je nach Art des Unterneh- 
mens ein sehr unterschiedliches Gewicht haben. Ein Verkau- 
fer in einem Fachgeschaft wird z.B. eine andere Qualifika- 
tion und daher Verantworhmg haben als ein Verkaufer fiir 
Kurzwaren in einem Kaufhaus. Entsprechend wird sich der 
erstere als "herausgehobene Fachkraft" verstehen und "7" 
eintragen, wiihrend der zweite unter "5" einzuordnen ist. 

iihnlich wird die Chefseketibin eines Abteilungsleiters (mit 
hohem Anteil selbsmdiger Tatigkeit) einer hoheren Ebene 
angehoren als die "Schreibkraft" ("4"). 



Umgekehrt ist jedoch auch darauf zu achten, da13 sich der 
Befragte nicht zu hoch einstuft. Bei einem Pharmareferenten 
etwa, der in seiner Eigenschafi als qualifizierte FachkraR 
eines Chemiewerkes h a e  besucht, ist nicht "8" - Sachge- 
bietsleiter1Referent - einzutragen, sondern je nach Ausbil- 
dung "6" oder "7". 

. . 
I 

Ein Betriebswechsel muf3 nicht in allen Fiillen mit einem 

Betriebswechsel Wechsel des Arbeitgebers~Unternehmens verbunden sein. Es 
ist daher auch anzugeben, wenn der Erwerbstiitige zwar 

Spalten-Nr. 

beim gleichen Unternehmen beschaftigt ist, jedoch zu einer 
anderen Zweigniederlassung gewechselt hat. 

Erlhterung 

Ein Wechsel des ausgeiibten Berufs kann auch ohne 

Berufswechsel Umschulung stattfinden. Auch Berufswechsel, die ohne 
Firmenwechsel erfolgten, sind anzugeben. 



Nur Vordruck 1 +E! Situation ein Jahr vor der Erhebung 

Spalten-Nr. 

4/29 - 4ld 1 
Situation ein Jahr vor 
der Erhebung 

Erlauterung 

4/36 - 4ld 

Beteiligung am 
Erwerbsleben, Erwerbs- 
tatigkeit Ende April 

Mit der Erhebung von Daten uber die Situation im Vojahr 
konnen inzwischen eingetretene Veriindemgen eindeutig 
als tatsachliche Veriinderungen der Situation der Befiagten 
festgestellt werden. Daten dieser Art benotigt die EG fiir 
Vergleiche der Entwicklung in den einzelnen Liindem, ins- 
besondere im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die ggf. zu 
ergreifenden Mahahmen. 

Diese Fragen sind nur zu beantworten, wenn der Wohnsitz 
Ende April 1992 nicht mit dem gegenwbigen Wobnsitz 
ubereinstimmt, also Frage 4/29 mit "Nein" beantwortet 
wurde. 

Vgl. die Erlauterungen zu den entsprechenden Fragen zur 
gegenwbigen Erwerbstiltigkeit (3122, 3la). 



Betriebskrankenkasse der Bundesbahn, Bundespost und 

Krankenkassel des Bundesverkehrsministeriums 
- Beamte, die in dieser Betriebskrankenkasse versichert 

sind, geben hier Ziffer "7" (private Krankenversicherung) 
an. 

- Angestellte und Arbeiter in dieser Betriebskrankenkasse 
erhalten hier die Ziffer "2" (Betriebskrankenkasse). 

Spa1 ten-Nr. 

In der Landwirtschaftlichen Krankenkasse ("6") sind alle 
Unternehmer der Land- und Forstwirtschafi, die Mithelfen- 
den Fmilienangehorige nach Vollendung des 18. Lebens- 
jahres, Altenteiler u.a. versichert. 

Erlauterung 

Die Signatur "9" ist nur dann einzutragen, wenn eine 
Person Anspruch auf Krankenversorgung ohne ein direktes 
Versicllerungsverh~tnis mit einer Krankenversichenmg hat. 
Diese wird zwischen dem zushdigen Amt und der Versi- 
cherung pauschal begriindet (2.B. fiir Sozialhilfeempfhger, 
Kriegsschadenrentner, Empfinger von Unterhaltshilfe aus 
dem Lastenausgleich und deren abhhgige Angehorige). 

E. Krankenversicherung 

Freie Heilfiirsorge der Polizei, Bundeswehr und Zivil- 
dienstleistenden ("9") 
Die freie Heilfijrsorge der Polizei kann von verschiedenen 
Gruppen in Anspruch genotnmen werden, 2.B. von Bereit- 
schaftspolizisten in Ausbildung, aber auch von Stammbeam- 
ten in den Besoldungsstufen A 5 bis A 9. Daruber hinaus 
gibt es in den Bundeslhdern unterschiedliche Regelungen. 
Alle Soldatcn (Wehrpflichtige, Zeit-Berufssoldaten, Wehr- 
iibende) unterliegen der "Freien Heilfiirsorge der Bundes- 
wehr". Die Freie Heilfiirsorge ke~lnt jedoch keine Mitversi- 
cherung der abhhgigen Familienaugehorigen. Angehorige 
von Zeit-I Berufssoldaten miissen sich daher selbst versi- 
chern. 
Angehorige von Wehrpflichtigen sind weiterhin (wenn sie 
nicht selbst versichert sind) als Familienrnitglied mitversi- 
chert, und zwar in der Krankenkasse, in der der Wehrpflich- 
tige vor seiner Einberufung versichert war. 



Angehorige von Wehriibenden sind wie Angehorige von 
Wehrpflichtigen zu behandeln. (Die Krankenversicherung 
der Wehriibenden lauft fiir die Zeit der Wehriibung weiter.) 

Spalten-Nr. 

Versicherungsverhdtnis 

ErlLterung 

Abgesehen von "geringfiigig Beschaftigten" (siehe 2/27 und 
4/43) sind grundsatzlich alle Arbeiter und Angestellten 
dann pflichtversichert (" 1 "), wenn ihr monatliches Brutto- 
einkomnen 5 400 DM - jfibliches Einkommen 64 800 DM - 
(seit 1. Januar 1993) nicht ubersteigt. In den Bundeslhdem 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach- 
sen-Anhalt, Thiiringen und im Ostteil von Berlin darf das 
monatliche Bruttoeinkommen 3 975 DM - das jfibliche 
Einkommen 47 700 DM - nicht ubersteigen. Liegt ihr 
monatliches Einkommen dariiber, so sind sie freiwillig ver- 
sichert, konnen (in seltenen Fiillen) aber auch in einer priva- 
ten Krankenversicherung versichert sein. 

Versicherte in einer privaten Krankenversicherung stehen 
immer in einem fieiwilligen Versicherungsverhdtnis. 

Bearnte in der Betriebskrankenkasse der Bundesbahn und 
-post sind fieiwillig versichert (Ziffer "2"). 

Erziehungsurlauber genienen Beitragsfieiheit nur in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Ausnahme: Personen 
ohne Krankengeldanspruch und Berufslose); es gilt i.d.R. 
das Versicherungsverhaltnis, das vor Antreten des Erzie- 
hungsurlaubs galt. 

Personen im Vorruhestand sind wie vor dem Eintritt in den 
Vormhestmd versichert (also freiwillig auch d m ,  wenn das 
Einkommen unter der iiblichen Grenze von 5 400 DM brutto 
monatlich liegt). 

Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/-hilfe bzw. Unterhaltshilfe 
beziehen, sind in der Krankenversicherung pflichtversichert. 
Es besteht ein Versicherungsverhdtnis bei der Kranken- 
kasse, bei der die betroffene Person zuvor versichert war. 



Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat, beachten 
Sie bitte, daB auch minde j w g e  Familienangehorige einen 
eigenen Anspruch haben, so d d  auch Er diese die Signier- 
ziffer "4" einzutragen ist. 

Die Eintragung "4" oder "5" setzt unbedingt "9" in der Vor- 
frage voraus. 

Wenn eine Person Anspruch auf freie Heilfursorge der 
Polizei usw. hat, konnen die Familienangehorigen nicht bei 
dieser Person rnitversichert sein. Vielmehr ist die Ehefrau 
selbst pflichtversichert aufgru~ld einer eigenen Tatigkeit 
oder freiwillig versichert. Die Kinder dieser Ehefrau konnen 
durch ihre Mutter versichert sein. 



F. Rentenversicherung 
Spalten-Nr. 

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Pflichtversichert am (GRV) sind hauptsachlich Arbeiter und Angestellte 
(Ausnahmen s.u.), best imte Selbstiindige (z.B. Hausge- 
werbetreibende) sowie Wehr- und Zivildienstleistende. 

Erlauterung 

Fiir Arbeitslose mit Arbeitslosgengeldl-hilfe werden Bei- 
trage entrichtet. Sie gelten daher als pflichtversichert in der 
GRV. 

Personen im Vorruhestand sind pflichtversichert, wenn sie 
vor dem Eintritt in den Vormhestand bereits pflichtversi- 
chert waren. Der Eintritt in den Vormhestand begriindet fUr 
Personen ohne Pflichtversicherung jedoch keine Versiche- 
rungspflicht. 

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehriibung (fiir mindestens 
3 Tage Dauer) und Zivildienstleistende sind in dem Zweig 
rentenversicherungspflichtig, dem sie vor ihrer Einberu- 
fung angehorten. Wer vorher nicht der gesetzlichen Renten- 
versicherung angehorte - auch nicht als freiwilliges Mitglied 
- wird w;ihrend seiner Dienstzeit in der Angestelltenrenten- 
versicherung (BfA) pflichtversichert. 

Folgende Personengruppen gehoren nicht zum Kreis der 
Pflichtversicherten: 

- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebensl~gli- 
cher Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsatzen 
(sog. DO-Angestellte). Diesen seltenen Angestelltentypus 
findet man bei Sozialversicherungstragern 
(Landesversicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften, 
Orts-, Lnnungskrankenkassen, landwirtschaftliche Alters- 
und Krankenkassen u.a., nicht jedoch Ersatzkassen). 
Jedoch sind nicht alle dort beschaftigten Angestellten auch 
DO-Angestellte! Der sog. "Bankbeamte" ist in der Regel 
rentenversicherungspflichtiger Angestellter. 



- Selbstandige (Ausnahme siehe oben) und Mithelfende 
Familienangehiirige ohne Arbeitsvertrag. Wer als Mit- 
helfender Familienangehoriger einen Arbeitsvertrag hat, 
ist sowohl in der Krankenversicherung als auch in der 
Rentenversicherung pflichtversichert - es sei denn, er fiele 
unter die genannten Ausnahrnen. Mithelfende Famili- 
enangehorige mit Arbeitsvertrag sind auch im Abschnitt 
"Erwerbstiitigkeit, Arbeitsuchende" als Angestellte oder 
Arbeiter einzutragen und nicht als Mithelfende Familien- 
angehorige. 

Spalten-Nr. 

- Angestellte konnen von der Versicherungspflicht befreit 
sein, wenn sie einen gultigen Befreiungsbescheid der Bun- 
desversicherungsanstalt fiir Angestellte @fA) besitzen. Es 
handelt sich hierbei urn einen sehr kleinen Kreis, der bis 
zum 3 1.12.1967 nicht der Versicherungspflicht unterlag 
und der sich unter bestimmten Bestirnmungen auch uber 
diesen Zeitpunkt hinaus befreien lassen konnte. Nach dem 
Rentenrefonngesetz haben diese Angestellten ab 1.1.1973 
aber wieder die Moglichkeit, in die Angestelltenrentenver- 
sicherung einzutreten. 

Erlauterung 

- Geringfiigig beschaftigte Arbeitnehmer sind auch von 
der Rentenversicherungspflicht befreit. Eine Erwerbstiitig- 
keit wird versicherungsrechtlich d m  als eine geringfii- 
gige Beschaftigung bzw. geringfiigige selbsthdige Tatig- 
keit bezeichnet, wenn sie nur "kurzfristig" ausgeubt oder 
nur "geringfiigig entlohnt" wird. 

Eine Tatigkeit gilt im Jahr 1993 als: 
- kurzfristig, wenn sie im Laufe eines Jahres ihrer Eigen- 

schaft nach oder im Voraus vertraglich auf eine Dauer von 
hochstens zwei Monaten oder 50 Arbeitstage begrenzt ist. 

- geringfiigig entlohnt, wenn sie zwar laufend oder in 
regelmaiger Wiederkehr ausgeiibt wird, die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt und das 
durchschnittliche Arbeitsentgelt regelmaig im Monat 
530 DM (in den neuen Bundesliindern 390 DM) nicht 
iibersteigt. 



Personen, die sich im Erziehungsurlaub befinden, sind 
i.d.R. pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversiche- 
rung (Ausnahme: z.B. Beamte). Die Beitrage gelten als 
durch den Bund entrichtet. 

Spalten-Nr. 

Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfsihig krank ist und zu 
dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt mehr bezieht, 
ist nicht unter dieser Frage, sondern ggf. unter den Folgefia- 
gen zu beriicksichtigen. Das gleiche gilt fiir werdende Miit- 
ter und Wochnerinnen am Erhebungsstichtag, die auf-d 
des Mutterschutzgesetzes nicht mehr beschafigt werden und 
zu dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt beziehen. 

Erlauterung 

Auch Rentner konnen, wenn sie noch enverbstiitig sind, in 
einer Rentenversicherung versichert sein. 

Bitte beachten Sie, da13 die Frage, ob ein Haushaltsmitglied 
Beitrage zur Altershilfe fiir Landwirte zahlt, hier nicht zu 
stellen ist. 

Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt 
dann vor, wenn wenigstens ein Pflichtbeitrag in diesem 

letzten 12 Monaten in Zeitraurn entichtet wurde. aber in der Berichtswoche keine 1 der GRV I Pflichtversicherung mehr besteht, z.B. wenn sich eine Per- 
son selbstindig gemacht hat oder in ein Beamtenverh2ltnis 
iibernommen worden ist. 

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Beitrage 
fluiickerstattet wurden, tragen Sie dieses friihere Versiche- 
rungsverhdtnis bitte nicht hier ein. 

rn Bei dieser Frage sind Eintragungen vorzunehmen, wenn 
Haushaltsmitglieder in den letzten 12 Monaten vor der 

der GRV Berichtswoche nicht versicherungspflichtig waren, sich aber 
freiwillig versichert haben, urn einen Rentenanspruch zu 
enverben. 

Auch hier sind riickerstattete Beitrage nicht anzugeben. 



Hier geben Sie bitte an, ob Haushaltsmitglieder in der Zeit 

Beitrage seit 1.1.1924 vom 1.1.1924 bis ein Jahr vor der Erhebung irgendwann 
einmal Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt haben (2.B. 
wenn sie ihre Erwerbstiitigkeit aufgegeben haben, urn sich 
der Erziehung ihrer Kinder zu widmen). 

Spalten-Nr. 

Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die fiiiher 
gezahlten Beitrage zur Erlangung dieser Kente hier nicht 
anzugeben. 

Erlhterung 

Wenn friihere Beitrage flviickerstattet wurden, tragen Sie 
diese ebenfalls nicht ein. 



L. Unterhalt, Einkommen 

Spalten-Nr. 

rn Auch fd Enverbstiitige mul3 die Erwerbstiitigkeit nicht die 

Erlauterung 

iibenviegende Unterhaltsquelle sein (z.B. Auszubildende 

unterhali beziehen of& ihren Lebensunterhalt von den Eltern). 

Rentner, die noch enverbstiitig sind, konnen, je nach 
Umfang der Leistungen, ubenviegend von ihrer Enverbstti- 
tigkeit oder ihrer Rente leben. 

Fiir Betriebsrenten aus einer betrieblichen Altersversor- 
gung vermerken Sie in den (wohl seltenen) FQlen, in denen 
diese die iibenviegende Unterhaltsquelie darstellen, die 
Signatur 3.  

Ehefrauen, die z.B, aus einer "Nebentiitigkeit" ein geringes 
msatzliches Einkommen beziehen, von dem sie nicht allein 
leben konnen, geben hier "Unterhalt durch Ehemann" (4) an. 

Regelmaige Leistungen aus Lebensversicherungen 
(einschl. der Leistungen aus den Versorgungswerken f%r 
bestimmte Freie Berufe wie z.B. kz t e ,  Apotheker) sind als 
"Utiterhalt aus eigenem Vermogen" (5) einzuordnen. 

Stellt das Erziehungsgeld den ubenviegenden Lebensunter- 
halt dar, so ist &es den "Sonstigen Unterstiitzungen" (7) 
zuzuordnen. Bezieht eine Person in den neuen Bundeslk- 
dern ihren iibenviegenden Lebensunterhalt aus Altersiiber- 
gangsgeld, so ist hier ebenfalls "7" einzutragen. 

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifvereinbarungen im 
Vormhestand befinden, gilt das sog. Vorruhestandsgeld 
weder als Einkommen am Erwerbstiitigkeit noch als Rente. 
Bezieht ein Haushaltsmitglied seinen iiberwiegenden 
Lebensunterhalt aus dem Vormhestandsgeld, so ist "7" 
(Sonstige Unterstiitzungen (2.B. BAFoG, Vorruhestands- 
geld)) einzutragen. 



Hier sind alle Renten der einzelnen Haushaltsmitglieder 
anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren uberwiegenden 
Lebensunterhalt bestreiten. Unterscheiden Sie nach eigenen 
Versichertenrenten und nach Witwen-, Waisenrenten u.a.. 
Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner 
gezahlten Beitrage zu einer Versicherung. 

Spalten-Nr. 

Pensionen aus offentlichen Kassen erhalten nur Beamte und 
Personen, h e  unter Art. 131 Grundgesetz fallen. Pensions- 
zahlungen im Ralunen einer betrieblichen Altersversorgung 
werden hier nicht beriicksichtigt. 

Erlauterung 

Zahlungen an Hinterbliebene aus den Rentenzweigen 
sind in den Spalten "Witwen-, Waisenrenten, -pensionen 
~ISW." anzugeben. 

Beachten Sie bitte auch, d d  Kinder selbst (Halb-) Waisen- 
renten erhalten und hese Renten nicht Teil der Rente der 
Mutter sind. 
(Halb-) Waisenrenten werden uneingeschrhkt bis zur Voll- 
endung des 18. Lebensjahres geleistet. Dariiber hinaus 
besteht lbgstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
Anspruch auf Waisenrente, wenn die Waise 

- sich in Schul- oder Berufsausbildung befinder 
- ein freiwilliges soziales Jahr leistet oder 
- wegen korperlicher, geistiger oder seelischer Behinde- 

rung nicht imstande ist, sich selbst zu unterhalten. 
In den Fiillen, in denen die Waise vor Vollendung des 27. 
Lebensjahres die Schul- oder Berufsausbildung durch Ablei- 
stung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes unterbricht 
oder verschiebt, verlkgert sich der Anspruch auf Waisen- 
rente entsprechend auch uber das 27. Lebensjahr hinaus. 
Zudem ist der gesetzliche Anspruch auf Waisenrente von 
der Hohe des Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkomrnens der 
Waise abhbgig. 

Zu den "ubrigen offentlichen Renten" gehoren auch die Zah- 
lungen der AItershilfe fiir Landwirte, also die Landabgabe- 
rente und das Altersgeld. 



Wenn jemand mehrere Renten nebeneinander erhhlt, tragen 
Sie sie in der Reihenfolge nach der Hohe des monatlichen 
Betrages ein, getrennt nach eigener bzw. Witwen-, Waisen- 
rente. Die Renten der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(BfA, KRV, LVA) sind bei Dreifachbezug von Versicher- 
tenrenten vorrangig einzutragen. 

Spalten-Nr. 

Wohngeld (0) kann nur eine Person im Haushalt beziehen. 

Private und sonstige Sozialhilfe (1) erh i t  jedes einzelne Haushaltsmitglied, das 

Erlauterung 

1 Einkommen I die Anspruchsvoraussetzungen erfillt, so da13 auch Kinder 
Bezieher von Sozialhilfe sein konnen. 

Erziehungsgeld ist als "sonstige offentliche Unterstiitzung" 
(3) einzutragen, ebenso der Bezug von Altersiibergangsgeld 
(nur in den neuen Bundesliindern). 

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarifvertra- 
gen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese Zahlungen 
vom friiheren Arbeitgeber. Daher ist dieses Einkommen den 
"Betriebsrenten" (4) zuzuordnen. 

Leistungen aus Versorgungswerken fiir bestimmte Freie 
Berufe wie z.B. h z t e ,  Apotheker sind unter "Leistungen aus 
der Lebensversicherung" (7) einzutragen. 

"Private Unterstutzungen" (9) koilnen z.B. auch die Zahlun- 
gen sein, mit denen Eltern ihre auswiirts studierenden Kin- 
der unterstiitzen, oder Stipendien sowie Alimentationszah- 
lungen. 

Auch kleine Kinder konnen schon eigene private Einkom- 
men beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem Vermo- 
gen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei den Kindern 
selbst einzutragen. 

Wenn jemand mehrere private Einkommen bezieht, tragen 
Sie diese bitte entsprechend ihrer Hohe ein. 



Nettoeinkommen 

Spalten-Nr. 

Tragen Sie bei dieser Frage bitte die Summe aller Ein- 
kommensarten fiir jedes HaushaltsmitgIied - also auch fiir 
Kinder - ein. 

Erlauterung 

Bitte beachten Sie, daB hier das Nettoeinkommen im April 
1993 angegeben werden soll, also ohne Lohnsteuer, Kir- 
chensteuer, Sozialversicherungsbeitrage u.a. Betrage. 
Zuschiisse zum Vermogenswirksamen Sparen sind jedoch 
dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vorschusse, 
ggf. der vom Arbeitgeber getragene Anteil einer Werkswoh- 
nui~gsmiete u.a. Betrage. 
Auch Sachbeziige (Naturalbeziige, Deputate) sind hier 
anzugeben. Erhiilt ein Haushaltsmitglied von seinern Arbeit- 
geber volle Verpflegung undloder Unterkunft, so sind fol- 
gende Werte - ggf. zusatzlich zum Lohn - fiir die Sachbe- 
ziige einzusetzen: 

Wird die freie Kost und Wohnung nicht nur dem Arbeit- 
nehmer allein, sondern auch seinen Familienangehorigen 
gewiht,  so ist der Wert der Sachbeziige zu erhohen: 
1. Fiir die Ehefrau um 80 % 
2. Fiir jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr ~ 3 0 %  
3. Fiir jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jahren um 40 % 

Art 
des 
Sachbezuges 
Freie Kost + Woh- 
nung einschl. Hei- 
zung u. Beleuchtung 

Volle Kost 

Wohnung mit Hei- 
zung und Beleuch- 
tung 

Bitte beachten Sie, dal3 auch Kinder Einkiinfte haben kon- 
nen. Gedacht ist hierbei an Waisenrenten, Alimentenzahlun- 
gen und Ausbildungsbeihilfen. 

Monatlich 
Altes 

Bundesgebiet 
Neue 

Bundeslhder 

DM 590,OO DM 475,OO 

DM 3 18,60 DM 3 18,60 

DM 27 1,40 DM 156,40 



Spalten-Nr. E r l h t e m g  1 
Einkommen in auslhdischer Wihrwg sind in Deutsche 
Mark umzurechnen. 

Hat ein Haushaltsmitglied Einkommen aus mehreren der 
angefiihrten Quellen, so sind die einzelnen Betrage zu 
addieren. 

Trennungsentschiidigungen, Auslosungen usw. gelten nicht 
als Einkornmen. 

Da Selbsmdigen oft nur der Nettobetrag des gesamten Jah- 
res bekannt ist, mul3 f5r dlese Personen das Jahreseinkom- 
men durch 12 geteilt werden. 

Fiir selbstiindige Landwirte bzw. Mithelfende Familienan- 
gehorige ohne Pflichtversicherung in der Rentenversiche- 
rung brauchen Sie keine Angabe zur Hohe des Einkommens 
zu machen (Signatur "50"). 

Die wichtigsten Elnkommensquellen sind: 
1. Lohn oder Gehalt 
2. Gratifikation (1 3. Monatsgehalt) 
3.  Unternehmereinkommen 
4. die in den Fragen 4/48 - 53 genannten Einkommensarten 
5 .  Arbeitslosengeldl-hllfe 
6. Kindergeld 



- 54 - 
IV. 3 Interviewervordruck 2 

Als Ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnummer und die 
laufende Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu iibemeh- 
men. 

Achten Sie bitte darauf, daJ3 die Reihenfolge der Personen 
mit der im Vordruck 1 iibereinstirnmt. 

A. Aqgaben zur Person 

Bitte beantworten Sie diese Frage auch f%r Personen, die 
nicht mehr verheiratet (also verwitwet oder geschieden) 
sind. Fiir ledige Personen lassen Sie die Frage unbeantwor- 
tet. 

E. Krankenversicherung 

Auch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung kann 
man eine zusatzliche private Krankenversicherung 
abschlieflen. 

5/19 Richten Sie diese Frage bitte an alle Haushaltsmitglieder, 

Zusatzliche private 
Krankenversicherung 

die angegeben haben, daB sie kTankenversichert sind. 
Wenn Haushaltsmitglieder zusatzliche Teilversicherungen 
abgesclilossen haben, die 2.B. Anspruch auf Tagegeld bei 
Krankenhausaufenthalt beinhalten, vermerken Sie bitte 
"Ja" (1). 



Spalten-Nr. I Erlauterung 

B. Auslander 

Der Fragenkomplex "Auslhder" ist nur an Personen zu rich- 
ten, fiir die zur Frage nach der Staatsangehorigkeit (Spalten 
2/20,21 im Vordruck 1)  die Schliissel "02" bis "50" einge- 
tragen wurden. 

Fiir Deutsche bleiben die entsprechenden Spalten leer. 

Aufenthaltsdauer 

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall: 

Hatte ein Ausliinder nach einem ersten Zuzug in die Bundes- 
republik Deutschland fiir mehr als 6 Monate die Bundesre- 
publik wieder verlassen und kehrte anschlienend zuriick, so 
ist das Jahr des zweiten (dritten) Zuzugs hier anzugeben. 
Nur bei unter 6monatigem Auslandsaufenthalt ist das Jahr 
des ersten Zuzugs in die Bundesrepublik anzugeben. 

rn Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe nur 
I 

Kinder im Heimatland bei einem Elternteil einzutragen. Kinder, die auch in der 
Bundesrepublik leben, werden nicht geziihlt. 



Die Fragen zur Aus- und Weiterbildung sind nur an Personen 
im Alter von 15 Jahren und gter zu richten. Fiir Kinder unter 
15 Jahren bleiben die Fragen unbeantwortet. 
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"Ja" ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulabschlul3 
bereits erreicht wurde. Schiiler, die noch eine allgemeinbil- Allgemeiner Schul- 
de~ide Schule besuchen, mussen diese Frage nicht beantwor- 

Spalten-Nr. 

Art des allgetneinen 

Erlauterung 

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abgeschlos- 
sene Schulausbildung anzugeben, und zwar der hiichste 
erreichte Abschlul3. Schiiler, die noch eine allgemeinbil- 
dende Schule besuchen, mussen diese Frage nicht beantwor- 

I. Aus- und Weiterbildung 

ten. 

Haupt-, (Volksschullabschlu~) ("1"): 
Dieser Abschlul3 kann nach Erfillung der Vollzeitschul- 
pflicht von derzeit 9 bis 10 Schuljahren an 
Volks-IHauptschulen, Sonderschulen, Realschulen, inte- 
grierten Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachtraglich 
auch an beruflichen Schulen envorben werden. 

Realschulabschlun @littlere Reife) oder gleichwertiger 
Abschlun ("2"): 
Abschlul3zeugnis der Realschule, der Abendrealschule, eines 
Realschulzweiges an Gesamtschulen sowie Versetzungs- 
zeugms in die 11. Klasse des Gymnasiums; Abschlul3zeug- 
nis einer Berufsaufbau- oder Berufsfachschule. Die Mittlere 
Reife kann aderdem an Berufsschulen, Fachschulen, Kol- 
legschulen sowie im Berufsgrundbildungsjahr envorben 
werden. 

Abschlun der allgemeinbildenden polytechnischen Ober- 
schule in der ehemaligen DDR ("3"): 
Abschld3zeugnis der 8.  oder 10. Klasse der allgemeinbil- 
denden polytechnischen Oberschule in der ehemaligen 
DDR. 



Fachhochschulreife ("4") 
- an einer allgemeinbildenden Schule: 

Sie wird mit dem Abgang nach der 12. Klasse eines 
Gymnasiums in Verbindung mit einer erfolgreich abge- 
legten Abschldpriifung in einetn anerkannten Ausbil- 
dungsberuf (Lehre) oder einer mindestens einjiihigen 
Berufs- b m .  Praktikantentiitigkeit envorben. 

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den Abschld einer Fachoberschule, 
einer Kollegschule, einer Fachschule sowie in einem 
beruflichem Gymnasium envorben werden. 

Spalten-Nr. 

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur) 
(1f511) 

- an einer allgemeinbildenden Schule: 
Abschlul3 eines Gymnasiums, einer Integrierten Gesamt- 
schule, eines Kollegs, Abendgymnasiums sowie 
Abschlul3 der enveiterten Oberschule in der ehemalige~i 
DDR 

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den Abschlul3 eines beruflichen Gymna- 
siums, einer Kollegschule, einer Fachschule, der Fach- 
schule in der ehemaligen DDR sowie durch eine Berufs- 
ausbildung mit Abitur in der ehemaligen DDR envorben 
werden. 

Erlauterung 

Beruflicher Ausbil- 

Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschlul3 an; meist ist 
dies auch der hijchste Abschlul3. 

Abschlul3 einer Lehr-/Anlernausbildung oder gleichwer- 
tiger Berufsfachschulabschlul3 
Bei Abschld einer Lehr-IAnlernzeit von mindestens 2 Jah- 
ren tragen Sie bitte Abschlufl einer Lehr-/ 
Anlernausbildung ("2") ein. 
Gleichwertiger Berufsfachschulabschlufl ist das 
Abschldzeugnis einer Berufsfachschule fiir Berufe, fiir die 
nur eine Berufsfachschulausbildung moglich ist, z.B. 
Hohere Handelsschule. 



Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen 
DDR abgeschlossen haben, konnen als letzte berufliche 
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert 
haben. Die berufliche Teilausbildung wird absolviert fiir 
Arbeitsaufgaben, die iiblichenveise Aufgaben eines entspre- 
chenden Facharbeiters sind, fiir die allein aber kein Fachar- 
beiterabschld erforderlich ist. Die Teilausbildung ziildt zur 
Berufsausbildung und erfolgt auf der Grundlage eines Lehr- 
vertrages fiir vorzeitige Abgiinger der Oberschule und fiir 
Abginger einer Hilfsschule. Sie ist auch fiir Werktiitige 
moglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" zu 
schliisseln. 

Spalten-Nr. 

Als berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens ein- 
jahrige (bisher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im 
Betrieb (z.B. Technisches Praktikurn). 

Erlauterung 

Abschlun einer Fachschule in der ehemaligen DDR ("5") 
trifft zu fiir Personen, die auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR eine Fach- und Ingenieurschule, z.B. fiir Grundschul- 
lehrer, Okonomen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung 
abgeschlossen haben. 

Fachhochschulabschlu~ (auch IngenieurschulabschluU) 
beinhaltet das Studium an Fachhochschulen ("6") 
(einschliel3lich der Venvaltungsfachhochschulen). Gleich- 
wertig ist hier die Berufsakademie anzusehen, auch die frii- 
heren Ausbildungsginge an Hoheren Fachschulen fiir Sozi- 
alwesen, Sozialpiidagogik, Wirtschaft usw. und an Poly- 
techniken sowie &e friiheren Ingenieurschulen. 

Abschlun einer wissenschaftlichen Hochschule ("7") 
beinhaltet das Studium an Universitiiten, Gesamthochschu- 
len, Femuniversitiiten, technischen Hochschulen und 
piidagogischen sowie theologischen und Kunsthochschulen. 



Wenn in Frage 5/46 (beruflicher Ausbildungsabschld3) ein 
Fachhochschulabschlul3 (auch IngenieurschulabschluI3) oder 
Hochschulabschld angegeben wurde, ist die Hauptfachrich- 

Spalten-Nr. 

tung des letzten Abschlusses moglichst genau und ausfiihr- 

Erlauterung 

lich (2.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialptidagogik) 
zu erfragen und einzutragen. 

Fortbildungl 

Berufliche Fortbildung hat nun Ziel, berufliche Kennt- 
nisse und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitem, der 
technischen Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen 
Aufstieg zu ermoglichen. Sie knppft an bereits vorhandene 
berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an. 
H i e m  ziihlt 2.B.: 
- Besuch von Meister-ITechnikerschulen 
- betriebliche Kurse zur Erhaltung und Ergibnmg des beruf- 

lichen Wissens 
- Femuntemcht aus dem Lehrangebot privater oder ver- 

bandlicher Fernlehreinrichtungen 

Berufliche Umschulung hat zum Ziel, den ae rgang  in 
einen anderen Beruf zu ermoglichen, z.B. nach einem 
Unfall. 
Auch eine weitere Lehr-/Anlernausbildung kann eine 
UmschulungsmaJ3nahme sein. Fiir die Teilnahme am Funk- 
kolleg und W i c h e n  Angeboten der Rundfunkanstalten etc. 
tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art ("6") ein. 

Fiir bereits abgeschlossene Fortbildungs- oder Umschu- 
lungsmdnahrnen ist hier die Dauer anzugeben. 1st die Fort- 
bildung oder Umschulung noch nicht abgeschlossen, geben 
Sie bitte Signierziffer "6" an. 



- 60 - 
IV. 4 Interviewervordruck 2 + E 

Spalten-Nr. I Erlhterung 

Als Ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk, die Auswahlbezirksnummer und die 
laufende Nurnmer des Haushalts irn Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu uberneh- 
men. 

I Lfd. Nr. der Person im I Achten Sie bitte darauf, dal3 die Reihenfolge der Personen 
1 Haushalt I mit der im Vordruck l+E ubereinstimmt. 

A. Angaben zur Person 

Bitte beantworten Sie diese Frage auch fiir Personen, die 
nicht mehr verheiratet (also venvitwet oder geschieden) 
sind. Fiir ledige Personen lassen Sie die Frage unbeantwor- 
tet. 

Lebenspartner P I  

Zusatzliche private 

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die nicht mit der 
ersten Person im Haushalt verwandt oder verschwagert sind, 
also "Nein" in Frage 2/19 im Interviewervordruck l+E 
angegeben haben. 
Fiir die erste Person im Haushalt entfdlt die Angabe zu die- 
ser Frage (die Ziffer " 1 " ist bereits eingedruckt). 
Bitte beachten Sie, dal3 auch Schwiegersohne undloder 
-tochter sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des 
Lebenspartners der ersten Person als Kinder des Lebens- 
partners ("3") gelten. 
Fiir in Gemeinschaftsunterkiinften lebende Personen, die 
keinen eigenen Haushalt fiihren, bleibt diese Spalte leer. 

E. Krankenversicherung 

Richten Sie diese Frage bitte an alle Haushaltsmitglieder, 
die angegeben haben, dal3 sie krankenversichert sind, 

Wenn Haushaltsmitglieder zusatzliche Teilversicherungen 
abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch auf Tagegeld bei 
Krankenhausaufenthalt beinhalten, vermerken Sie bitte 
"Jaw (1). 
Auch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung kann 
man eine zusatzliche private Krankenversicherung 
abschliel3en. 



Der Fragenkornplex "Erwerbstiitigkeit" ist nur fiir die erste, 
gegenw%rtige Erwerbstiitigkeit zu beantworten. 

Spalten-Nr. 

Bitte lassen Sie sich moglichst die genaue Anzahl der in der 
Arbeitsstiitte tiitigen Personen angeben (Ziffern "01" bis 
"13"). Nur in den Fiillen, in denen die genaue Zald niclrt 
bekannt ist, sollten Sie erfragen, ob 10 und weniger oder 
mehr als 10 Personen in der Arbeitsstiitte beschaftigt sind 
(Ziffer "14" bnv, " 15"). 

ErlBterung 

Den tatigen Personen sind auch Teilzeitbeschaftigte, Aus- 
zubildende, die tiitigen Firmeninhaber und die Mithelfenden 
Familienangehorigen zuzurechnen. 

G. Enrverbstatigkeit 

Arbeitsstatten sind voneinander abgegrenzte ortliche Ein- 
heiten (Gebaude) oder Grundstiicke, auflin denen die 
Beschafligten eines Unternehmens/einer Firma tiitig sind. 
Besteht das Unternehlen/die Firma aus mehreren Arbeits- 
stiitten (2.B. aus einer Haupt- und einer Zweigniederlas- 
sung), so ist nur die Zahl der tiitigen Personen in der Nieder- 
lassunglhrbeitsstatte anzugeben, in der die betreffende Per- 
son beschafligt ist. 
Bitte beachten Sie aber auch, daf3 die Arbeitsstiitte eines 
Unternehmensleiner Firma aus einer Gruppe von Gebauden 
bestehen kann, wie etwa der Produktionsstiitte, einer Lager- 
halle und dem Venvaltungsgebaude auf dem Betriebsgelh- 
de einer Firma. Die in diesen Gebauden tiitigen Personen 
sind einer einzigen Arbeitssdtte zuzuordnen. 

Geben Sie bitte fiir ErwerbstIitige als Arbeitsort den Ort (dle 

Arbeitsort Lage der Arbeitsstiitte) an, an dem sie arbeiten, also nicht 
den Ort, an dem die Firma ihren Hauptsitz hat, wenn sie in 
einer Zweigaiederlassung tiitig sind. 



Liegt der Arbeitsort/die Arbeitsstiitte innerhalb der Bun- 

Bundesland, Reg. - desrepublik Deutschland ("01" in Frage 5/26, 27), so tra- 
gen Sie bitte hier die Ziffer fiir den entsprechenden Regie- 
rungsbezirk im Bundesland ein (z.B. "16" fiir Dessau im 
Bundesland Sachsen-Anhalt). Liegt der Arbeitsort dagegen 
in einem Bundesland, das nicht nach Regierungsbezirken 
gegliedert ist, so geben sie bitte die Ziffer fiir das entspre- 
chende Bundesland an (2.B. "0 1 " fiir Schleswig-Holstein). 

Spalten-Nr. 

Fiir Personen, die auflerhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
land beschaftigt sind, ist hier nur dann ein Eintrag erforder- 
lich, wenn die Arbeitsstatte in Belgien, Frankreich oder 
in den Niederlanden liegt. In den Fdlen, in denen sich die 
Arbeitsstiitte in einer an das Gebiet der heutigen Bundesre- 
publik angrenzenden Region befindet, kann diese und die 
damgehorige Signierziffer dem Schliissel entnommen wer- 
den (2.B. "2 1 " fiir Liittich in Belgien). 
Fiir alle iibrigen Regionen in Belgien, Frankreich und in den 
Niederlanden ist Ziffer "29" einzutragen. 

Erlauterung 

"Arbeit zu Hause" liegt zumeist bei Selbstlndigen in kiinst- 

Arbeit zu Hause lerischen und freien Berufen vor, die ganz oder teilweise in 
einem fiir die beruflichen Zwecke eingerichteten Teil ihrer 
Wohnung (z.B. Atelier eines Kiinstlers) tiitig sind. 

Dagegen sind etwa k z t e  oder Steuerberater nicht zu Hause 
tiitig, wenn deren Praxis bzw. Biiro an den Wohnraum 
angrenzt und mit einem separaten Eingang versehen ist. 
Gleiches gilt fiir Landwirte, die auf ihren Feldern, in Stal- 
lungen oder sonstigen - nicht zum Wohnbereich gehorenden 
- Gebauden a t ig  sind. 



Arbeitnehmer arbeiten zu Hause, wenn sie ihren Beruf aus- 
schliel3lich oder teilweise zu Hause ausuben, wie etwa 

- Arbeitnehmer, die Heimarbeit verrichten und hierfiir 
vom Arbeitgeber mit einem Computer (PC) ausgesuttet 
wurden, 

- Handelsreisende, die ein auswiirtiges Kundengesprach 
vorbereiten und 

- Lehrer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeit zu 
Hause Unterrichtsstunden vorbereiten und Klassenarbei- 
ten konigieren mussen. 

Spalten-Nr. 

Arbeit zu Hause liegt jedoch nicht vor, wenn Arbeitnehmer 
unter Zeitdruck oder aus personlichem Interesse in ihrer 
Freizeit unentgeltlich arbeiten. 

Erlauterung 

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriff, P zur 
Haufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen: 

hauptsLhlic!i: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts- 
woche wurde an mindestens der Hif ie  
aller Arbeitstage zu Hause gearbeitet 

manchmal: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts- 
woche wurde mindestens einrnal, aber an 
weniger als der Hiilfte aller Arbeitstage zu 
Hause gearbeitet 

rn Bitte beachten Sie hier, d& Enverbst5tige mit befristeten 
Arbeitsvertriigen ("2" in Frage 3/23) &e ~esamtdauer  vom 

keit Beginn der Tatigkeit bis zum Vertragsende angeben, also 
mit Beriicksichtigung der bis zum Befragungsstichtag 
bereits verstrichenen Zeit. 

Die Laufzeit befristeter Arbeitsvemiige ist i.d.R. in ganzen 
Monaten oder Jahren angegeben. In von dieser Regel abwei- 
chenden Fallen runden Sie bitte auf. Wird z.B. die Gesamt- 
dauer der befristeten Tatigkeit mit 15 Wochen (3% Monate) 
angegeben, so ist Ziffer "3" fiir 4 bis 6 Monate einzutragen. 



Diese Frage richtet sich nur an Personen, die eine Erwerbs- 

Letzter Kontakt zum tiitigkeit iiber das Arbeitsamt suchen und auf eine Antwort 
des Arbeitsamtes warten ("09" in Frage 2/31,32 oder 2/33,34 
irn Interviewervordmck 1 +E). 

Spalten-Nr. 

Nichterwerbstatig keit 

Erlauterung 

Bitte beachten Sie, daJ3 lediglich Persunen, die gegenwar- 

Wunsch nach Erwerbs- tig weder erwerbstatig sind, noch eine Erwerbstatigkeit 
suchen, befragt werden, ob sie (iiberhaupt) eine berufliche 
Tatigkeit wiinschen ("Nein" in Fragen 2/25 bis 2/28 in Vor- 
druck 1 +E). 

D. Arbeitsuche 

Verfigbarkeit E Die Frage nach der Verfigbarkeit fiir d e  Aufnahme einer 
Tatigkeit ist nur von nichtenverbstiitigen Personen zu 
beanhvorten, die in Frage 5/33 angegeben haben, eine 
Erwerbstiitigkeit zu wiinschen. 



FachhochschuYreife ("4") 
- an einer allgerneinbildenden Schule: 

Sie wird niit dem Abgang uach der 12. Klasse eines 
Gym~iasituns in Verbindung mit einer erfolgreich abge- 
legten Abschluflpriifung in einem anerkannten Ausbil- 
dungsbenif (Lehre) oder einer mindestens einjaillrigen 
Berufs- bzw. Praktjkantencitigkeit erworben. 

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den Abschl~a einer Fachoberschule, Kol- 
legschule, Fachschule sowie in eulem beruflichem Gym- 
nasium erworben werden. 

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur) 
(',Stt) 

- an einer allgemeinbildenden Schule: 
AbschluB eines Gymnasiums, einer Integrierten Gesant- 
schule, eines Kollegs, Abendgymnasiums sowie 
Abschld der erweiterten Oberschule in der ehemaligen 
DDR 

- an einer beruflichen Schule: 
Sie kann durch den AbschluJ3 eines beruflichen Gymna- 
siums, der Berufsoberschule, Technischen Oberscbule, 
der Fachschule in der ehemaligen DDR sowie durch eine 
Berufsausbildung mit Abitur in der ehemaligen DDR 
erworben werden. 

Fiir die Fachhochschulreife bzw. allgemeine oder fachge- 

Abschluf3 an einer all- bundene Hochschulreife ist hier anzugeben, ob der AbschluB 

gemeinbildendenl an einer allgemeinbildenden oder beruflichen Schule envor- 

beruflichen Schule ber. wurde (siehe auch Frage 5/44). 



Spalten-Nr. Erlauterung 1 
Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschlul3 an; meist ist 

Beruflicher dies auch der hochste AbschluR. 

I Ausbildungsabschld 1 Abschlufl einer Lehr-lAnlernausbildung oder gleichwer- 
tiger Berufsfachschulabschlul3 
~ e i  Abschlul3 einer Lehr-JAnlernzeit von mindestens 2 Jah- 
ren tragen Sie bitte AbschluU einer Lehr-I 
Anlernausbildung ("2") ein. 
Gleichwertiger Berufsfachschulabschlufl ist das 
Abschlul3zeugnis einer Berufsfachschule fUr Berufe, fGr &e 
nur eine Berufsfachschulausbildung moglich ist, z.B. 
Hohere Handelsschule. 
Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen 
DDR abgeschlossen haben, konnen als letzte berufliche 
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert 
haben. Die berufliche Teilausbildung wird absolviert fiir 
Arbeitsaufgaben, die iiblicherweise Aufgaben eines entspre- 
chenden Facharbeiters sind, fiir die allein aber kein Fachar- 
beiterabschlul3 erforderlich ist. Die Teilausbildung z W t  zur 
Berufsausbildung und erfolgt auf der Grundlage eines Lehr- 
vertrages fGr vorzeitige Abgiinger der Oberschule und fiir 
Abginger einer Hilfsschule. Sie ist auch f%r Werktiitige 
moglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit "2" zu 
schliisseln. 

Als berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens ein- 
jahrige (bisher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im 
Betrieb (2.B. Technisches Praktikum). 

Abschlun einer Fachschule in der ehemaligen DDR ("5") 
trifR zu fiir Personen, die auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR eine Fach- und Ingenieurschule, z.B. fGr Grundschul- 
lehrer, Okonomen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung 
abgeschlossen haben. 



Fachhochschulabschlufl (auch Ingenieurschulabschlufl) 
beinhaltet das Studiurn an Fachhochschulen ("6") 
(einschliefilich der Venvaltungsfachhochschulen). Gleich- 
wertig ist hier die Berufsakademie anzusehen, auch die frii- 
heren Ausbildungsgiinge an Hoheren Fachschulen fiir Sozi- 
alwesen, Sozialpiidagoglk, Wirtschaft usw. und an Poly- 
techniken sowie die fiiiheren Ingenieurschulen. 

Spalten-Nr. 

Abschlufl einer wissenschaftlichen Hochschule ("7") 
beinhaltet das Studium an Universitiiten, Gesamthochschu- 
len, Fernuniversitiiten, technischen Hochschulen und 
piidagogischen sowie theologischen und Kunsthochschulen. 

Erlauterung 

Wenn in Frage 5/46 (beruflicher ~tkbildungsabschluB) ein 
Fachhochschulabschlu13 (auch Ingenieurschulabschld3) oder 
HochschulabschluB angegeben wurde, ist die Hauptfachrich- 
tung des letzten Abschlusses moglichst genau und ausfiihr- 
lich (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Sozialpiidagogik) 
zu erfragen und einzutragen. 

Die Fragen 5/47 und 5/48 beziehen sich auf den Zeitraum 
seit 1991. 

Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kennt- 
nisse und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu eweitern, der 
technischen Enhvicklung amupassen oder einen beruflichen 
Aufstieg zu ermoglichen. Sie knppft an bereits vorhandene 
berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an. 
Hierzu z&lt z.B.: 
- Besuch von Meister-ITechnikerschulen 
- betriebliche Kurse zur Erhaltung und Ergiimmg des beruf- 

lichen Wissens 
- Femunterricht aus dem Lehrangebot privater oder ver- 

bandlicher Fernlehreinrichtungen 



Fiir bereits abgescblossene Fortbildungs- oder Umschu- 
lungsmaf3nahmen ist hier die Dauer anzugeben. 1st &e Fort- 
bildung oder Umschdung noch nicht abgeschlossen, geben 
Sie bitte Signierziffer "6" an. 

Spalten-Nr. 

lzz2E-l Es sind sowohl Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschu- 

Erlauterung 1 

lungsmal3nahmen zu erfassen, die noch andauern, als auch 
solche, die in den letzten 4 Wochen besucht oder abge- 
schlossen wurden. 

Berufliche Umschulung hat nun Ziel, den iibergang in 
einen anderen Beruf n~ ermoglichen, z.B. nach einem 
Unfall. 
Auch eine weitere Lehr-IAnlernausbildung kann eine 
Umschulungsm&nahme sein. Fiir die Teilnahme am Funk- 
kolleg und M i c h e n  Angeboten der Rundfunkanstalten etc. 
tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art ("6") ein. 

Als berufliches Praktikum ("2") gilt eine mindestens ein- 

I jahrige praktische Ausbildung im Betrieb. Das sog. 
"Training-on-the-Job" gilt hier nicht als berufliches Prakti- 
kum, sondern ist unter "sonstige Ausbildung, Fortbildung, 
Umschulung" ("7") einzutragen. 

Ausbildung an einer beruflichen Schule (ohne Fach- 
schule) ("3"): Hierzu &len die Ausbildung an beruflichen 
Gymnasien, Berufsfachschulen (Handelsschulen), Kolleg- 
schulen (Nordrhein-Westfalen), Berufskollegs, Pflegevor- 
schulen an Krankenhausem, Krankenpflegeschulen, das 
Berufsgrundbildungs- und das Berufsvorbereitungsjahr. 
Hierzu z U t  nicht die Ausbildung an Berufsschulen im 
Rahrnen einer Lehrausbildung (Lehre) (" 1"). 

Erfolgt die Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung an 
einer Fachschule (z.B. an einer Technikerschule, Meister- 
schule) oder an einer Berufsakademie, ist Ziffer "4" anm- 
geben. 



I Spalten-Nr. Erlauierung 1 

Zweck der Ausbildung !?Z I  Die erste berufliche Ausbildung kann die Lehr-1 Anlernaus- 
bildung, das betriebliche Prddikum, der Kochschulbesuch 
oder der Besuch berufsbildender Schulen sein. 

Bitte beachten Sie, da13 die Gesamtdauer der Ausbildung die 

Gesamtdauer der Aus- bis zur Befragung bereits absolvierte Ausbildung ein- 
schlieflt. Nicht zu beriicksichtigen ist dagegen die Dauer 
einer Ausbildung, die vor der in Frage 5/49 angegebenen 
Ausbildung absolviert wurde. 

Wochentliche Ausbil- 

Fiir die Angabe der wochentlichen Ausbildungsstunden 
sollte eine "typische" Woche zugrunde gelegt werden, also 
eine Ausbildungswoche ohne Ferien oder Feiertage. 

Fiir Personen, die eine Lehrausbildung absolvieren, ist 
sowohl die Ausbildung in der Berufsschule als auch &e 
Ausbildung im Betrieb zugrundezulegen. 



V. Rechtsgrundlagen 
V.l Gesetz 

durch Durchfiihrung einer Reprasentativstatistik 
iiber die Bevdkerunn und den Arbeitsmarkt 

(~ikrozensus~esetz) 
Vom 10 Juni 1985 

Der Bundestag hat mit Zustirnrnung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

5 4 
Ordnungsnurnrnern 

6 1 Die im Erhebungsverfahren zur Kennze~chnung stah- 

Art und Zweck der Erhebung 

(1) ijber dle Bevolkerung und den Arbeitsmarkt wlrd 
In den Jahren 1985 bis 1990 eine Bundesstatcst~k auf 
reprasentativer Grundlage (Mikrozensus) durchgefuhrt. 

(2) Zweck des Mikrozensus 1st es, statlstische Anga- 
ben in t~efer fachlicher Gliederung uber a e  Bevalke- 
rungsstruktur, die wirtschaftl~che und sozlale Lage der 
Bevolkerung und der Famillen, den Arbe~tsmarkt, dle 
berufllche Gliederung und Ausbildung der Erwerbsbe- 
volkerung sowle die Wohnverhaltnisse bere~tzustellen. 
Die Ergebnlsse slnd Grundlage fur pol~tlsche Entschei- 
dungen In Bund und Mndern. 

(1) Erhebungselnheiten slnd Personen. Haushalte 
und Wohnungen. Sie werden durch mathematische 
Zufallsverfahren auf der Grundlage von Flachen oder 
verglelchbarer BezugsgroRen (Auswahlbezlrk) ausge- 
wahlt. 

stischer Zusamrnenhange verwendeten Nummern 
(Ordnungsnumrnern) durfen auf d ~ e  fur dle maschlnelle 
Weitewerarbeitung bestimrnten Datentrager ubemorn- 
men werden. Diese Nummem durfen nur Angaben nach 
den 95 5 und 6 ijber Gebaude-. Wohnungs- und Haus- 
haltszugehongke~t enthalten. 

Erhebungsrnerkrnale 

(1) Folgende Erhebungsmerkmale werden jahrlich 
erfragt: 

1. Gemeinde; Nutzung der Wohnung als alleinige Woh- 
nung. Haupt- oder Nebenwohnung (5 12 Melde- 
rechtsrahmengesetz); Zahl der Haushalte In der 
Wohnung und der Personen irn Haushalt; Wohnungs- 
und Haushaltszugehorigkeit sowie Familienzusam- 
rnenhang (Zugehorigkeit der Person zu einer 
bestirnmten Wohnung und einem bestirnmten Haus- 
halt: Zugehongkeit zu einer bestlmmten Familie; Art 
der Verwandtschaft; Schwagerschaft der Farn~llen- 
rnitglieder eines Haushaltsl; Veranderun~ der Haus- 
haltsgro~e und -zusammensetzung seicder letzten 

(2) In den Auswahlbezirken werden die Erhebungen In ~~h~~~~~ durch G ~ ~ ~ ~ , ~ ~  oder Urnzug; B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
bls zu vler aufeinanderfolgenden Jahren durchgefuhrt. gruppe der erstmals In E~~~~~~~ elnbezogenen 
Jahd~ch wlro rn~ndestens eln Vlertel der Auswahlbezlrke wohnungen; Geschlecht: Geburtslahr und -,,,onat; 
durch neu In d ~ e  Aaswahl elnzubezlehenoe Auswahl- Famillenstand, Eheschl~eB~ngslah' Staatsangehb- 
bez~rke ersettt. rigkeit; 

(3) E~nen Haushalt bliden alle Personen, dle gemeln- 
sarn wohnen und wlrtschaften. Wer alleln wlrtschaftet, 
blldet etnen elgenen Haushalt Personen mlt rnehreren 
Wohnungen smd In leder ausgewahlten Wohnung emem 
Haushalt zuzuoranen. 

§ 3 

Merkrnale 

(1) Der Mikrozensus erhebt Merkmale Dber personli- 
che und sachliche Verhaltnisse, dle zur statist~schen 
Verwendung bestlmmt sind (Erhebungsmerkmale) oder 
d~e, vorbehaltlich der Regelung in 5 11 Abs. 4, der 
Durchfuhrung der Stichprobe d~enen (Hilfsrnerkmale). 

(2) Die Erhebungsmerkmale durfen auf dle fur dle 
maschlnelle WelteNerarbeltung bestlmmten Datentra- 
ger ubernomrnen werden H~lfsrnerkmale durfen nur 
getrennt von den Erhebungsmerkmalen auf gesonderte 
fur dle maschlnelle WelteNerarbeltIJng best~mmte 
Datentrager ubernornmen werden, sowelt sle nach 5 11 
Abs 4 oder 5 13 Abs 5 verwendet werden durfen 

2 Erwerbstatlgkelt Arbeltssuche. Arbertslos~gke~t. 
N~chterwerbstatlgke~t. K~nd  rm Vorschulalter; Schu- 
ler, Student. 
a) fur Erwerbstatlge 

RegelrnaRlge oder gelegentl~che Tatlgke~t Voll- 
zelt- oder Te~lzelttat~gkeit Ursachen elnschl~efl- 
llch der arbeltsmarktbezogenen Grunde fur Tell- 
zelttatlgkelt, befnsteter oder unbefnsteter 
Arbe~tsvertrag, normalewe~se gele~stete 
wochentl~che Arbeltsze~t (nach Stunden und 
Tagen) und tatsachllch In der Berlchtswoche 
gele~stete Arbeltszert (nach Stunden und Tagen) 
sowle arbe~tsmarktbezogene Grunde und andere 
Ursachen fur den Unterschled Stellung Im Beruf 
Wlrtschaftszwelg des Betnebes fur Personen mlt 
elner zwe~ten Erwerbstatlgkelt zusatzllch Stel- 
lung Im Beruf. Wlrtschaftszwelg des Betnebes. 
normalerwe~se gele~stete wochentl~che Arbelts- 
ze~t (nach Stunden undTagen) und tatsachllch In 
der Benchtswoche gele~stete Arbertszelt (nach 
Stunden und Tagen). 



b) fur Arbe~tslose und Arbe~tsuchenae: 

Bezug von Arbeitslosengeld. -hilfe; Art. AnlaR und 
Dauer der Arbe~tssuche; Art und Umfang der 
gesuchten Tatigkeit: Verfugbarkelt fur eine neue 
Arbeltsstelle; Grunde fur d ~ e  Nichtverfugbarkelt 
(Krankhelt, A,usbildung, bestehende Tatigke~t und 
andere Umstande); 

C) fur N~chterwerbstatige: 
fruhere Erwerbstat~gke~t; Zeitpunkt sowle arbelts- 
marutbezogene und andere Beend~gungsgrunde 
fur d ~ e  IetzteTatigke~t: Wirtschaftszwe~g und Stel- 
lung Im Beruf der letzten Tatigke~t; 

d) fur Kinder Irn Vorschulalter: 

Besuch von Kindergarten; 

e) fur Schuler und Studenten: 
Art der besuchten Schule oder Hochschule; 

3. Art des uberwiegenden Lebensunterhalts (Erwerbs- 
tatigke~t; Arbeitslosengeld, -hilfe; Rente. Pension; 
Unterhalt durch Eltern, Ehegatten oder andere; elge- 
nes Vermogen, Ven~etung. Zinsen. Altente~l; Sozlal- 
hllfe; sonstlge Unterstutzungen): Art der otfentllchen 
Renten. Pens~onen untergliedert nach elgener oder 
W~twen-. Waisenrente. -penson (Arbe~terrentenver- 
slcherung; Knappschaftliche Rentenverslcherung; 
Angestelltenrentenvers~cherung: Pension; Knegs- 
opferrente; Unfal l~erslche~ng; Rente aus dern Aus- 
land; i jbr~ge offentliche Rente); Art der sonstlgen 
offentl~chen und privaten Einkornmen (Wohngeld; 
Sozialhllfe; BAfoG; sonstige offentliche Unterstut- 
zung: Betr~ebsrente; Altentell; elgenes Vermogen. 
Zinsen; Lelstungen aus der Lebensversicherung; 
Verm~etung. Vemachtung; pnvate Unterstiitzungen); 
Hohe des monatllchen Nettoe~nkornmens nach Ein- 
komrnensklassen In elner Staffelung von rnlndestens 
150 Deutsche Mark; 

4 Zugehorlgkelt zur gesetzhchen Krankenverslche- 
rung nach Kassenarten. Zugehongke~t zur pr~vaten 
Krankenverslcherung sowle sonst~ger Anspruch auf 
Krankenversorgung Art des Verslcnerungsverhalt- 
nisses, zusatzl~cher prlvater Krankenvers~cherungs- 
schutz. Art des Vers~cherungsverhaltn~sses (pfllcht-. 
fre~wllllg verslchert) und Zwe~g der gesetzl~chen Ren- 
tenvers~cherung zur Ze~t  der Erhebung und In den 
letzten zwolf Monaten davor. Zahlung von Beltragen 
In der gesetzlichen Rentenvers~cherung se~t  dem 
1 Januar 1924 

rnlt elnem Auswahlsatzvon 1 vorn Hundert der Bevolke- 
rung; 

5. Anzahl der Urlaubs- und Erholungsre~sen von funf 
und mehr Tagen; Zahl der betell~gten Haushaltsm~t- 
gl~eder. Beg~nn und benutztes Verkehrsmittel; be1 
Auslandsrelsen au0erdern: Zielland; bei Inlandsrel- 
sen auOerdem: Art; Ziel; Dauer und Unterkunftsart 

mlt elnem Auswahlsatz von 0.1 vom Hundert der Bevol- 
kerung. 

(2) Folgende Erhebungsmerkrnale werden ab 1985 im 
Abstand von zwei Jahren effragt: 

1. ausgeubter Beruf in der ersten und zweiten oder in 
der letzten Erwerbstat~gkelt; Merkrnale des ausgedb- 
ten Berufs und des Arbeitsplatzes unter besonderer 

Berucks~cht~gung der Anforderungen des Arbelts- 
marktes; Stellung Im Betrieb: Berufs- und Betnebs- 
wechsel; 

2 h&hster SchulabschluO an allgemelnbildenaen 
Schulen; Art. Dauer und AbschluO der schullschen 
und praktlschen Berufsausblldung sowie der berufll- 
chen Fortb~ldung und Umschulung; Hochschulab- 
schluB nach Art und Hauptfachrichtung; 

3. bei Auslandern: Aufenthaltsdauer. Zahl und Alter aer 
Im Ausland lebenden Klnder. Irn Ausland lebender 
Ehegatte oder Eltern; 

4. Art und GroRe des Gebaudes m ~ t  Wohnraum. Nut- 
zung der Wohnung als Eigentumer. Hauptmleter oder 
Unterm~ete~ Eigentumswohnung. Fre~zeltwohnung; 
Einzugs~ahr des Haushalts; Ausstattung der Woh- 
nung rnlt Kdche. Kochn~sche, Bad oder Dusche und 
WC; Art der Behe~zung und der He~zenerg~e; Flache 
der gesamten Wohnung; Zahl der Raume m ~ t  sechs 
und mehr qm und der davon unterverm~eteten oder 
gewerbllch genutzten Raume; Baualtersgruppe: 
Leerstehen der Wohnung: 

bei venieteten Wahnungen auOerdem: 
Hohe der monatllchen Miete und der Nebenkosten; 
ErmaRigung oder Wegfall der Mlete; Nutzung als 
Dienst-. Werks-. Berufs- oder GeschMsmietwoh- 
nung; 
be1 Nutzung der Wohnung durch den Eigenturner 
au0erdem: 
Art und Jahr des Erwerbs 

rnlt einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der Bevolke- 
rung. 

(3) Folgende Emebungsmerkmale werden Im Ab- 
stcnd von drei Jahren effragt: 

1. bei Erwerbstatigen sowie Schiilern und Studenten: 
Gemelnde der Arbeits- oder Ausb~ldungsstatte; 
hauptsachl~ch benutztes Verkehrsmittel; Entfernung 
und Zeitaufwand fur den Weg zur Arbe~ts- oder Aus- 
bildungsstatte 

ab 1985 mlt elnem Auswahlsatz von 1 vorn Hundert der 
Bevolkerung; 

2 Dauer elner Krankheit oder Unfallverletzung; Art des 
Unfalls; Art und Dauer der Behandlung; Dauer elner 
Arbe~tsunfahigke~t; Vorsorge gegen Krankhe~ten; 
Krankhe~tsrls~ken. 

3 amtl~ch anerkannte Beh~ndertene~genschafl und 
Grad der Behlnderung 

ab 1986 mlt elnem Auswahlsatz von 0.5 vom Hundert 
der Bevolkerung; 

4. Art der prlvaten und betrlebllchen Altersvorsorge. 
Hohe der Lebensvers~cherung nach Versicherungs- 
summenklassen 

ab 1986 mlt elnem Auswahlsatz von 0,25 vom Hundert 
der Bevolkerung. 

5 6 
Hilfsmerkrnale 

(1) Hilfsmerkmale slnd: 

1. Vor- und Famihennamen der Haushaltsrnltglleder; 

2. Telefonnumrner: 



3. StraRe, tlausnumrner, Lage aer Wohnung :? 

Gebaude. 

4 Vor- und Familienname des Wohnungsinhaoers: 

5 Name oer Arbeitsstatte 

(21 Das Hilfsmerkmal Name der Arbeitsstatte nach 
Absatz 1 Nr 5 darf nur 2L.r Uberprufcng der Zuoranung 
aer Ewemstatcgen rum 'vV~rtsshaftszweiy verwencet 
weroen 

El?ebungssteilen ftir den Mikicszensus slnd die sta- 
tlstlschen Arnter fler LBr.der. 

11 r Fbr die Erhebung sollen Interviewer e::iy;esetzt 
werden. S e  sind von aen Erhebungssrerlen ausziiwan- 
len und zu bestellen 

121 Die Interviewer dlrrfen die aus der Intervie~uertatig- 
keit gewonnenen Erkenntn~sse uber kusku.nfts~flich- 
tlge nicht 13 anderen Verfahren ode: fur andere Zwecke 
verwenden. St€ slno alif d ~ e  Wahrljng des Sta ts t i~ge-  
neiinnisses und zur Geheimhaltun-, aucn solcher 
Erkenntnisse uber Auskunftspflichtlge scnriftllch zl; ver- 
pf1:chten. die gelegenr!sch oe: lrrerviewenatlgneit 
gewonnen weraen U!e Verpfiicntung gi!! a i~ch  nach 
Beenaigung der Intervieweqaiigke,t. 

(3) Die Interviewer mussen die Gewahr fur Zuverlas- 
sigkeit ?ind Verscnwiegenheit bieten. Sie duden nicnt 
e1ngese:zS weraen 

1 !n der uomtte!baren Nahe ihrer Wohnung iNachnar- 
schaft!. 

2 wenn ailfgr-und ihre: be,:~flicnen Tatigke,l ooer aus 
anoeren Grunaen zlr Gesorgen is!, oai! Er~enntnlsse 
aus oer l~tew~ewenat!gkeit zu Lastender Auskurifis- 
pfiicntigen genufzt weraer 

14) Die Interviewer s!nd verpfltchtet, ole Anweisungen 
der Ehebu?gsstellen zil befolgen. Bet aer Ausubung 
ihrer Interviewertat~gke!t haoen sich die IntePiewer aus- 
zuwelsen: W0nnl;i:gen durfen sie nur mil Zustlmrnung 
elnes Verfugungsberecntigten oetrererl 

(51 Die I~tervlewer sin0 berechtlgt. in die Erhebungs- 
vorbrucke. sowelr sie Voraussetzung fur die oranungs- 
gemaBe Durchfuhrung aer lnterviewertatigkeit sina, d ~ e  
Angaben uber die Zanl oer Haushalte In oer Wohnung 
und der Personen im Hausnalt. das Leerstehen oer 
Wohnung, aen Vor- und Familienr,arne~ des angetrotfe- 
qen Auskunftsofllchtige.1 ( 5  6 ADS 1 Nr 1 )  sowle die 
Hilfsmerkmale nach 5 6 Abs. 1 Nr. 3 selbst einzutragen. 
Dies gilt auch fijr weitere Eintragungen In die Erhe- 
bungsvororucke, wenn und soweit die Auskunttsoflich- 
tigen einverstanden Sind. 

18) Die lnterv~ewer sina uberihre Recnre uno Pflichten 
zu Deiehren. 

5 9 
Auskunftspflicht 

11: Auskurihspfl~chtlg s~nd  
1. zu den hnerkmalen nach 5 5 Abs. ? N-. 1 91s 4. Abs. 2 

Nr. 1 h!s 3 und Abs. 3 Nr 1 .3  untr 4 sowie qach 5 5 
Abs. 1 tqr, 1. 3 und 5 alle 'Jolljahrigen oder einen elge- 
nen fiaushalt ftihrenaen Minderlanngen. auch fur 
minaerjanrige Hausnaltsm~tglieoer Fur volljatirige 
Haushaltsm~tglieder, d;e wegen elner Behlriderung 
selbst nicht Auskunft geoen konnen, 1st redes ancere 
auskuriftspfl~chtige Hausnaltsm~rglied auskunfts- 
pflichtig Ir. Gerneinrchafts- und Anstal:sunterkun:-. 
ten ,st fur Personen, die wegen elner Oehlnderung 
ocler wegen M!r:derjahrigkeit selbst nicht Auskunft 
g e k n  konnen, aer Leiter der Einr~chtung nuskunits- 
pfl~cht~g. Die Auskunftspflicht fur Dr~t!e erstreckt sich 
auf die Sacnverhalte, die dem Auskunfts~firchtigen 
Sekann! sind. Sie enffallt, wen? die Auskunfte durch 
eine Venrauensperson erteilt werderi; 

2.  zu den Merknialen nach 5 5 Abs. 2 Nr. 4 und 5 5 
Abs. 1 Nr. 4 oie Wohnungsinnaoer, ersatrweise die 
nach Nr. 1 Auskunftspfiichtigen. 

(2) Personen niit mehreren Wohnunqen s~nd  filr jede 
ausgewahlte Wotinung auskunftspflichtiq nach Ab- 
sat2 1 Nr. l ilnd 2.  

13! Widersoructi und r\nfechtungsklage gegen die 
AdffOrderung zur Auskunttserteilung nach Absatzen 1 
und 2 haben iteine aufsch~eknde Wirkung 

(4) Die Auskunfte uber das Merkmal EhescnlieBungs- 
iahr in 5 5 Abs. 1 Nr. 1 sowie die Merkmale nach 5 
Abs. 1 Nr. 5. Abs. 3 Nr. 2 i:nd 8 Abs. 1 Nr 2 sind frei- 
wllllg 

§ 10 

Erhebungsvordrucko 

11 i Die ErRebungsvordrucke konnen rnascmnenles- 
bar gestaltet werden. Sie duden keine Frageri uber per- 
soniicheoaer sachl~cheVerhaltnisseenthalten, die uber 
Ole b!erKrnale nach Oerl 55 5 una 6 hinausgehen Den 
lnhall der Fragen zu den Erhebungsmerkrnalen nach 5 5 
legt tile Rundesregierung durch Rechtsveroranung mi! 
Zustlmrnung des Bundesrates fest. 

(21 Die In den Erhebungsvordrucken entnaltenen Fra- 
gen konnen mundlich gegenuber dem Interviewer ocler 
sch~tt l ich heantwortet weraen. 

(3) Der Auskunf?spflichtige kann die in den Erhe- 
bungsvorc'rucken enthaltenen Fragen genieinsam rn!! 
anderen Haushaltsm~tgl~edern oaer tur sich allein auf 
einem eigenen Bogen beantworten 

(4) Bei schrlftlicher Auskunftserteilung sind die aus- 
gsfullten Erhebungsvordrucke 

a) unvenugl~ch dem lntewiewer auszuhano~gen oder In 
verschlossenem Umschlag zu ubergeoen oder 

b). innerhalb einer Woche be1 der Erhebungsstelle abzu- 
geben oder aorthin auf Kosten oes Ausuunftspfl~ch- 
tigen zu ubersenden. 

Be1 Aogabe in verschlossenem Umschlag sind Vbr- und 
Familienname. Gemeinde. StraRe und Hausnirrnmer auf 
dem Umschlag anzugeben Bei Abgabe von Erhebungs- 
vordrucken fur menrere Personen eines Haushal!~ in 



verscniossenem dmschlag genugen auf dem Umschlag 
die Angaber. emes acs~unttspflichtlgen Haushaltsmit- 
yliedes 

:!I; Zur o:dnungsgrmaUen Durchfuhrung aer Inter- 
viewertat~gkeit sind die Angaben nach 5 8 Abs 5 Sat2 1 
auf Verlangen des Inrerv~eriers rnundiicn. dle Vor- u ra  
Familiennarnen aer ubr~gen Haushaltsniitqlieder ( 5  6 
Abs 1 Nr I) sowie der Vor- und Farnllienname des 
Wcnnungsinhabers (5 6 Abs 1 PJr 4) n~undiich oder ent- 
sorechend ASsatz 4 schr~ftl~ch rnitzuteilen. 

5 r i  
Trennung ucd Loschung 

(1) Die Hilfsrnenrnale nach 5 6 sind vor der Uber- 
nahrne der Ernebun5srnerkrnale auf die fur die maschi- 
nelie Weiterverarbeitung bestirnrnten Datentrager von 
d:esen zu trerinen und gesondeit aufrubewatiren 

(21 Die Erhebungsvorarucke einschlieDlich der Hilfs- 
mer~niale sind spatestens vier Jahre nach Durcnfuh- 
runs des jahiiichen Mikrozensus zu vernichten. 

(3) Die Ordnungsnummern sind rnit Ausnanme der 
Nummer des Ai~swahlbezirkes zu loschen, sobald h e  
Zusarninenhanae zwischen Personen und Haushalt 
sowie Haushalt und Wohnung durch Numrnern, ole 
einen Ruckgriff auf die H~lfsrnerkrnale und Ordnungs- 
nummerr ausschIieEen, festgebalten worden sind. Die 
Piumrner aesAuswanlbez,rks~st nach AbschluD der Auf- 

zicntet weroen haiir, werde;l zusalzlih Ir clen Jahrer, 
1965 bis 1387 Testerhebungen mi; fr?,will~ger Aus- 
Kunftseneiiung ir: Rahmen der Erntt j~rgsnerrmale 
oes 9 5 n t  einrrn Auswahlsn!~ 31s zu 0 25 vom Huncert 
uer Bebolkerung durctlgefuhr? 

(2) Den Testerhebungen sino alternative Verfahren 
zugrunde zu iegen. Hie~bei durfsr uber ale H!Ifsmern- 
male nach 5 6 hinaus we:tere nicht Oersonenbezogene 
Merkrnale erfaOt werden, die der Curchfuhrung der 
iesterheoungen einschlieGlich krer mettlodischen 
Auswertung dienen. 

(31 Bei der Festlegung der alternathven Verfahrer 
nach Absatz 2 und der metnodischen Ausweitung de: 
Testerhebungen w'rkt eln wissenschaftlicher He~rat mi:. 
Der Beirat se?zt sich zusamrnen aus zwei Hoihsctl!~i- 
lehrern auf dem Geolet der Statistik und zwei Vertretem 
der Sozialforschung. Der Beirat w ~ r d  vorn Bundesmin,- 
ster des lcnern aut Vorschiag des Vorstanaes der Dsut- 
schen Statist~schen Gesellschaft berufen Die Tatlgkeit 
irn Beirat is! ehrenamtlich. 

14) Fur die Durchffihrung der Testern~oungen ein- 
scnlieRlich ihrer merhodischen Auswenungen ubermlt- 
teln d ~ e  Meldebehorden den Erhebungsstellen auf Ver- 
langen die Daten der Einwohner, die in aen auf der 
Grundlage der Zufa!lsverfanren nach 5 2 Abs. 1 Satz 2 
ausgewahten Gebauden wohnen: 

bere,tung der letzten Erhebung nach 5 2 Abs 2 zu 1. VOr- and Farnllienname, 

(41 Vor- und Farniliennarne sswie Gemeinde. S!raRe. 
Hausnummer aer befragten Persoinen durieri fur dl? 
Durchfmrbng von Folgebefragungen nach 5 2 Abs 2 
verwe-cet wer3en Sie aurfen auch als Gru?dlage fur 
d ~ e  Gewinnur~g oee'gnete, Haushatte zur Durchfuhrung 
der Stati5tlh rJer Wirtschaftsrechnungen privater Haus- 
ha!e herangezccjrn herden 

DIP Au~~~n*1sc f i l ch tgen  sind schriftl!cn zu unterrlch 
ten uber 

1 Zwecr Art una Unifany der Errebung is  1)  

2 Ehebcnys- una H~lfsrnerkmale ( 5  3 ADS : )  

3 die staristische Geheimhaltung. 

4 a,e Auskdnftsbflicht und ole versch8eaenen Mogllch- 
zetten ihr zu enrsgrecnen ( 5  3 Abs. 1 una 2 ,  5 101 
uno die Freiwilligkeit der Auskunftserteilung (5 9 
Abs. 41. 

5 den Ausscnlua der aufschiebenaen W , % ~ n g  von 
Widers~ruch und Anfechtungsklage gegen Ole Auf- 
forderuny zur Auskunftserteilung (5 9 Abs 31, 

6 Trennung und Loschung ( 5  11 ) und 

7 Reclire und Pfllchten aer lnteriiewer (55 8, 10 
Abs 51 

9 13 

Testernebungen mit treiwiiliger Auskunttserteilung 

I! I Zur Prutung, 00 in kunttigen M~krozensuserneoun- 
Sen ganz ooer te,iweise auf die Ausku~iftspfl,cht ver- 

2. Tag der Ciebl~rt, 

4 Staatsangehorigkeii. 

(5) Die Merkrnaie nach den Absatzen 1.2 und 4 sowle 
d ~ e  be1 den Testerhebungen zur Kennzeichnung statisti- 
scner Zusarnmennang- verwendeten Nurnrnern (Ord- 
nungsnummern) d u ~ e n  !nit Ausnahme der Daten nach 
Absatz 4 Nr I und Hilfsmerkmale nach g 6 auf die fur die 
mascninelie Weiterverarbeitung bestinlrnten Datentra- 
ger ubernornrnen werden. Die Ordnungsnumrnern ein- 
schlieRlich der Nummer des Auswahlbez:hs und d ~ e  
Merkrnale nach Absatz 2 Sat2 2 sind. soweit sle einen 
Ruckgi~ff auf die Hilfsrnerkrnale errnoglichen, wale- 
stens am 31. Dezenber 1990 zu loschen 

(81 Die Daten nach Absatz 4 Nr. 1 und Hflfsmerltrnale 
nach 5 6 sind gesonderl autrubewahren Die Daten und 
H~l!srnernmale sowie die Erneoungsvororucne sind soa- 
testens zwei Jahre nacn Aufbere~tung aer lerzten Erhe- 
bung nach Absatz 1 zu vernichten. 

(71 Zu unternchten 1st uber Zweck, Art bnd Urnfang 
oer Testerhebung, die statistlsche Gehe mhaltung 
sowie uber die Loschung und Vemichtung nach den 
Absatzen 5 una 6 

(8) Ergebn~sse der Testerhebungen, nach denen ganz 
&er tellwe~se auf die Auskunnspfl~cht verzichtet wer- 
den kann, sind unvenugl~ch zu berucks~chtigen. Die 
aundesregierung wird ernachtigt, durch Rechtsverord- 
nung rnlt Zustimmung des Bundesrates, unbeschadet 
der Geltung dleses Gesetzes, die Merkmale nacli 5 9 
Abs. 4 zu eweitern, fur die die Auskirnfte !reiwiliig sind. 



Stichprobenerhebungen iiber Arbeitskrafte 
i n  den Europaischen Gemeinschatten 

(1) Die 55 2 bis 12 und 15 f~nden entsprecnende 
Anwendung auf die durch unmlttelbar geltende Rechts- 
akte der Europaischen Geme~nschaften angeordneren 
Stichprobenerhebungen uber Arbeitskrafte, sowelt ole 
Merkmale dieses Gesetzes mil den Merkmalen der 
St~chprobenerhebungen uberernst~mmen und s ch aus 
den Rechtsakten der Europaischen Gemeinscnaften 
nichts anderes ergibt Die Merkmale In der Fassung des 
Art~kels 4 der Verordnung (EWG) Nr 3530/84 des 
Rates vom 13 Dezember 1984 zur Durchfuhrung elner 
Stichprobenemeoung uber Arbeltskrafte im Fruhjahr 
1985 (Amtsbl der EG Nr L 330/1) s~nd  aUCh insowelt 
als sle uber die Memmale dieses Gesetzes hinausge- 
hen den Merkmalen nach 5 5 Abs 1 gleichgestellt 

(2) Soweit Merkmale der Stichprobenerhebungen 
uber Arbeltskrafte die Merkmale nach Absatz 1 uber- 
schreiten, slno die Auskunfte freiwlil~g Die $9 2 bls 12 
und 15 f~nden mlt Ausnanme der Vorschriften uber d ~ e  
Auskunftsertellung entsprechende Anwendung 

131 Die Erhebungen nach d~esem Gesetz und C!e 
St~chprobenerhebungen nach den Absatzen 1 und 2 
konnen bei den ausgewahlten Haushalten und Perso- 
nen zur gleichen Zeit mlt gemeinsamen, sich erganzen- 
den Erhebungsunter!agen durchgefuhrt und gemelnsam 
ausgewertet werden 

5 15 

Verbat der Reidentifizierung 

(1) Dte auf Grund d~eses Gesetzes erhobenen Merk- 
male dlenen ausschlieRlicn statist~schen Zwecken 

( 2 )  E~ne Zusammenfuhrung von Memmalen nach 
Absatz 1 oder von solchen Merkmalen mit Daten aus 
anderen stattstlschen Erhebungen zum Zwecn der Her- 
stellung elnes Personenbezugs aufjerhalb der statlstl- 
schen Aufgabenstellung d~eses Gesetzes 1st untersagt 

Strafvorschrift 

Wer entgegen g 15 Abs. 2 ,  aucn In Verblnoung mt! 
14 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2. Merkmale oaer 

Daten zusammenfuhrt, sobald die Merkmale nach § 15 
Abs 1 auf fur maschinelle We~terverarbe~tung be- 
stimmte Oatentrager ubernommen woroen sind, w~ rd  mlt 
Fre~he~tsstrafe b!s zu elnem Jahr ooer mit Geldstrafe 
bestraft 

Dieses Gesetz g~ l t  nach MaOgabedes 5 13Abs. 1 Ces 
Dr~tten Uberleitungsgesetzes aUCh Im Land Berlln 
Rechtsverordnungen, d ~ e  auf Grund dleses Geserzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach 5 14 des 
Dritten Uberleitungsgesetzes. 

Djeses Grsetz tritt am Tage nach der Verkundung in 
Kran Gle~chzeitig trltt das Gesetz uber d ~ e  Durchfuh- 
rung elner Reprasentativstatist~k Cer Bevolkerung und 
aes Erwerbsleoens vom 21. Februar 1983 (BGBI I 
S 201) aul3er Kraft 

Dasvorstepenoe Gesetz wlra h~errn~t ausgefevigt una 
w~rd  im BundesgesetzDla!l verkunae! 

Bonn. Gen 10 Jun 1985 

Der B u n d e s ~ r a s l d e n t  
Weizsacker 

Der Bunoesxanzier 
Dr heirnut K o h l  

D e ,  B u ? a e s m n ~ s t e r  aes lnnern 
Dr Z~mrnermann 



V.2 Gesetz 
zur ~nderung  des Gesehes zur Durchfiihrung einer Reprasentativstatistik 

iiber die Bevolkerung und den Arbeitsrnarkt (Mikrozensusgesetz) 
und des Gesetzes iiber die Statistik tiir Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) 

Vom 17. Dezember 1990 

Der Bunaestag hat mlt Zustlmmung des Bundesrates 
das tolgende Gesetz bescnlossen 

M l k e l  1 

Das Gesetz zur Durchfuh~ng elner Reprasentativ- 
s1aliStiK uber dle Bevolkerung Und den Artmtsmarkl 
(M~krozensusgeselz) vonl 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) 
wlra wle tolgf geandert 

1 5 1 wird wie folgt geandert 

a) In Absatz 1 werden dte Jahreszahlen ..1985 bls 
1990" durch ..1991 bls 1995' ersem 

b) Absatz 2 Satz 1 ernalt folgenae Fassung 

, Zweck des Mlkrozensus 1st es, stat~stische Anga. 
ben In tlefer facnllcher Gliederung uber dte Bevolke- 
rungssfruklur, d ~ e  w!rtschattl~cne una sozlale Lage 
oer Bevolkerung und der Fam~l~en den Arteitsmarld 
sowle dle oerufliche Glteaerung und Ausblldung der 
Erwerbsbevolkerung bereltzusleilen ' 

2 In g 3 Abs 2 w~rd ..wer 5 13 Abs 5 '  gestnchen 

3 5 5 w~rd wle folgt geanaen 

a)  In Absan 1 Nr 3 wlrd ale Zanl .150" durch ..300" 
ersetn 

b) In Absalz 1 Nr 4 w~rd h~nter den Worten -1 vom 
Hundert der Bevolkenrng" das Sernlkolon du:ch 
elnen Punkl ersetzl Absau 1 Nr 5 wlrd gestncne7 

C) In Aosatz 2 wlra Im Elnle<tungssau aie Janreszahl 
..1985" durcn . . l99 lM ersetzl 

d) In ADsatz 2 Nr 3 wlrd nach dem Won . Eltem" das 
Sernlkolon gestnchen 

e] Absau 2 Nr 4 wird gestrlchen 

f) In Absatz 3 Nr 1 wird dle Jahreszahl ..1985" durcn 
..1991" ersem 

g) In Aosatz 3 Nr 3 und 4 wtrd ale Jahreszahl ,.1986" 
lewells durch -1992" ersem 

4 5 9 wlrd wle folgf geanden 

a) In Absatz 1 wlrd die Nurnrnernbezeichnung 1 ge- 
stnchen und Satz l wle folgt gefa0t: 

.AuskunflspfI~cht~g sind zu den Mernmalen nach 5 5 
Abs. 1 Nr 1 b ~ s  4. Abs 2 Nr 1 sowle nach 5 6 Abs 1 
Nr 1, 3 bls 5 alle Volljahngen oder einen elgenen 
Haushalt fuhrenden MlnaeQahngen, auch fur mm- 
derlahnge Haushaltsmitgl~edei.". 

In Sak 5 wlrd das Semlkolon durch emen Punkt 
ersetzt 

b) Nummer 2 wlro gestnchen 

C) In Absau 2 slno ole Wone . Nr 1 una 2" zu strel- 
chen 

d) AbsaU 4 emait lolgenae Fassung 

"(4) Die Auskunfle uber d ~ e  Merkmale Eheschlle- 
Bungslahr In 5 5 Abs 1 Nr 1 und zusatzllcher 
pnvater Krankenverslche~ngsschulz In 5 5 Abs 1 
Nr. 4 sowle d#e Mernmale nach 5 5 Abs 2 Nr. 2 und 
3. Abs. 3 una $ 6 Abs 1 Nr 2 slnd fre~wllllg " 

6 In 5 14 Abs 1 Satz 2 werden die Worie ,.der Verord- 
nung (EWG) Nr. 35301L'd des Rates vorn 13 Dezember 
1984 zur Durchfuhrung elner Stichprobenerhebung 
uber Arbeltskrafle Irn Fmhjahr 1985 (Amtsbl oer EG 
Nr L 33011)" durch dle Worie ..der Verordnung (EWG) 
Nr 304489 des Rates vom 6. Oklober 1989 zur Durch- 
fijhrung elner StichprobenemeDung uber Arbeltskrafle 
Irn Fnihlahr 1990 und 1991 (ABI EG Nr L 2932)" 
ersem 

7. Es wlrd folgender 5 16a ned eingelugt 

..g 16a 

55 23 und 24 des Bundesstallstlkgesetzes vom 
22. Januar 1987 (BGBI l S 462, 565) f~nden qelne 
Anwendung." 

Artlkel 3 

Dieses Geselz tnn am 1. Januar 1991 In Krafl 

Das vorstehenoe Geseu wrd h~errn~l ausgefenigt und 
wrd im Bundesgeseublan verkundet. 

Bonn. den 17. Dezember 1990 

D e r  B u n d e s p r a s ~ d e n t  
W e ~ z s a c k e r  

D e r  B u n d e s k a n z l e r  
Dr. H e l m u t  K o h l  

D e r  B u n d e s m l n l s t e r  d e s  l n n e r n  
S c h a u b l e  



V.3 Verordnung 
zur Durchfijhrung einer Reprasentativstatistik i iber  die Bevolkerung und den Arbeitsmarkt 

(Mikrozensusverordnung) 

Vom 14. Juni 1985 

Auf Grund des 5 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensus- 
gese!zes vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) vwordnet 
die Bucdesresierung  TI^ Zustimrnung des Bundesrates, 

5 1 

Zu den Erhebungsmerkmalen nach 5 5 Abs. 1. 2 und 
3 des Mlkrozensusgesetzes w ~ r d  der lnhalf der Fragen 
rvle folgt festgele~t: 

1 Zu 5 5 Abs. 1 Nr. 1 

1.2 tiauptwohnung; Vorbavdenseln einer we'teren 
Wohnung in der Bundesre~ubllk Deutschland 
e~nschliefllich Berlin (West); 

1.3 Zahl der Haushalte in der Wohnung; 

1.4 Zahl der Personen Im Haushalt; 

1.5 Angabe der Zugeb&igkeit der Person zur ausge- 
wahlten Wohnung; 

1.6 Angabe der ZugeMrigkeit der Person zum aus- 
gewah!ten Haushalt: 

burg. Marokko: Niederlande. Norwegen. Osler- 
reich. Polen: Portugal: Schwecen: Scnwe~:. 
Spansen: Tschechoslowake~. Tdikel: Tur.esleC,. 
Unga:n: Vereinigte Staaten ron Arnerika (LiSAl 
ubriges Ausland (einschl~eRlicn scnst~se t: 1,- 
sche Staatsangehorigke~tr. slaalenlos 

2 Zu 5 5 Abs. 1 Nr. 2 

2.1 Erweros- X e r  Berufsla:~gke,t In der Ber,cn!s- 
woche. 

repelrnafl~g: g e ! e ~ e n l l ~ c r  ~ c h t  erweros- scer 
berufs:a!:g 

2.1.1 Fur Erwerbsia!,ge. 

b) Gr'rnde fur Te1lze1fl2tl~ke,t: 

Schulausbtldung X c r  scnstlge Aus- irnd Fcrt- 
blldung; Krankhe~t. Un!allfolgen. Vailze~t!al~g- 
ke~ t  nlcnt zu f~nden. VoIlze~tta:~gkeit n~cnf 
~euunscht ;  sonstiges. 

6) Zahl der normalerwe~se ,e V4cche ge les r i : r i  
Arbe~tsstunden und -taSe. 

e) Zahl der latsachllch ge1es:eten Ark tss !un-  
1.7 mit aer ersten Person in der Erhebungsl~ste ibzw. aen und -!age :n der Benchtswoche: 

dessen Ehegatte) verwandt oder verschwagert. 
f) Grund fur den Uvterschied -wischen !atsac?- 

Ehegatte. (Schwiegw-) Schnl-Tochter. Enkei. ibch und normaleruelse cele~steter Arbetsz f t  
Urenkel; Va!er. Mutter. CiroOvatw. -mutter. son- 
s t~se  verwandte oder verschwagefle Person: Krankhe~t. Kdr, He~!sfattenbehandi~nc: Ar- 
n~cht rerwandf cder verschivagefi; b ~ ~ t s s c h u t z b e s t ~ m r n u * , ~ e n ,  auch hAut:ec- 

schaft: Urlaub. D1ens:befreiung; Arkei:sst:el- 
Versnderung des Hausha!ts self &a letzten 
Behagung durch: 

Geburt: Zuzuq; Tod: Fwhug;  

Baualtersgrupw der Wohnung (sowelt ers!rals 
in die Ertieoung einbezcgen). 

vof 1972: 1972 oder spater: 

Geschlecht: 

mannlich; we~blich; 

Geburtsjahr: 

Geburtsmonat: 

Januar-Mal; Junci)ezember; 

Famliienstand: 

iec~g, verhe~ratet: verwltwet; geschieden; 

Eheschl~eOungslahr derjetzigen b iw.  letzlen Ehe: 

Staatsangehorigke~t (Land): 

Deutsch, Algeqei. Belg~en: Dinernark: Frank- 
re~ch, Griechenland. GroEbfitannien und Nofdir- 
iand. Idand (Rep.!. !:ailen: Jugoslawien: Luxem- 

tigkeiten: Schlechtwe!tedage; K.r,art.e!t. 
Acfnahme einer Tat~i;kt.~t in der Ber'cP,lswc- 
che: Beendlgung elner Tatigkeit In der Be- 
nchtswcche: Arbmtsstunden zu anberen Ter- 
nmen gele!s:et (atlcn glei!ende Arbe~tsze~::. 
Teilnahrne an Schulausb~ldung. Aus- dnd 
Fcrlb~ldung auRemalb aes Betnebes. Feiei- 
tag: sonstige Grunde be1 serlrserer Arbe8fs- 
zeit: Ausgie~ch fCr zu ,werig sele~stete Arbe~ts- 
slunden zu anderen Tern~nen fauc? qeqtende 
Arbe~!sreit). Uberstundtn, sons:lse Grur.oe 
be1 Iholierer Ahe>tsze~t:  

5) Sre;lung Im Seruf: 
Seibstandi~er ohre BeschaR~~te. Seics!anC~- 
ger mil Besct~aftisten; ~ ~ l h e ~ f e n d e r  FarmLen- 
angenonser. M~tbelfer~der ;n elnem bcm e a ~ s -  
i-alt selbsttew~rtscnatteterr Iandw~nscPa~lt-  
chen Getneb: Beam:cr. R~chter An~-.stellfei: 
Arbeiter, Heimarte~ler. ~au tm  Itechn Auszb- 
Dlldender: gewert l~ch Auszub~lcencer, is!!-! 
Berufssoldat ie~nsc:~leRlkh BGS und 5 e . e ~ : -  
schaftspolize~). GrunC,*~hr- und Z vtlcenS::ei- 
stender. 

h) W~rtschaftszwe~g des Betriems, oe: F'r-o 
USW ; 



2.1.2 Fur Personen rnit einer zweiten Erwerbstatigkeit 
zusatzlich Angaben zur zweiten Erwerbstatlgkeit: 

a) Stellung irn Beruf: 

Selbstandiger ohne Beschaftigte: Selbstandi- 
ger rnit Beschaftlgten; rnlthelfender Farnilien- 
angehoriger; Bearnter, Richter; Angestellter; 
Arbeiter. He~rnarbelter: kaufrn./techn. Auszu- 
bildender, gewerbllch Auszubildender; Zeit-I 
Berufssoldat (elnschllefllich BGS und Bereit- 
schaftspolizei); 

b) Wirtschaftszweig des Betriebes, der Firrna 
usw.; 

C) Zahl der normalerweise je Woche geleisteten 
Arbeitsstunden und -tage. 

d) Zahl der tatsachl~ch geleisteten Arbeitsstun- 
den und -tage in der Berichtswoche; 

2.1.3 Fur Arbeitslose und Arbeitssuchende: 

a) Bezug von Arbeitslosengeldl-hilfe: 

arbeitslos mit Arbeitslosengeld/-hilfe; arbeits- 
10s ohne Arbeitslosengeld/-hilfe; nicht 
arbeitslos; 

b) Arbeitssuche als Nichterwerbstatiger. 

nach Entlassung; eigener Kundigung; heiwilli- 
ger Unterbrechung; Ubergang in den Ruhe- 
stan& sonstiges; nicht arbeitssuchend; 

Arbeitssuche als Erwerbstatiger: 

wegen bevorstehenden Verlusts oder Beendi- 
gung der gegenwlrtigen Tatigkeit; z. Z. nur 
Ubergangstatigkeit; Suche nach 2. Tatlgkeit; 
bessere Arbeitsbedingungen gesucht; sonsti- 
ges; nicht arbeitssuchend; 

c) Arbeitssuche (z. Z. bzw. in den letzten vier 
Wochen) durch: 

Arbeltsarnt; private Vermittlung: Aufgabe van 
Inseraten; Bewerbung auf Inserate; direkte 
Bewerbung; personliche Verbindung; sonsti- 
ges; Suche noch nicht aufgenornrnen: Suche 
abgeschlossen (Arbeitsaufnahrne in KDrre); 

d) Arbeitssuche seit: 

weniger als 1 Monat; 1 bis unter 3'Monaten; 
3 bis unter 6 Monaten; '!z bis unter 1 Jahr; 
1 bis unter 1 'h Jahren; 1 '/z bis unter 2 Jahren; 
2 und rnehr Jahren; 

e) Art der gesuchten Tatigkeit: 

Tatigkeit als Selbstandiger; 

Tatlgkeit ats Adeitnehmec 

nur Vollzeittatigkeit; nur Teilzeittatigkeit: Voll- 
zeittatigkeit gegebenenfalls Teilzeittatigkeit; 
Teilzeittatigkeit gegebenenfalls Vollzeittltig- 
keit; sonstiges; 

1)  verfugbar fur eineneuelltigkeit innerhalbvon 
zwei Wochen: 

verfugbar; 

nicht verfirgbar wegen: 

Krankheit; Ausbildung; noch bestehender 
Tatigkeit; sonstiges: 

2.1.4 Fur Nichterwerbstatlge: 

a) FrDhere Erwerbstatigkeit: 

erwerbstat~g gewesen: noch nle erwerbstat~g 
gewesen; 

b) Beendlgung der fruheren Gwerbstatigkeit vor: 

weniger als 1 Monat; 1 bis unter 3 Monaten; 3 
bis unter 6 Monaten; 'h bis unter 1 Jahr; 1 bis 
unter 1 '11 Jahren; 1 % bis unter 2 Jahren; 2 bis 
unter 3 Jahren; 3 und rnehr Jahren; 

c) be1 Beendigung einer frijheren Tatigkeit in den 
letzten drei Jahren: 

wichtigster Grund fur die Beend~gung der letz- 
ten TBtigkeit: 

Entlassung; befristeter Arbeitsvertrag; Kbndi- 
gung; Ruhestand vorzeitig nach Vomhe- 
standsregelung oder Arbeitslosigkeit; Ruhe- 
stand aus gesundheitlichen Gnjnden; Ruhe- 
stand aus Alters- und sonstigen Grunden; 
Wehr-nivildienst; personliche Grunde (auch 
Studiurn); sonstiges; 

d) Wirtschaftszweig der letzten Tatigkeit: 

e) Stellung im Bewf der letzten Tatigkeit: 

Selbstandiger ohne Beschaftigte; Selbstandi- 
ger rnit Beschaftigten; mithelfender Farnilien- 
angehoriger; Bearnter. Richter; Angestellter; 
Arbeiter. Heimarbeiter; kaufm.-/techn. Aus- 
zubildender, gewerblich Auszubildender; 
Zeit-/Berufssoldat (einschlieRlich BGS und 
Bereitschaftspolizei); Gwndwehr- und Zivil- 
dienstleistender; 

2.2 Fur Kinder irn Vorschulalter und fiir Schuler und 
Studenten: 

Besuch von: 

Kindergartenl-hort; Gwnd-. Haupt-, Volksschule; 
Real-/Bewfsaufbauschule; Gyrnnasiurn/Fach- 
oberschule; lntegrierte Gesamtschule; Berufs- 
fachschule. Bewfsgrundbildungs-, Bewfsvofte 
reitungsiahr; Fachschule; Fachhochschule; 
Hochschule; Berufsschule. 

3.1 ~bemiegender Lebensunterhalt: 

twerbs-1Bewfstltigkeit; Arbeitslosengeldl 
-hilfe; Rente. Pension; Unterhalt durch Eltern. 
Ehegatte oder andere Angehdrige; eigenes Ver- 
m6gen. Vermietung. Zinsen, Altenteil; Sozialhilfe; 
sonstige Unterstutzungen (z. B. BAfMj); 

3.2 Ad der affentlichen Rente. Pension, u. 8.: 

3.2.1 erste und ggf. meite eigene (Versicherten-) 
Rente. Pension u. 1.: 

Arbeitenentenversicherung; Knappschaftliche 
Rentenversichewng; Angestelltenrentenversi- 
cherung; dffentliche Pension; Kriegsopfenente; 
UnfallverSiche~ng; Rente aus dem Ausland; 
Obrige dffentliche Rente; 



3.2.2 erste und ggf. zweite Witwen-, Waisenrente. 
-penwon u. a,: 

Arbeiterrentenversicherung; Knappschaftllche 
Rentenvers~cherung; Angestelltenrentenversi- 
cherung; offentliche Pension; Kriegsopfenente; 
Unfallversicherung; Rente aus dem Ausland; 
ubrige offentliche Rente; 

3.3 Art der sonstigen dffentlichen und pnvaten Ein- 
kommen: 

Wohngeld; Sozialh~lfe; BAfoG; sonstlge offentli- 
che Unterstutzungen; Betnebsrente; Altenteil; 
eigenes Vermogen. Zlnsen: Leistungen aus der 
Lebensversicherung: Verm~etung, Verpachtung; 
private UnterstGtzungen: 

3.4 Hijhe des monatlichen Neltoelnkomrnens: 

unter 300.- DM; 300.- bls unter 450.- DM; 450.- 
bis unter 600,- DM; 600.- bis unter 800,- DM; 
600.- bis unter 1 000.-DM; 1 000,- bis unter 
1 200.- DM; 1 200,- bis unter 1 400.- DM; 
1 400,- bis unter 1 600.-DM; 1 600.- bis unter 
1 800.- DM; 1 800,- bis unter 2 000.- DM; 
2 000.- bis unter 2 200.- DM; 2 200.- bis unter 
2 500.- DM; 2 500,- bis unter 3 000.- DM; 
3 000.- bis unter 3 500,- DM; 3 500.- bis unter 
4 000.- DM: 4 000.- bis unter 4 500,- DM; 
4 500.- bis unter 5 000.- DM; 5 000.- und mehr 
DM: alle m~thelfenden Fam~ltenangehbrigen bzw. 
selbstandlger Landwlrt; keln Elnkommen. 

4 Zu 5 5 Abs. 1 Nr. 4 

4 1 Krankenversicherung. -versorgung: 

Ortskrankenkasse; Betriebskrankenkasse (ein- 

4 4 gesetzliche Rentenverslchemng: 

4.4.1 in der Berichtswoche pflichtversichert: 

In der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapw 
schaftllchen Rentenversicherung; in der Ange- 
stelltenrentenversicherung; in der Berichtswoche 
nlcht pflichtversichert; 

schl~efll~ch der der Deutschen Bundesbahn, der 6 2 
Deutschen Bundespost und des Bundesver- 
kehrsmlnlstenurns), See-Krankenkasse, In- 
nungskrankenkasse, Bundesknappschaft. Er- 
satzkasse. Landw~rtschaftl~che Krankenkasse. 
ausland~sche Krankenkasse und Soz~alvers~che- 
rung Berlln (Ost), prlvate Krankenvers~cherung, 
Anspruch auf Krankenversorgung als Soz~alh~l- 
feempfanger, ais Kr~egsschadenrentner oder 
Empfanger von Unterhaltshilfe aus dem Lasten- 
ausglelch, freie Hetlfursorge der Poilzei. Bundes- 
wehr und Z~v~ld~enstle~stenden. 

selbstversichert: 

pflichtversichert; freiwillig versichert, als Rentner 
vers~chert; Anspmch auf Krankenversorgung als 
Sotialhilfeempfanger. als Krlegsschadenrentner 
oder Empfanger von Unterhaltshilfe aus dem 
Lastenausgleich; Heilfursorge der Pol~zei, Bun- 
deswehr und Zivildienstle~stenden: 

mitversichert bei: 

Pflichtversichertem; freiwillig Versichertem; als 
Rentner Versichertem; 6.3 

4.3 zusatzlicher privater Krankenversicherungs- 
schutz: 

vorhanden; nicht vorhanden; 

4.4.2 in den letzten 12 Monaten vor der Berichtswoche 
pflichtversichert: 

in der Arbe~tenentenversicherung; in der Knapp 
schaftlichen Rentenversicherung; in der Ange- 
stelltenrentenvers~cherung; in den letzten 12 
Monaten vor der Berichtswoche nicht pfl~chtver- 
sichert; 

4.4.3 in den letzten 12 Monaten vor der Ber~chtswcche 
freiwillig versichert: 

in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp 
schaftl~chen Rentenversicherung; in der Ange- 
stelltenrentenversicherung; in den letzten 12 
Monaten vor der Berlchtswoche nicht frelwilllg 
versichert; 

4.4.4 sonstlge Zahlung von Beitragen seit dem 
1. Januar 1924: 

in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp 
schaftllchen Rentenversicherung; in der Ange- 
stelltenrentenvers~cherung; in der Handwerker- 
Versicherung; kelne sonst~ge Be~tragszahlungen. 

6 Zu 5 5 Abs. 2 Nr. 1 

6.1 Ausgeubter Beruf in der ersten und zwe~ten 
Erwerbstatlgkelt, fur Nlchterwerbstatige in der 
letzten Erwerbstat~gkeit: 

uberwiegend ausgeubte Tatigke~t: 

technlsche Anlagen steuern, bedienen, elnrich- 
ten oder warten; Anbauen. Zuchten. Hegen, 
Gewinnen/Abbauen/Fordern, Verarbeited Bear- 
belten. Kochen. Bauen/Ausbauen. Installieren, 
Montleren; Repar~eren, Ausbessern, Restaurie- 
ren, Erneuern; Kaufen/Velkaufen. Kassieren. 
Vermltteln, Kunden beraten. Verhandeln. Wer- 
ben; Schreibarbeiten/Schr~ftwechsel. Formular- 
arbeiten. Kalkulieren/Berechnen, Buchen. Pro- 
grammleren, Arbelten am Terminal. B~ldsch~rrn; 
Analysieren. Messen/Prufen. Erproben. For- 
schen. Planen. Konstruieren. EntwerfedGestal- 
ten, Ze~chnen: Disponieren, Kwrd~nieren. Orga- 
nisieren, Fuhren/Leiten. Management: Bewlrten. 
Beherbergen. Bugeln. Reinigen/Abfall beseltigen, 
Packen, Verladen. Transportieren/ZusteIlen. 
SortierenlAblegen. Fahrzeug steuem; Sichern. 
Bewachen. Gesetze/Vorschriften anwenden/ 
auslegen, Beurkunden; Erziehen/Lehien/ 
Ausb!lden. Beratend helfen. Pflegen/Versorgen. 
Medizin~sch/Kosmetisch behandeln. Publ~zieren. 
Unterhalten. Vortragen, Informieren; 

Betriebsabteilung. Werksabteilung: 

Fedbung. Prcduktion, Montage: Instandhaltung, 
Reparatur. Betrlebsmittelerstellung; Arbeitsvor- 
bereitungl-organisation, Kontrolle, Prufungen: 
Entwickiung. Konstruktion, Forschung. Design. 
Musterbau; Materialwirtschaff/-ausgabe, Be- 



schaffung. Lager, Einkauf; Verkauf. Absatz. Mar- 
keting, Kundenbetreuung, Werbung. PR; Flnan- 
zlerung, Rechnungs-IRechtswesen, Datenverar- 
beitung, Slatistik. Schre~bdienst. Auftragsbear- 
beitung. Sachvemaltung; Personalwesen. Aus- 
bildung. Medizin~sche Betreuung. Sozialpflege; 
Geschafts-IAmtsleitung, Direktlon; kelne Tatlg- 
kelt In elner der genannten Abteiiungen, keine 
Untergllederung des Betriebclder Behorde In 
Abteilungen; 

6.4 Stellung im Betrieb: 

Auszubildender. Praktikant. Volontar. Selbstan- 
diger mit bis zu 4 Beschaftigten oder alleinschaf- 
fend; Selbstandiger mit 5 und mehr Beschaftlg- 
ten; 

Angestellter. Beamter. Arbeiter, mitheifender 
Familienangehorlger: 

Buro-. Schrelbkraft, angelernter Arbe~ter/N~cht- 
Facharbelter; Verkaufer, Bearbe~ter. Facharbel- 
ter. Geselle. Sachbearbe~ter. Vorarbe~ter. Kolon- 
nen-. Schlchtfuhrer; herausgehobene, quahfi- 
z~erte Fachkraft. Melster. Poller. Schachtmetster; 
Sachgebletslelter/Referent. Handlungsbevoll- 
machtlgter; Abte~lungslelter, Prokunst. Dlrektor, 
Amts- Betrlebs-IWerksle~ter, Geschaflsfuhrer; 

6.5 Wechsel des ausgeubten Berufs In den letzten 
be~den Jahren: 

gewechselt; nlcht gewechselt; 

6 6 Wechsel des Betriebs. der Firma usw. in den letz- 
ten belden Jahren: 

gewechselt; nichi gewechselt 

7 Zu 5 5 Abs. 2 Nr. 2 

7.3 berufliche Fortbildung, Umschulung, sonstige 
zusatzllche praktische Berufsausbildung in den 
letzten zwei Jahren: 

am Arbeitsplatz. Im Betrieb; bei einer Industrie- 
und Handelskamrner usw.; in besonderen Fortbil- 
dungs-/Umschulungsst8tten; an einer berufsbll- 
denden SchulelHochschule; durch Fernunter- 
rich!: auf andere Art; keine berufliche Fortbildung, 
Umschulung, sonstige praktische Berufsausbil- 
dung in den letzten zwei Jahren; 

7.4 Dauer der Fortbildung, Umschulung, sonstigen 
praktischen Berufsausbildung: 

unter 1 Monat; 1 bis unter 6 Monate; 6 bls unter 
12 Monate; 1 bis unter 2 Jahre; 2 Jahre und mehr; 
zur Zeit noch andauernd; 

7.5 Hauptfachrichtung des Hochschul-IFachhoch- 
schulabschlusses. 

8 Zu § 5 Abs. 2 Nr. 3 

Fur Auslander 

8.1 Aufenthaltsdauer in der Bundesrepubl~k 
Deutschland einschl~efllich Berlin (West): 

hler geboren; Zuzug 1949 und fruher. 

bei Zuzug 1950 und splter: 

Zuzugsjahr. 

6.2 Zahl und Alter der im Ausland lebenden Kinder 
unter 18 Jahren: 

unter 6 Jahren; 6 bis unter l0Jahren; 10 bis unter 
16 Jahren; 16 bts unter 18 Jahcen; 

8.3 Ehegatte: 

irn Ausland lebend; nicht irn Ausland lebend; 
7.1 Hkhster Schulabschlufl an allgemeinbildenden 8 4 fur ledlae: 

Schulen: 
im Ausland lebende Eltern: 

Volks- (Haupt-)schulabschluR: Realschulab 
schluO (Mittlere Reife) oder gleichwertlger Mutter: Vater; Mutter undvater; keine im Ausland 
AbschluO; Fachhochschulreife; allgemeine oder lebenden Eltern. 

fachgebundene Hochschulreife (Ab~tur/Fachabt- 

7.2 letzter beruflicher Ausb~ldungsabschlufl: 

keln berufllcher Ausbildungsabschlufl; AbschluO 
erner Lehr-IAnlernausb~ldung oder glelchwertlger 
Be~fslachschulabschlufl; be~ f l i ches  Praktikum; 
Meister-Aechniker- oder glelchwertlger Fach- 
schulabschlu~; FachhochschulabschluO (auch 
lngenieurschulabschlufl); Hochschulabschlufl; 

5 2 
D~ese Verordnung gilt nach 5 14 des Dr~tten Uberiei- 

tungsgesetzes in Verbindung mit 1 16 des M~krozen- 
susgesetzes auch Im Land Berlln. 

5 3 
D~ese Verordnung tritt am Tage nach der Verkundung 

In Kraft. 

Bonn. den 14. Junl 1985 

De r  Bundeskanz ler  
Dr. Helmut Koh l  

Der  Bundesmin is ter  des lnnern 
Dr. Z~mrnerrnann 



V.4 Erste Verordnung 
zur Anderung der Mikrozensusverordnung 

Vom 21. April 1986 

(BGBI I, S 436) 

Auf Grund des 5 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensusgesetzes vom 10. Juni 
1985 (BGBI. I S. 955) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates: 

5 1 

5 1 der Mikrozensusverordnung vom 14 Juni 1985 (BGBI. I S. 967) wird wre 
folgt geandert: 

1. In Nummer 1.12 werden dle Worte ..Januar-Mai: Junt-Dezembec" durch 
die Worte ,,Januar-Aprll. Mal-Dezembec" ersetzt. 

2.  In Nummer 11.6 wlrd der Punkt am Ende durch ein Semlkolon ersetzt, und 
es wird folgende Nummer 11.7 eingefugt: 

..I 1 7 Vorsorge gegen Krankheiten: 

a) Teilnahme an einer Schlucklmpfung gegen Klnderlahmung 
(Poliomyelrtrs): 

te~lgenommen: nicht terlgenommen: nicht bekannt: 

bl  Jahr der letzten Schluckimpfung. 
Jahreszahl lletzte zwei Stellenl elntragen.' 

5 2 

Dlese Verordnung gllt nach 9 14 des Dr~rten Uberle~tungsgesetzes In Ver- 
b~ndung mit 5 17 des Mrkrozensuspesetzes auch im Land Berl~n. 

5 3 
Diese Verordnung trltt am Tage nach der Verkundung in Kraft 

Bonn, den 21 Aorll 1986 

Der Bundeskanz le r  
Dr. He lmut  Koh l  

Der  Bundesmin i s te r  
fb r  Jugend. Fami l ie  und  Gesundhei t  

R i t a  Sussmu th  



V.5 Zweite Verordnung 
zur ~nderung der Mikrozensusverordnung 

Vom 28. Februar 1989 

(BGBI I, S 342) 

Fur Artikel 1 auf Grund des 5 10 Abs. 1 Sat2 3 Mlkrozen- b) wenn neln oder n~cht bekannt, Angabe des Grun- 
susgesetz vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) und fur des: 
Artlkel 2 auf Gwnd des 5 5 Abs. 4 Satz 1 Bundesstatlstlk- 
gesetz vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462. 565) verord- keine Kenntnis von jodiertem Speisesalz; keine 

net dle Bundesregierung: 
Kenntnis von der Bedeutung des jodlerlen Speise- 
salzes zur Gesundhe~tsvorsorge; sonstlges." 

Artikel 1 

5 1 der M~krozensusverordnung vom 14. Juni 1985 
(BGBI. I S. 967), geandert durch d ~ e  Erste Verordnung zur 
Anderung der Mikrozensusverordnung vom 21. April 1986 
(BGBI. I S. 436). wird wie folgt geandert: 

1. Als neue Nummer 6 4 wird elngefugt: 

..6 4 Merkmale des Arbeitsplatzes: 

a) Schtchtarbect- standig, regelma01g: gelegent- 
Ihch; 

b) Art der Schichtarbelt: Fruhschicht. Spat- 
schicht. Nachtschicht. Tagschicht, sonstige 
Schichteinteilung; regelma01g; gelegentlich; 

c) Nachtarbelt (zwischen 22 00 Uhr und 6.00 
Uhr): standig; regelmafllg, gelegentl~ch; 

d) Zahl der bei Nachtarbelt gelelsteten Arbeits- 
stunden je Nacht; 

e) Samstagsarbett: standig, regelma01g: ge- 
legentl~ch; 

1) Sonn- und Fe~ertagsarbe~t stand~g, regel- 
ma01g. gelegentllch." 

2 Die bisherigen Nummern 6 4 bls 6.6 werden Nummern 
6 5 bis 6.7. 

3. In Nummer 11.7 erhalten dle Buchstaben a und b 
folgende Fassung: 

..a) Verwendung von jodlerlem Spelsesalz im Haus- 
hall. 

ja, neln, nlcht bekannt, 

4. Es wird folgende Nummer 11.8 eingefugt: 

"1 1.8 Krankheitsrisiken: 

a) gegenwartig Raucher. regelmafllg; gelegent- 
lich; 

b) fruher Raucher: regelm80ig; gelegentlich; 

c) niemals Raucher; 

d) fur gegenwartige und fruhere Raucher: iiber- 
wiegende Art dee Rauchens: Zlgaretten; 
Zigarren/Zigarillos; Pfeifentabak; Alter bei 
Rauchbeglnn; 

e) fiir gegenwartige und f ~ h e r e  Zigarettenrau- 
cher: Zahl der taglich gerauchtan Ziyarenen: 
weniger als 5; 5 bis 20; 21 bis 40; 41 und 
mehr." 

Artlkel 2 

Dle Erhebungen nach 5 5 Abs. 2 Nr. 4 Mlkrozensusge- 
see In Verblndung mi! 5 1 Nr. 9 Mikrozensusverordnung 
werden im Jahre 1989 ausgesetzt. 

Artlkel 3 

D~ese Verordnung gilt nach 5 14 des Dritten Uber- 
le~tungsgesetzes in Verbindung mil 5 17 des Mikrozensus- 
gesetzes und 5 27 des Bundesstatistikgesetzes auch tm 
Land Berlln. 

Artikel 4 

Diese Verordnung trltt am Tage nach der Verkiindung in 
Kran. 

Der Bundesrat hat zugestlmmt 

Bonn, den 28 Febwar 1989 

Der Bundeskanz le r  
Dr. He lmut  Koh l  

Der B u n d e s m ~ n i s t e r  des l n n e r n  
Dr. Ztmmermann 



V.6 Dritte Verordnung 
zur jinderung der Mikrozensusverordnung 

Vom 12. A p r l  1991 

(BGBI I, S 902) 

Auf Grund des 5 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensus- 7. Nummer 3.4 wird wie folgt gefaBt: 
gesetzes vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955), geandert ,Hehe des ,,,onatlichen Nettoelnkommens: 
durch Gesetz vom 17. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2837). 
verordnet die Bundesregie~ng: unter 300.- DM; 300,- DM bis unter 600,- DM; 

600,- DM bis unter 1000.- DM; 1000.- DM bis 

Artlkel 1 

5 1 der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni 1985 
(BGBI. I S. 967), zuletzt geandert durch die Zweite Verord- 
nung zur Anderung der Mikrozensusverordnung vom 
28. Februar 1989 (BGBI. I S. 342). wird wie folgt geandert: 

1. In Nummer 1.2 werden die Worte ..einschlieOltch 
Berlin (West)" gestrichen. 

2. In Nummer 1.9 werden die Worte .vor 1972; 1972 
oder spater" durch die Worte .vor 1987; 1987 bis 
1990; 1991 oder spater" ersetzt. 

3. Nummer 1.15 wird wie folgt gefaOt: 

.Staatsangehorigkeit (Land): 
Bundesrepublik Deutschland; Albanien; Belgien; Bul- 
ganen, Danemark, Frankreich; Griechenland; GroO- 
bntannien; Irland; Italien; Jugoslawien; Luxemburg; 
Niederlande: Norwegen; Osterreich; Polen; Portu- 
gal; Rumanien; Schweden; Schweiz; Spanien; Tsche- 
choslowakei; Turkei; UdSSR; Ungam; sonstiges 
Europa, Algenen; Marokko; Tunesien; sonstiges 
Alrika; Vereinigte Staaten von Amenka (USA); Kuba; 
sonstiges Nord- und Minelamerika; Sudamenka; Iran; 
sonstiger Naher Osten (z. B. Irak, Israel. Jordanien. 

unter 1400.- DM; 1400.- DM bis unter 1800.- DM; 
1800,- DM bts unter 2200.- DM; 2200.- DM bts 
unter 2500,- DM; 2500.- DM bis unter 3000,- DM; 
3000,- DM bis unter 3500.- DM; 3500.- DM bis 
unter 4000,- DM, 4000,- DM bis unter 4500,- DM; 
4500,- DM bis unter 5000,- DM; 5000.- DM bis 
unter 5500,- DM; 5500,- DM bis unter 6000.- DM; 
6000,- DM bis unter 6500,- DM; 6500,- DM bis 
unter 7000,- DM; 7000.- DM bis unter 7500.- DM; 
7500.- und mehr DM; alle mithelfenden Familien- 
angehmgen bzw. selbstandiger Landwirt; kein Ein- 
kommen." 

8. In Nummer 4.1 werden die Worte .und Sozialver- 
sicherung Berlin (Ost)" gestrichen. 

9. In Nummer 4.2 werden die Worte .mitversichert bei: 
Pflichtversichertem; fre~willig Versichertem; als Rent- 
ner Ventchertem;" durch die Worte .als Fam~lien- 
angehoriger (EheganeIKind) versichert;" ersetzt. 

10. Nummer 5 wird gestrichen. 

11. In Nummer 6.5 werden nach dem Wort ,,Geschatts- 
fuhrer;" die Worte ..Mitglied einer Produktionsgenos- 
senschaft;" angefugt. 

Libanon. Syrien); Indien; Pakistan; Vietnam; sonstlges 12, N~~~~~ 7.1 wir,j wie folgt gefa8t: 
Sudasien (2. B. Afghanistan. Kambodscha. Laos. Sri 
Lanka, Thailand); Japan; Korea; phlllpplnen; sonsti- .HMhster SchulabschluO an allgemeinbildenden 
ges Ostasien (z. B. China, Hongkong, Indonesien. Schulen: 

Macao); ubrige Welt; staatenlos." kein SchulabschluR: Haupt-(Volks-)schulabschlu0: 
RealschulabschluO (Minlere Relfe) oder gleichwertlger 

4. In Nummer 2.1 werden nach dem Wort ,.gelegentllch;" AbschluO, AbschluI? der allgemeinbildenden polytech- 
die Worte ,.sozialversicherungsfrei (genngfugig) be- nlSchen Oberschule in der ehemaligen DDR; Fach- 

schaftigt;" eingefugt. hochschulreife; allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife (Abitur);". 

5. Nummer 2.2 wtrd wie folgt gefaOt: 

.Fur Kinder im Vorschulalter und fur Schuler und 
Studenten: 

Besuch von: 
Kindergarteni-krippel-hod; allgemeinbildende Schule: 
Klassenstufe 1 bis 4; Klassenstufe 5 bis 10; Klassen- 
stufe 11 bis 13 (gymnaslale Oberstufe); berufliche 
Schule; Fachhochschule; Hochschule.' 

6. In Nummer 3.2.1 und 3.2.2 werden jeweils nach dem 
Wort .Unfallversiche~ng;" die Woce .Rente aus der 
S~zialverslChe~ng der ehemaiigen DDR;" eingefugt. 

13. In Nummer 7.2 werden nach den Worten .,Techniker- 
oder gleichwertiger FachschulabschluO;" die Worte 
,,AbschluO einer Fachschule in der ehemaligen DDR;" 
elngefugt. 

14. In Nummer 8.1 werden die Worte ..einschlieOlich 
Berlin (West)" gestnchen. 

15. Nummer 9 wird gestrichen 

16. An Nummer 10.1 werden nach den Worten .,im Aus- 
land." die Worte ..entf811t, da kein Pendler;" angefugt. 



17. In Nummer 12.1 werden die Worte .Feststellung einer unter 50; 50 bis unter 60; 60 b~s unter 70; 70 bis unter 
Minderung der ErwertsfBhigkeit durch amtlichen 80; 80 bis unter 90; 90 bis unter 100; 100; nicht 
Bescheld;" durch die Worte .Feststellung des Grades bekannt." 
der Behinderung durch amtlichen Bescheld;" ersetlt. 

18. Nummer 12.2 wird wie folgt gefaOt: Artlkel 2 
"Amtlich festgestellter Grad der Behindewng: Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkiindung 
bis unter 25; 25 bls unter 30; 30 bls unter 40; 40 bis in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimrnt 

Bonn, den 12. April 1991 

Der  Bundeskanz le r  
Dr. H e l m u t  Koh l  

Der Bundesmin is te r  des lnnern  
Schaub le  
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V.7 Auszug '1 aus 

V E R O R D N U N G  (EWG) Nr .  3711191 DES RATES 

v o m  16. Dezembcr  1991 

z u r  Durchf i ih rung  e ine r  jahrlichen St ichprobenerhebung iiber Arbei tskraf te  in  
d e r  Gemeinschaf t  

DER RAT DER EUROPAISCHEN (3) Die nationalen staristischen Amter soigen daiiir, 
GEMEINSCHAFTEN - da5 mindestens ein Vienel der Erhebungseinheiten der 

Stichprobe der vorhergehenden Erhebung entnomrnen 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : wird und da5 ein Anteil von mindestens einem Vienel in 

die Stichprobe der nichsten Erhebung einbezogen werden 
Artikel 1 kann. 

Periodizitiit de r  Erhebune  Die Zugehdrigkeit*zu einer dieser beiden Gruppen wird 
D . . 

durch e-inen Code kenntlich gernacht. 
Das Statistische Amt der Europijschen Gerneinschaften. 
(nachstehend m ~ u r o s t a t -  genannt) tiihn f u r  die Kommis- (4) Die Mitgiiedstaaten eneilen Eurostat alle von ihrn 

sion im Fnihjahr eines jeden Jahres, beginnend 1992. gewiinschren Auskiinfte beziiglich Organisation und 

eine Stichprobenerhebung iiber Arbeiukrafte in der hiethodik der Erhebung und geben insbesondere die 

G~~~~~~~~~~~ nachstehend .Erhebung- genannr,  durch,  Kriterien fur die Gestaltung und den Umfang der Stich- 
probe an. 

Arfikel 2 

Erhebungscinhei ten 

(1) D I ~  Erhebung erfolgr in jedem hlitgliedstaat bei 
einer Stichprobe von Haushalten, die zurn Zeitpunkt der 
Erhebung lhren Wohnsitz im Gebiet dieses Staates haben. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dall Dqppelzihlungen 
von Personen rnir rnehreren Wohnsitzen vcrmieden 
werden. 

(2) Die Angaben werden far alle zu den ausgewihlten 
Haushalten gehdrenden Personen ermittelt. 

Fille, in denen ein Haushaltsmitglied far andere Haus- 
haltsmirglieder Auskunft eneilt, sind besonders zu kenn- 
zeichnen. 

Artikel 3 

Reprasentativitat d e r  S t i chprobc  

(1) Die nationalen statistischen h t e r  fiihren die Erhe- 
bung im Rahrnen der nationalen Erhebungerl durch und 
sorgen dafur, da5 die Srichprobe der Haushalte gemill 
Anikel 2 Absau 1 nach dem in den jeweiligen Mitglied- 
staaten fiblichen Verfahren so konzipiert wird, da5 sie 
denselben Urnfang hat wie die Stichprobe f t r  die natio- 
n a l ~  Erhebung. 

(2) Um eine zuverllssige Grundlage far die verglei- 
chcnde Analyse auf Gemeinschaftsebene sowie auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten und spezifischer Regionen zu 
schaffen, wird der Stichprobenplan so gestaltet, dall 
sichergesteilt wird, da5 fiir Merkmale, die 5 % der Bevol- 
kerung irn erwerbsiihigen Alter betreffen, der relative 
Srandardfehler auf der Ebene I1 der NUTS (oder auf 
vergleichbarer Ebene) hdchstens 8 O/o betrigt. wobei vom 
Designeffekt f i r ,  die Variable Abeitslosigkeit" auszu- 
gehen isr. 

Regionen rnit weniger als 300 000 Einwohnern sind von 
dieser Bedingung atisgenommen. 

Artikel 4 

Erhebungsmcrkmale  

(1) Die Erhebung erstreckt sich auf folgende Merk- 
male : 

a) drrnographisrher Hinfergrund: Beziehung zur Be- 
zugsperson im Haushal: Geschlecht. Gebunsjahr, 
Gebunsdamm innerhalb des Jahres, Familienstand, 
Suatrangehorigkeit, Aufenthaltsdauer in dem jewei- 
ligen Mitgliedstaat in Jahren, Gebunsland ; 

b) Eruerbsrdfigkeit: Etwerbstitigkeit in der Berichts- 
woche, Gfinde dafiir, daB trorr vorhandener Erwerbs- 
titigkeit nicht gearbeitet wurde ; 

c) Merkmale der ersten Erwerbsfdtigkeit: Stellung im 
Beruf, Winschaftszweig der drtlichen Betriebseinheit, 
Beruf, Zahl der Penonen, die in der drtlichen 
Betriebseinheit arbeiten, Land der Arbeitsstitte, Region 
der Arbeitsstitte. Jahr des Arbeitsbeginns beim dezei- 
tigen Arbeitgeber oder als Selbstindiger, Monat dieses 
Arbeitsbeginns, Untencheidung Vollzeit-Keilzeittirig- 
kei t  unbefristetebefristctc Tatigkcit, Gesamtdauer der 
befristeten Tatigkeit/des befristeten Arbeitsvenrags. 
normaletweise geleistete Arbciastunden, tatsichlich 
geleistete Arbeitssmnden. wichtigster Grund fiir eine 
Abweichung der tatslchlich geleistetcn von den 
normalemeise geleisteten Arbeitssnmden, Schicht- 
arbeit. Abendarbeit, Nachtarbeit, Sarnstagsarbeit, Sonn- 
tagsarbei: Arbeit zu Hause, Suche nach einer anderen 
Tatigkeit und Griinde dafur; 

d) Angaben uber die zweite Erwerbsfdtigbeir: mchr als 
cine Emerbstitigkeit, Stellung im Beruf, Winschafts- 
zweig der drtlichen Betriebseinheit, Beruf, tatslchlich 
geleistete Arbei tss~nden.  regelmi~igelgelegentlichc 
Tatigkeit ; 

) Amtsblan der Europaschen Gemeinschaften Nr. L 35112. 



e) bisherige BerufJetfabrung der beschtifrigungslosen 
Personen: ffihere Erwerbstitigkeit, Jahr der leuten 
Erwerbsutigkeit, Monat der letzten Erwerbstatigkeit, 
wichtigster G ~ n d  f i r  die Aufgabe der ieuten Erwerbs- 
tltigkeit, Stellung im Beruf wihrend der letzten 
Erwerbstitigkeit, Wirtschaftszweig der ortlichen 
Betriebseinheit, in dem die Person zuletzt gearbeitet 
hat, wahrend der letzten Erwerbstitigkeit ausgeibter 
Beruf ; 

f) Arbeitssuche: Arbeitssuche bei Personen ohne 
ErwerbsGtigkeit wahrend der Berichtswoche. Art der 
gcsuchten Tatigkeit, Dauer der Arbeitssuche, wahrend 
der letzten vier Wochen hauptsachlich angewandte 
Methode der ArbeitssLche, Zeitpunkt des leuten 
Kontakts mit einer dffentlichen Arbeitsverrnittlung, 
urn Arbeit zu finden, Wunsch nach einer Erwerbstitig- 
keit bei Penonen, die nicht auf Arbeitssuche sind, 
Verfiigbarkeit fur die Aufnahrne einer Erwerbstatigkeit 
innerhalb der nachsten zwei Wochen. Situation unrnit- 
telbar vor Beginn der Arbeitssuche (oder vor Beginn 
der neuen Erwerbstitigkeit), Einschreibung bei einer 
offentlichen Arbeitsverrnittlung ; 

g) Situation der Nichterwerbspersonen: Situation der 
Personen, die weder eine Erwerbstitigkeit haben noch 
danach suchen ; 

h) scbulischc und  berufliche brildung: schulische und 
berufliche Bildung in den letzten vier Wochen, Zweck 
der in den leuten vier Wochen erhaltenen Ausbildung, 
Gesamtdauer der Ausbildung, iibliche Zahl der Ausbil- 
dungsstunden pro Woche, hochstes abgeschlossenes 
Niveau einer allgemeinbildenden Schule, hochstes 
Niveau der abgeschlossenen bemflichen Bildung oder 
des Studiums ; 

i) Situation ein Jahr vor der Erhebung: Erwerbstitig- 
keit, Stellung im Beruf, Wirtschaftszweig der ortlichen 
Betriebseinheit, in dem die Tatigkeit ausgeubt w r d e .  
Land des Wohnsiues, Region des Wohnsitzes; 

j) tecbniscbe Angaben im Zurarnrnenbang mit der 
Befrapng:  Jahr der Erhebung. Berichtswoche, 
Mitgliedstaat, Region, Grad der Verstadterung, laufende 
Nummer des Haushalts, Art des Haushalts. Art dcs 
Anstaltshaushalu. A n  der Beteiligung an der Erhe- 
bung. Hochrechnungsfaktor, Untentichprobe bezogen 
auf die vorausgegangene Erhebung, Unterstichprobe 
bezogen auf die folgende Erhebung. 

(2) Eurostat legt nach Anhdrung des durch den 
BeschluD 89/382/EWG, Euratom (') eingeseuten Aus- 
schusses fur das Statistische Programm der Europsischen 
Gemeinschaften nach dem Verfahren des Anikels 8 der 
vorliegenden Verordnung eine Kodierungsliste mit den 
Merkmalen der Erhebung gemiD Absau 1 fest und verdf- 
fentlicht sie. 

( 7 )  ABl.1ir.L 181 vom 28.6.1989,5.47.  
( 2 )  AB1.Nr.L 151 von 15.6.1930,S. l .  

Artikel I 

Durchfi ihrung der Erhebung 

(1) Die Erhebung wird von den nationalen statistischen 
&tern nach der in Anikel 4 Absatz 2 genannten Kodie- 
mngsliste durchgefihrt 

Sie sorgen dafir, daLl die Fragen in lbgischer Reihenfolge 
gcstellt und so formulien werden, dail in Zusamrnenar- 
beii mit Eurostat gr6Gtmdgliche Vergleichbarkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gewahrleistet ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafir, da5 die 
gewunschten Auskirnfte wahrheitsgemail, vollstandig und 
fristgerecht eneilt werden. 

Die statistischen Xmter der Mitgliedsraaten k6nnen die 
Beannvomng der Fragen zwingend vorschreiben. 

Artikel 6 

ubermi t t lung  und  Veroffentlichung 

(I) Die statistischen h t e r  der Mitgliedstaaten fiber- 
mitteln Eurostat spitestens neun Monate nach Ende dcr 
Erhebung bei den Haushalten die ordnungsgemiil iber- 
priiften Ergebnisse der Erhebung ffir jede befragte Person 
ohne Angabe von Namen und Adresse. 

(2) Eurostat ubernimmt die Aufbereitung, Auswerrung 
und Verbreirung der Ergebnisse der Erhebung. 

Die statistischen Amter der Mitgliedstaaten kdnnen in 
Abstimmung mit Eurostat die jeweiligen Ergebnisse 
verbreiten. 

Artikel 7 

Stat is t ikgeheimnis 

(1) Die irn Rahmen der Erhebung erteilten Einzelaus- 
kinfte dirfen nur fiir statistische Zwecke verwendet 
werden. 

Ihre Verwendung fJr steuerliche oder sonstige Zwecke 
und ihre Weitergabe an Dritte sind untersagt. 

(2) Die vertrauliche Behandlung der Eurostat fiberrnit- 
telten Angaben wird durch die Verordnung (Euratom, 
EWG) Nr. 1588190 des Rates vom 11. Juni 1990 fiber die 
Obermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht 
fallenden Informationen an das Statistische Amt der 
Europiischen Gemeinschaften gercgelt (2). 

Artikel 9 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentli- 
chung im Amtsbla'tt der Europdischen Gemeinrrhaftcn 
in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen nu Bnissel am 16. Dezember 1991. Im Narnen des Rates 

Der Prdsident 

H. VAN DEN BROEK 



V.8 Gesetz 
iiber die Statistik fiir Bundeszwecke 

(Bundesstatistikgesetz - BStatG) 

vom 22 Januar 1987 
(BGB1: I, S.462 f f )  

(1) Die elne Bundesstatlstik anordnende Rechtsvor- 
schnh hat fesizulegen, ob und In welchem Umfang dle 
Erhebung rnit ode1 ohne Auskunhspli~ch! ertolgen sol1 1st 
elne Auskuntlsptlicht les:gelegt, sind aiie naturl~chen und 
jur~stischen Personen des pnvalen und ofienlllchen 
Rechts. Personenvereln~gungen Behoroen des Bundes 
und der Lander sowle Geme~nden und Geme~ndever- 
bande zur Beanwonung der ordnungsgemafl gesteltten 
Fragen verpfllchtet 

(2) Die Auskuntispfl~ch! besteht gegenuber den ml! der 
Durchfiihwng der Bundesstatist~ken amtllch betrauten 
Stellen und Personen. 

(3) Die Antwon is! wahme~tsgemaB, vollstandig und 
lnnerhalb aer von den staristlschen Arntern des Bundes 
und der Lander gesetlten Fristen zu eneilen. Be1 schrlft- 
lhcher Auskunhsene~lung 1st die Antwon erst enell!, wenn 
d ~ e  ordnungsgerna0 ausgefbllten Erhebungsvordrucke der 
Ehebungsstelle zugegangen srnd Die Anwon is!, sowel! 
in elner Rechlsvorschnh nichts anderes best~rnml 1st. fur 
den Ernpfanger kosten- und ponolrel zu enellen. 

(4) Werden Erhebungsbeaunragte elngesem. konnen 
d ~ e  in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen 
rnundllch oder schnhlicn beanwonel werden. 

(5) In den Fallen des Absatzes 4 slnd be1 schrihlicher 
Auskunfiserte~lung d ~ e  ausgelulllen Ernebungsvord~cke 
aen Erheoungsbeauhragten auszuhand~gen cder In ver- 
schlossenem Umscnlag zu ubergeben cder be1 der Erhe- 
bungsstelle abzugeben oder dorthln zu ubersenden. 

(6) WlderSp~ch I;nd Anlechtungsklage gegen d ~ e  Auf- 
lorderung zur Auskunhserle~lung haben teine aufschie 
bende Wlrkung 

5 16 

Geheimhaltung 

(1) E~nzelangawn Dber persdnllche und sachliche Ver- 
halmlsse, d ~ e  fur elne Bundesslatlstlk gemacht werden. 
slnd von den Amtstragem und fur den otienllichen Dienst 
besonders Verplltchteten, d ~ e  mlt der Durchfuhmng von 
Bundesstatist~ken DetraUt slnd. geheimzuhalten, sowelt 
durch besondere Rechlsvorschnh nlchts anderes 
bestimmt 1st. Dies g~lt nlCht lur 

2 E~nzeiangaben aus allgerneln zuganglichen Quellen. 
wenn sle sicn auf dle In 5 15 Abs 1 genannten oflent- 
lhcnen Stellen oezlenen. auch sowel! eine Auskunhs- 
pllicht aulgNnd elner elne Bundesslatlst~k anordnen- 
a e l  Rechtsvorschntl besteht. 

3. E~nzelangaben, d ~ e  vorn Statist~schen Bundesamt oder 
den statlstischen Amtem der Lander mil den Elnzel- 
angaben anderer Belragter zusammengefaBt und In 
slalistlscnen Ergeonlssen dargestellt slna. 

4 Einzelangaben, wenn sle dem Befragten oder Betrofle- 
nen nich! zuzuorcnen sind. 

Die $5 93 97, 105 Abs. I. 3 11 1 Abs. 5 in Verbindung mlt 
g 105 Abs 1 sowte 5 116 Abs 1 der Abgabenordnung 
vom 16 Marz 1976 (BGBI l S. 613: 1977 1 S. 269). zulem 
geandert durch Ar?tkel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
1985 (BGBI. I S 2436). Qelten nlchl fur Personen und 
Stellen, sowell sle mil der Durchluhmng von Bundes-. 
Lanaes- oder Kommunalstarist~ten betraut slnd 

( 2 )  Dle Liberrnlnlung von Elnzelangaben zwlschen den 
rnit der Ourchfuhrung elner Bundesslat~stik betraulen Per- 
sonen una Stellen 1st zulass~g, sowelt dies zur Erstellung 
Oer Bunoesstatistik ertorderl~ch 1st. 

(4) E~ne Auskunttsptl~chl 1st nach 5 15 Abs 1 Satz 2 
auch festqeiegt, sowe;\ Erhebungen aufgrund berelts gei- 
tender elne Bunoesstat~stik anordnender Recntsvonchr~f- 
ten durchgefuhn ~ e r d e n  und d ~ e  Antwon n~cht ausaruck- 
Ilch fre~gestell! 1st 

1 Einzelangaben. In deren Uberrnlniung cder Veroflent- 
lhchung der Befragte schnhllch elngewllllgl hat. 
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V.9 Strafbestimmungen 

Strafbestimmungen: 44 203 Abs. 2, 204 und 205 des Strafgesetzbuches in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBI. I S. 1) 

Nach 5 203 Abs. 2 Satz 1 StGB kann bestrafi werden, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, 

namentlich ein zum personlichen Lebensbereich gehorendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschafisgeheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaf? als 

1. Amtstrager, 

2. %r den offentlichen Dienst besonders Verpflichteter, 

3 .  Person, die Aufgaben oder Behgnisse nach dem Personalvertretungsrecht 

wahrnimmt, 

4. ... 

5. ... 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 

Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben iiber personliche oder sachliche 

Verhaltnisse eines anderen gleich, die f?ir Aufgaben der offentlichen Venvaltung erfaRt worden 

sind (3 203 Abs. 2 Satz 2). 

Als StrafmaB ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Abs. 2 Satz 1 

i.V.m. Abs. 1). Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen 

zu bereichern oder einen anderen zu schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafandrohung gilt h r  den, der unbefugt ein 

fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschafisgeheimnis, zu dessen 

Geheirnhaltung er nach 3 203 verpflichtet ist, venvertet (3 201 Abs. 1). 




