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1 
anlass 

die Verkürzung der gymnasialzeit um ein Jahr – in der öffentlichen diskussion 
typischerweise als g8-reform bezeichnet – ist eine der bedeutendsten schul-
strukturreformen seit der Wiedervereinigung anfang der 1990er-Jahre.1 als 
Folge erwerben schülerinnen und schüler an allgemeinbildenden gymnasien die 
hochschulzugangsberechtigung (hZB) bereits nach zwölf schuljahren und nicht 
mehr – wie bei g9 – nach 13 schuljahren. gemeinsam mit der Bologna-reform im 
hochschulbereich und dem zunehmenden aufweichen der stichtagsregelung beim 
schuleintrittsalter stellt sie den Versuch dar, institutionalisierte Bildungsprozesse 
zeitlich vorzuverlagern und zu verdichten. Ziel ist es, junge menschen früher in 
akademische karrieren einzufädeln und die ausbildungszeiten zugunsten längerer 
lebensarbeitszeiten in hoch qualifizierten Berufen zu verkürzen. argumente, die 
jenseits ökonomischer erwägungen pro g8 ins Feld geführt wurden, fasst homuth 
(2017) zusammen:

•	ein pädagogisch-psychologisches argument bezog sich auf die ineffiziente Zeit-
nutzung im g9, die – so Befürworter von g8 – die lern- und leistungsmotivation 
der schülerinnen und schüler zu untergraben drohte.
•	aus curricularer sicht gab die reform die chance, lehrpläne zu modernisieren.
•	ein gesellschaftlich-anthropologisches argument bezog sich auf den Werte-

wandel in der Wohlstandsgesellschaft und sah in der stärkeren hinwendung zur 
Freizeit eine gefahr für motivation und leistungswille der jungen menschen.
•	ein weiteres ökonomisches argument bezog sich auf die reduzierten stunden-

zahlen, die einen abbau der lehrerstellen implizierten und einsparungen ermög-
lichen sollten.

Beginnend mit dem schuljahr 2001/02 wurde mit ausnahme des landes rhein-
land-pfalz nahezu flächendeckend auf das verkürzte gymnasium umgestellt. 
mittlerweile zeichnen sich allerdings – insbesondere in den westdeutschen Bundes-
ländern – rückläufige tendenzen ab, die in niedersachsen bereits eine vollständige 
rückkehr zur hZB nach 13 Jahren zur Folge haben, in anderen ländern dagegen 
auf das parallele Vorhalten von acht- und neunjährigen gymnasialen Bildungsgän-
gen hinauszulaufen scheinen. im land hessen haben die gymnasien bereits wieder 
die Wahl zwischen g8 und g9 und die mehrheit der gymnasien entscheidet sich 
für die g9-Variante. auch Bayern hat mit einem Flexibilisierungsjahr (freiwillige 
Wiederholung einer klasse in der mittelstufe bzw. Verteilung des lernstoffs eines 
schuljahres auf zwei schuljahre) modifikationen vorgenommen. in den ländern 

1 Wenn in diesem text von der g8-reform die rede ist, so bedeutet dies für die länder Berlin und Branden-
burg, die eine sechsjährige grundschule haben, die Verkürzung von sieben auf sechs gymnasialjahre bis zur 
hochschulzugangsberechtigung.



olaf köller: Folgen der g8-reform     8

Baden-Württemberg, nordrhein-Westfalen und schleswig-holstein bieten ebenfalls 
einige gymnasien die g9-Variante (zum teil in schulversuchsform) an.

Von großer Bedeutung für die abkehr vom g8-gymnasium sind die vor allem von 
elternseite zu vernehmenden klagen über ein zu großes stoffpensum in der mittel-
stufe, das die schülerinnen und schüler zu stark beanspruche, ihnen durch höhere 
Wochenstundenzahlen Freizeit raube und kaum noch Freiräume für außerschuli-
sche aktivitäten offenlasse. Weitere gegenargumente sind (vgl. homuth, 2017):

•	Befürchtungen, die Qualität des abiturs würde unter der schulzeitverkürzung 
leiden. Vor allem seien die kernfächer deutsch, mathematik und Fremdsprachen 
davon betroffen. die Folge sei eine schlechtere Vorbereitung auf das hochschul-
studium.
•	sorgen, dass weniger Zeit für klassenfahrten, projektwochen und soziale interak-

tionen zwischen schülerinnen und schülern bleibt. außerdem sei die möglichkeit 
eines auslandsaufenthalts beschnitten.
•	Befürchtungen, das verkürzte gymnasium würde sich zur „paukschule“ wandeln, 

in der kein raum mehr für eine gelingende persönlichkeitsentwicklung bliebe. 
•	annahme, die Belastungen der „paukschule“ würden die schülerinnen und schü-

ler erheblich stressen und so zu einem absinken der lebensqualität und zu mehr 
gesundheitlichen problemen führen.
•	sorgen, die höhere Wochenstundenzahl würde die schülerinnen und schüler 

auch am nachmittag binden und zu einem rückgang außerschulischer aktivitäten 
in musikschulen, sportvereinen etc. führen.
•	Befürchtungen, die aussicht auf ein schnelleres abitur könnte noch mehr  eltern 

dazu bewegen, das gymnasium für ihre kinder als schulform in der sekundar-
stufe i zu wählen, als Folge könnte das niveau weiter absinken.

interessanterweise sind aus den ostdeutschen Bundesländern, die über eine 
langjährige erfahrung mit dem erlangen der hZB nach zwölf schuljahren verfügen, 
solche argumente kaum vernommen worden. diese erheblichen ost-West-un-
terschiede könnten auch auf eine unzufriedenheit mit der art der umsetzung der 
g8-reform in den alten ländern zurückzuführen sein.

die einführung der verkürzten gymnasialzeit wurde zunächst kaum von wissen-
schaftlichen studien, die auskunft über mögliche auswirkungen der schulzeitver-
kürzung auf lernleistungen, studienvorbereitung, Belastungserleben und Freizeit-
verhalten der schülerinnen und schüler geben können, begleitet. entscheidungen 
in ausgewählten ländern, wieder zum g9 zurückzukehren, waren dementspre-
chend auch nicht evidenzbasiert, sondern trugen dem druck der eltern rechnung 
und waren das resultat bildungspolitischen opportunismus, dieses im Übrigen 
parteienübergreifend. die negative einstellung der eltern gegenüber dem g8 konn-
ten killus und tillmann (2012) empirisch belegen. sie befragten 3.000 mütter und 
Väter schulpflichtiger kinder im Jahr 2012 zu ihren einstellungen gegenüber der 
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gymnasialreform. Bei der Frage „Würden sie für ihr kind das acht- oder das neun-
jährige gymnasium wählen?“ votierten 79 % für die neunjährige Variante. 

in ländern wie Bayern oder neuerdings auch schleswig-holstein waren es sogar 
dieselben parteien, die zunächst vehement die Verkürzung der gymnasialzeit ge-
fordert hatten, die später sehr stark für eine (teilweise) reimplementation des g9 
argumentierten. im land schleswig-holstein macht aktuell die cdu die Wiederein-
führung des g9 zum Wahlkampfthema. im land Bayern wird bis ostern mit einer 
entscheidung gerechnet, ob das land wieder zum g9 zurückkehrt, wobei aktuelle 
schätzungen in Bayern davon ausgehen, dass eine rückkehr zu g9 durch einen 
zusätzlichen Bedarf von ca. 1.000 lehrkräften und durch investitionskosten einen 
Finanzbedarf von ca. 600 mio. euro nach sich zöge (Quelle: http://www.br.de/nach 
richten/schule-gymnasium-bayern-100.html; abruf am 18.3.2017).

Vor dem hintergrund dieser erheblichen tendenzen zur reimplementation des g9 
hat die mercator-stiftung diese expertise in auftrag gegeben, die folgende punkte 
klären soll:

•	erhebung und Zusammenstellung verschiedener empirischer studien in deutsch-
land zur einführung und zu den Folgen der g8-reform;
•	 insbesondere soll dabei die Frage geklärt werden, welche Folgerungen sich an-

hand der empirischen studien verlässlich zu g8/g9 formulieren lassen;
•	Weiterhin soll die praxis in pisa-teilnahmeländern der oecd betrachtet werden;
•	Vor dem hintergrund des Überlastungsarguments bei g8 sollen weiterhin daten 

der teilnehmerzahlen an bundesweiten Wettbewerben (wie z. B. Jugend trainiert 
für olympia, Jugend forscht, Jugend musiziert etc.) analysiert werden, um dabei 
insbesondere zu klären, ob sie etwas über die tatsächliche Belastung von abitu-
rienten aussagen und ob sich dabei unterschiede zwischen g8- und g9-ländern 
feststellen lassen.

dem soll im Folgenden nachgekommen werden, wobei in einem ersten schritt die 
aktuelle situation in den 16 ländern vorgestellt wird. 

http://www.br.de/nachrichten/schule-gymnasium-bayern-100.html
http://www.br.de/nachrichten/schule-gymnasium-bayern-100.html
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2 
zum aktuellen stand der  
g8-refOrm 
in den 16 ländern der Bundes-
repuBlik deutschland

die Basis für die g8-reform hat die kultusministerkonferenz (kmk) mit ihren 
Beschlüssen vom 28.2.1997 gelegt. danach ist der erwerb der hZB an allgemeinbil-
denden gymnasien nach acht oder neun Jahren (in Berlin und Brandenburg nach 
sechs Jahren) möglich, sofern gewährleistet ist, dass beide Wege von ihrer qualita-
tiven und quantitativen gestaltung vergleichbar sind. Quantitativ bedeutet, dass bis 
zum erwerb der hZB mindestens 265 Wochenstunden erteilt werden müssen, von 
denen 260 fachlich zuzuordnen sind, fünf weitere können im Wahlunterricht (z. B. 
projektarbeit, Vertiefungseinheiten) erbracht werden. im g9-modell ergeben sich 
so 29,4 unterrichtsstunden pro Woche, im g8-modell 33,1 Wochenstunden. 

die tabelle 1 gibt einen Überblick über den stand der g8-reform in den 16 län-
dern der Bundesrepublik deutschland. Für alle fünf ostdeutschen länder gilt, dass 
schülerinnen und schüler nach zwölf Jahren die hZB erwerben, gleiches gilt für 
die stadtstaaten (Berlin, Bremen und hamburg) sowie Bayern und das saarland. 
rheinland-pfalz hat niemals die g8-reform vollzogen, niedersachsen ist – wie oben 
bereits erwähnt – flächendeckend zum g9-modell zurückgekehrt. Baden-Würt-
temberg, hessen, nordrhein-Westfalen und schleswig-holstein weisen eine 
koexistenz von g8 und g9 auf. trotz der Vielfalt der modelle und der teilweise sich 
abzeichnenden reimplementation des g9 ist das g8 die dominierende Form des 
allgemeinbildenden gymnasiums in deutschland. im schuljahr 2015/16 besuchten 
bspw. rund 263.000 schülerinnen und schüler der 7. Jahrgangsstufe ein gymnasi-
um, 89,3 % davon befanden sich in einem g8-, 10,7 % in einem g9-gymnasium (vgl. 
statistisches Bundesamt, 2016).

hinsichtlich der einführung der verkürzten gymnasialzeit (g8) können zwei modelle 
unterschieden werden: das „5+3-modell“ und das „6+2-modell“ (vgl. homuth, 2017). 
in Bayern, Bremen, hessen, niedersachsen, nordrhein-Westfalen, dem saarland, 
schleswig-holstein und thüringen wurde das „5+3-modell“ umgesetzt, wobei die 
sekundarstufe i nur noch die Jahrgangsstufen 5 bis 9 umfasst, also von sechs auf 
fünf Jahre verkürzt wurde.2 die sekundarstufe ii umfasst in dieser ländergruppe 
unverändert drei Jahre (10. bis 12. Jahrgangsstufe). 

2  in Brandenburg wurde als Folge der sechsjährigen grundschule ein „3+3-modell“ umgesetzt.
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taBelle 1: Zum stand der g8-reform in den ländern der Bundesrepublik deutschland 

land einführung von g8  
im schuljahr

doppelter  
abiturjahrgang 

rückkehr zu g9

BW 2004/05 2012 seit 2012/13 im rahmen eines schulversuchs möglich 
(2013/14  44 modellschulen)

BY 2004/05 (5./6. Jg.) 2011 entscheidung steht noch aus

Be 2006/07 (7. Jg.) 2012

BB 2006/07 (7. Jg.) 2012

hB 2004/05 2012

hh 2002/03 2010

he 2004/05: ca. 10 %  
2005/06: ca. 60 %  
2006/07: ca. 30 % 

Verstärkte  
abiturjahrgänge  
2012, 2013, 
2014

schulversuch zum 1.8.2013 oder 1.8.2014, beginnend mit 
der 5. Jg. (nach entscheidung der schule auch in der  
6. und/oder 7. Jg.): parallelangebot g8/g9 an gymnasien 
und kooperativen gesamtschulen; Wahlmöglichkeit für 
g8 oder g9 für kooperative gesamtschulen seit 2008 
sowie gymnasien seit 2013

mV 2004/05 (5.–9. Jg.) 2008

ni 2004/05 2011 Flächendeckende rückkehr zum g9 mit dem schuljahr 
2015/16; option für g8 für leistungsstarke schülerinnen 
und schüler

nW 2005/06 2013 einmalig 2011/12: 13 (von 630) gymnasien auf antrag im 
rahmen eines schulversuchs

rp -

sl 2001/02 2009

sn seit 1992

st 2003/04 (5.–9. Jg.) 2007

sh 2008/09 2016 seit 2011/12: 15 (von 99) gymnasien auf antrag (11 ganz 
auf g9 umgestellt, 4 mit parallelen g8- und g9-Zügen)

th seit 1991

anmerkungen: Quelle: kmk: url: http:// https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/bildungs-
wege-und-abschluesse/sekundarstufe-ii-gymnasiale-oberstufe-und-abitur.html; BW: Baden-Württemberg; BY: 
Bayern; Be: Berlin; BB: Brandenburg; hB: Bremen; hh: hamburg; he: hessen; mV: mecklenburg-Vorpommern; ni: 
niedersachsen; nW: nordrhein-Westfalen; rp: rheinland-pfalz; sl: saarland; sn: sachsen; st: sachsen-anhalt; 
sh: schleswig-holstein; th: thüringen; Jg.: Jahrgangsstufe

in Baden-Württemberg, hamburg, mecklenburg-Vorpommern, sachsen und 
sachsen-anhalt wurde das „6+2-modell“ umgesetzt, bei dem die sekundarstufe i 
unverändert sechs Jahre umfasst, die sekundarstufe ii jedoch um ein Jahr verkürzt 
ist. hier hat die 10. Jahrgangsstufe eine doppelfunktion als letztes Jahr der sekun-
darstufe i und als einführungsphase der sekundarstufe ii. in Berlin wurde aufgrund 
der sechsjährigen grundschule ein entsprechendes „4+2-modell“ gewählt. 

in beiden modellen hat die einführung von g8 zu einer reduzierung der kumu-
lierten Wochenpflichtstunden geführt (vgl. im Überblick homuth, 2017). in den 
„5+3-ländern“ ist die Zahl im mittel um sieben stunden gesunken (von 272 auf 
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265), in den „6+2-ländern“ im mittel um fünf (von 272 auf 267). die stundenkür-
zungen wurden dabei vor allem in den Bereichen musik, sport und kunst vorge-
nommen (vgl. kühn, van ackeren, Bellenberg et al., 2013). in beiden modellen gibt 
es deutliche unterschiede zwischen den ländern (vgl. tabelle 2-1 in homuth, 2017) 
hinsichtlich der aufteilung der stunden auf die unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
der sekundarstufen i und ii. 

Wege Zur hochschulreiFe in den ländern
Für alle 16 länder gilt einheitlich, dass das gymnasium sein monopol bei der Ver-
gabe der hZB verloren hat (vgl. hierzu köller, 2016). Vor allem im berufsbildenden 
Bereich ist es in allen ländern möglich, eine fachgebundene oder allgemeine hoch-
schulreife zu erwerben, typischerweise nach 13 schuljahren. als Folge wird rund ein 
sechstel aller hZB mittlerweile im berufsbildenden Bereich erworben. hinsichtlich 
weiterer alternativer Wege zur hZB unterscheiden sich die länder allerdings erheb-
lich. kühn, van ackeren, Bellenberg et al. (2013) nehmen hier eine unterscheidung 
in vier ländergruppen vor (vgl. auch homuth, 2017):

•	 in gruppe 1 (Bayern, mecklenburg-Vorpommern und sachsen) bietet im allge-
meinbildenden Bildungssystem ausschließlich das g8 die möglichkeit, das abitur 
zu erwerben („konkurrenzloses g8-modell“). 
•	 in gruppe 2 (hamburg, saarland und thüringen) ist die dauer der gymnasialen 

ausbildung im allgemeinbildenden Bereich nach schulform unterschiedlich, mit 
dem grundständigen gymnasium als g8 und den gesamtschulen mit gymnasialer 
oberstufe als g9 („starres, konkurrierendes g8/g9-modell“).
•	 in gruppe 3 (Berlin, Brandenburg, Bremen und sachsen-anhalt) halten allgemein-

bildende gymnasien ausschließlich einen achtjährigen Bildungsgang vor. in ko-
operativen oder integrierten schultypen mit sekundarstufe ii werden grundsätz-
lich neunjährige Bildungsgänge angeboten. auf antrag sind aber auch achtjährige 
möglich („flexibles, konkurrierendes g8/g9-modell“). 
•	 in gruppe 4 (Baden-Württemberg, nordrhein-Westfalen, schleswig-holstein und 

hessen) sind allgemeinbildende gymnasien grundsätzlich als g8 ausgerichtet, 
können aber parallel oder ausschließlich eine g9-option anbieten. daneben wird 
an gesamtschulen ein g9-Zweig angeboten („optionales g8/g9-neu-modell“). 

Zusammenfassend ergibt sich für das allgemeinbildende gymnasium in deutsch-
land ein Bild, wonach das g8 trotz der erheblichen öffentlichen kritik das dominie-
rende modell ist, das in der sekundarstufe i rund 90 % der schülerinnen und schüler 
umfasst. die Zahlen werden sich allerdings aufgrund der grundsätzlichen rück-
kehr zu g9 in niedersachsen reduzieren. die leichte reduzierung der kumulierten 
Wochenpflichtstunden ist in allen ländern beobachtbar, gleichwohl hat sich die 
durchschnittliche Wochenstundenzahl nach der reform um rund vier stunden pro 
schuljahr erhöht. im schnitt verbringen schülerinnen und schüler damit im g8 pro 
tag etwas über 30 minuten mehr Zeit als im g9. darüber hinaus haben sich zwei 
Varianten des g8 etabliert, in einem Fall wurde die sekundarstufe i um ein schul-



olaf köller: Folgen der g8-reform     14

jahr verkürzt, im anderen Fall fand die Verkürzung um ein Jahr in der sekundarstufe 
ii statt. schließlich halten alle länder alternative Wege zur hZB jenseits des gymna-
siums vor, in denen das abitur in der regel nach 13 schuljahren erreicht wird.
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3 
BildungsBeteiligung 
am gYmnasium

die tendenz, wonach sich von generation zu generation eine Veränderung in der 
Qualität und Quantität der Bildungsbeteiligung zeigt, ist ein in allen industriena-
tionen nachweisbares phänomen und hat in deutschland seinen ausdruck in der 
sog. Bildungsexpansion gefunden. nach dem Zweiten Weltkrieg und der reimple-
mentation des dreigliedrigen sekundarschulsystems in den elf alten Bundesländern 
setzte schon anfang der 1950er-Jahre ein modernisierungsprozess ein, der sich in 
der steigenden nachfrage nach weiterführenden Bildungsgängen und der damit 
sich verlängernden schulzeit manifestierte. dieser prozess der Bildungsexpansion 
(vgl. u. a. Baumert, 1991) ist in abbildung 1 dargestellt. Beginnend mit dem schul-
jahr 1952/53 sind die prozentualen anteile der schülerinnen und schüler der 7. 
Jahrgangsstufe bzw. – nach der Wiedervereinigung – der 8. Jahrgangsstufe nach 
schulformen der sekundarstufe i aufgeführt. Besuchten noch fast 80 % der Ju-
gendlichen 1952/53 eine hauptschule, so ist dieser anteil im schuljahr 2015/16 auf 
12 % gesunken. gleichzeitig sind die anteile auf dem gymnasium von ehemals 13 auf 
über 36 % gestiegen. nach einem langen Zeitraum der expansion (bis zur Wieder-
vereinigung) sind die Zahlen an den realschulen rückläufig zugunsten der integrier-
ten gesamtschulen bzw. schulen mit mehreren Bildungsgängen. hierin spiegelt sich 
zum einen die starke tendenz der länder wider, das ehemals sehr differenzierte 
sekundarschulsystem zugunsten eines Zwei-säulen-modells im allgemeinbildenden 
system aufzugeben. Zum anderen entschieden sich drei der fünf neuen Bundeslän-
der (sachsen, sachsen-anhalt und thüringen) direkt nach der Wiedervereinigung 
für ein zweigliedriges system. 

die abbildung 2 ist dem nationalen Bildungsbericht entnommen (autorengrup-
pe Bildungsbericht 2016) und zeigt die relativen anteile der 15-Jährigen in un-
terschiedlichen Bildungsgängen in den Jahren 2000, 2006 und 2012. im Jahre 
2012 besuchten mit ausnahme der 15-Jährigen in schleswig-holstein und rhein-
land-pfalz alle schülerinnen und schüler an allgemeinbildenden gymnasien das g8. 
im Jahr 2000 besuchten dagegen mit ausnahme der länder sachsen und thürin-
gen die 15-Jährigen das g9.
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aBBildung 1: prozentuale anteile von schülerinnen und schülern nach Jahrgang und schulform (7. bzw.  
8. Jahrgangsstufe) Quelle: statistisches Bundesamt; Zahlen bis 1990/91 für die 7. Jahrgangsstufe, danach für 
die 8. Jahrgangsstufe; Vs: Volksschule; hs: hauptschule; rs: realschule; gY: gymnasium; Fs: Förderschule; mBg: 
schule mit mehreren Bildungsgängen; igs: integrierte gesamtschule 

aus der abbildung 2 ist ersichtlich, dass die zwischenzeitliche umstellung von g9 
auf g8 nicht die expansion des gymnasiums stoppen konnte, vielmehr ist der relati-
ve anteil von 28 auf 37 % gestiegen. homuth (2017) kann zeigen, dass in der tat die 
einführung von g8 einen zusätzlichen effekt von 1,56 prozentpunkten auf die gym-
nasialquote hatte. die Befürchtung der g8-gegner, wonach ein verkürztes abitur 
den Zulauf zum gymnasium eher steigere, scheint sich demnach zu bestätigen. die 
stagnation seit 2012 (vgl. dazu auch abbildung 1) mag dem umstand geschuldet 
sein, dass viele länder auf das Zwei-säulen-modell umgestiegen sind und neben 
dem gymnasium eine zweite schulform im allgemeinbildenden system etabliert 
haben, die ebenfalls zum abitur führt. 

aBBildung 2: Verteilung von 15-Jährigen auf unterschiedliche Bildungsgänge nach Jahr (Quelle: autorengruppe 
Bildungsbericht (2016; abb. d2-2); hs: hauptschule; rs: realschule; gY: gymnasium; iF: integrierte schulformen) 
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4 
der Blick 
ins ausland

die deutschsprachigen länder Österreich, schweiz und luxemburg zeichnen sich 
wie deutschland durch ein differenziertes schulsystem aus. Während in luxem-
burg und Österreich die steuerung des Bildungssystems angelegenheit der Bun-
desregierung ist, hat das schulsystem in der schweiz eine föderale struktur, d. h., 
die hoheit liegt hier in den kantonen. Österreich differenziert genauso früh wie 
deutschland, luxemburg und die schweiz nach sechs Jahren grundschule. den drei 
partnerstaaten ist allerdings gemeinsam, dass sie einen Bildungsgang vorhalten, der 
dem deutschen allgemeinbildenden gymnasium entspricht und auch die aufgabe 
hat, die schülerinnen und schüler auf ein hochschulstudium vorzubereiten. hin-
sichtlich der dauer zeigen sich unterschiede: das gymnasium in Österreich vergibt 
nach zwölf schuljahren die matura, in der schweiz wird je nach kantonaler rege-
lung die matura nach 12 oder 13 Jahren vergeben, in luxemburg nach 13 Jahren.

erweitert man den Blick auf die mitgliedstaaten der organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (oecd), so ergibt sich ein sehr heterogenes Bild 
hinsichtlich der dauer der grundschulzeit, der differenzierung in der sekundarstufe 
i und der dauer der Beschulung bis zum erwerb der hZB. letztere variiert je nach 
land üblicherweise zwischen 12 und 13 Jahren. kombiniert mit unterschieden im 
einschulungsalter und differenziellen praktiken der klassenwiederholungen, zeigen 
sich bemerkenswerte unterschiede im alter beim abschluss eines allgemeinbil-
denden Bildungsganges in der sekundarstufe ii. dies zeigt die abbildung 3 für alle 
oecd-länder. dargestellt ist dort das durchschnittliche alter von absolventinnen 
und absolventen beim erwerb eines allgemeinbildenden abschlusses in der sekun-
darstufe ii im Jahr 2014. in 20 ländern sind die absolventinnen und absolventen 
jünger als die abiturientinnen und abiturienten in deutschland, in zehn ländern 
sind sie gleich alt, in nur vier ländern älter. trotz der umstellung auf g8 bleiben 
demnach die absolventinnen und absolventen allgemeinbildender gymnasien in 
deutschland vergleichsweise alt.

ungeachtet dessen haben aber die reformen der letzten Jahre (aufweichung 
der stichtagsregelung, weniger Wiederholer, Verkürzung der gymnasialzeit) in 
deutschland dazu geführt, dass die abiturientinnen und abiturienten im histori-
schen Vergleich jünger geworden sind, dies zeigt die abbildung 4, die das alter der 
absolventinnen in den Jahren 2006 (g9) und 2015 (g8) kontrastiert.

der anteil der unter 18-Jährigen liegt im Jahr 2015 bei 1,95 %, in absoluten Zahlen 
sind dies bundesweit 5.635 absolventinnen und absolventen (statistisches Bundes-
amt, 2016).
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aBBildung 3: durchschnittliches alter von absolventinnen und absolventen allgemeinbildender Bildungsgänge  
im sekundarbereich ii nach land im Jahr 2014 (Quelle: oecd, 2016)
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huebener und marcus (2015) haben systematisch die Fachserie 11, reihe 1 des 
statistischen Bundesamtes über viele Jahre ausgewertet, um den genauen unter-
schied im durchschnittsalter der g8- und g9-abiturientinnen und -abiturienten zu 
ermitteln. dieser liegt nicht bei den erwarteten zwölf monaten, sondern bei 10,3 
monaten, was die autoren auf den etwas höheren anteil von klassenwiederholun-
gen, vor allem in der gymnasialen oberstufe, zurückführen. Zu diesem ergebnis 
kommen auch Büttner und thomsen (2013), die die etwas erhöhten klassenwie-
derholungen im g8 vor allem damit erklären, dass die g8-schülerinnen und -schü-
ler anders als die g9-schülerinnen und -schüler nach einem einjährigen auslands-
aufenthalt das schuljahr in der gymnasialen oberstufe wiederholen müssen.

Zusammenfassend zeigt sich im internationalen Vergleich, dass die hZB typi-
scherweise in 12 oder 13 Jahren erworben wird. Beide modelle finden sich in den 
oecd-mitgliedstaaten. gleichzeitig zeigt der oecd-Vergleich, dass auch nach allen 
reformen der letzten Jahre absolventinnen und absolventen mit hZB in deutsch-
land im internationalen Vergleich relativ alt sind.

hinsichtlich der voruniversitären leistungen fehlen belastbare Befunde für die 
oecd-staaten, da die internationalen schulleistungsstudien sich weitgehend auf 
die sekundarstufe i beschränken. die in den 1990er-Jahren durchgeführte dritte 
internationale mathematik- und naturwissenschaftsstudie (timss, vgl. Baumert, 
Bos und lehmann, 2000) stellte für mathematik und die naturwissenschaften die 
leistungen am ende der sekundarstufe ii fest. die internationalen leistungsunter-
schiede ließen sich aber schwer interpretieren, da sich die schulstrukturen und die 
teilnehmenden schülerinnen und schüler in ihren eingangsbedingungen erheblich 
unterschieden.

aBBildung 4: alter der abiturientinnen und abiturienten in den Jahren 2006 und 2015  
(Quelle: statistisches Bundesamt)
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5 
emPirische Befunde 
Zur VerkÜrZten gYmnasialZeit

in deutschland lassen sich wenigstens drei sorten von studien unterscheiden, in de-
nen effekte der verkürzten gymnasialzeit untersucht wurden (vgl. homuth, 2017). 
der erste typ bezieht sich auf die wissenschaftliche Begleitung von g8-schulversu-
chen, der zweite auf den direkten Vergleich von g8- und g9-Bildungssystemen vor 
der reform und der dritte auf studien zu den direkten auswirkungen der reform. 
darüber hinaus existieren auch noch untersuchungen, in denen generell effekte 
der lernzeit (Quantität von stunden) untersucht werden oder auch effekte von 
akzelerationsmaßnahmen (klassenüberspringen von hochleistenden schülerinnen 
und schülern).

lange vor der einführung der verkürzten gymnasialzeit wurden in verschiedenen 
ländern der Bundesrepublik deutschland bereits schulversuche zum g8 durch-
geführt. dabei handelte es sich vor allem um modellprojekte, in denen besonders 
leistungsstarke schülerinnen und schüler zum abitur geführt werden sollten. durch 
die Verdichtung des unterrichtsstoffes sollte vermieden werden, dass sich die 
hochleistenden im unterricht langweilen. solche modellversuche fanden in Bayern, 
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, hamburg, hessen, niedersachsen, nord-
rhein-Westfalen, rheinland-pfalz und schleswig-holstein statt (vgl. im Überblick 
tabelle 3-1 in homuth, 2017). die vermutlich beste wissenschaftliche Begleitung hat 
dabei der modellversuch in Baden-Württemberg erfahren (vgl. heller und reimann, 
2004). dort fand ein mehrstufiges auswahlverfahren (leistungstests, lehrkraftein-
schätzungen, elternwille) der schülerinnen und schüler für den g8-Zug statt. die 
längsschnittliche Begleitung zeigte dann positive effekte in den g8-klassen auf die 
kognitiven grundfähigkeiten, schulleistungsmaße und motivationalen maße.

Vergleiche vor der reform wurden im rahmen der deutschen Berichterstattung zur 
dritten internationalen mathematik- und naturwissenschaftsstudie timss vorge-
nommen (Baumert, Bos und lehmann, 2000) sowie in einer studie von Böhm-kas-
per und Weishaupt (2002). auf beide studien wird unten detaillierter eingegangen. 
dasselbe gilt für den dritten typus von studien, in denen direkt die effekte der 
reform untersucht wurden.

5.1 effekte auf schulische leistungs- und  
 kOmPetenzmasse

die erste empirische studie zu leistungs- bzw. kompetenzunterschieden zwi-
schen achtjährigem und neunjährigem gymnasium basiert – wie oben bereits 
erwähnt – auf der timss-studie (Baumert et al., 2000). Berücksichtigt wurden die 
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mathematik- und physikleistungen am ende der sekundarstufe ii (Baumert und 
Watermann, 2000). schülerinnen und schüler aus sachsen und thüringen bildeten 
die g8-stichprobe, die übrigen 14 länder die g9-stichprobe. die analysen ergaben 
einen unterschied in den mathematikleistungen zugunsten der schülerinnen und 
schüler in den g8-Bundesländern. in physik dagegen lagen die schülerinnen und 
schüler aus den g9-ländern vorn. die autoren schlussfolgerten, dass eine schul-
zeitverkürzung und die damit verbundene komprimierung des curriculums offen-
bar keine nachteile für schülerinnen und schüler haben müssen. 

als Folge der g8-reform wurde besonderes augenmerk auf die abiturdurch-
schnittsnoten der doppeljahrgänge gelegt. dabei zeigte sich insgesamt, dass sich 
beide kohorten kaum in den durchschnittsnoten unterschieden. 

die tabelle 2 ist aus klemm (2014) übernommen und stützt das argument fehlen-
der systematischer unterschiede.

taBelle 2: abiturdurchschnittsnoten nach land und gymnasialzeit 

                        doppeljahrgang

Bundesland  g9 (gemittelt) g8* g9* nur g8

Baden-Württemberg  2,34 (2007–2011) 2,40 2,35

Bayern  2,41 (2007–2011) 2,27 2,42 2,33

Berlin  2,50 (2007–2011) 2,37 2,42

Brandenburg  2,60 (2007–2011) 2,40 2,20

Bremen  2,45 (2007–2011) 2,34 2,48

hamburg  2,46 (2005–2009) 2,44 2,41

niedersachsen  2,67 (2007–2010) 2,58 2,55 2,65

saarland  2,51 (2004–2008) 2,47 2,48 2,45

nordrhein-Westfalen  2,41 2,44
 
anmerkung: * g6 und g7 in Berlin und Brandenburg; Quelle: klemm (2014)

die Belastbarkeit dieser Befunde zweifelt homuth (2017, s. 43) an: „hinzu kommt 
die bewusste steuerung der noten im doppeljahrgang durch die prüfer, was im 
Vorfeld der betreffenden abiturprüfungen in verschiedenen ländern auch als ,ein 
stück weit gerechtigkeit‘ (dietrich, 2011) verstanden wurde, da der letzte g9-Jahr-
gang abiturprüfungen nicht wiederholen konnte und es der erste g8-Jahrgang 
mit schlechteren noten schwieriger auf dem ausbildungsmarkt haben würde. die 
aussagekraft von notenvergleichen speziell im doppeljahrgang ist damit grundsätz-
lich anzuzweifeln.“

eine bessere, unabhängige studie zu den noten stammt von Büttner und thom-
sen (2013). sie nutzten den abiturdoppeljahrgang in sachsen-anhalt, der im Jahre 
2007 die hZB erworben hatte. die Befragung (n = 724) fand zwei Jahre nach 
dem abitur statt. als leistungsindikatoren wurden die deutsch- und die mathe-
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matiknote im abiturzeugnis und in der 7. Jahrgangsstufe verwendet. Während sich 
keinerlei notenunterschiede zwischen g8- und g9-schülerinnen und -schülern in 
der 7. Jahrgangsstufe ergaben, waren die mathematiknoten der g8-schülerinnen 
und -schüler im abiturzeugnis (mg8 = 6,94 vs. mg9 = 7,79 punkte) etwas schlechter, 
keine differenzen ergaben sich in den deutschnoten. 

pustelnik und halverscheid (2013) verglichen studienanfängerinnen und -anfänger 
in den Fächern mathematik und physik an der universität göttingen. die studieren-
den bearbeiteten zu Beginn des studiums einen einstufungstest im Fach mathema-
tik, dessen inhalte auf dem voruniversitären unterricht der gymnasialen oberstufe 
basierten. am ende des ersten semesters lagen zusätzlich ergebnisse aus zwei 
mathematikklausuren vor. der Vergleich von g8- und g9-schülerinnen und -schü-
lern ergab im einstufungstest keine differenzen, in den beiden klausuren schnitten 
die g8-schülerinnen und -schüler geringfügig besser ab als die g9-schülerinnen 
und -schüler.

trautwein, hübner, Wagner und kramer (2015) untersuchten die leistungen von 
abiturientinnen und abiturienten in Baden-Württemberg in vier Fächern (mathe-
matik, englisch leseverstehen, Biologie und physik). die datenbasis bildeten drei 
aufeinanderfolgende abiturientenkohorten (Jahrgänge 2010/11 bis 2012/13; n1 = 
1.341; n2 = 2.577; n3 = 1.192). darunter befanden sich zwei g9- und zwei g8-ko-
horten. die letzte g9-kohorte und die erste g8-kohorte bildeten den doppeljahr-
gang im schuljahr 2011/12, die zweite g9-gruppe repräsentierte die letzte reine 
g9-kohorte, die zweite g8-gruppe die erste reine g8-kohorte. die kohorten 
unterschieden sich nicht signifikant in ihren abiturdurchschnittsnoten, dem ge-
schlechterverhältnis, dem anteil von schülerinnen und schülern mit migrationshin-
tergrund oder dem sozioökonomischen hintergrund. ebenfalls zeigten sie keine 
unterschiede in zwei tests zu den kognitiven grundfähigkeiten. der einzige un-
terschied ergab sich erwartungsgemäß im alter, die g9-gruppen waren im mittel 
19 Jahre alt, die g8-gruppen 18 Jahre alt.

die mathematik-, Biologie- und physiktests folgten der grundbildungskonzepti-
on, wie sie auch den tests in pisa zugrunde gelegt ist (vgl. hierzu reiss, sälzer, 
schiepe-tiska, klieme und köller, 2016). der englischtest beschränkte sich auf das 
leseverstehen. die leistungen wurden in den vier getesteten Bereichen auf einer 
skala mit einem mittelwert von m = 500 und einer streuung von sd = 100 abgetra-
gen. die abbildung 5 zeigt die ergebnisse der mittelwertvergleiche zwischen den 
g8- und g9-schülerinnen und -schülern. in mathematik zeigen sich keine signifi-
kanten unterschiede und dies, obwohl die kumulierte stundenzahl der g8-schüle-
rinnen und -schüler (24) geringer war als in der g9-gruppe (28). im Fach Biologie 
schnitten die g8-kohorten geringfügig schlechter ab, der unterschied ist mit einer 
effektstärke von d = 0,08 aber vernachlässigbar, auch in Biologie lag die kumulierte 
stundenzahl um durchschnittlich zwei stunden niedriger. keinerlei unterschiede 
zeigten sich wiederum im physiktest. allein die unterschiede in englisch zugunsten 
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von g9 waren substanziell, die effektstärke lag bei d = 0,18, was in etwa dem leis-
tungsfortschritt eines halben schuljahres entspricht. die autoren tun sich allerdings 
schwer, den effekt eindeutig der gymnasialzeitverkürzung zuzuordnen. sie führen 
dazu aus (s. 6): „die gefundenen unterschiede lassen sich nicht abschließend der 
g8-reform zuordnen, da es durch die Bildungsplanreform 2004 zu einer vorüber-
gehenden stundenreduktion durch die einführung der grundschulfremdsprache 
englisch kam. Zudem ist zu bedenken, dass für den erwerb von kompetenzen in 
englisch das außerschulische lernen eine große rolle spielt, sodass die unterschie-
de zumindest teilweise auch direkt den altersunterschied der abiturientinnen und 
abiturienten in g8 und g9 widerspiegeln könnten.“

aBBildung 5: leistungen von abiturientinnen und abiturienten in Baden-Württemberg nach kohorten  
(g8 vs. g9) und Fächern (Quelle: trautwein et al., 2015)

ivanov, nikolova und Vieluf (2016) haben die großen in hamburg verfügbaren längs-
schnittlichen datensätze aus lau (lernausgangslagenuntersuchung) und kess 
(kompetenzen und einstellungen von schülerinnen und schülern) genutzt, um die 
effekte der g8-reform zu untersuchen. in lau wurden schülerinnen und schüler 
ab dem schuljahr 1995/96 von der 5. Jahrgangsstufe in fünf erhebungen bis zum 
abitur verfolgt. die teilstichprobe der schülerinnen und schüler an allgemeinbil-
denden gymnasien besuchte das g9. kess begann zum ende des schuljahres 
2002/03 mit einer Vollerhebung des 4. Jahrgangs, der sich unmittelbar vor dem 
Übertritt in die sekundarstufe i befand. es folgten vier weitere erhebungen. die 
schülerinnen und schüler, die in kess nach der 4. Jahrgangsstufe auf das allge-
meinbildende gymnasium wechselten, bildeten die zweite g8-kohorte in hamburg.
 
anders als in den anderen ländern erfolgte die g8-reform in hamburg ohne stun-
denkürzung, im g9 waren es 265 stunden gewesen, die im g8 fortgeführt wurden. 
die einführungsphase der oberstufe wurde auf die 10. Jahrgangsstufe vorgezo-
gen. mit der reform wurden die fünfstündigen leistungskurse durch vierstündige 
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kurse auf erhöhtem anforderungsniveau ersetzt. die ehemaligen dreistündigen 
grundkurse wurden durch vierstündige kurse auf grundlegendem niveau ersetzt. 
der Vergleich von g8- und g9-schülerinnen und -schülern ist durch diese weite-
re reform schwierig. erschwerend hinzu kommt, dass das gymnasium zwischen 
lau und kess weiter expandierte. so besuchten 37,5 % der siebtklässler in lau 
ein allgemeinbildendes gymnasium, in kess waren es 41 %. Weitere Vergleiche der 
schülerschaften in lau 7 und kess 7 ergaben die folgenden unterschiede in der 
schülerzusammensetzung: in kess war der anteil der schülerinnen und schüler 
aus Familien nicht deutscher herkunft deutlich höher und die Bildungsnähe der 
eltern geringer. Vor diesem hintergrund sind die ergebnisse in tabelle 3 bemer-
kenswert. 

taBelle 3: leistungsunterschiede zwischen schülerinnen und schülern aus kess 12 (g8) und lau 13 (g9) 

test effektstärke d

englisch – allgemeines sprachverständnis 0,32

test of english as a Foreign language (toeFl) – gesamtwert 0,13

test of english as a Foreign language (toeFl) – grammatik -0,01

test of english as a Foreign language (toeFl) – lesen 0,13

test of english as a Foreign language (toeFl) – hören 0,27

mathematik – grundbildung -0,14

mathematik – voruniversitäre inhalte 0,05

naturwissenschaften – grundbildung -0,04
 
Quelle: ivanov et al. (2016)

es handelt sich dort um Befunde aus leistungstests, die am ende der sekundar-
stufe ii (lau 13 vs. kess 12) durch die abiturientinnen und abiturienten bearbeitet 
wurden. dargestellt sind effektstärken (d), welche die höhe der mittelwertdiffe-
renz zwischen lau 13 und kess 12 ausdrücken. positive d-Werte weisen einen 
Vorteil der kess-12-schülerinnen und -schüler aus, negative einen Vorteil der 
lau-13-schülerinnen und -schüler. erkennbar schneiden die kess-schülerinnen 
und -schüler mit ausnahme eines toeFl-untertests in allen englischtests besser 
ab, die unterschiede im allgemeinen sprachverständnis und im hörverstehen sind 
dabei substanziell und entsprechen fast dem Zuwachs, der typischerweise in einem 
schuljahr erreicht wird. in mathematik schneiden die lau-schülerinnen und -schü-
ler im grundbildungstest etwas besser ab, die kohortenunterschiede in den übrigen 
tests sind unbedeutend. in ergänzenden analysen konnten ivanov et al. (2016) 
zeigen, dass die Vorteile der kess-12-schülerinnen und -schüler im Fach englisch 
bereits zu Beginn der oberstufe bestanden. die autoren fassen ihre ergebnisse wie 
folgt zusammen (s. 102 f.): „diese Befunde deuten darauf hin, dass die einführung 
des achtjährigen Bildungsgangs zum abitur in hamburg nicht zu einer generellen 
absenkung des leistungsniveaus in den untersuchten kompetenzbereichen geführt 
hat. dies ist umso bemerkenswerter, als der gymnasiale anteil am gesamtjahrgang 
sowie der anteil an schülerinnen und schülern aus bildungsferneren elternhäusern 
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im Vergleich zum lau-Jahrgang gestiegen sind … insgesamt bestätigt der leis-
tungsbezogene kess-lau-kohortenvergleich bereits vorliegende Befunde, denen 
zufolge das g8 nicht per se zu einem niveauverlust führen muss. im gegenteil: Wie 
am Beispiel der englischleistungen des kess-Jahrgangs ausgewiesen, kann eine 
schulzeitverkürzung durchaus auch mit leistungsvorteilen einhergehen. ent-
scheidende parameter für die am ende der schulzeit erreichten lernstände resp. 
kompetenzen wären demnach weit eher der umfang und die Qualität des erteilten 
Fachunterrichts, nicht aber die dauer der schulzeit.“

Wie lau und kess erlaubt der 2015 erschienene zweite ländervergleich des 
instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (iQB; vgl. stanat, Böhme, 
schipolowski und haag, 2016) auf länderebene Vergleiche der neuntklässler von 
2009 (g9) und 2015 (g8). in drei untersuchten ländern (hessen, nordrhein-West-
falen und schleswig-holstein) besuchten die schülerinnen und schüler im Jahr 
2009 noch das neunjährige gymnasium, in 2015 (in großer mehrheit) das verkürzte 
achtjährige gymnasium. Für alle drei länder gilt weiterhin, dass sich die expan-
sionsraten des gymnasiums zwischen 2009 und 2015 nur geringfügig verändert 
haben (anstieg um ca. 1 %). in tabelle 4 sind die ergebnisse der gymnasiastinnen 
und gymnasiasten der 9. Jahrgangsstufe für die drei länder aufgeführt. Berichtet 
werden mittelwerte in fünf kompetenzbereichen. die streuungen der maße am 
gymnasium liegen deutschlandweit bei rund 60 punkten.

im Fach deutsch sind die leistungen im lesen und in der orthografie gesunken, 
am stärksten in nordrhein-Westfalen. im hören sind die leistungen weitgehend 
unverändert. dabei zeigt sich, dass die leistungsveränderungen in den drei ländern 
letztendlich den bundesweiten trend wiedergeben (ergebnisse für deutschland), 
d. h., wie in allen anderen ländern, die zwischen 2009 und 2015 keine schulzeitver-
kürzung hatten, sind die sprachlichen leistungen in deutsch etwas gesunken. 
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taBelle 4: mittlere kompetenzstände von schülerinnen und schülern der 9. Jahrgangsstufe an gymnasien nach 
land, Fach, kompetenzbereich und erhebungsjahr 

land deutsch englisch 

lesen hören orthografie lesen hören

2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015 2009 2015

he 567 557 559 560 579 571 545 564 547 574

nW 581 562 580 571 573 558 555 578 558 581

sh 583 574 574 572 591 589 552 575 555 591

d 586 568 580 573 582 573 555 574 556 577
 
anmerkungen: 2009 (g9); 2015 (überwiegend g8); he: hessen; nW: nordrhein-Westfalen;  
sh: schleswig-holstein; Quelle: stanat et al. (2015)

Betrachtet man die englischleistungen, so haben sich durchgängig Verbesserungen 
eingestellt, die aber auch weitgehend den Bundestrend widerspiegeln. allein im 
hörverstehen ergibt sich für schleswig-holstein ein anstieg von 33 punkten, der 
erheblich über dem nationalen Zugewinn (21 punkte) liegt. Fasst man die Befunde 
zusammen, so zeigen sich in den betrachteten ländern eine leicht negative ent-
wicklung in den deutschkompetenzen und eine deutlich positive entwicklung in 
den englischkompetenzen. die kontrastierung mit den bundesweiten ergebnissen 
zeigt aber, dass sich hierin vermutlich keine effekte der g8-reform abbilden.

in seiner methodisch sehr elaborierten arbeit geht homuth (2017) mit den natio-
nalen erweiterungsstichproben von pisa 2000, 2003 und 2006 der Frage nach, 
wie sich die g8-reform auf die lesekompetenzen der schülerinnen und schüler 
an gymnasien ausgewirkt hat. mit einem differenzen-in-differenzen-ansatz kann 
er zeigen, dass die leseleistungen der g8-schülerinnen und -schüler in pisa höher 
ausfallen als die der g9-schülerinnen und -schüler. die gefundene differenz ent-
spricht einer effektstärke von d = 0,14 und korrespondiert mit einem kompetenz-
zuwachs, wie er in einem drittel bis halben schuljahr erwartet wird. Weiterhin kann 
homuth belegen, dass die sozialen disparitäten in den leseleistungen nicht infolge 
der g8-reform gestiegen sind. 

mithilfe der daten aus der internationalen grundschul-lese-untersuchung (iglu; 
erhebungen von 2001 und 2006) analysiert homuth weiterhin, ob die reform ei-
nen effekt auf soziale disparitäten beim Übertritt auf das gymnasium hat. hier kann 
er zeigen, dass sich nach der g8-reform der Zusammenhang zwischen sozioöko-
nomischem status und gymnasialempfehlung verstärkt hat. die abbildung 6 ist 
aus homuth (2017, s. 144) entnommen und zeigt diesen effekt. auf der x-achse ist 
dabei der sozioökonomische status, auf der y-achse die Wahrscheinlichkeit einer 
gymnasialempfehlung abgetragen.
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aBBildung 6: Zusammenspiel von sozioökonomischem status und gymnasialempfehlung in abhängigkeit von 
der gymnasialzeit (Quelle: homuth, 2017, s. 144)

anhand der pisa-daten kann homuth allerdings auch zeigen, dass das gymnasium 
als Folge der g8-reform und der weiteren expansion sozial heterogener geworden 
ist und der Zusammenhang zwischen der sozialen herkunft und der chance, im 
alter von 15 Jahren ein gymnasium zu besuchen, gesunken ist. dies spricht gegen 
die these der zunehmenden selektivität des gymnasiums durch die g8-reform.

hinsichtlich der unterschiedlichen selektivität von g8 und g9 ist auch die untersu-
chung von kühn (2016) interessant, die in den ländern, in denen beide gymnasial-
formen parallel existieren (Baden-Württemberg, nordrhein-Westfalen und schles-
wig-holstein), eine elternbefragung durchführte. insgesamt liegen daten von n = 
3.618 eltern vor, 530 g8-eltern, 3.088 g9-eltern. Zwei ergebnisse dieser studie 
sollen hier hervorgehoben werden. erstens ist der anteil der kinder ohne gymna-
sialempfehlung in der g8-gruppe deutlich niedriger (6,5 %) als in der g9-gruppe 
(18,9 %). Zweitens sind die Bildungsabschlüsse der eltern im mittel in der g9-grup-
pe niedriger (beide ohne akademischen abschluss: 25,9 %) als in der g8-gruppe 
(18,8 %).

Fasst man diese Befunde zusammen, so ergibt sich kein klares Bild, dass durch die 
gymnasialreform ursächlich die sozialen ungleichheiten im schulsystem zu- oder 
abgenommen hätten.
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5.2 effekte auf das stress- und Belastungs-
  erleBen sOwie Persönlichkeitsmerkmale

es existiert mittlerweile sehr viel literatur zum stresserleben und zu gesundheits-
belastungen von schülerinnen und schülern im g8. die früheste dürfte die von 
Böhm-kasper und Weishaupt (2002) sein, in der lehrkräfte sowie schülerinnen 
und schüler aus thüringen (abitur nach zwölf Jahren) mit solchen aus Bayern und 
Brandenburg (13 Jahre bis zum abitur) verglichen wurden. Berücksichtigt wur-
den schülerinnen und schüler der 8. Jahrgangsstufe und des ersten Jahres in der 
sekundarstufe ii. daten von n = 1.644 Jugendlichen aus thüringen konnten berück-
sichtigt werden und von n = 3.610 Jugendlichen aus den anderen beiden Bundes-
ländern. Wesentliche ergebnisse von Böhm-kasper und Weishaupt auf schülerin-
nen- und schülerebene sind:

•	die schulaufenthaltszeiten waren (durch die höhere Wochenstundenzahl)  
in thüringen am höchsten.
•	hinsichtlich der schulvorbereitung (hausaufgaben, lernen für prüfungen,  

referate) wendeten schülerinnen und schüler aus Bayern in der 8. Jahrgangs-
stufe die meiste Zeit auf. in der oberstufe verschwanden diese unterschiede.
•	die höchsten nachhilfequoten zeigten sich in Bayern.
•	die Zahl der jobbenden schülerinnen und schüler war in Bayern am höchsten 

und in thüringen am geringsten.
•	hinsichtlich des empfundenen leistungsdrucks gab es keine nennenswerten  

unterschiede zwischen den schülerinnen und schülern der drei länder.
•	etwas ungünstigere Werte wiesen die schülerinnen und schüler aus thüringen 

beim empfundenen schulklima auf.
•	das konkurrenzerleben war in thüringen und Brandenburg höher als in Bayern.
•	das negative Beanspruchungsgefühl fiel in der 8. Jahrgangsstufe in thüringen 

höher aus als in den anderen beiden Bundesländern, in der oberstufe waren  
diese unterschiede nicht nachweisbar.

insgesamt ergibt sich also keine klare Befundlage und die autoren resümieren 
(s. 497): „unsere Vermutung war, dass die kürzere schulzeit bis zum abitur in 
thüringen nicht nur die zeitliche Belastung der schüler – was nennenswert nicht 
nachgewiesen werden konnte –, sondern auch die Beanspruchung von lehrern und 
schülern erhöht. eine Bestätigung dieser hypothese ist aus den vorliegenden daten 
jedoch nicht ableitbar. nicht die dauer der schulzeit bis zum abitur, sondern schu-
lorganisatorische und situative Bedingungen an den einzelnen schulen sind folglich 
ausschlaggebend für die Beanspruchung von schülern und lehrern. dies sind auch 
die ansatzpunkte, um Belastung und Beanspruchung in der schule zu verringern.“

dahmann und anger (2014) untersuchten die effekte der gymnasialreform auf  
persönlichkeitsmerkmale, die sog. Big Five, sowie internale kontrollüberzeugungen. 
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kasten 1: die fünf grundlegenden dimensionen der Persönlichkeit und 
itembeispiele aus dem neo-ffi (Borkenau und Ostendorf, 1993)

(n)eurotizismus: personen mit einer hohen Ausprägung auf dieser Dimen-
sion erleben häufiger Angst, Nervosität, Anspannung, Trauer, Unsicherheit 
und Verlegenheit. Sie machen sich mehr Sorgen um ihre Gesundheit und 
haben Schwierigkeiten, erfolgreich Stress zu bewältigen. 
Itembeispiel: „Wenn ich unter starkem Stress stehe, fühle ich mich manch-
mal, als ob ich zusammenbräche.“ 

(e)xtraversion: Hoch extravertierte Personen sind gesellig, gesprächig, 
herzlich, optimistisch und heiter. Sie begeben sich gern in soziale Kontexte 
und erleben hohes Wohlbefinden in Begleitung anderer. 
Itembeispiel: „Ich habe gerne viele Leute um mich herum.“

(O)ffenheit für erfahrungen: Personen mit hohen Werten auf dem Faktor 
Offenheit sind wissbegierig, neugierig, intellektuell, offen für Neuartiges. Sie 
begeben sich gern in neue, ungewisse Kontexte, hinterfragen Bestehendes, 
probieren Neues aus und verhalten sich oftmals unkonventionell. 
Itembeispiel: „Ich bin sehr wissbegierig.“

(V)erträglichkeit: Personen mit hoher Verträglichkeit sind eher altruistisch, 
sie begegnen ihren Mitmenschen mit Verständnis und Wohlwollen. Sie 
sind sehr hilfsbereit und glauben auch an die Hilfsbereitschaft der anderen. 
Schließlich zeichnen sie sich durch ihr hohes zwischenmenschliches Ver-
trauen aus. 
Itembeispiel: „Die meisten Menschen, die ich kenne, mögen mich.“

(g)ewissenhaftigkeit: Personen mit hohen Werten auf diesem Faktor han-
deln organisiert, sorgfältig, planend, effektiv, verantwortlich, zuverlässig und 
überlegt. Sie sind sehr ausdauernd, teilen sich ihre Zeit gut ein und streben 
nach Perfektion. 
Itembeispiel: „Ich arbeite hart, um meine Ziele zu erreichen.“

letztere thematisieren, ob menschen sich selbst für ihr handeln verantwortlich se-
hen, für die fünf persönlichkeitsmerkmale (Big Five) gibt der kasten 1 erläuterungen.

die daten stammen aus dem sozio-oekonomischen panel (soep), dort konnten 
die autorinnen aus den Jahren 2005 bis 2012 insgesamt N = 1.085 abiturientinnen 
und abiturienten identifizieren, von denen 211 ihre hZB im g8 erworben hatten. 
nach kontrolle von diversen hintergrundmerkmalen der abiturientinnen und 
abiturienten zeigte sich, dass schülerinnen und schüler des g8 signifikant höhere 
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extraversions- und neurotizismuswerte aufwiesen. auf allen weiteren merkmalen 
unterschieden sich die absolventinnen und absolventen beider gruppen nicht. 

milde, Blaschek, Borggräfe et al. (2010) fassen einige studien zu körperlichen sym-
ptomen zusammen. danach zeigt sich, dass 78 % der 11- bis 17-jährigen kinder und 
Jugendlichen in den vergangenen drei monaten unter schmerzen gelitten hatten. 
die 17-Jährigen berichteten häufig von kopfschmerzen (47 %), rückenschmerzen 
(38 %) und Bauchschmerzen (30 %), die mädchen von menstruationsbeschwer-
den (53 %). in ihrer eigenen untersuchung gingen milde, Blaschek, Borggräfe et 
al. der Frage nach, ob sich statistisch signifikante unterschiede zwischen g8- und 
g9-schülerinnen und -schülern in der prävalenz von schmerzen und subjektiv 
erlebtem stress nachweisen lassen. die datenerhebung fand in Bayern zwischen 
oktober 2008 und Februar 2009 statt. Berücksichtigt wurden schülerinnen und 
schüler des 10. Jahrgangs (N = 651; 1. Jahrgang im g8 in Bayern) und des 11. Jahr-
gangs (N = 609; letzter Jahrgang im g9 Bayerns). das autorenteam setzte stan-
dardskalen (1) zu kopfschmerzen, (2) zu subjektiven Beeinträchtigungen durch kör-
perliche und allgemeinbeschwerden, (3) zur gesundheitsbezogenen lebensqualität 
und (4) zu individuell erlebten Belastungen durch stress ein. hier wurden insgesamt 
47 symptome berücksichtigt. darüber hinaus wurde mit zwei items erfragt, wie viel 
unverplante Zeit täglich zur Verfügung stünde und ob diese Zeit zur erholung aus-
reiche. hinsichtlich der 47 symptome, die zu den oben genannten vier Bereichen 
analysiert wurden, erbrachten lediglich zwei symptome signifikante unterschiede 
zwischen der g8- und der g9-gruppe. g8-schülerinnen und -schüler berichteten 
häufiger schluckbeschwerden (10,6 %) als g9-schülerinnen und -schüler (6,2 %). 
umgekehrt berichtete die g9-gruppe (18,9 %) häufiger druck- und Völlegefühl im 
leib als die g8-gruppe (14,0 %). entsprechend ihrer höheren Wochenstundenzahl 
gaben g8-schülerinnen und -schüler an, weniger unverplante Zeit zu haben und 
dass diese Zeit nicht ausreiche, um sich zu erholen. abgesehen von den geringen 
unterschieden zwischen g8- und g9-schülerinnen und -schülern zeigten sich in 
der untersuchung teilweise bemerkenswerte Befunde. so berichteten insgesamt 
83,1 % der untersuchten schülerinnen und schüler, wenigstens einmal im monat 
kopfschmerzen zu haben. rund 45 % der schülerinnen und schüler berichteten von 
Überforderungserleben in der schule und fast 48 % beklagten kreuz- oder rücken-
schmerzen. das autorenteam fasst seine ergebnisse wie folgt zusammen (milde, 
Blaschek, Borggräfe et al. 2010, s. 259): „die vorgestellten daten unterstreichen, 
dass ein sehr hoher anteil jugendlicher gymnasiasten regelmäßig unter kopf-
schmerzen und/oder unter anderen Beschwerden leidet und dass ein bedeutender 
anteil der schüler starken stress empfindet. die gesundheitsbezogene lebens-
qualität wird negativer als in der altersentsprechenden referenzstichprobe einge-
schätzt. Bis auf wenige ausnahmen konnten jedoch keine konsistenten unterschie-
de zwischen den schülern des g8 bzw. g9 nachgewiesen werden.“
Zu ähnlichen Befunden kommen killus und tillmann (2014) im rahmen einer 
repräsentativen elternbefragung 2014. die autoren befragten bundesweit g9- und 
g8-eltern, wie ihre erfahrungen mit leistungsdruck und stress sind. dabei konn-
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ten keine bedeutsamen unterschiede zwischen g8 und g9 nachgewiesen werden. 
Weiterhin berichteten 80 % der befragten g8-eltern und 85 % der g9-eltern, dass 
die anforderungen für ihr kind gerade richtig seien (killus und tillmann, 2014).

eine weitere untersuchung von minkley, rest, terstegen et al. (2015) ging der Frage 
der stressbelastung von abiturientinnen und abiturienten in nordrhein-Westfalen 
nach. Berücksichtigt wurde eine stichprobe von n = 69 schülerinnen und schülern 
des doppelten abiturjahrgangs. mithilfe der cortisolkonzentration im speichel und 
einer subjektiven einschätzung wurde die aktuelle stressbelastung im schulall-
tag erfasst. die längere stressbelastung vor und während der abiturprüfungszeit 
wurde über die cortisolkonzentration im haar operationalisiert. das autorenteam 
fand eine etwas höhere cortisolkonzentration an einem durchschnittlichen schul-
tag bei g8-schülerinnen und -schülern. dieser unterschied zwischen der g8- und 
g9-gruppe war allerdings nicht statistisch signifikant. im subjektiven stresserleben 
unterschieden sich die beiden gruppen nicht. in der Vorprüfungsphase zeigten sich 
zwischen beiden gruppen keine unterschiede in den cortisolkonzentrationen im 
haar. in der prüfungsphase stieg die cortisolkonzentration im haar in beiden grup-
pen gleichermaßen an. insgesamt ergab sich demnach auf subjektiver wie auch 
auf physiologischer ebene kaum evidenz, dass sich g8- und g9-schülerinnen und 
-schüler im stress- und Belastungserleben substanziell unterschieden. 

meyer und thomsen (2015) haben anhand des doppelten abiturientenjahrgangs in 
sachsen-anhalt von 2007 Wirkungen der schulzeitverkürzung auf die wahrgenom-
mene Belastung und das Freizeitverhalten der schülerinnen und schüler unter-
sucht. grenzen dieser untersuchung finden sich darin, dass die Befragung erst im 
Jahr 2009 vorgenommen wurde und somit die Berichte der betroffenen schülerin-
nen und schüler retrospektiv sind. insgesamt konnten daten von 717 absolventin-
nen und absolventen analysiert werden, die sich annähernd gleich auf die g8- und 
die g9-gruppe verteilten. g8- und g9-schülerinnen und -schüler wiesen vergleich-
bare ausprägungen auf soziodemografischen und biografischen merkmalen auf. 
rückblickend ergaben sich zwischen g8- und g9-schülerinnen und -schülern die 
folgenden unterschiede:

•	g8-schülerinnen und -schüler äußerten mehr Belastung durch die höhere stun-
denzahl, den stoffumfang und die hausaufgaben.
•	g8-schülerinnen und -schüler berichteten, dass sie weniger Zeit für nebenjobs 

gehabt hätten.
•	männer im g8 berichteten, häufiger nachhilfeunterricht und weniger Zeit mit 

Freunden gehabt zu haben.
•	ebenfalls berichteten männer im g8 von weniger Zeit für ehrenamtliche  

tätigkeiten. 

meyer und thomsen fassen ihre ergebnisse wie folgt zusammen (s. 268): „es 
lassen sich zwei hauptergebnisse festhalten: erstens hat die reform die von den 
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schülerinnen und schülern subjektiv empfundene Belastung durch schule und ler-
nen signifikant erhöht [...] Zweitens kann eine spürbare einschränkung der außer-
schulisch zur Verfügung stehenden (Frei-)Zeit festgestellt werden. dies führt dazu, 
dass schülerinnen und schüler des g8 seltener einer ehrenamtlichen tätigkeit und 
einem bezahlten nebenjob nachgehen.“

trautwein et al. (2015) untersuchten in der in kapitel 5.1 schon beschriebenen 
studie ebenfalls das Freizeitverhalten und stresserleben von g8- und g9-schü-
lerinnen und -schülern. auch hier zeigte sich in einzelnen dimensionen, dass die 
g8-gruppe etwas weniger Zeit für Freizeitaktivitäten (nebenjobs, Freunde treffen, 
sport und Fernsehen) aufwendete als die g9-gruppe. die effekte waren dabei aber 
mit ausnahme von treffen mit Freunden (95 minuten pro Woche im mittel weniger 
in den g8-kohorten) trivial. im sport lag der unterschied bspw. bei 22 minuten in 
der Woche, pro tag wendeten die g8-schülerinnen und -schüler also drei minuten 
weniger Zeit für sport auf als die g9-schülerinnen und -schüler. 

deutliche unterschiede (d = 0,41) zugunsten der g9-schülerinnen und -schüler 
ergaben sich aber im Beanspruchungserleben (Beispielitem: „Wenn ich von der 
schule nach hause komme, bin ich angespannt“), wohingegen die unterschiede im 
gesundheitlichen Wohlbefinden (kopfschmerzen, schlafstörungen, müdigkeit) mit 
einer effektstärke von d = 0,22 erheblich geringer waren.

auch die studie von Quis (2015) untersuchte effekte der g8-reform auf psychi-
sches Wohlbefinden von schülerinnen und schülern. die daten kamen aus dem na-
tionalen Bildungspanel und berücksichtigten angaben von N = 2.024 abiturientin-
nen und abiturienten, von denen 1.026 ein g8 und 998 schülerinnen und schüler 
ein g9 in Baden-Württemberg besuchten. untersuchte maße für die Befindlichkeit 
waren (1) lebenszufriedenheit, (2) schulisches Wohlbefinden, (3) psychische ge-
sundheit, (4) stress und (5) generelle selbstwirksamkeitsüberzeugungen. komplexe 
regressionsmodelle unter Berücksichtigung verschiedener hintergrundmerkmale 
der schülerinnen und schüler zeigten, dass abiturientinnen und abiturienten im 
g8 höhere stresswerte aufwiesen und mehr psychische probleme angaben. in den 
übrigen maßen ergaben sich keine unterschiede zwischen g8- und g9-schülerin-
nen und -schülern.

Fasst man alle studien zusammen, so ergibt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Viele 
maße des Belastungserlebens zeigten in den berichteten untersuchungen keine 
unterschiede zwischen g8- und g9-schülerinnen und -schülern. dies galt auch 
für physiologische stressparameter. in den seltenen Fällen, in denen unterschiede 
auftraten, deuteten diese aber eher auf ein etwas erhöhtes Belastungserleben der 
schülerinnen und schüler im verkürzten gymnasium hin.
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5.3 effekte auf die studienVOrBereitung

in kapitel 3 wurde festgehalten, dass trotz aller reformen die hohe nachfrage am 
gymnasium anhält. dies führt letztendlich seit Jahren zu einem anstieg der stu-
dienanfängerzahlen. der ungebrochene sog des gymnasiums hat zu anhaltenden 
diskussionen über die Wertigkeit der hZB geführt. einen prononcierten höhepunkt 
hat diese diskussion in den ausführungen von nida-rümelin (2014) über den aka-
demisierungswahn gefunden. nida-rümelin beklagt darin nicht allein, dass die stei-
gende Zahl von abiturientinnen und abiturienten zu einem permanenten absinken 
der anforderungen am gymnasium führe. auch habe die zunehmende akademi-
sierung erhebliche kosten auf dem ausbildungsmarkt, da die duale ausbildung für 
leistungsstarke Jugendliche immer unattraktiver werde; und dies, obwohl analysen 
zeigen, dass qualifizierte ausbildungsberufe hinsichtlich der einkommenschancen 
nicht wesentlich hinter viele akademische Berufe zurückfallen (vgl. anger, geis und 
plünnecke, 2012).

sieht man einmal von den kosten der akademisierung für den ausbildungsmarkt 
ab, so wird in den publikationen des deutschen Zentrums für hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (dZhW) weiterhin angeführt, dass unzureichende Qua-
lifikationen der abiturientinnen und abiturienten eine mitursache für die hohen 
studienabbruchzahlen sind, die vor allem im mint-Bereich beobachtbar sind. die 
Zahlen des dZhW (heublein, richter, schmelzer und sommer, 2014) weisen für 
die studienanfängerinnen und -anfänger von 2008/09 aus, dass je nach mint-Fach 
zwischen 43 % (informatik) und 36 % (ingenieurwissenschaften) der jungen erwach-
senen das studium abbrechen. „der studienabbruch an den deutschen hochschu-
len wird gegenwärtig vor allem durch drei motive bestimmt. an erster stelle stehen 
dabei leistungsprobleme. Bei 20 % der studienabbrecher gibt die erfahrung, den 
anforderungen des studiums nicht gerecht zu werden, den ausschlag für die auf-
gabe des studiums. diese abbrecher konnten den stoff nicht bewältigen, fühlten 
sich dem leistungsdruck nicht gewachsen, empfanden die leistungsanforderun-
gen für sich als zu hoch und viele schafften oftmals nicht einmal den einstieg ins 
studium. hinzu kommen 11 % der studienabbrecher, die explizit das nichtbestehen 
von prüfungen als entscheidenden abbruchgrund angeben“ (heublein, hutzsch, 
schreiber, sommer und Besuch, 2010, s. iV). nimmt man die hohen Zahlen des 
studienabbruchs im mint-Bereich und die dafür ins Feld geführten ursachen ernst, 
so kann schon die Frage gestellt werden, ob die Überforderung vieler studierender 
nicht in der tat aus der unzureichenden Vorbereitung der jungen menschen in der 
gymnasialen oberstufe resultiert. 

in kapitel 5.1 konnte wenig evidenz dafür gesammelt werden, dass die Verkürzung 
der gymnasialzeit negative effekte auf fachliche kompetenzen gehabt haben könn-
te. kühn (2014) ist in ihrer untersuchung der Frage nachgegangen, ob es andere 
studienpropädeutische merkmale sind, hinsichtlich derer sich g8- und g9-schüle-
rinnen und -schüler unterscheiden, und zwar in dem sinne, dass g8-schülerinnen 
und -schüler schlechter auf das studium vorbereitet werden. dazu befragte sie 
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studienanfängerinnen und -anfänger des abiturdoppeljahrgangs 2013 in nord-
rhein-Westfalen. N = 650 studienanfängerinnen und -anfänger hatten im g8 ihre 
hZB erworben, N = 810 im g9. der verwendete Fragebogen enthielt skalen

•	zum Bereich studienwahl und informiertheit vor studienaufnahme: schuli-
sche angebote zur planung des nachschulischen Werdegangs, Beurteilung des 
zeitlichen umfangs der studien- und Berufsorientierung, gesamtbeurteilung der 
schulischen unterstützung bei der studienwahl, sicherheit bezüglich der richtigen 
studienwahl, informiertheit über bestimmte studienanforderungen.
•	zu fachlichen und methodischen studieneingangsvoraussetzungen: umgang 

mit informationen – recherche, auswahl, Bewertung, computernutzung, wissen-
schaftliche arbeits-/präsentationstechniken, Fähigkeiten in den schulischen kern-
fächern deutsch, mathematik, englisch, Beurteilung der schulischen Vorbereitung 
auf das studium, lernstrategien. 
•	zu personalen studieneingangsvoraussetzungen: Fachinteresse, neugier, Fä-

higkeit zur selbstreflexion und eigenständigkeit. 

die berücksichtigten konstrukte basieren auf der einschlägigen literatur zu merk-
malsdimensionen der studierfähigkeit (z. B. konegen grenier, 2002). als kontroll-
variablen wurden personenbezogene (geschlecht, alter, migrationshintergrund, 
soziale herkunft), studiengangbezogene (z. B. angestrebter abschluss, studienfach) 
und bildungsbiografische angaben (z. B. art der hochschulzugangsberechtigung, 
durchschnittsnote) der studierenden erfasst. die mittelwertvergleiche zu den Vari-
ablen der drei oben aufgeführten Bereiche ergaben in keinem einzigen Fall substan-
zielle unterschiede zwischen g8- und g9-schülerinnen und -schülern. die wenigen 
signifikanten differenzen zugunsten von g9-schülerinnen und -schülern erreichten 
effektstärken von weniger als 1 % erklärter Varianz. kühn (2014, s. 28) schreibt 
selbst dazu: „der Vergleich der fachlichen, methodischen und personalen studie-
neingangsvoraussetzungen von g8- und g9-absolventinnen und -absolventen des 
doppelten abiturjahrgangs hat für die große mehrheit der erfassten konstrukte 
keine signifikanten unterschiede zwischen diesen beiden studierendengruppen 
ergeben. im hinblick auf einzelne konstrukte (z. B. Fachinteresse, informiertheit vor 
studienaufnahme) erreichen die unterschiede zwischen g8- und g9-absolventin-
nen und -absolventen zwar statistische signifikanz, erscheinen in ihrem ausmaß 
und in ihrer praktischen Bedeutung aber vernachlässigbar. die gesamtschau der 
Forschungsergebnisse weist nicht auf substanzielle unterschiede hinsichtlich der 
studieneingangsvoraussetzungen zwischen g8- und g9-absolventinnen und -ab-
solventen hin. das heißt, die Befürchtungen, abiturientinnen und abiturienten seien 
nach achtjähriger gymnasialschulzeit nicht ausreichend auf die anforderungen 
eines studiums vorbereitet, können auf Basis der vorliegenden Befunde zumindest 
in Bezug auf die hier untersuchten aspekte zerstreut werden.“



olaf köller: Folgen der g8-reform     38

5.4 mitgliedschaften in sPOrtVereinen und  
 sPOrtliche freizeitaktiVitäten

effekte der gymnasialzeitverkürzung auf die Veränderung der mitgliedschaften in 
sportvereinen sind methodisch schwer zu untersuchen, da parallel zur g8-reform 
die Zahl der schulen mit ganztagesangeboten deutlich zugenommen hat und 
außerdem die schülerzahlen kontinuierlich infolge des demografischen Wandels 
zurückgehen. die kumulierung dieser drei effekte sollte eigentlich zu einer deutli-
chen abnahme der mitgliederzahlen bei Jugendlichen geführt haben. tatsächlich 
wurde von Beginn an der g8-reform die Befürchtung ins Feld geführt, dass infolge 
der schulzeitverkürzung kaum Zeit für außerschulische aktivitäten in sportverei-
nen bleiben sollte. aufschluss über derartige effekte geben mitgliederstatistiken. 
so berichtet der deutsche olympische sportbund (dosB) regelmäßig, wie sich 
die mitgliederzahlen in sportvereinen über die Zeit verändern. laut dosB (2016) 
sind im Jahr 2015 insgesamt 1,9 mio. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren in 
sportvereinen gemeldet. seit dem Jahr 2000 sind diese Zahlen um rund 3.000 p. a. 
gesunken. diese abnahme um insgesamt 2,4 % in 15 Jahren ist allein bei männlichen 
Jugendlichen zu beobachten, mädchen dieser altersgruppe sind im Jahr 2015 häu-
figer Vereinsmitglieder als im Jahr 2000. Bedenkt man, dass sich zwischen 2000 
und 2015 allein die Zahl der 15-Jährigen in deutschland um 14,4 % (von 905.000 auf 
774.000) reduziert hat, so ist der rückgang in der Vereinsmitgliedschaft erstaunlich 
gering, ja unbedeutend.

Für die initiative „Jugend trainiert für olympia“ sind daten der schuljahre 2005/06 
bis 2009/10 verfügbar (http://www.jtfo.de/611/). danach sind die Zahlen der teil-
ne  hmenden Jugendlichen von 868.999 (im schuljahr 2005/06) auf 806.823 (im 
schul  jahr 2009/10) gesunken. dieser rückgang um gut 7 % ist deutlich geringer als 
das absinken der schülerzahlen in der sekundarstufe i im selben Zeitraum (über 
10 %). 

hinsichtlich des g8-effekts auf sportliche aktivitäten ist die untersuchung der 
universität marburg (laging, Böcker, dirks und schulz-algie, 2013) für das land 
hessen von besonderem interesse. laging et al. analysierten die daten von insge-
samt 2.208 schülerinnen und schülern des doppeljahrgangs 2011/12. die absol-
ventinnen und absolventen (g8: N = 955; g9: N = 1.253) kamen aus 23 gymnasien. 
sie wurden nicht nur hinsichtlich ihrer sportvereinsaktivitäten befragt, sondern 
ergänzend zu sport- und Bewegungsaktivitäten im selbst organisierten umfeld. 
dazu zählten aktivitäten in kommerziellen einrichtungen (z. B. Fitnessstudios) so-
wie arbeitsgemeinschaften in schulen. die autoren fassen ihre ergebnisse wie folgt 
zusammen (laging et al., 2013, s. 35 f.):

•	g8-schülerinnen und -schüler geben ihr sport- und Bewegungsengagement  
trotz offensichtlich höherer Belastungen in der mittelstufe nicht auf. mit dem ein-
tritt in die gymnasiale oberstufe sind g8-schülerinnen und -schüler nicht  
weniger sportlich aktiv als ihre g9-mitschülerinnen und -mitschüler, teilweise 
sogar sportlich aktiver als diese.

http://www.jtfo.de/611/)
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•	g8-schülerinnen und -schüler unterscheiden sich in ihrem sport- und Bewe-
gungsengagement grundsätzlich nicht signifikant von g9-schülerinnen und 
-schülern.
•	 im einzelnen ergeben sich jedoch tendenzielle unterschiede zulasten der 

g8-schülerinnen und -schüler in den themen „hausaufgaben“, „Zeit“, „noten-
druck“, „schulische Verpflichtungen“, „treffen mit Freunden“, „ehrenamt“ u. a.
•	g8-schülerinnen und -schüler sind im Verein tendenziell aktiver, treiben sogar 

signifikant mehr sportarten als g9-schülerinnen und -schüler.
•	g8-schülerinnen und -schüler sind in selbst organisierten oder kommerziell be-

triebenen Freizeitsportarten tendenziell etwas weniger aktiv als g9-schülerinnen 
und -schüler.
•	an schulischen Bewegungs- und sportangeboten (sport-ags) nehmen g8-schü-

lerinnen und -schüler tendenziell etwas häufiger teil.
•	g8-schülerinnen und -schüler sind eher leistungsorientierter in den vereinsorga-

nisierten sportarten.
•	g8-schülerinnen und -schüler fühlen sich fitter und gesünder als g9-schülerin-

nen und -schüler.

5.5 teilnahme an Bundesweiten 
 schülerwettBewerBen

schülerwettbewerbe stellen wichtige instrumente der besonderen außerschuli-
schen Förderung von hochbegabten und hochleistenden dar. sie firmieren typi-
scherweise als sog. enrichment-angebote, von denen bekannt ist, dass sie in der 
regel positive effekte auf die kognitive entwicklung von kindern und Jugendli-
chen haben (vgl. preckels und Vock, 2013). Wiewohl positive effekte von enrich-
ment-maßnahmen gut belegt sind, steht die systematische Beforschung der effekte 
der bundesweiten Wettbewerbe erst am anfang. davon losgelöst ist die Frage, wie 
sich die teilnehmerzahlen in den Jahren seit einführung der verkürzten gymna-
sialzeit entwickelt haben. Zu befürchten war und ist, dass sich mit der einführung 
des g8 und des damit verbundenen knapperen Zeitbudgets der schülerinnen und 
schüler die anmeldezahlen negativ entwickeln, und dies umso stärker, da sich 
neben der Verkürzung der gymnasialzeit auch noch als Folge des demografischen 
Wandels schülerzahlen reduzieren. im Folgenden soll anhand ausgewählter Wett-
bewerbe, für die Zahlen über die entwicklung der anmeldezahlen verfügbar sind, 
die entwicklung seit dem Jahr 2000 verfolgt werden, begonnen wird mit dem 
Wettbewerb „Jugend forscht“.
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Jugend Forscht
„Jugend forscht“ ist der größte europäische Wettbewerb im Bereich der naturwis-
senschaften und technik. der Wettbewerb findet jährlich statt, teilnehmen können 
Jugendliche und junge erwachsene bis zu einem alter von 21 Jahren. schülerinnen 
und schüler unter 15 Jahren nehmen am Wettbewerb „schüler experimentieren“ 
teil (zu details von Jugend forscht und schüler experimentieren vgl. www.ju-
gend-forscht.de). 

taBelle 5: teilnehmerzahlen bei „Jugend forscht“ und „schüler experimentieren“ nach land und Jahr

land 2000 2006 2012 2017

BW 513 991 1.076 1.597

BY 1.189 1.487 1.682 1.961

Be 229 306 353 426

BB 159 199 186 154

hB 416 508 749 647

hh 280 469 536 625

he 193 420 442 590

mV 63 132 142 79

ni 566 898 1.173 1.164

nW 1.186 1.718 1.694 1.862

rp 1.047 1.035 1.251 1.367

sl 293 236 213 282

sn 225 271 241 196

st 197 217 254 252

sh 137 197 261 331

th 287 522 524 693

d 6.980 9.606 10.777 12.226
 
BW: Baden-Württemberg; BY: Bayern; Be: Berlin; BB: Brandenburg; hB: Bremen; hh: hamburg; he: hessen; mV: 
mecklenburg-Vorpommern; ni: niedersachsen; nW: nordrhein-Westfalen; rp: rheinland-pfalz; sl: saarland; sn: 
sachsen; st: sachsen-anhalt; sh: schleswig-holstein; th: thüringen; Jg.: Jahrgangsstufe; deutschland 
(Quelle: https://www.jugend-forscht.de/fileadmin/user_upload/downloadcenter/stiftung_Jugend_forscht/ 
anmeldezahlen_Bundeslaender_1966_2017.pdf)

in tabelle 5 ist dargestellt, wie sich die teilnehmerzahlen seit dem Jahr 2000, in 
dem in fast allen ländern das g9 etabliert war (vgl. tabelle 1), entwickelt haben. da-
nach ergibt sich ein klares Bild steigender teilnahmezahlen, auch wenn dies etwas 
nach ländern schwankt. Cum grano salis sind aber in 11 der 16 länder permanente 
anstiege der teilnehmerzahlen beobachtbar.

naturWissenschaFtsolYmpiaden
das leibniz-institut für die pädagogik der naturwissenschaften und mathematik 
(ipn) begleitet in deutschland federführend die nationalen und internationalen 
naturwissenschaftswettbewerbe. diese umfassen den BundesumweltWettbe-
werb (BuW), die internationale Biologieolympiade (iBo), die internationale che-

https://www.jugend-forscht.de/fileadmin/user_upload/Downloadcenter/Stiftung_Ju gend_forscht/Anmeldezahlen_Bundeslaender_1966_2017.pdf
https://www.jugend-forscht.de/fileadmin/user_upload/Downloadcenter/Stiftung_Ju gend_forscht/Anmeldezahlen_Bundeslaender_1966_2017.pdf
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mieolympiade (icho), die internationale physikolympiade (ipho), die internati-
onalen Juniorscienceolympiade (iJso) und die europäische scienceolympiade 
(euso). Ziel dieser Wettbewerbe ist es, schülerinnen und schüler der sekun-
darstufen i und ii für naturwissenschaftliche themen und arbeiten zu begeistern, 
durch systematisches training von schülerinnen und schülern aber auch ein enrich-
ment-angebot zu machen. die Zielgruppe sind vor allem leistungsstarke Jugendli-
che, die fast ausschließlich gymnasien besuchen. Für die iBo, icho und ipho gilt, 
dass die schülerinnen und schüler ausschließlich aus der sekundarstufe ii stammen 
und in der regel entsprechende leistungskurse bzw. naturwissenschaftliche pro-
filoberstufen besuchen. die rekrutierung der teilnehmerinnen und teilnehmer ist 
je nach Bundesland unterschiedlich erfolgreich, gleichzeitig lässt sich aber auch bei 
den anmeldungen analog zu „Jugend forscht“ beobachten, dass die teilnehmerzah-
len von Jahr zu Jahr steigen. die zeigt die abbildung 7, die die teilnehmerzahlen im 
Zeitverlauf aggregiert über die sechs am ipn lokalisierten Wettbewerbe enthält. 

aBBildung 7: Zahl der teilnehmenden an den sechs vom ipn begleiteten naturwissenschaftlichen Wettbewer-
ben (eigene Berechnungen) 

der trend ist eindeutig und weist aus, dass es in den letzten elf Jahren einen konti-
nuierlichen anstieg der Zahlen gegeben hat, dies natürlich auch durch eine ver-
stärkte Bewerbung der Wettbewerbe. Wiederum gilt selbstverständlich, dass sich 
nicht aus der grafik ablesen lässt, die einführung von g8 hätte zu den steigenden 
Zahlen geführt. Vielmehr gilt festzuhalten, dass sich keine einbrüche in den teilneh-
merzahlen nachweisen lassen, die mit der einführung von g8 koinzidieren.
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BundesWettBeWerB Fremdsprachen
der Bundeswettbewerb Fremdsprachen hat eine sehr lange tradition und wird seit 
ende der 1970er-Jahre durchgeführt. er ist ein projekt von Bildung & Begabung, 
dem Zentrum für Begabungsförderung in deutschland, und wird durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung sowie den stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft gefördert. adressaten sind schülerinnen und schüler von der  
6. klasse bis zum abitur sowie auszubildende und schülerinnen und schüler be-
ruflicher schulen in der erstausbildung. der Wettbewerb umfasst vier sparten: (1) 
team schule wird auf der ebene der länder ausgerichtet. teams von bis zu zehn 
schülerinnen und schülern der 6. bis 10. Jahrgangsstufe reichen einen mündlichen 
Beitrag (Video oder audio) ein, die besten 40 teams qualifizieren sich dann für das 
zentrale sprachenfest, auf dem die Beiträge vorgestellt werden. (2) solo wird 
ebenfalls auf landesebene ausgerichtet und adressiert schülerinnen und schüler 
der 8. bis 10. Jahrgangsstufe. es handelt sich um einen aufgabenwettbewerb, bei 
dem die teilnehmenden mündliche (zu hause) und schriftliche aufgaben (in der 
nähe des schulorts) bearbeiten. die 70 besten teilnehmerinnen und teilnehmer 
qualifizieren sich für das einmal im Jahr stattfindende sprachenturnier, bei dem sie 
vier tage lang anspruchsvolle aufgaben bearbeiten. (3) solo plus richtet sich an 
schülerinnen und schüler der sekundarstufe ii. die preisträgerinnen und preisträ-
ger dieses Wettbewerbs qualifizieren sich in drei runden und werden in die Förde-
rung der studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. (4) team BeruF 
wendet sich an teams von schülerinnen und schülern des berufsbildenden sys-
tems, die mündliche Beiträge (audio oder Video) einreichen können. die teams mit 
den besten Beiträgen qualifizieren sich für das azubiturnier, bei dem sie innerhalb 
von 24 stunden ein fremdsprachliches theaterstück entwickeln und aufführen.
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die abbildung 8 zeigt die Zahl der anmeldungen zwischen 2000 und 2017. nach ei-
nem zwischenzeitlichen rückgang der anmeldezahlen ab dem schuljahr 2008/09 
steigen diese seit dem schuljahr 2013/14 wieder an.

aBBildung 8: anmeldezahlen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen (Quelle: persönliche mitteilung der 
geschäftsführung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen)

Jugend musiZiert
„Jugend musiziert“ ist ein bundesweiter Wettbewerb für kinder und Jugendliche 
bis zu einem alter von 21 Jahren, für gesang und orgel liegt die altersbeschrän-
kung bei 27 Jahren. der Wettbewerb findet zunächst auf regionalebene statt, die 
preisträgerinnen und preisträger beteiligen sich dann am landeswettbewerb, des-
sen preisträgerinnen und preisträger sich dann wiederum am Bundeswettbewerb 
beteiligen. 

taBelle 6: teilnehmerzahlen bei „Jugend musiziert“ auf regional-, landes- und Bundesebene nach Jahr 

 

2000 2005 2010 2015

regionalebene 16.133 20.066 17.760 19.972

landesebene 5.444 6.535 7.299 7.442

Bundesebene 1.356 1.996 2.365 2.514
 
Quelle: http://www.jugend-musiziert.org/fileadmin/user_upload/bilderpool/BW_orte_ Bundeslaender_ 
Jahre_kategorien_Zahlen_1964_2016.pdf 

die tabelle 6 listet die Zahl der teilnehmenden seit 2000 in Fünf-Jahres-schritten 
auf. dem einbruch auf regionalebene zwischen 2005 und 2010 ist ein Wiederan-
stieg bis 2015 gefolgt. auch hier lässt sich nicht nachweisen, dass die teilnehmer-
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zahlen mit den demografischen Veränderungen und den schulreformen (g8 und 
ganztagesangebote) kovariieren. Fasst man die hier vorgestellten ergebnisse zu 
den bundesweiten schülerwettbewerben zusammen, so lassen sich im Zeitverlauf 
keine systematischen rückgänge in den teilnehmerzahlen nachweisen. trotz deut-
lichen demografischen Wandels mit sinkenden schülerzahlen sind die Zahlen der 
teilnehmenden eher gestiegen als gesunken.

5.6 auslandsaufenthalte VOn schülerinnen  
 und schülern

auslandsaufenthalte, die von wenigen monaten bis zu einem ganzen schuljahr 
dauern können, stellen eine zentrale zusätzliche lern- und entwicklungsressource 
für schülerinnen und schüler dar. die einschlägige Forschung zu den effekten von 
auslandsaufenthalten zeigt eindrucksvoll, dass die authentischen kontexte dort zu 
großen leistungsfortschritten in den fremdsprachlichen kommunikativen kom-
petenzen führen (z. B. köller, Baumert, cortina und trautwein, 2004). aber auch 
im persönlichkeitsbereich zeigen sich bemerkenswerte effekte. Zimmermann und 
neyer (2013) berichten aus einem projekt, in dem sie bei studierenden die effekte 
von auslandsaufenthalten auf die Big Five (vgl. kasten 1) analysierten. auslandsstu-
dierende zeigten im Vergleich zu denen der kontrollgruppen eine positive entwick-
lungstendenz für offenheit, eine Zunahme von Verträglichkeit sowie eine deutliche 
abnahme des neurotizismus. 

im schulbereich sind die teilnahmezahlen an auslandsaufenthalten trotz der posi-
tiven kognitiven und nicht kognitiven auswirkungen nicht sehr hoch. die entspre-
chende Zahl der schülerinnen und schüler, die in jedem schuljahr einen mindestens 
dreimonatigen auslandsaufenthalt tätigen, ist in der weltweiser-studie (http://www.
weltweiser.de/weltweiser-studie-schueleraustausch-statistik-auslandsjahr.pdf) 
dokumentiert. Verfolgt man die Zahlen der teilnehmenden über die letzten zehn 
schuljahre, so zeigt sich, dass im schuljahr 2007/08 insgesamt 17.000 schülerin-
nen und schüler einen auslandsaufenthalt von drei oder mehr monaten einlegten. 
infolge der doppelten abiturjahrgänge sind diese Zahlen bis zum schuljahr 2010/11 
auf 20.000 gestiegen. seitdem ist ein kontinuierlicher rückgang zu verzeichnen, für 
den verschiedene Faktoren ursächlich sein können:

•	rückgang der doppelabiturjahrgänge; nach dem schuljahr 2010/11 haben nur 
noch doppeljahrgänge in nordrhein-Westfalen (2013) und schleswig-holstein 
(2016) die hZB erworben.
•	genereller rückgang der schülerinnen- und schülerzahlen
•	schulzeitverkürzung von g9 auf g8
•	dramatischer anstieg der kosten vor allem für auslandsaufenthalte in den usa. 

kostete ein schuljahr in den usa im Jahr 2010 im mittel 7.000 euro, so liegen die 
kosten aktuell bei rund 10.000 euro, was einem anstieg von über 40 % entspricht. 
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aBBildung 9: entwicklung der schülerinnen und schüler in der gymnasialen oberstufe (nur gymnasien) und 
der teilnehmerinnen und teilnehmer am auslandsaustausch (mindestens drei monate) nach Jahr; Basis (100 %) 
im schuljahr 2007/08 (Quellen: http://www.weltweiser.de/ weltweiser-studie-schueleraustausch-statistik- 
auslandsjahr.pdf; statistisches Bundesamt, 2017; eigene Berechnungen)

Zur leichteren interpretation sind die entwicklungen der entsprechenden Zahlen 
in abbildung 9 dargestellt. die Zahlen aus dem schuljahr 2007/08 bilden die Basis 
(jeweils 100 %). die orangefarbene linie beschreibt die entwicklung der auslands-
aufenthalte. Wie bereits beschrieben, sind die Zahlen gestiegen und nach abflauen 
der doppelabiturjahrgänge zurückgegangen. erkennbar sind die permanent sin-
kenden Zahlen der aufenthalte in den usa (graue linie), die sich ab dem schuljahr 
2014/15 noch einmal verschärft haben. dies ist umso bemerkenswerter – machten 
doch die usa-aufenthalte im schuljahr 2007/08 noch 50 % aus, so ist ihr anteil auf 
36 % im schuljahr 2016/17 gesunken. die aufenthalte in anderen ländern (gelb) 
sind zunächst schneller gestiegen als die Zahl der schülerinnen und schüler in der 
sekundarstufe ii. sie haben dann im schuljahr 2010/11 ihren höhepunkt erreicht, 
danach sind sie ähnlich wie die schülerzahlen gesunken. eine klare aussage, welche 
effekte die g8-reform hatte, lässt sich daher aus den Zahlen kaum ableiten. 
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6 
zusammenfassung 
und schlussFolgerungen

kaum eine andere schulreform dürfte in den letzten Jahren für so viele öffentliche 
und anhaltende debatten verantwortlich gewesen sein wie die Verkürzung der 
gymnasialzeit von neun auf acht bzw. in Berlin und Brandenburg von sieben auf 
sechs Jahre. Wie auch schon frühere debatten über schulstrukturen sind die g8/
g9-diskussionen vielfach ideologisch belegt und folgen subjektiven theorien der 
akteure, ohne sich auf empirische ergebnisse zu stützen. dabei wurde in der Ver-
gangenheit bereits von vielen empirischen Bildungsforscherinnen und -forschern 
das argument vorgetragen, dass schulstrukturelle Variablen in der regel nicht prä-
diktiv für Zielgrößen aufseiten der schülerinnen und schüler sind. mit dem vorlie-
genden text wurde daher der Versuch unternommen, die mittlerweile vorhandenen 
empirischen studien zur schulzeitverkürzung zu nutzen, um ein datengestütztes 
Fundament für die diskussion bereitzustellen. die sichtung der entsprechenden 
Forschungsliteratur lässt die folgenden elf schlussfolgerungen zu.

1. die Verkürzung der gymnasialzeit hat die anhaltende Bildungsexpansion nicht 
stoppen können. der anteil der schülerinnen und schüler, die nach der grund-
schule auf das gymnasium wechseln, ist gestiegen. die einführung von g8 hat 
diese entwicklung eher beschleunigt als verlangsamt.

2. im internationalen Vergleich nimmt deutschland mit einer schulzeit von zwölf 
Jahren bis zum erwerb der hochschulzugangsberechtigung keine sonderrolle 
ein und trotz der Verkürzung der gymnasialzeit sind abiturientinnen und abitu-
rienten in deutschland im internationalen Vergleich eher alt.

3. die g8-reform in deutschland hat dazu geführt, dass abiturientinnen und 
abiturienten heute im mittel 10,3 monate jünger sind, als sie es im g9-system 
waren. dass es nicht ein volles Jahr ist, liegt an den etwas höheren Wieder-
holerquoten in der sekundarstufe ii des g8. dieser effekt geht in erheblichem 
maße darauf zurück, dass schülerinnen und schüler nach einjährigen auslands-
aufenthalten im g8 in der regel das schuljahr wiederholen müssen.

4. hinsichtlich der fachlichen leistungen bzw. kompetenzen am ende der gymna-
sialen oberstufe lassen sich keine konsistenten unterschiede zwischen g8- und 
g9-abiturientinnen und -abiturienten nachweisen. dieses lässt den schluss 
zu, dass in kürzerer Zeit mit einer Verdichtung der unterrichtsinhalte genauso 
erfolgreich gelernt werden kann wie im neunjährigen gymnasium.

5. in der sekundarstufe i deuten die Befunde aus sekundäranalysen der pisa-da-
ten darauf hin, dass g8-schülerinnen und -schüler leichte leistungsvorteile 
gegenüber den g9-schülerinnen und -schülern haben.

6. mit der g8-reform haben sich die sozialen disparitäten im kompetenzerwerb 
nicht verstärkt, sie haben aber auch nicht abgenommen. das Zusammenspiel 
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von sozioökonomischem hintergrund und lesekompetenzen in pisa wird nicht 
durch die gymnasialform (g8 vs. g9) moderiert.

7. die sozialen disparitäten in der Bildungsbeteiligung haben infolge von g8 nicht 
zugenommen. das gymnasium ist sozial heterogener geworden, die chance, als 
15-Jährige oder 15-Jähriger ein gymnasium zu besuchen, ist für sozial weniger 
privilegierte Jugendliche heute größer als vor der g8-reform. gleichwohl ist 
der Zusammenhang zwischen gymnasialempfehlung am ende der grundschule 
und sozialer herkunft enger geworden.

8. die Befundlage zum stress- und Belastungserleben ist uneinheitlich. Viele 
studien erbringen keine unterschiede zwischen g8- und g9-schülerinen und 
-schülern. Wenn unterschiede gefunden werden, so deuten sie eher darauf hin, 
dass das stress- und Belastungserleben von g8-schülerinnen und -schülern 
etwas höher ist.

9. keine empirischen hinweise ergeben sich dahingehend, dass g8-schülerinnen 
und -schüler schlechter auf das studium vorbereitet sind als g9-schülerinnen 
und -schüler.

10. die g8-reform hat dazu geführt, dass schülerinnen und schüler etwas we-
niger Zeit für außerschulische aktivitäten haben, was der höheren Wochen-
stundenzahl geschuldet ist. gleichzeitig ergibt sich keine evidenz, dass die 
g8-reform negative effekte auf die mitgliedschaften in sportvereinen oder in 
bundesweiten schülerwettbewerben gehabt haben könnte. Viele Wettbewerbe 
verzeichnen steigende anmeldezahlen. Wenn die anmeldezahlen sinken, so ist 
dieser abfall deutlich geringer, als aufgrund der abnehmenden schülerinnen- 
und schülerzahlen zu erwarten wäre. dasselbe gilt für die mitgliederzahlen in 
sportvereinen.

11. die teilnahmezahlen bei auslandsaufenthalten von schülerinnen und schülern 
sind seit einigen Jahren rückläufig. dass dieser rückgang vor allem auf die 
einführung des verkürzten gymnasiums zurückzuführen ist, lässt sich aufgrund 
der vorhandenen daten schwer entscheiden. die rückgänge scheinen auch 
dem generellen rückgang der schülerzahlen und den steigenden kosten der 
auslandsaufenthalte geschuldet zu sein.

insgesamt ergibt sich so ein Bild, wonach die Verkürzung der gymnasialzeit von 
neun auf acht Jahre keine substanziell negativen effekte hatte. gleichwohl muss 
auch konzediert werden, dass sich empirisch keine großen positiven effekte der 
reform nachweisen lassen, abgesehen davon, dass junge menschen mit hochschul-
zugangsberechtigung heute im mittel zehn monate jünger sind als vor der reform.

Für die aktuellen diskussionen lässt sich festhalten, dass eine rückkehr zum g9 in 
allen hier betrachteten dimensionen keine positiven effekte haben dürfte. hin-
sichtlich der immensen finanziellen kosten, die solch eine rückkehr impliziert, ist 
zu fragen, ob man die großen summen geldes, die im raum stehen, nicht besser 
in die schul- und unterrichtsentwicklung investieren sollte. gegenwärtig steht die 
summe von ca. 600 mio. euro im raum, welche die rückkehr zum g9 in Bayern 
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kosten würde. mit einer derartigen summe ließe sich in Bayern ein professionalisie-
rungsprogramm der lehrkräfte auf den Weg bringen, das viel stärker zur gelingen-
den entwicklung der schülerinnen und schüler beitragen könnte als die rückkehr 
zum g9.
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