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Rauchen gilt neben Ubergewicht und Bluthochdruck als ei-

nes der wesentlichen Risiken, insbesondere fur die Ent-

Stehung von Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs. Dieser

Sachverhalt und die standige Zunahme der Zahl rauchender

Frauen lassen vermuten, dan auch bei Frauen durch Rau-

chen mitbedingte Erkrankungen zunehmen werden und die

Lebenserwartung von Frauen sich der bisher niedrigeren

der Manner angleichen wird . Andererseits weisen empiri-

sche Untersuchungen auf den Zusammenhang zwischen Bela-

stungen am Arbeitsplatz und die "belastungsausgleichende

Verwendung" von Alkohol, Medikamenten und· Rauchen hin.

Bei Frauen wird der Zigarettenkonsum vor allem bei zu

leistender Schichtarbeit und/oder durch Arbeitserschwer-

nisse in Verbindung mit korperlicher Schwerarbeit ver-

starkt (Volkhole 1977; s.a. Muller 1980).

Sozialwissenschaftliche Forschungen weisen des weiteren

nach, dan sich das Rauchverhalten von Frauen und Mannern

deutlich unterscheidet (Daten und Fakten 1982: IMW 1982:
Oberblick bei Wetterer/Helfferich 1983). pur das Rauch-

verhalten von Frauen zeichnen sich folgende Entwicklun-

gen ab:

- Der Anteil der rauchenden Frauen ist von 1960 - 1980

um mehr als 60 % gestiegen, allein in den siebziger

Jahren hat die Zahl der rauchenden Frauen um fast 40 %

2ugenommen, die Zahl der Raucher in demselben Zeitraum

nur um 16,5 %.

- In der Bundesrepublik Deutschland rauchen Frauen in-

zwischen zu einem ahnlich hohen Anteil (44 %) wie Man-

ner (56 %}. In der Altersgruppe der 20-29 Jahre alten

Frauen ist der Anteil der rauchenden Frauen entspre-

chend dem Anteil der weiblichen Gesamtbev6lkerung am

 hbchsten.
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- Die 'Rauchintensitdt' (Zahl der Zigaretten/Tag) nimmt

bei Frauen zu, die Zahl der Gelegenheitsraucherinnen

dagegen nimmt ab.

Diese Entwicklungen setzen sich in der Gruppe der ju-

gendlichen Raucherinnen fort: Der Anstieg der Zahl rau-

chender Frauen ist u.a. auch eine Folge der Zunahme der

Zahl rauchender Madchen und junger Frauen: denn in den

jungeren Altersgruppen gleicht sich das Rauchverhalten

junger Frauen dem der jungen Manner an.

2. DATENBASIS - METHODISCHES VORGEHEN

Die Untersuchung des frauenspezifischen Rauchverhaltens

erfolgt auf der Basis von Mikrozensusdaten des Jahres

1978. Der Mikrozensus ist eine Reprisentativerhebung und

-statistik der Bevolkerung und des Erwerbslebens und

wird seit 1957 in regelm nigen Abstanden durchgefuhrt.

Befragungen zum Thema "Gesundheit" erfolgten erstmals

1963 (als Probeerhebung), seit 1976 sind sie Bestandteil

des Grundprogramms des Mikrozensus. Sie werden im Ab-

stand von zwei Jahren erhoben. Der Auswahlsatz betrug

1978 1 %. In diesem Jahr wurden erstmals Fragen zu

Rauchgewohnheiten sowie Korpergrone und Korpergewicht

gestellt. Bei der Frage nach den Rauchgewohnheiten war

anzugeben, ob zum Zeitpunkt der Befragung oder fruher

geraucht wurde: wenn ja, was geraucht wurde (z.B. Ziga-

retten, Zigarellos oder Pfeife) und falls Zigaretten,

wie viele geraucht wurden, Es wurde zwischen gelegent-

lichem und regelm38igem Rauchen unterschieden, wobei

unter regelmdBigem Rauchen t gliches Rauchen verstanden

wurde, auch wenn es sich um eine geringe Anzahl von Zi-

garetten handelte. Bei der Prage nach der normalerweise

am Tag gerauchten Zigarettenmenge wurde zwischen Gruppen

unterschieden, die weniger als 5. 5-20, 21-40 und mehr

als 40 Zigaretten tdglich rauchen (Wirtschaft/Statistik

12/1980, S. 863).

Die mundlichen Interviews mit ca. 500 000 befragten Per-

sonen wurden in der Zeit von Anfang April bis Ende Mai

1978 durch die Statistischen Landesdmter durchgefuhrt.

Bei den "Fragen zur Gesundheit" besteht keine amtliche

Verpflichtung, die Beantwortung erfolgt freiwillig. Den-

noch ist die Zahl der Verweigerungen relativ gering, die

Ausfallrate liegt bei weniger als 1 % (bei Frauen 0,7 %)

und ist im Vergleich zu repr sentativen Umfragen von

mehreren Tausend Personen erheblich geringer.

Die Mikrozensusdaten wurden vom Bundesgesundheitsamt

(BGA) fur eine geschlechtsunspezifische Auswertung vorn

Statistischen Bundesamt angefordert und beziehen sich

ausschlieBlich auf die Erwerbsbevolkerung. Sie schlieBen

Arbeitslose und ausl3ndische Arbeitnehmer mit ein.

Berufsklassifikationen

Die Frage nach dem Beruf bezieht sich auf die zum Zeit-

punkt der Befragung ausgeubte Tatigkeit. Die Zuordnung
der Angaben der Befragten stutzt sich auf die Systematik

der Berufspositionen des Statistischen Bundesamtes. Sie

umfant 121 Berufspositionen, die nach Tatigkeitsmerkma-
len weiter untergliedert sind .

Aus den mehr als 400 Be-

rufs- und Tdtigkeitsbereichen w hlte ich die Berufe aus,

in denen Frauen absolut und relativ den gr6nten Anteil

an allen beschaftigten Erwerbstatigen bilden (vgl. Ab-

schnitt 5.1., Tab. 2).
*)

*) Dem Statistischen Bundesamt und Herrn Dr. Dieter

} Borgers (BGA) danke ich fur die Oberlassung der Mi-

krozensusdaten, Frau Renate Menzel (BGA} fur die Ta-

bellierung der frauenspezifischen Daten.
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Dic Korrektheit der zahlenmanigen Angaben lant sich

Uberprufen mit Hilfe von Daten Uber sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitnehmerinnen aus dem Jahre 1978. So wa-

ren z.B. im Juni 1978 33 457 Apothekenhelferinnen so-

zialversicherungspflichtig beschdftigt, der Mikrozensus
nennt 33 800. Die Differenz lant sich erklaren aus einer

Anzahl von Frauen. die weniger als 20 Wochenstunden und

damit nicht-sozialversicherungspflichtig besch ftigt
sind . Bei Lehrerinnen, die in der dberwiegenden Anzahl

als Beamtinnen arbeiten, ist die Differenz entsprechend

graner (Blon 1980).

Rauchverhalten

Die Daten zu den Rauchgewohnheiten beziehen sich auf Zi-

garettenraucher/-innen. Anderer Tabakkonsum, wie z.8.

Pfeife und Zigarellos, wurde bei der Auswahl durch das

BGA nicht berocksichtigt, da der Anteil  unerst gering

ist.

Fur diese Auswertung steht das Merkmal 'Rauchen' mit

folgenden Auspragungen zur Verfugung:
- Der prozentuale Anteil der regelmanigen Zigarettenrau-

cherinnen. Eingeschlossen sind alle Raucherinnen, auch

die, die taglich z.B. weniger als funf Zigaretten rau-

chen.

- Der Prozent-Anteil derjenigen Zigarettenraucherinnen,

die mehr als 20 Zigaretten tdglich rauchen (bezogen
auf die Zigarettenraucherinnen = 100 %}.

- Der Anteil der ehemaligen Raucherinnen

Altersgruppen

Un einen altersspezifischen Vergleich insbesondere

der ]Ungeren und der alteren Jahrgange zu ermag-

lichen, werden die nachfolgenden vier Altersgruppen in

der Auswertung berucksichtigt:

Frauen, die unter 20 Jahre

Frauen, die zwischen 20 und 34 Jahre

Frauen, die zwischen 35 und 49·.Jahre und

Frauen, die 2wischen 50 und 64 Jahre alt sind.

3. DAS UNTERSUCHUNGSKONZEPT

Mit der Analyse von Raucherinnen-Biografien in der qua-

litativen Studie der Fallstudie "Frauen und Rauchen" ha-

ben wir den Versuch unternommen, das Rauchverhalten von

Frauen als "Gesundheits- und Lebensweisen"-bezogenes

Verhalten und Handeln zu untersuchen. Unter einer solchen

Pr misse wird Rauchen nicht allein als individuelles ge-

sundheitssch digendes Fehlverhalten angesehen, sondern

auch als eine mdgliche Reaktion auf Lebens- und Umwelt-

bedingungen, als Mittel der Bew ltigung von Anforderun-

gen. Belastungen und Konflikten.

Die Datenlage zum Rauchverhalten von Frauen in unter-

schiedlichen sozialen Schichten ist zwar unzureichend,

sie ldnt aber auf Zusammenhange iwischen beruflichen und

pers6nlichen Belastungen und Rauchverhalten schlieBen.

-· So konnte in nationalen und internationalen Studien

(Jacobson 1981, Daten und Fakten 1982 1 gezeigt werden,

dan es bei Frauen aus der Arbeiterklasse und aus unte-

ren sozialen Schichten traditionell einen hohen Anteil

von Raucherinnen gibt: In der BRD z.B. rauchen 70 %

der jungen erwerbst3tigen Frauen im Alter von 14-25

Jahren, die mit Volksschulabschlun, aber ohne Lehre in

die Erwerbst3tigkeit gehen. Frauen in derselben Alters-

gruppe mit mittlerer und h6herer Schul- und Berufsbil-

dung rauchen nur zu 43 % (IMW 19829.

V
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- Andererscits kommen nationale und internationale Un-

tersuchungen zu dem Ergebnis, dan Frauen in Berufspo-

sitionen am oberen Ende der sozialen Rangfolge - vor

allem in Managerpositionen - mehr als Frauen in allen

anderen Berufspositionen rauchen (Jacobson 1981, Wet-

terer/Helfferich 1983).

- Quer durch alle sozialen Schichten gilt daruber hin-

aus, dan aunerhduslich erwerbstdtige Frauen zu einem

h6heren Anteil rauchen als nicht erwerbstatige Frauen.

- Des weiteren weisen Forschungsergebnisse nach, dan der

Gesundheitszustand von Frauen in un- und angelernten

Arbeitsplatzen (z.B. Hilfsarbeiterinnen und Raumreini-

gerinnen) deutlich h6here Erkrankungsraten (gemessen

an der Arbeitsunfuhigkeit) haben als Prauen in quali-

fizierten Dienstleistungsberufen (Biirkardt/Oppen

1984: Thiele 1979).

Diese Daten und das Wissen daruber, dan Frauen unterer

Sozial- und Bildungsschichten durch gesundheitserziehe-

rische Mannahmen wie Medien und jurse wenig bzw. nicht

zu erreichen sind, fuhrten zu der Entscheidung, solche

Frauen in der qualitativen Studie zu befragen, die Be-

rufsgruppen am unteren Ende der Berufsskala angeh6ren

(Forschungsantrag 1983) Auch die quantitative Analyse

des Rauchverhaltens erwerbstttiger Frauen orientiert

sich an einem theoretischen Konzept, das die spezifi-

schen Lebensbedingungen von Frauen als "zweiwertige Be-

anspruchung" ansieht. Nicht im Sinne einer Doppelbela-

stung, wonach die Anforderungen an Frauen kumulativ als

Haus- und Erziehungsarbeit plus Berufsarbeit gewertet

werden, sondern nach BECKER-SCHMIDT als "widerspruchli-

che Verhaltensanforderungen" beider Arbeitsbereiche, als

"komplexes, in sich kontroverses System von Belastungen

und Entlastungen, von Diskriminierung und Anerkennung

..." (1981, S. 34).

Mit den fur diese Untersuchung zur Verfugung stehenden

Variablen (vgl. Abschnitt 2) sind Aussagen uber den Zu-

sammenhang von Belastungen von Frauen und deren Rauch-

verhalten nur in eingeschranktem Mane moglich. Zum einen,
weil Belastungen von Frauen immer Doppelbelastungen als

Folge ihrer familialen und beruflichen Anforderungen
sind, zum anderen, weil auch fur die Beschreibung der

beruflichen Anforderungs- und Belastungssituation die

zum Zeitpunkt der Befragung ausgeubte T3tigkeit allein

kein ausreichender Indikator ist. 2um dritten fehlen

epidemiologische Studien, die die gesundheitliche Lage
von Frauen in Abhdngigkeit beruflicher bzw. tatigkeits-

spezifischer und familialer Anforderungen und Belastun-

gen untersuchen (Oberblick uber frauenspezifische Bela-

stungsstudien bei Maschewsky/Schneider 1982).

Bisher durchgefuhrte reprdsentative Untersuchungen zum

Rauchverhalten der Bevolkerung (IMW 1981 und 1982: Ober-

blick bei Wetterer/Helfferich 1983) berucksichtigen eine

Reihe von sozialen Merkmalen wie z .B. Alter, Geschlecht,
Schul- und Berufsbildung, Einkommen

.
Als differenzieren-

des Merkmal zur Untersuchung der Erwerbstatigkeit wird

im allgemeinen die "Stellung im Beruf" gewahlt und zwi-

schen Kategorien wie Selbst ndige und freie Berufe, Lei-

tende und Sonstige Angestellte und Beamte, Facharbeiter

und sonstige Arbeiter unterschieden. Frauenarbeitsplbtze
sind in der Mehrzahl Angestelltenarbeitspl3tze, und

Frauen sind als Angestellte und Beamte uberwiegend mit

einfachen Tatigkeiten sowie als an- und ungelernte Ar-

beiterinnen beschdftigt. Daruber hinaus ist die Frage
nach dem Beruf in der Regel eine solche nach dem Beruf

des Haushaltsvorstandes, so daB nur bei alleinerziehen-
den Muttern die berufliche Situation von Frauen erfant

wi rd.

Di¢ Daten des Mikrozensus 1978 erm6glichen erstmals eine

berufsspezifische Analyse der Rauchgewohnheiten der weib-

lichen Erwerbsbev8lkerung der Bundesrepublik.
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4. FRAUEN UND ERWERBSARBEITAuf der Grundlage der mir zur Verfugung stehenden Daten

werden folgende Untersuchungsschritte vorgenommen:

Die allgemeinen Voraussetzungen·und Bedingungen
weiblicher Erwerbsarbeit werden aufgezeigt und die

wichtigsten Daten zur Arbeitssituation von Frauen

zusammengestellt. Dieser Exkurs dient der Einschat-

zung und als Interpretationshintergrund fiir die hier

vorgestellten Ergebnisse.

2. Es wird ein Uberblick iiber die soziodemografische

Lage, die altersmanige Verteilung der weiblichen

Erwerbsbevolkerung und die der Raucherinnen sowie

die Verteilung der erwerbstatigen Frauen auf die

einzelnen Berufe gegeben.

3. In einem nachsten Schritt werden die ausgewahlten

Berufe in Berufsbereichen zusammengefaBt, die unter-

schiedlichen Tatigkeits- und Arbeitsbereiche auf der

Basis ausgewthlter Untersuchungen zur Frauenerwerbs-

arbeit beschrieben und die Berufe eines Berufsbe-

reichs vergleichend untersucht.

4. Daruber hinaus wird das Rauchverhalten erwerbst3ti-

ger Frauen in Abhdngigkeit von der Altersverteilung
in den jeweiligen Berufen am Beispiel der Berufs-

gruppen mit den h8chsten und mit den niedrigsten

Raucherinnenanteilen untersucht.

5. In einem letzten Schritt werden die gewonnenen Er-

gebnisse auf der Basis der vorgenommenen Literatur-

analyse uber arbeitsplatzspezifische Belastungen und

daruber hinaus wird das unterschiedliche Rauchver-

halten von Frauen unter dem Aspekt ihrer gesundheit-

lichen Lage sowie unter Zuhilfenahme einer Reihe

weiterer verursachender Faktoren interpretiert.

Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die Frauen be-

stimmte Aufgaben und Rollen zuschreibt, besteht nicht

nur zwischen familialer (reproduktiver) und beruflicher

(produktiver) Arbeit, sie setzt sich fur Frauen im Er-

werbsbereich fort. Frauen arbeiten fast ausschlienlich

in solchen Arbeitsbereichen und Berufen, in denen als

'typisch weiblich' bezeichnete Arbeitstdtigkeiten anfal-

len.

Frauenarbeitspl tze sind auf eine kleine Anzahl von TJ-

tigkeitsbereichen beschrankt. So arbeited z.B. zwei Drit-

tel eller erwerbst tigen Frauen in nur 20 Berufen, die

sich auf wenige Wirtschaftsbereiche konzentrieren (vgl.
Tab. 2).

Im industriellen Bereich arbeiten Frauen Uberwiegend in

der Textil- und Bekleidungsindustrie (z.B. als Naherin-

nen und Oberbekleidungsndherinnen), in der Nahrungs- und

Genunmittelindustrie (z.B. als Warenaufmacherinnen und

Versandabfertigerinnen) und als Hilfsarbeiterinnen in

weiteren Bereichen des produzierenden Gewerbes. Die Aus-

weitung der Elektrotechnik in den letzten Jahren hatte

daruber hinaus eine Zunahme von Arbeitspldtzen fur Elek-

tromontiererinnen und Laterinnen zur Folge.

Im Handel, speziell im Einzelhandel, arbeiten Frauen im

Verkauf (als Verkaufs-Kassiererinnen und Verkauferinnen)

und im Buro (z.B. als Kauffrauen, Buchhalterinnen, Se-

kret rinnen und Stenotypistinnen).

Im Dienstleistungsbereich sind 'typische' Frauenarbeits-

plttze durch solche Tdtigkeitsmerkmale ausgewiesen, die

ha slichen und familialen Aufgaben der Frauen ahnlich

sind: Frauen arbeiten im Gesundheitswesen (Krankenschwe-
stern und -pflege-

1
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helferinnen, Krankengymnastinnen und Medizinisch-Techni-

sche Assistentinnen), im Erziehungs- und Sozialbereich,

im Gastst3tten- und Beherbergungswesen (Serviererinnen

und Kochenhilfen), in der Reinigung.und in W schereien.

Legt man bei einer Differenzierung der Frauenarbeitsplat-

ze die '·Stellung im Beruf" zugrunde, so wird deutlich,

dan der zahlenmanige Umfang im Angestelltensektor sich

standig erh6hte: mehr als die Halfte aller Frauen ist

als Angestellte im Dienstleistungsbereich beschdftigt

(Pust, Reichert, Wenzel u.a. 1983, S. 25). Allein als

Buroangestellte, z.B. im affentlichen Dienst, in Banken

und Versicherungen arbeiteten 1978 rd. 25 % aller Frauen.

Innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige sind Frauen in

den weniger qualifizierten Bereichen tatig: Als Ange-

stellte (in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienst-

leistungsbereich) uben sie zu 65 % einfache T tigkeiten

mit und ohne Berufsausbildung aus (Wirtschaft und Sta-

tistik 6/1969, zit. nach Volkholz 1977, S. 58). Im pro-

duzierenden Gewerbe arbeiten Frauen zu mehr als 90 % als

an- und ungelernte Arbeitskrifte und nur 6 % als Fachar-

beiterinnen (Wirtschaft und Statistik 11/1975, zit. nach

Volkholz 1977, S. 55).

Das Berufsleben verheirateter und alleinerziehender

Frauen und Mutter verlauft - anders als das erwerbstati-

ger Mdnner - selten kontinuierlich. Viele Frauen unter-

brechen die Berufstatigkeit aus familialen Grunden, ent-

weder bereits mit der Heirat (zu 40 %) oder mit der Ge-

burt und Betreuung von Kindern (zu ca. 30 %) {Pust, Rei-

chert, Wenzel 1983, S. 19). Nur ein Teil dieser Frauen

kehrt spater nach unterschiedlich langer Unterbrechung

ins Erwerbsleben zuruck - z.B. mit der Einschulung der

Kinder oder wenn diese das Elternhaus verlassen -, in

der Mehrzahl an weniger qualifizierte Arbeitsplatze:

viele Frauen finden keinen Arbeitsplatz.

Arbeitslosigkeit. Berufswechsel und kaum vorhandene Auf-

stiegschancen bei Frauen sind nicht nur eine Folge der

unterbrochenen Berufslaufbahn, sie haben ihre Ursache

auch in der fehlenden Berufsausbildung und der geringen

beruflichen Qualifikation.

In den vergangenen Jahren hat sich die schulische Bil-

dungssituation der Mddchen deutlich verbessert: eine Be-

nachteiligung gegeniiber den Jungen kann nicht mehr fest.

gestellt werden. So hatten 1978 2.B. 22 % aller Frauen

einen Realschulabschlun (gegeniiber 12% 1970 ), und an

allen a llgemeinbi ldenden Schulen betrug der Anteil der

Schulerinnen zwischen 40 und 50 % (Pust, Reichert, Wen-

zel 1983, S. 73/74).

Vergleichen wir nun die Ausbildungssituation der Frauen

mit der der Manner, so waren 1978 immerhin noch fast

50 % der erwerbstatigen Frauen ohne Berufsausbildung.

aber nur 26 % der Mdnner. Dazu kommt eine Konzentration

der fur Madchen zur Verfugung stehenden Lehrstellen auf

wenige Ausbildungsberufe. Noch 1980 wurden 41 % aller

weiblichen Auszubildenden in fiinf 'typischen' Frauenbe-

rufen (Verkduferin, Friseusin, Verkduferin im Nahrungs-

mittelhandwerk, Buro- und Industriekauffrau) ausgebil-

det. Viele Frauen in diesen Berufen werden nach Abschlun

der Lehrzeit nicht ubenommen (im Friseurberuf 18 %, bei

Arzthelferinnen 11 %) (Pust u.a. 1983, S. 77)j-Auch als

"Berufsruckkehrerinnen" k6nnen Frauen haufig nicht in

den erlernten Beruf zuruck, sie nehmen vielfach Tatig-

keiten als an- und ungelernte Arbeiterinnen auf. Die

"unvollstandige Berufsarbeit" von Frauen und ihre erheb-

liche Beanspruchung durch Familien-, Haus- und Erzie-

hungsarbeit fuhren dazu, daB verheiratete und alleiner-

ziehende erwerbstatige Mutter in hoherem Mane einer

Teilarbeitszeit nachgehen als die Gesamtheit aller er-

welbstatigen Frauen: 1981 arbeiteten rd. 31 % aller er-

werbstatigen Frauen, aber mehr als die Halfte der er-

12 - I 3
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5.werbstatigen Frauen mit Kindern unter t B Jahren weniger
als 40 wochenarbeitsstunden. Andererseits mussen allcin-

erziehende Mutter ihre Kinder meist auch finanziell al-

lein versorgen. Sie arbeiten deshalb auch haufiger (zu

65 %) ganztags als erwerbstatige Frauen mit Kindern

(Frauen in Familie, Beruf und Gesellschaft 1983, S. 94

Der hohe Anteil auslandischer Arbeitnehmerinnen in eini-

gen Berufen (Tab. 2, Spalte 7) macht die Unattraktivitdt

dieser Arbeitsplatze auch fur deutsche Frauen deutlich.

Sie werden zum Teil infolge der hohen Frauenarbeitslo-

sigkeit und weil sie Teilzeitarbeit erm8glichen, mehr

oder weniger freiwillig besetzt. Teilzeitarbeit von

Frauen (unter 20 Stunden ), die 'hdufig als Zu-Arbeit und

damit Zu-Verdienst zum Familieneinkommen des Mannes ver-

standen wird und andererseits vielen Frauen eine Berufs-

tatigkeit erst ermoglicht, hat neben diesem Vorteil den

Nachteil der mangelnden sozialen Sicherung .
Das bedeutet

den Wegfall des gesetzlichen Kranken- und Sozialversi-

cherungsschutzes und den "Verzicht t" auf Zahlung von Ar-

beitslosengeld, Krankengeld und Rente. Vielfach werden

alleinerziehende Mutter zu Sozialhilfeempfdngerinnen.

Denn die Gefahr, bei Teilzeitarbeit arbeitslos zu wer-

den, ist bedeutend grhner als bei Vollzeitarbeit, da

Teilzeit-Arbeitspldtze hbufig ·'Randarbeitspldtze (sind),

die st rker als andere Arbeitspldtze konjunkturellen und

saisonalen Schwankungen unterworfen sind." (Volkholz

1977
,

S. 87).

5.1. Epidemiologische und soziodemografische Daten zur

Altersverteilung und zum Rauchverhalten der weib-

lichen Erwerbsbev61kerung

1978 lebten in der Bundesrepublik Deutschland rd. 61,3

Mill. Einwohner: gut die Halfte waren Frauen. Der Anteil

der weiblichen Erwerbsbev61kerung betrug 9,6 Mill.

(= 37,4 %}. Als Raucherinnen bezeichneten sich fum Zeit-

punkt der Mikrozensusbefragung 30,2 % der erwerbst5tigen

Frauen. Sie verteilen sich auf die Altersgruppen wie

folgt:

Tab. 1: Anteil der erwerbstatigen Frauen und der Rauche-
rinnen in den jeweiligen Altersgruppen

Altersgruppe Erwerbst tige Frauen Raucherinnen

Jahre absolut relativ absolut relativ

20

20-34

35-49

50-64

65 und *lter

insgesamt

974.900

3.401.599

3.260.299

1.857.799

197.300

10,1 %

35,1 %

33,6 %

19,2 %

2,0 %

356.200

1.397.800

787.700

377.200

12.000

12,1 %

47,7 %

26,9 %

12,9 %

0,4 %

9.691.898 c 100,0 % 2.930.900 , 100,0 %

Quelle: Mikrozensus 1978

Knapp die H lfte aller erwerbst3tigen Raucherinnen fin-

det sich in der Gruppe der 20-34 Jahre alten Frauen, in

der gut ein Drittel aller weiblichen Erwerbstatigen au-

Berhduslich besch3ftigt sind. Auch in der Altersgruppe

.
der unter 20-jahrigen Frauen ist der Anteil der Rauche- ·

rinnen h6her als der Anteil der erwerbstdtigen Frauen.

In den '3lteren' Jahrgdngen dagegen liegt die Zahl der

rauchenden Frauen erheblich unter der Zahl der weibli-

chen Erwerbsbev61kerung .

ERGEBNISSE
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Der Zusammenhang zwischen der Verteilung der weiblichen

Erwerbsbevolkerung und der der erwerbstdtigen Raucherin-

nen wird in der grafisch dargestellten Altersverteilung

noch deutlicher (Abb. 1). Wahrend bei den jungeren Frau-

en der Raucherinnenanteil in etwa der Verteilung aller

erwerbstitigen Raucherinnen entspricht. nimmt der Anteil

der Raucherinnen in den Altersgruppen, in denen die

weiblichen Erwerbstatigen ebenfalls stark vertreten

sind, ab. Dieser Abfall ist nicht auf eine besonders

grone Anzahl ehemaliger Raucherinnen zuruckzufuhren,

sondern - wie in Abb. 2 ersichtlich - darauf, dan die

Frauen ab 35 Jahre und alter sich das Rauchen seltener

angew6hnt haben. Es handelt sich also um einen genera-

tionsspezifischen Unterschied, und es ist anzunehmen,

dan eine spatere Befragung, zumindest in der Altersgrup-

pe der 35-49jahrigen Frauen. einen h6heren Raucherinnen-

anteil verzeichnen wird.

Abb. 2: Antell der Rwcherinnen, ehemaligen Raucherinnen und

Nje-Raucherinnen in den versch edenen Altersgruppen

Fler 20.lohre

Roucherinnen -74,

., - ik.
\\>

34 J 41.1 421   U

-

i 2 r
49 J 24.2 OR,   S.7

ii ,

64 1 20.3 12.01   46

W,

'

31

N,9-Roucherinnen

651 4 atter   ,
m.2

% toI 201 301 401 Sol 601 701 001 901 10 

L)50* Prozmt-*lte, 1 der Raudgirrm cl t *r als 20 Zigiretten / Tag
' #b,Kete,/931 vm 1001 in def Su-re ar[h arden

Quelie: Mikrozensus 1978

Abb. 3: Anteil der Raucherinnen mit unterschiedlkher

Konsumhohe M den verschiedenen Altersgruppen
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Abb. 1 Altersverteilung der erwerbst8tlgen Frauen und der erwerbs-

tatigen Raucherinnen absolut in Millionen
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Aus der Abb. 2 wird auch die Verteilung der ehemaligen
Raucherinnen in den einzelnen Altersgruppen ersichtlich.

Der gronte Anteil von 7,2 % der Frauen, die mit dem Rau-

chen aufgehort haben, findet sich bei 20-34jdhrigen

Frauen. In dieser wie in der nachsthoheren Altersgruppe

ist die Zahl der Frauen, die mehr als 20 Zigaretten/Tag

rauchen, besonders hoch. Die unterschiedliche Konsumh6he,
die in Abb. 2 als Prozentanteil der Raucherinnen insge-
samt dargestellt ist, wird in Abb. 3 noch einmal im Ver-

hdltnis zu den Frauen, die weniger als 20 Zigaretten

taglich rauchen, abgebildet. Interessanterweise findet

sich der hochste Anteil von Frauen mit einem hoheren Zi-

garettenkonsum nicht in den jungeren Jahrgangen, sondern

in der Gruppe der 65 Jahre und Jlteren Frauen, in der

der Anteil der Raucherinnen arn niedrigsten ist.

Aus Tabelle 2 ist die prozentuale Verteilung der erwerbs-

t3tigen Frauen auf die Berufe (Spalte 3) und der Frauen-

anteil je Berufsgruppe (Spalte 5 relativ; Spalte 6 abso-

lut) zu ersehen. In den ausgewohlten vierzig Berufen ar-

beiten mehr als 80 % der rd. 9,7 Millionen weiblichen

Erwerbstotigen. Dreinig dieser Berufe mit einem Frauen-

anteil von 60 % und mehr sind als 'typische' Frauenberu-

fe anzusehen. Aus Spalte 7 ist der prozentuale Ausldnder-

anteil aller in diesem Beruf besch ftigten Personen zu

entnehmen.

Daten zum Verh3ltnis erwerbstatiger und nicht-erwerbsta-

tiger Frauen liegen fur diese Auswertung nicht vor. Re-

prasentative Erhebungen zeigen, dan erwerbstatige Frauen

hdufiger als Nur-Hausfrauen rauchen
.

So waren z.8. 1982

in der gesamten weiblichen Bevolkerung 33 % der Frauen

berufstdtig und 40 % nicht-berufst tig. Der Prozentsatz

bei den Raucherinnen dagegen betrug 44 % zu 37 % (Wette-

rer/Helfferich 1983). Auf diese Unterschiede weist auch

die Fallstudie hin, die daruber hinaus Zusammenhdnge

aufzeigt zwischen dem Einflun der Gemeindegranenklasse

und der Schulbildung auf das unterschiedliche Rauchver-

halten bei erwerbstdtigen und nicht erwerbst6tigen Frau-

en. Vereinfacht gilt, dan mit der Grone des Wohnortes

auch der Anteil der Raucherinnen zunimmt (IMW 1982, S.

26). Ahnliche Ergebnisse liefern Auswertungen der Mikro-

zensusdaten, und es wird festgestellt, daB der Anteil

der Frauen, die t glich bis zu 20 Zigaretten rauchen,

zwar mit zunehmender Gerneindegronenklasse leicht abnimmt,

aber bei den Frauen, die taglich 21 und mehr Zigaretten

rauchen, mit zunehmender Grone des Wohnortes kontinuier-

lich ansteigt (Wirtschaft und Statistik 12/80, S. 867).

5.2. Berufsgruppenspezifische Beschreibung des Rauch-

verhaltens

Tabelle 3 enth3lt die Ergebnisse fur die ausgew hlten

Berufe. Die Angaben beziehen sich auf

- den Prozentanteil der Raucherinnen (Spalte 6)

- den Prozentanteil der "starken" Raucherinnen mit einem

Tageskonsum von mehr als 20 Zigaretten taglich (bezo-

gen auf alle Raucherinnen) (Spalte 7)

- den Prozentanteil der ehemaligen Raucherinnen (Spalte

8

Noch deutlicher veranschaulicht ein Blick auf das Bal-

kendiagramm in Abbildung 4 die unterschiedlichen Rauch-

gewohnheiten der erwerbstatigen Frauen innerhalb der

einzelnen Berufe.

Bei einem durchschnittlichen Anteil der erwerbstatigen

Raucherinnen insgesamt von 30,2 % variiert der Rauche-

rinnen-Anteil zwischen 50 % bei Serviererinnen am oberen

Ende und 21,4 % bei mithelfenden Familienangeh6rigen am

unteren Ende der Rangfolge. Ausgenommen sind die Berufe

im landwirtschaftlichen Bereich mit einem extrem niedri-

- 18 - - 19 -
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b 2 Oberblick uber vierzig ausgewahlte Berufe, die Zahl der beschdftigten Frauen und die

Verrellung auf die Berufe sowie der Frauenantell le Berufsgruppe

Rang-
folge

Verteilung

Pos.-Nr.
auf die Be-

rufsgruppen
% 1}

781

2 682

3 933

4 043

5 531

6 782

7 853

8 873

9 856

10 772

11 681

12 411

13 011

14 691

15 901

16 522

17 356

18 864

19 923

20 B115

21 911

22 352

23 751

24 321

25 837

26 991

27 931

28 773

29 854

30 861

31 <971

32 857

33 921

34 783

35 685

36 841

37 734

38 852

39 242

40 902

18,57

9,63

5,13

5,04

3,79

3,55

2,98

2,53

2,09

2,05

2,00

1,80

1,62

1,59

1,59

1,50

1,29

1,25

1,22

1,19

1,04

0,93

0,89

0,88

0,83

0,81

0,66

0,66

0,58

0,54

0,52

0,50

0,46

0,45

0,35

0,33

0,32

0,25

0,19

0,14

Berufsgruppe

Biirofachkrdfte/Verwaltungsangestellte
Verkauferlnnen

Rain- und Hausratsreinigerlnnen

Favilieneigene l,andarbeitskrafte
O1

Hilfsarbeiterinnen o A.T.

Sekretarinnen/Stenotypistinnen

Krankenschwestem

Real-, Volks-, Scrxierschullehreririnen

Sprechstundenhelferinnen

Buchhalterinnen

Kauffrauen

X5chinnen/Kitchenhilfinnen

Landwirtinnen

Bankfachfrauen

Friseusinnen

Warenaufmacherinnen/Versandabfertigerinnen

Naherinnen o A.T.
0)

Erzieherinnen

Hauswirtschaftliche Betreuerinnen

Serviererinnen/Gaststattengehilfinrten

Gastwirtinnen

Cberbekleidur sndherinnen

Bternehnerinnen/Geschaf tsfuhrerinnen

Elektrogeratenontlererinnen

Schneiderinnen

Arbeitskrdfte o.n.T: 

W scherinnen/Pldtterinnen

Kassiererinnen
·

Krankenpflegehelferinnen
Sozialarbeiterinnen

Mithelfete Familiearxgehorige

Medizinallaborantinnen

Hauswirtschaftliche Verwalterinnen

Datentypistinnen
Apothekenhelferinnen

Patinnen

Telefonistinnen

Krankengymnastinnen /Masseusinnen

Loterinnen

Kosmetikerinnen / scnst. Karperpflegerinr.an

100,00 Insgesamt

Antell Frauen
Auslan-

]e Berufs- Beschaftigte derantell
gruppe Frauen

% 2)
% 1)

58,4

81,9

98,0

83,7

37,2

97,1

87,8

57,8

98,8

73,6

32,6

72,1

26,4

47,1

79,7

64,3

98,3

97,3

97,9

71,8

50,7

96,5

16,8

63,6

76,5

53,7

88,2

80.4

73,9

72,4

88,7

91.3

97,8

93,0

97,7

24,7

80,1

60,6

87,2

96,5

1 800 500

933 400

496 900

488 600

367 400

344 800

289 SOO

245 500

203 000

198 300

194 800

174 300

156 800

154 400

154 200

145 600

125 500

120 800

118 700

115 600

101 000

90 ]00

86 600

85 700

81 300

78 400

64 400

63 700

56 100

52 500

50 100

48 000

44 900

43 900

33 800

31 600

30 600

24 300

18 400

13 600

9 691 898

Quelle: Mikrozensus 1978

0 ) ohne nthere Tatigkeitsar,gabe
1 1 eigene Berechnungen

2) Prozentanteil aller in dies€m Ber·uf beschaftigten Perscnen (nach Heinen in Demler / Mippers 1982 )

Ip .

Ta
. :

1 2

3

11

30

3

7

3

2

1

3

20

1

1

5

20

14

2

10

9

13
1

1

1
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Tab. 3: Antell der regelmdnigen, ·starken" und ehemaligen Raucherinnen in vierzig ausge-
wahlten Berufen

Verteilung
Rang- auf die Be-

folge rufsgruppen
Pos.-Nr.

% 11

181

2 682

3 933

4 043

5 531

6 782

7 853

8 873

9 856

10 772

11 681

12 411

13 011

14 691

15 901

16 522

17 356

18 864

19 923

20 8115

21 911

22 352

23 751

24 321

25 B37

26 991

27 931

28 773

29 854

30 861

31 971

32 857

33 921

34 783

35 685

36 841

37 734

38 852

39 242

40 902

18,57

9,63

5,13

5,04

3,79

3,55

2,98

2,53

2,09

2,05

2,00

1,80

1,62

1,59

1,59

1,50

1,29

1,25

1,22

1,19

1,04

0,93

0,89

0,88

0,83

0,81

0,66

0,66

0.58

0,54

0,52

0,SO

0,46

0,45

0,35

0,33

0,32

0,25

0,19

0,14

Berufsgruppe

airof achkrafte/Verwaltungsangestellte
Verkiuferinnen

Rawn- urd Hausratsreinigerinnen

Familieneigene [,andarbeitskra:fte
O,Hilfsarbeiterinnen o.n.T.

Sekretarinnen/Stenotypistinnen

Krankenschwestern

Real-, Volks-, Sorderschullehrerinnen

Sprechstundenhelferinnen

Buchhalterinnen

Kauffrauen

Khchinnen/Ktichenhilfinnen

[Arxiwirtinnen

Bankfachfrauen

Friseusinnen

Warenaufmacherinnen/Versandabfertigerinnen
O)

Naherinnen o.n.T.

Erzieherinnen

Hauswirtschaftliche Betreuerinnen

Serviererinnen/Gaststatterxgehilfinnen

Gastwirtinnen

Cberbekleidugsndherinrien

thternehnerinnen/Geschafts fuhrerinnen

Elektrogeratemontiererinnen

Schneiderinnen
O)Arbeitskrafte o.n.T.

Whscherinnen /Platterinnen

Kassiererinnen

Krankenpflegehelferinnen
Sozialarbeiterinnen

Mithelfe,Be Familiearqehorige
Medizinallaborantinnen

Hauswirtschaftliche Verwalterinnen

Datentypistinnen
Apothekenhelferinnen

Arztinnen

Telefonisrlnnen

Kranker mnastinnen /Masseusinnen

Loterinnen

Kesmetikerinnen / sonst . urperpflegerinnen

100,00 Insgesant

Quelle: Mikrozensus 1978

0 1 ohne ndhere T tigkeitsagabe
1) eigene Berechnungen

Alteil Frauen

le Berufs-
gruppe

% 1,

58,4

81,9

98,0

83,7

37,2

97,1

87,8

57,8

98,8

73,6

32,6

72,1

26,4

47,1

79,7

64,3

98,3

97,3

97,9

71,8

50,7

96,5

16,8

63,6

76,5

53,7

88,2

80,4

73,9

72,4

88,7

91,3

97,8

93,0

97,7

24,7

80,1

50,6

87,2

96,5

regelmallige 20 Ex-Rau-
Raucherannen Zig /Tag cherinnen

% % 2) %

34,0

32,8

26,1

3,3

29,1

38,7

36,9

26,4

36,6

30,1

29,5

30,3

4,3

30,2

42,7

27,8

23,9

32,0

25,2

50,0

35,3

24,0

33,0

35,0

23,6

27,9

25,0

40,2

32,2

34,5

21,4

36,0

21,8

47,8

29,6

26,9

47,1

32,9

48,4

46,4

12,2

7,1

11,7

5,0

10,9

17,0

7,5

8,0

6,3

14,1

14,3

11,6

6,0

7,0

7,1

7,4

7,3

7,0

9,8

25,4

35,3

],1

16,1

11,7

4,7

13,2

11,2

9,0

8,3

12,2

13,1

9,8

12,2

20,0

6,0

7,1

9,0

11,2

14,6

15,6

7,5

4,7

4,1

0,8

2,9

9,5

6,7

10,8

5,9

8,2

7,5

3,4

1,0

6,5

5,1

3,6

3,6

6,9

4,5

5,0

5,1

4,2

8.8

3,5

5,4

4,0

4,8

5,5

3,9

6,5

3,8

9,6

5,6

9,8

3,3

14,6

6,2

9,9

2,7

12,3

2 1 bezogen auf regelm ige Raucherinnen . 100 %

1

1

30,2 11,4 5,8
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Abb. 4:
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gon Antell rauchender Frauen von 4,3 % bei den Landwir-

tinnen und 3,3 % bei den Familieneigenen Landarbeits-

kraften.

Am oberen wie am unteren Ende der Rangfolge flnden sich

'typische' Frauenberufe - das sind Berufe mit einem ho-

hen Frauenanteil - ebenso, wie Industrieberufe (Loterin-

nen und Naherinnen) und Dienstleistungsberufe (Servie-
rerinnen und Raum- und Hausratsreinigerinnen) sowie Be-

rufe, die zum Handwerk gehoren (Friseusinnen, Schneide-

rinnen). Zu den Berufen mit einem mittleren Anteil Rau-

cherinnen geh6ren weitere Berufe mit industriellen Ar-

beitst3tigkeiten und Berufe aus dem Buro- und kaufm3nni-

schen Bereich sowie Verkaufsberufe, alle Gesundheits-

dienstberufe und Berufe mit Fachschul- und akademischer

Ausbildung.

Es 16Bt sich keine eindeutige Zugehorigkeit von Beru£en

mit einem ahnlich hohen, mittleren und niedrigen Rauche-

rinnenanteil zu bestimmten Wirtschaftszweigen oder zu

der Kategorie 'Stellung im Beruf' ablesen. Eine solche

Zuordnung scheint auch deshalb wenig sinnvoll, weil

Frauen nur in wenigen Wirtschaftsbereichen und Uberwie-

gend im unteren und mittleren Angestelltenbereich sowie

als un- und angelernte Arbeiterinnen beschaftigt sind

(vgl . Abschnitt 4).

Die dieser Auswertung als Basis dienenden vierzig 'typi-

schen' Frauenberufe werden in sechs Berufs- bzw . Tatig-

keitsbereichen zusammengefant, die sich an unterschied-

lichen Kriterien wie Arbeitsinhalten, Arbeitsorganisa-

tion, Art der Schul- und Berufsausbildung und Wirtschafts-

zweigen orientieren:

- Berufe mit industriellen Arbeitstdtigkeiten (Tab. 4)

- Buro-, Schreib- und kaufmdnnische Berufe (Tab. 5)

- Gesundheitsdienstberufe (Tab. 6)

- Sonstige Dienstleistungsberufe und Berufe im Dienst-

leistungshandwerk (Tab. 7) mit den Untergruppen

Verkauf

. Pflege/Schonheit

.
Gaststdtten- und Beherbergungsbereich

.
Hauswirtschaft und Reinigung

- Berufe im pddagogischen und sozialen Bereich und mit

fachschul- und akademischer Ausbildung (Tab. 81

- Berufe in der Landwirtschaft und sonstige nicht einzu-

ordnende Berufe (Tab. 9).

Innerhalb der Berufsbereiche werden die Berufe - einige

sind zweimal aufgefuhrt, weil die Arbeitnehmerinnen in

verschiedenen Wirtschaftszweigen beschbftigt sein kon-

nen - in der Rangfolge der Raucherinnenanteile geordnet.

Tab. 4: Berufe mit industriellen Arbeitstatigkeiten

Berufe

L6terinnen

Elektrogeratemontiererinnen

Hil£sarbeiterinnen o.n.T.

Warenaufmacherinnen,
Versandabfertigerinnen

2)Wdscherinnen/Pl tterinnen

Oberbekleidungsndherinnen

Naherinnen o.n.T.

31
Schneiderinnen

Raucherinnen

davon
720 Zig/Tag

% % 11

48,4

35,0

29,1

27,8

25,0

24,9

23,9

23,6

14,6

11,7

10,9

11,2

3,1

7,3

47

1 ) bezogen auf Raucherinnen (= 100 %)

2) Anteil Industriearbeiterinnen rd. 48 %, Anteil Hand-

werk 27 %, Offentliche Dienstleistungen 25 % - s.a.

Tab. E Inach ABC-Handbuch 1974)

3) Anteil Industriearbeiterinnen rd. 38 % (nach ABC-Handbuch
1974)

Diese Tabelle gibt einen Uberblick uber alle ausgewahl-

ten Industrieberufe und solche Berufe, in denen Frauen
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zu einem hohen Anteil Industriearbeit leisten. Allein

sechs der acht Berufe geh6ren zu zwei Industriezweigen.
Frauen in der Elektro-, Metall- und Feinmechanisch-op-
tischen Industrie (Laterinnen und Elektromontiererinnen)

arbeiten uberwiegend als an- und ungelernte Arbeiterin-

nen. Frauen, die in der Textil- und Bekleidungsindustrie

beschaftigt sind (Oberbekleidungsn3herinnen. Schneide-

rinnen , bilden die kleine Gruppe der privilegierten

Facharbeiterinnen.

Naherinnen arbeiten grantenteils als un- und angelernte

Arbeiterinnen. Viele der Facharbeiterinnen kehren nach

einer Phase der beruflichen Unterbrechung ebenfalls an

un- und angelernte Arbeitsplatze zuruck. - Wahrend sich

der Bereich der Elektroindustrie in den letzten Jahren

stark ausweitete, sind die Arbeitspldtze in der Textil-

und Bekleidungsindustrie weitgehend konjunkturabh ngig.

Der Raucherinnenanteil bei 66terinnen liegt mit 48,4 %

extrem hoch, bei Elektromontiererinnen wird zu 35,0 %

geraucht. Auffallend niedrig dagegen sind die Prozent-

satze bei den Textilarbeiterinnen mit unterdurchschnitt-

lichen rd
. 24,5 %. Auch der Anteil mit einem hohen Ta-

geskonsum ist bei den letztgenannten niedriger als bei

Berufen der Elektro- und Metallindustrie. Wahrend Frauen

in diesen Berufen uberdurchschnittlich haufig 20 Ziga-

retten und mehr pro Tag rauchen, liegt der Prozentanteil

bei den Oberbekleidungsnaherinnen mit 3,1 % und bei den

Schneiderinnen mit 4,7 % unterdurchschnittlich niedrig.

Eine Ausnahme bilden die Wascherinnen/Platterinnen mit

einem Anteil von 11,2 %.

In der Elektro- und der feinmechanisch-optischen Indu-

strie sind einfache bis relativ komplexe Lot- und Mon-

tagearbeiten zu erbringen. Entsprechend unterschiedlich

gestaltet sich der Lohn: Qualitative Montagearbeiten

werden nach Stunden oder im leistungsgebundenen Fest-

lohn, einfache Montaget3tigkeiten im Einzelakkord ent-

lohnt. Die physischen Belastungen liegen in der st ndig
sitzenden TMtigkeit und in den eingeschrdnkten Bewe-

gungsmoglichkeiten sowie in der einseitig-dynamischen

Belastung der·Hinde und Finger und einer meist korper-

lich verkrampften Arbeitshaltung. Durch dauerndes Nah-

sehen werden die Augen Uberlastet. Die sich laufend wie-

derholenden, gleichfarmigen Arbeitsakte sind taktzeitge-

bunden, an die Fingerfertigkeit und Schnelligkeit. an Kon-

zentration, Koordination und PrNzision werden hohe Anfor-

derungen gestellt (Eckart 1979, S. 13, Scholl-Schwing-

hammer 1979, S. 67-69, Demmer/Kuppers 1983, S. 35 f.).

Der FertigungsprozeB in der Textil- und Bekleidungsindu-

strie ist mode- und saisonabhangig und stark arbeitstei-

lig. Mit Hilfe von Nah- und Spezialmaschinen werden ein-

zelne Bekleidungsteile zusammengesetzt: sehr hdufig na-

hen Frauen immer und immer wieder die gleichen Nkihte an

gleichen Bekleidungsstucken. Bei ungUnstigen Arbeitszei-

ten (Schichtarbeit) wird die Arbeit im Einzel- oder

Gruppenakkord erbracht und entsprechend entlohnt
. Phy-

sisch belastend wird die Arbeit durch Sitzen oder Stehen

(Wdscherinnen/Pldtterinnen), durch Zwangshaltungen bei

einseitig-dynamischer Arm-, Hand- und Fingerbelastung.

Beeintrbchtigend wirken sich auch die hohen Sehanforde-

rungen, der Larm der Maschinen und ilgebungseinflusse

wie Staub, Hitze und Feuchtigkeit aus. Die monotonen,

taktzeitgebundenen Arbeitsvorg nge erfordern Genauigkeit

und schnelligkeit. Der Konkurrenzdruck infolge der be-

trieblichen Kontrolle ist gron, die Kommunikationsm6g-

lichkeiten der Arbeiterinnen untereinander dagegen ge-

ring (Demmer/Kuppers 1982, S. 27/28: Sch611-Schwingham-

mer 1979, S. 71 f.; Wplt:. Diezinger, Lullies, Marquardt

1979, S. 90/91).

An, die Qualifikationen von Hilfsarbeiterinnen und Waren-

aufmacherinnen/Versandabfectigerinnen werden geringe An-

25 - 26 -
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Tab. 5: Raucherinnen in euro-, Schreib- und kaufmdnni-
schen Berufen

F

,

forderungen gestellt. Die relativ grone Gruppe der Hilfs-

arbeiterinnen - rd. 3.8 % aller erwerbstdtigen Frauen

fallen unter diesen Tdtigkeitsbereich - ist in verschie-

denen Industriezweigen, z.8. in der Endmontage am Flien-

band, mit Isolierarbeiten und in der Nahrungs- und Genun-

mittelindustrie als Maschinenbedienerinnen und mit Ver-

packungsarbeiten beschaftigt. Verpackende Tatigkeiten

geharen neben Palettier- und Lagerarbeiten auch zu den

uberwiegenden Arbeiten der Warenaufmacherinnen/Versand-

abfertigerinnen. In beiden Bereichen wird z.T. mittel-

schwere bis schwere k6rperliche Arbeit erbracht (Lappe

1981, S. 199: Demmer/Kuppers 1982, S. 43 und 150 f.).

Die Raucherinnenanteile in beiden Berufen liegen mit

27,8 % (Warenau£macherinnen/Versandabfertigerinnen) und

29,1 % (Hilfsarbeiterinnen) im mittleren Bereich, die

Prozentsdtze der 'stark' rauchenden Frauen mit 7,4 % bei

den Warenaufmacherinnen/Versandabfertigerinnen und 10,9 %

bei den Hilfsarbeiterinnen sind ebenfalls unterdurch-

schnittlich niedrig. Insgesamt finden sich die Raucherin-

nenanteile zwischen den Berufen der Elektro- und Metall-

industrie und denen der textilverarbeitenden Industrie.

Berufe

Datentypistinnen

Telefonistinnen

Sekretarinnen/Stenotypistinnen

Burofachkrafte/Verwaltungsangestellte
Unternehmerinnen/Geschdftsfuhre-
rinnen 2)

Bankfachfrauen

Buchhalterinnen

Kauffrauen

Raucherinnen

davon
% > 20 Zig/Tag

% 1)

47,8

47,1

38.7

34,0

33,0

30,2

30,3

29,5

20,0

9,0

17,0

12,2

16,1

7,5

14,1

14,3

1 ) bezogen auf Raucherinnen (= 100 %)

2) Anteil Selbst3ndige 27 %, Anteil Angestellte 63 %,
nach: ABC-Handbuch der Berufe

In Tabelle 5 sind alle Buroarbeitspl tze mit Tdtigkeiten

zusammengefaot, die im weitesten Sinn der "Verarbeitung

von Informationen·' (Gaugler, Althauser, Kolb, Mallach

1980, S. 15 f.) dienen. Mehr als ein Viertel aller weib-

lichen Erwerbstatigen arbeiteten 1978 auf dem Burosek-

tor, allein rd. 19 % als Burofachkr fte, in Banken und

Versicherungen, in Offentlichen Verwaltungen, im Gron-

und Einzelhandel sowie in der Industrie und als Ange-

stellte von Rechtsanwalten, Steuerberatern und Architek-

ten.

An der Spitze in diesem Berufsbereich liegen die Datenty-

pistinnen mit einem uberdurchschnittlichen Raucherinnen-

anteil von 47,8 % und die Telefonistinnen mit 47,1 %.

Auffallend hoch ist auch der Prozentsatz der 'starken'

Raucherinnen bei den Datentypistinnen (20 %) und bei den

Sehret rinnen/Stenotypistinnen mit 17 %. Der Anteil der

Raucherinnen in hoher qualifizierten Buroarbeltsplatzen

ist deutlich niedriger und schwankt zwischen 34 % bei
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den Burofachkr ften/Verwaltungsangestellten und 29,5 %

bei Kauffrauen im Gron- und Einzelhandel.

Der Anteil der frauen, die mehr als 20 Zigaretten tAg-

lich rauchen, ist mit 16,1 % bei den Unternehmerinnen/

Geschaftsflihrerinnen am hochsten. Lediglich die Telefo-

nistinnen (9 %) und die Bankfachfrauen 47,5 %1 liegen

rnit ihrem Anteil 'starker' Raucherinnen unter dem Durch-

schnitt aller Raucherinnen mit hoherem Zigarettenkonsum

{11,4 %).

Es zeigt sich, dan die Raucherinnenanteile in den Beru-

fen besonders hoch sind, in denen Frauen uberwiegend mo-

notone und routinisierte, als weniger qualifiziert gel-

tende Buro- und Schreibarbeiten erbringen mussen. Die

Arbeit der Datentypistinnen, Stenotypistinnen und Tele-

fonistinnen ist starker als andere Buroarbeit rationali-

siert, Frauen mit diesen Berufsbildern arbeiten unter

stdndigem Zeitdruck, die Datentypistinnen daruber hinaus

unter taglicher Leistungskontrolle infolge der Pramien-

entlohnung. Die Arbeit in Gronraumburos, der Larm der

Maschinen und die hohe Augenbelastung - als Folge der

Arbeit an Bildschirmarbeitspldtzen - erschweren die An-

forderungen an eine st3ndige Konzentration.

Die berufliche Situation der Sekretarinnen ist durch an-

dersartige Anforderungen und Belastungen gekennzeichnet,

wie z .B. durch st ndige Stdrung und Unterbrechung der

Arbeitsvorgange und dutch die personliche Abhangigkeit

von einem Chef, zu dessen Entlastung sie da ist. Daruber

hinaus soll sie zuverl ssig, freundlich und selbstdndig

und gletchzeitig anpassungsfahig und hil£sbereit sein

(Weltz, Diezinger, Lullies und Marquardt 1979, S. 55 f.

und S. 138 f.).

Die besonderen Belastungen der Tatigkeit als Telefoni-

stin (insbesondere bei Mitarbeiterinnen der Bundespost)

liegen in dem enorm hohen Arbeitsaufkommen und in den

zum Teil extremen Reaktionen der Fernsprechteilnehmer.

Des weiteren erschweren so ungunstige Arbeitszeiten wie

Nacht- und Wechselschicht die Gestaltung der Freizeit,

und sie wirken sich starend auf soziale Kontakte aus.

Die in den als h6her qualifiziert eingestuften Arbeits-

pldtzen anfallenden Arbeitsaufgaben erfordern - trotz

zunehmender Rationalisierungs- und Automatisierungsten-

denzen - weitaus mehr Selbstandigkeit und Vielseitigkeit

und sind an spezifischen Arbeitsinhalten orientiert. Die

Arbeit ist auf Zusammenarbeit angelegt, der Dispositions-

spielraum und die Kommunikationsmtglichkeiten unterein-

ander sind graner als in den weniger qual·ifizierten Ar-

beitsbereichen. Der verhbltnism3Big niedrige Frauenanteil

(vgl. Tab. 2) in einigen Buroberufen (Unternehmerinnen/

Geschaftsfuhrerinnen (16,8 %), Kauffrauen (32,6 %)) be-

st tigt die statistischen Angaben. dan hochqualifizierte

Tatigkeiten und Vorgesetztenfunktionen auch im hoher

qualifizierten Dienstleistungsbereich uberwiegend von

Mannern wahrgenomnlen werden
.

Tab. 6: Raucherinnen in Gesundheitsdienstberufen

Berufe

Krankenschwestern

Sprechstundenhelferinnen

Medizinisch-technische Assistentinnen

Krankengymnastinnen/Masseusinnen

Krankenpflegehelferinnen
1)

Apothekenhelferinnen
2)

Arztinnen

Raucherinnen

davon

% > 20 Zig/Tag
%

36,9

36,6

36.0

32,9

32,2

29,6

26,9

7,5

6,3

9,8

11*2

8,3

6,0

7,1

1 M s.a. Tab. 78 - Verkaufsberufe

2) s.a. Tab. 8 - Berufe mit Fachschul- und akademi-

scher Ausbildung

29 - - 30 -
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Betrachtet man das Rauchverhalten der Beschaftigten in

Gesundhcltsdienstberufen, so entsteht die Frage, inwie-

weit das Wissen um Zusammenhange zwischen Rauchen und

der Entstehung von Krankheiten eine Auswirkung auf die

H6he des Anteils der Raucherinnen hat.

Als Krankenschwestern, Krankenpflegehelferinnen und

Sprechstundenhelferinnen arbeiten knapp 6 %, insgesamt
sind 7 % alter erwerbstdtigen Frauen im Gesundheitsbe-

reich beschaftigt. Mit Ausnahme der Arztinnen, die in

ihrer Berufsgruppe einen Frauenanteil von nur 24,7 %

stellen, sind alle ubrigen Berufe typische Frauenberufe.

Bei Krankenschwestern (36,9 %), Sprechstundenhelferinnen

(36,6 %) und MTA·s/Medizinallaborantinnen (36.0 %) fin-

den wir eincn uberdurchschnittlichen Raucherinnenanteil,

Aritinnen (26,9 %) dagegen geh6ren zu den Berufen mit

einern niedrigen Anteil rauchender Frauen.

Die Gruppe der 'starken' Raucherinnen schwankt zwischen

6 % bei den Apothekenhelferinnen und 11,2 % bei den Kran-

kengymnastinnen.

Ausbildungsverlaufe, Arbeitstatigkeiten, Anforderungen

und Belastungen in den einzelnen Berufen sind sehr unter-

schiedlich. Allein Arztinnen absolvieren ein Universi-

tatsstudium, alle anderen Berufe haben eine abgeschlos-

sene Lehre oder Fachschulausbildung . Apothekenhelferin-

nen gehoren nach der Systematik der Berufe zu den ver-

kaufsberufen: es ist zu vermuten, dan die in diesem Be-

ruf arbeitenden Frauen sich selbst als dem Gesundheits-

bereich zugeh6rig betrachten. Sie werden deshalb in die-

ser Kategorie ein zweites Mal aufgefuhrt.

Das Krankenhaus und die Praxis niedergelassener Arzte

sind fur die meisten der hier genannten Berufsbilder der

Hauptarbeitsbereich. Sprechstundenhelferinnen haben es

nach Beendigung der Lehre besonders schwer, einen Ar-

beitsplatz fu finden, 1980 konnten 11 % von ihnen nicht

Ubernommen werden. Zu,den besonderen Belastungen bei

Krankenschwestern geh6rt die Nacht- und Schichtarbcit

und die korperlich schwere Arbeit durch Heben. Tragen

und Betten der Patienten. In diesem Beruf ist die fluk-

tuation und der Ausstieg aus dern Beruf schon nach weni-

gen Berufsjahren besonders gron.

Tab. 7: Raucherinnen in Dienstleistungsberufen und Be-

rufen im Dienstleistungshandwerk

Berufe

Verkauf (Tab. 7a)

Kassiererinnen

Verk uferinnen
1 )

Apothekenhelferinnen

Sch6nheit/Pflege (Tab. 7b)

Kosmetikerinnen

Friseusinnen

Gastst tten- und Beherbergungsbereich

(Tab. 7c)

Serviererinnen

Gastwirtinnen

Kochinnen, Kuchenhilfen

Hauswirtschaft und Reinigung (Tab. 7d )

Raum- und Hausratsreinigerinnen

Hauswirtschaftliche Betreuerinnen
2}

Wascherinnen, Platterinnen

Hauswirtschaftliche Verwalterinnen

Raucherinnen

davon
% >20 Zig/Tag

%

40,2

32,8

29,6

46,4

42,7

50,0

35,3

30,3

26,1

25,2

25,0

21,8

Tab 6 - Gesundheitsdienstberufe

9,0

7,1

6,0

15,6

7,1

25,4

35,3

11,6

11,7

9,8

11,2

12,2

31 - - 32 -
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1} s.a.

2) s.a. Tab. 4 - Berufe mit industriellen Arbeitstdtig-
1 keiten



Unter dieser Rubrik werden eine Reihe von Berufen zusam-

mengefant, bei denen eine eindeutige Zuordnung nicht

moglich ist. Ausschlaggebend fur die Bildung von Unter-

gruppen sind unterschiedliche Kriterien, wie z.B. die

die Arbeit bestimmenden Inhalte (Pflege), die Art der

Tatigkeit (Verkaufen) oder der Wirtschaftszweig {Gast-

st ttenbereich}. - Alle hier genannten Berufe gehoren

zu den uberwiegend von Frauen ausgeubten Tdtigkeitsbe-

reichen, bei den meisten zeigt sich deutlich die Nahe

zu den hauslichen Aufgaben und der taglichen Versorgung

der Familie. Lediglich bei den Gastwirtinnen liegt der

Frauenanteil bei 'nur' 50,7 %!

Verkaufsberufe (Tab. 73}

Nahezu 10 % aller erwerbstatigen Frauen waren 1978 als

Verkauferinnen tatig, als Kassiererinnen arbeiteten

0,66 % und als Apothekenhelferinnen - ein Warenverkaufs-

beruf in einer speziellen Branche - 0,35 % aller erwerbs-

tatigen Frauen.

Mit einem uberdurchschnittlichen Prozentsatz von 40,2 %

ist der Raucherinnenanteil bei den Kassiererinnen weit-

aus haher als bei den Verkauferinnen mit 32,8 % und bei

den Apothekenhelferinnen mit 29,6 %. Auch der Anteil der

mehr als 20 Zigaretten taglich rauchenden Frauen ist bei

den Kassiererinnen mit 9 % am h6chsten: er liegt unter

dem Mittel aller Berufe.

Der Beruf der Kassiererin ist infolge der Einfuhrung der

Selbstbedienung und infolge zunehmender Rationalisie-

rungsmannahmen entstanden. Nach und nach bildeten sich

verschiedene Funktionsbereiche im Verkauf heraus. Klas-

sische Qualifikationsanforderungen wie Warenkenntnisse

und Kundenberatung verlieren auch fUr Verkauferinnen in

Selbstbedienungsl den immer mehr an Bedeutung. (Materia-

lien zur Arbeitssituation ... von Verkauferinnen 1981).

In Fachgeschaften und Kaufhausern, die noch nicht nach

dem Prinzip der Selbstbedienung organisiert sind, bilden

die Vorbereitungs-, Verkau£s- und Kassierfunktionen

ebenso wie die kommunikativen Qualifikationen einen

Hauptteil der Verkaufstdtigkeit (Scholl-Schwinghammer

1979, S. 78). Die zeitliche Abhdngigkeit von der Kunden-

dichte in allen Verkaufsberufen ist bei Kassiererinnen

in Selbstbedienungsl den, Supermarkten und den Lebens-

mittelabteilungen groner Kaufhduser besonders gron.

Verkduferinnen und Apothekenhelferinnen geh6ren zu den

Verkaufsberufen mit einer in den verschiedenen Branchen

unterschiedlich langen Lehrzeit. Die Ausbildung verliert

jedoch zunehmend an Bedeutung, weil immer mehr an- und

ungelernte Arbeitskrafte Verkaufstatigkeiten ausuben.

Die Kassiererin erwirbt die notwendigen Kenntnisse in

einem ca. zwei Wochen dauernden Kassentraining: eine

spezielle Vorbildung ist niGht erforderlich.

Arbeitsbereich Pflege und Schonheit (Tab. 7b)

Auffallend hoch ist der Raucherinnenanteil in Berufen,

in denen die Haus- und Haar- sowie die Karper- und

Sch6nheitspflege zu den wesentlichen Arbeitsaufgaben

gehoren. Mit einem Prozentsatz von mehr als 40 % gehoren

die Kosmetikerinnen (46,4 %) und die Friseusinnen (42,7 %)

zu den Berufen mit dem hochsten Raucherinnenanteil. Mit

einem uberdurchschnittlich hohen Anteil von 15,6 % geho-

ren die Kosmetikerinnen daruber hinaus zu den Berufen, in

denen Frauen besonders h ufig mehr als 20 Zigaretten t3g-

lich rauchen.

W hrend dem anerkannten Handwerksberuf Friseusin eine

dreijahrige Lehrzeit vorausgeht, ist die Ausbildung als

Kosmetikerin bisher weder inhaltlich noch zeitlich ein-
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heitlich geregelt, die Berufsbezeichnung nicht gesetz-

lich geschutzt. Lediglich 50 % der qualifiziert ausge-

bildeten Kosmetikerinnen finden einen Arbeitsplatz, nur

gut 80 % der Friseusinnen gelingt die Ubernahme in ein

Arbeitsverhaltnis.

Beide Berufe zeichnen sich durch vielfaltige Arbeitsau£-

gaben und durch eine ganzheitliche und selbstindige Ar-

beitsweise bei vergleichsweise niedriger Entlohnung aus.

Neben handwerklichen F higkeiten und fachlichen Kennt-

nissen erfordert die Arbeit in beiden Berufen Geschick-

lichkeit, Kreativitat und ModebewuBtsein sowie Kontakt-

fahigkeit, Kommunikationsfreudigkeit und EinfUhlungsver-
mogen, um die Kundenwunsche richtig zu erfassen (Weltz,

Diezinger, Lullies, Marquardt 1979, S. 179 ff.). Phy-
sisch belastend wird die Arbeit durch stdndiges Stehen,

durch cine unbequeme K5rperhaltung und durch dynamische

Belastungen der Arme und Hande beim Waschen und Fohnen

der Haare. (Demmer/Kuppers 1982, S. 100 f.)

Gaststatten- und Beherbergungsbereich (Tab. 7c )

Der Anteil der Raucherinnen ist in allen drei zu diesem

Dienstleistungsbereich gehorenden Berufen hoch. Bei den

Serviererinnen betragt er 50 %, dies ist der Beruf mit

dem hochsten Anteil rauchender Frauen uberhaupt. Die

Gastwirtinnen geh6ren mit einem Protentsatz von 35,3 %

in das obere Drittel der Rangfolge, die Kochinnen/Kuchen-

hilfen mit 30,3 % in den mittleren Bereich. Gastwirtin-

nen mit einern Prozentanteil von 35,3 %! und Serviererin-

nen mit 25,4 % stellen daruber hinaus auch den hochsten

Anteil Frauen, die mehr als 20 Zigaretten taglich rau-

chen.

Auch wenn alle diese Berufe mit der Nahrungsversorgung
zu tun haben, sind doch die anfallenden Aufgaben sehr

unterschiedlich. Frauen, die unter der Berufsbezeichnung

Kochinnen/Kuchenhilfen eingeordnet werden, arbeiten in

der Uberwiegenden Mehrzahl als Klichenhilfen: schon der

hohe Anteil auslandischer Arbeitnehmerinnen in dieser

Berufsgruppe weist auf gering qualifizierte, also Uber-

wiegend un- und angelernte, Tatigkeitsbereiche hin. Et-

wa 20 % der Frauen arbeiten in der Nahrungs- und GenuB-

mittelindustrie, rd. 62 % im Gaststdtten, Sozial- und

Gesundheitsbereich (ABC-Handbuch 1974).

Fur den anerkannten Ausbildungsberuf "Restaurantfachmann/

Restaurantfachfrau" - die Ausbildungszeit betrdgt drei

Jahre - ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.
Die Zahl der auslandischen Beschdftigten ist gron, es

gibt viele offene Ausbildungs- und Arbeitspldtze. In

gconen Hotels sind die Aufg aben auf unterschiedliche

Funktionsbereiche verteilt, wie 2.B. Kellner, Serviere-

rin, Zimmermadchen, Oberkellner, Alleinkellner usw. Zu

den beruflichen Tatigkeiten der Serviererin gehoren in

erster Linie die Aufnahme der Bestellung, das Anfordern

der Speisen in der Kuche, das Servieren sowie die Er-

stellung der Rechnung. Anforderungen an Freundlichkeit,

Zuvorkommenheit und Kommunikationsbereitschaft sind hoch,

.die k6rperlich meist einseitige Belastung (z.B. durch

Tragen von Geschirr) kann das Ausman von k6rperlicher

Schwerarbeit erreichen (Arbeitsmedizinische Berufskunde

... Kellner-Steward-Restaurantfachmann 1981, S. 401 f.).

Frauen in diesen drei Arbeitsbereichen stellen rd
.

4 %

aller erwerbstatigen Frauen, der Frauenanteil bei den

Gastwirtinnen liegt mit 50,7 % vergleichsweise niedrig.
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Alle vier unter der Rubrik Hauswirtschaft und Reinigung
zusammengefanten Berufspositionen gehoren zu den Berufen

mit dem niedrigsten Anteil rauchender Frauen. Die deut-

lich unter dem Durchschnitt liegenden Prozentanteile

schwanken zwischen 21,8 % bei den Hauswirtschaftlichen

Verwalterinnen und 26,1 % bei den Raum- und Hausratsrei-

nigerinnen. Sie sind den Rauchanteilen der Arbeitnehrne-

rinnen in der Textil. und Bekleidungsindustrie vergleich-

bar. Der Anteil der Frauen, die mehr als 20 Zigaretten

pro Tag rauchen, liegt zwischen 9.8 % und 12,2 %, also

etwa im Mittelbereich aller Berufe und ist damit nahezu

doppelt so hoch wie bei den Texttilarbeiterinnen (vgl.

Tab. 4).

1978 arbeiteten 5,13 % eller erwerbstdtigen Frauen als

Raum- und Hausratsreinigerinnen. Ihre Arbeitsaufgaben

unterscheiden sich von denen der Hauswirtschaftlichen

Betreuerinnen und Verwalterinnen vor allem durch die un-

terschiedliche Arbeitsorganisation. Raum- und Hausrats-

reinigerinnen fuhren Arbeitst3tigkeiten wie die feuchte

und trockene Reinigung der Boden, Wande und Turen ebenso

aus wie die Reinigung und Desinfektion eller sanitaren

Anlagen (Demmer/KUppers 1982). Sie arbeiten in zunehrnen-

dem Mane in Putzkolonnen und werden von Vermittlerfirmen

stundenweise in 6ffentlichen Verwaltungen, Versicherun-

gen, Banken, Krankenhdusern usw. eingesetzt. Der Anteil

der Teilzeitbesch3ftigten ist mit 41 % aunerordentlich

hoch (Burkardt/Oppen 1984), der Anteil ausldndischer Ar-

beitnehmerinnen betr gt 11 % (s. Tab. 2). Die eint6nige,
meist k5rperlich schwere Arbeit muB unter erheblichem

Zeitdruck ausgefuhrt werden.

Als Hauswirtschaftliche Betreuerinnen und Verwalterinnen

arbeiten rd. 1,65 % aller erwerbstatigen Frauen: gut die

Halfte sind geprufte Hauswirtschaftsgehilfinnen. Sie ar-

beiten zu 50 % in privaten Haushalten als Unterstutzung
der Hausfrau. - Als Stationshilfen in Krankenh6usern und

Sanatorien und als Zimmermddchen in Hotels und Pensionen

sind sie uberwiegend mit der Reinigung von Raumen be-

schaftigt. In Kinderheimen, Kindertagessthtten und Al-

tenheimen beschrankt sich die Arbeit nicht nur auf die

Reinigung und das Kochen; die vielseitigere Arbeit

schlient auch den Ullgang mit Kindern und alten Menschen

ein. (Arbeitsmedizinische Berufskunde
...

Hauswirtschafts-

leiter, Hauswirtschaftliche Betreuer, 1981, S. 385 f.:

ABC-Handbuch 1974).

Wischerinnen und Pl tterinnen sind nicht nur in der Tex-

til- und Bekleidungsindustrie beschaftigt·, gut die Half-

te der 64 400 unter diesem Berufsbild tdtigen Frauen ar-

beiten im Handwerksbereich und im affentlichen Dienst.

Tab. 8: Raucherinnen in Berufen im pddagogischen und

sozialen Bereich mit Fachschul- und akademi-
scher Ausbildung

Berufe

Sozialarbeiterinnen

Erzieherinnen

Arztinnen
1)

Real-, Volks- und Sonderschul-
lehrerinnen

Raucherinnen

davon

% 120 Zig/Tag
%

34,5

32,0

26,9

1 1 s.a. Tab. 6 - Gesundheitsdienstberufe

12,2

7,0

7,1

Ein Blick auf Tabelle B bestttigt die bisherigen Erkennt-

nisse, dan Frauen mit haherer Schulbildung und hoherer

beruflicher Qualifikation weniger rauchen als solche mit

einfachen Schulabschliissen und ohne Ausbildung.

Lehrerinnen mit 26,4 % und Arztinnen mit 26,9 % Rauche-

rinnenanteilen gehoren zu den Berufen im unteren Drittel

Hauswirtschafts- und Reinigungsberufe (Tab. 7d )

' 26,4 8,0
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der Rangfolge (vgl. Abb. 4). Der Anteil der Frauen mit

hohercm tag]ichen Zigarettenkonsum liegt ebenfalls unter

dem Durchschnitt. Sozialarbeiterinnen mit eincm Rauche-

rinnenanteil von 34.5 % geh6ren zu den Berufen, in denen

Uberdurchschnittlich haufig geraucht wird, der Anteil der

Frauen, die mehr als 20 Zigaretten am Tag rauchen, liegt

bei Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen mit jeweils

12,2 % leicht uber dem Durchschnitt.

Tab. 9: Raucherinnen in landwirtschaftlichen und sonsti-

gen Berufcn

Berufe

Berufc in der Landwirtschaft

Landwirtinnen

Familieneigene Landarbeitskrafte

Sonstige Berufe, nicht einzuordnen

Mithelfende Familienangeh6rige

Arbeitskr ifte o.n.T.

Raucherinnen

davon

% 720 Zig/Tag
%

4,3

3,3

21,4

27,9

6,0

5,0

13,1

13,2

Auf die extrem niedrigen Anteile rauchender Frauen in

den beiden landwirtschaftlichen Berufen habe ich bereits

hingewiesen. Die Prozentsatze bei den Familieneigenen

Landarbeitskraften (3,3 %) und bei den Landwirtinnen

(4,3 %) sind mit den ubrigen Berufen nicht vergleichbar.

Die Rauchintensitat ist nur bei den in der Industrie

besch ftigten Ndherinnen noch niedriger als bei den Be-

sch4ftigten in der Landwirtschaft.

.
Die Raucherinnenanteile in den beiden wegen der vielfal-

tigen Besch ftigungsmoglichkeiten in keine der gebilde-

ten Gruppen einzuordnenden Berufspositionen Mithelfende

Familienangehorige und Arbeitskrafte o.n.T. liegen im

unteren und mittleren Bereich, die Anteile der mehr als

20 Zigaretten t3glich rauchenden Frauen leicht uber dem

Durchschnitt.

5.3. Altersspezifische Beschreibung der Rauchgewohn-

heiten

In diesem Abschnitt soll das Rauchverhalten der erwerbs-

tatigen Frauen in Abhangigkeit vom Alter beschrieben

werden. Der Sachverhalt, dan es zwischen den einzelnen

Berufen und Berufsgruppen erhebliche Unterschiede gibt,

trifft auch fur die vier Altersgruppen zu.

Der Raucherinnenanteil schwankt in der Altersgruppe der

unter 20 Jahre alten Frauen zwischen 21,7 und 71,4 %

(Altersgruppendurchschnitt 35,5 %).

Die extrem niedrigen Prozentanteile der Familleneigenen

Landarbeitskr fte (8,4 %) und der Landwirtinnen (12,8 %)

werden ebenso wenig berucksichtigt wie der hohe Anteil

von 75 % bei den Lehrerinnen, die sich in diesem Alter

noch in der Ausbildung befinden. In den folgenden Alters-

gruppen schwankt der Raucherinnenanteil Cohne Berucksich-

tigung der beiden landwirtschaftlichen Berufe) bei den

20-34 Jahre alten Frauen zwischen 28,9 und 61,7 %

(Altersgruppendurchschnitt 41,1 %),

35-49 Jahre alten Frauen zwischen 15,1 und 42,6 %

{Altersgruppendurchschnitt 24,2 %),

50-65 Jahre alten Frauen zwischen 9,3 und 58,3 %

{Altersgruppendurchschnitt 20,2 %).

Ein Vergleich der Altersgruppen weist auch fur die ein-

zelnen Berufe in den beiden lilteren Jahrglingen erheblich

niedrigere Raucherinnenanteile als in den beiden jiinge-

ren Altersgruppen auf. Es zeigt sich weiter, daB die

Prozentsatze in einer Reihe von Berufen weniger stark

differieren und insbesondere in den beiden Olteren Jahr-
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gangen weit uber dem durchschnittlichen Raucherinnenan-

teil der jeweiligen Altersgruppe liegen. Die Mehrzahl

dieser Berufe gehort zu den Berufen mit dem hochsten

Raucherinnenanteil.

Zur Verdeutlichung dieser Sachverhalte sind Angaben zu

den Berufen mit dem h6chsten Anteil rauchender Frauen

in Tabelle 10 und zu den Berufen mit dem niedrigsten An-

teil in Tabelle 11 zusammengestellt. Anhahd der Auswer-

tung dieser beiden Gruppen soll der Trage nachgegangen

werden, inwieweit das Alter der Frauen den Zigaretten-
konsum in den einzelnen Berufsgruppen beeinflunt.

Tab. 10: Berufe mit dem hochsten Raucherinnenanteil
(siehe ndchste Seite)

Legt man als Kriterium fur Berufe mit sehr hohem Rauche-

rinnenanteil einen Mindestprozentsatz von 40 % zugrunde,

so fallen hierunter eine Reihe von Berufen in unter-

schiedlichen Berufsbereichen, wie z .B. im Gaststatten-

bereich, in der Industrie, in Buros und im Verkauf.

Die in dieser Tabelle zusammengestellten Berufe weisen

uberdurchschnittlich hohe altersunabhbngige Raucherinnen-

anteile auf. In der Altersgruppe der unter 20 Jahre al-

ten Frauen schwanken die Prozentsatze zwischen 71,4 %

bei den Kassiererinnen und 40,5 % bei den Friseusinnen.

In der letztgenannten Berufsgruppe ist der Besch ftig-

tenanteil der unter 20jahrigen mit 44 % besonders hoch.

In allen anderen Berufen liegt er - zum Teil deutlich -

unter dem Altersgruppendurchschnitt (10,1 %): zwischen

3 % bei den Telefonistinnen und 10 % bei den Loterinnen.

In der Altersgruppe 20-34 Jahre liegt der Anteil der be-

schaftigten Frauen in einigen Berufen weit uber dem Ge-

samtdurchschnitt von rd. 35 %. Er schwankt zwischen 34 %

(Kassiererinnen) und 55 % (Datentypistinnen). Die Rau-

cherinnenanteile liegen zwischen 51,7 % bei den Kosmeti-

kerinnen und 61,7 % bei den Serviererinnen.
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In der Gruppe der 35-49 Jahre alten Frauen sind die Pro-

zentsatze zwar entsprechend niedriger, doch mit 26,1 %

bei den Kassiererinnen bis zu 42,6 % bei den Serviere-

rinnen imrner noch h6her als der durchschnittliche Anteil

von 24,2 %. Der Bes¢haftigtenanteil liegt nur bei den

Friseusinnen weit unter, bei den Kassiererinnen uber dem

Durchschnitt.

In der Altersgruppe der 50 Jahre und alteren Frauen

liegt der Besch ftigtenanteil bei den Datentypistinnen
und den Friseusinnen mit je 5 % weit unter dem durch-

schnittlichen Anteil (rd. 19 %) der in dieser Alters-

gruppe beschhftigten Frauen. In den Ubrigen Berufen

schwankt er zwischen 14 und 28 %. Auch in dieser Alters-

gruppe liegen die Raucherinnenanteile deutlich uber dem

durchschnittlichen von 20,3 %. Sie bewegen sich zwischen

26,6 % bei den Friseusinnen und 58,3 % bei den Datenty-

pistinnen und liegen damit bei der Mehrzahl der Berufe

uber den Prozentsatzen der Gruppe der 35 bis 49jahrigen
Frauen.

Die Rauchintensitdt differiert in den vier Altersgruppen
ebenfalls. Mit Ausnahme von den Serviererinnen - hier

ist der Prozentsatz der 'starken' Raucherinnen in allen

vier Altersgruppen sehr hoch - wird von den befragten
Frauen des jungsten und des altesten jahrgangs nur in

jeweils zwei Berufen ein hoher Zigarettenkonsum angege-
ben.

In der Altersgruppe 20-34 Jahre rauchen Frauen in vier

der sieben Berufe zu einem Uberdurchschnittlich hohen

Anteil mehr als 20 Zigaretten t glich: Serviererinnen

(31,4 %), Kosmetikerinnen (26,7 %), Loterinnen (22,4 %),
Datentypistinnen (21,5 %). Der hohe Anteil "starker"

Raucherinnen wird in dieser Altersgruppe - und allen

anderen - nur noch von den Gastwirtinnen {35,8 %) uber-

schritten. Auch die Mithelfenden Familienangehbrigen

(20,6 %) und die Kauffrauen (21,8 %) gehdren in den Be-

rufen mit einem uberdurchschnittlichen Anteil 'starker•

Raucherinnen.

In der Altersgruppe der 35-49 Jahre alten Frauen rauchen

Serviererinnen (21,3 %) und Datentypistinnen (18,9 %)

besonders viel. Daruber hinaus weisen nur noch die Gast-

wirtinnen mit 39,6 %, die Sozialarbeiterinnen mit 20 %

und die Arbeitskrhfte o.n.T. mit 19,4 % einen h8chsten

Anteil Frauen mit einem Zigarettenkonsum von mehr als

20 Stuck /Tag auf
.

Tab. 11: Berufe mit dem niedrigsten Raucherinnenanteil
(siehe ndchste Seite}

Unter diese Kategorie fallen die Beruf am unteren Ende

der Rangfolge mit einem Raucherinnenanteil von 20 bis

rd. 26 %. Die Frauen sind in der Landwirtschaft sowie

in der Textil- und Bekleidungsindustrie, im Hauswirt-

schafts- und Reinigungsbereich und in familieneigenen
Betrieben besch ftigt.

Entsprechend der altersspezifischen Verteilung aller er-

werbstatigen Raucherinnen (v61. Abb. 2) finden sich in

der Altersgruppe der 20-34 Jahre alten Frauen die hach-

sten und in der Altersgruppe 50-64 die niedrigsten Rau-

cherinnenanteile. Die Verteilung der Beschdftigten ver-

lauft nicht parallel zu der der weiblichen Gesamter-

werbsbev61kerung . In den Berufen Familieneigene Landar-

beitskrafte, Landwirtinnen, Mithelfende Familienangeho-

rige, Hauswirtschaftliche Verwalterinnen. Wascherinnen/

Platterinnen und bei den Raum- und Hausratsreinigerinnen
sind altere Arbeitnehmerinnen in uberdurchschnittlich

hohem Mane beschdftigt. Die Beschdftigtenanteile liegen
zwischen 32 und 47 % in der Altersgruppe 35-49 Jahre und

zwischen 27 und 34 % in der Altersgruppe 50-64 Jahre

(vgl. Tab. 1 ).
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Wdhrend die Raucherinnenanteile in den  lteren Jahrg n-

gen zum Teil erheblich unter dem Mittel aller Berufe lie-

gen - sie schwanken in der Altersgruppe 35-49 Jahre zwi-

schen (2,9+) 15,1 und 25,4 % und in der Altersgruppe
50-64 Jahre zwischen (1,8+) 9,3 und 19 % - weichen sie

in den jungeren Jahrg ngen bei den meisten Berufen nur

wenig vom Mittel ab. Bei den W scherinnen/Platterinnen

{41,0 %) und den Raum- und Hausratsreinigerinnen (55,4 %)

liegen die Prozentanteile in der Altersgruppe der unter

20 Jahre alten Frauen allerdings deutlich h6her als im

Durchschnitt und entsprechen den hohen ProzentsAtzen in

den Berufen mit hochsten Raucherinnenanteilen. ((...+)
Rauchanteile Familieneigene Landarbeitskrtfte)

Bei den Hauswirtschaftlichen Betreuerinnen und den ubri-

gen Arbeiterinnen in der Textilindustrie entspricht der

Beschoftigtenanteil in den beiden mittleren Altersgrup-

pen in etwa den durchschnittlichen Prozentanteilen. In

der Gruppe der unter 20j hrigen liegt er deutlich hoher

(zwischen 13 und 19 %). in der Gruppe der 50-64 Jahre

alten Frauen zum Teil niedriger (zwischen 12 und 22 %)

als der Altersgruppendurchschnitt. Die Raucherinnenan-

teile der Textilarbeiterinnen liegen in allen vier Al-

tersgruppen unter dem jeweiligen Durchschnitt, in den

beiden alteren Jahrgangen ganz besonders niedrig.

Ahnlich wie in den Berufen mit h6chstem Raucherinnenan-

teil ist nur in der Altersgruppe der 20-34jdhrigen in

allen Berufen ein bestimmter Prozentanteil von Frauen,

die mehr als 20 Zigaretten tuglich rauchen, zu finden.

Die Mithelfenden Familieangeh6rigen, die nach den land-

wirtschaftlichen Berufen den geringsten Raucherinnenan-

teil aufweisen, haben mit 20,6 % den hochsten Anteil

'starker' Raucherinnen, die Oberbekleidungsnaherinnen

mit 5,4 % den niedrigsten. Beachtenswert ist auch. dan

in'den Berufen Wascherinnen/Pldtterinnen, Hauswirtschaft-

liche Betreuerinnen und Raum- und Hausratsreinigerinnen
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nicht nur die Prozentsatze rauchender Frauen in den bei-

den jungcren Altersgruppen besonders hoch sind, sondern

dan in allen vier Altersgruppen ein bestimmter Anteil zu

den Raucherinnen mit einem h6heren t glichen Zigaretten-

konsum gehort.

6. ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Die Analyse der Rauchgewohnheiten erwerbst6tiger Frauen

auf der Grundlage von Mikrozensusdaten des Jahres 1978

in vierzig ausgewahlten Berufen zeigt eine deutliche Un-

gleichverteilung der Raucherinnenanteile in den einzel-

nen Berufen und Berufsbereichen. Bei einem Gesamtdurch-

schnitt von 30,2 % variieren die Prozentsatze von 3,3 %

bis 50 % (vgl. Tab. 3 und Abb. 4). Nun sagen diese Rau-

cherinnenquoten nur wenig uber die Rauchintensitat aus;

denn in der Gruppe der regelmanigen Raucherinnen sind

auch die Frauen, die tkiglich nur wenige Zigaretten rau-

chen, enthalten.

Nicht iiberraschend ist der Sachverhalt, dan in Berufen

mit akademischer Ausbildung niedrige Raucherinnenanteile

zu finden sind. Festzustellen ist allerdings, dan ledig-

lich bei zwei der vierzig Berufe ein Universitatsstudium

vorausgesetzt wird. Doch der Frauenanteil in den ubrigen

akademischen Berufen ist absolut bzw. relativ so gering.

dan sie bei dieser Auswertung unberucksichtigt bleiben.

Extrern hohe Raucherinnenquoten (um 40 % und hoher ) wei-

sen die Frauenarbeitsplatze in der Elektro- und Metall-

industrie, alle weniger qualifizierten Dienstleistungs-

berufe im Buro und in der Verwaltung, im Verkauf und im

Gaststattenbereich auf sowie interessanterweise auch

solche Berufe, die sich mit der Pflege und dem Sch6nsein

beschaftigen.

Zu den Berufen mit mittleren und uber dem Gesamtdurch-

schnitt liegenden Raucherinnenanteilen geharen alle ho-

her qualifizierten Buro- und kaufmannischen Berufe, alle

Gesundheitsdienstberufe und die sozialpbdagogischen Be-

rufe.

2u den Berufen mit niedrigsten Raucherinnenanteilen ge-

hbren neben den landwirtschaftlichen Berufen mit einem

besonders geringen Anteil rauchender Frauen alle Berufe

im hauswirtschaftlichen Bereidh sowie die Frauenarbeits-

pldtze in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

Bei einem Mindestfrauenanteil von 60 % je Berufsgruppe

geharen dreinig der untersuchten Berufe zu der Gruppe

der sogenannten typischen Frauenberufe. Ohne Anspruch
auf Allgemeingultigkeit scheint mir die Beobachtung in-

teressant, dan in einer Reihe von Beru£en mit niedrigcm

Raucherinnenanteil auch der Anteil der beschaftigten

Frauen gering ist. So rauchen zum Beispiel Arztinnen

(Frauenanteil 24,7 %1 nur zu 26,9 %, Hilfsarbeiterinnen

(Frauenanteil 37,2 %) zu 29,1 % und Kauffrauen (Frauen-

anteil 32,2 %) zu 29,5 %. Selbstverst ndlich gibt es ei-

nige wenige Berufe mit niedrigem Beschdftigtenanteil, in

denen die Anteile rauchender Frauen uber dem Gesamtdurch-

schnitt liegen: Unternehmerinnen/Geschiftsfuhrerinnen

mit einem Frauenanteil von 16,8 % rauchen zu 33 %. Unge-

kehrt gibt es andere Berufe mit hochstem frauenanteil,

die zu den Berufen mit niedrigstem Raucherinnenanteil

gehoren: von den N3herinnen (Frauenanteil 98,3 %) und

den Oberbekleidungsnaherinnen (Frauenanteil 96,5 %) rau-

chen jeweils 'nur' ein Viertel aller erwerbstkitigen Frau-

en.

ErwartungsgemdB ist der Anteil von Raucherinnen in den

j ngeren Altersgruppen hoher als in den alteren Jahrgdn-

gen. Entsprechend der Verteilung der weiblichen Erwerbs-
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bevblkerung auf die verschiedenen Altersgruppen finden

wir den granten Anteil rauchender Frauen in der Alters-

gruppe der 20-34 Jahre alten Prauen (41,1 %). In den bei-

den alteren Jahrgangen nimmt die Zahl der Raucherinnen

beinahe schlagartig ab. Besonders gron ist die Differenz

zwischen der weiblichen Erwerbsbevolkerung und den er-

werbstdtigen Raucherinnen in der Gruppe der 35-49jdhri-
gen Frauen, obwohl die Zahl der Besch ftigten in etwa

der in der Gruppe der 20-34jahrigen entspricht (vgl.
Abb. 1).

Diese generationsspezifischen Unterschiede grunden sich

nicht auf einen besonders groBen Anteil ehemaliger Rau-

cherinnen. Im Gegenteil, der Prozentsatz ehemaliger Rau-

cherinnen ist in der Altersgruppe der 20-34 Jahre alten

Frauen mit 7,2 % haher als in den beiden alteren Jahr-

gangen (vgl. Abb. 2).

Die Raucherinnenanteile variieren in den vier Alters-

gruppen in unterschiedlicher Weise: um jeweils rd. 50 %

in den Gruppen der unter 20jahrigen (zwischen 21,7 und

71,4 %) und der 50-64 Jahre alten Frauen (zwischen 9,3
und 58,3 %). Am geringsten ist die Differenz bei den

35-49jbhrigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich

das Rauchverhalten in diesem Alter am ehesten stabili-

siert und ist bei vielen Frauen bereits zu einer 'Le-

bensgewohnheit' geworden.

So wie fur den Gesamtdurchschnitt gilt auch fur die Uber-

wiegende Mehrzahl der Berufe, dan mit zunehmendem Alter

die Zahl der Raucherinnen prozentual abnimmt. Bezieht

man die Zahl der in den einzelnen Altersgruppen beschdf-

tigten Frauen in die Analyse mit ein, so zeigt sich, dan

die extrem niedrigen Raucherinnenanteile in einer Reihe

von Berufen durch die uberdurchschnittlich hohe Zahl be-

schaftigter Frauen in den alteren Jahrgdngen zustande

kommt. So sind z .B. bei Raum- und Hausratsreinigerinnen

<81 %), Wdscherinnen 468 %) und Mithelfenden Familienan-

geh6rigen (74 %) - drei Berufe mit im Gesamtdurchschnitt

niedrigen Raucherinnenanteilen - zwei Drittel und mehr

aller Frauen zwischen 35 und 64 Jahre als; bei einem

durchschnittlichen Besch ftigtenanteil in beiden Jahr-

gangen von knapp 55 %. Wahrend die Zahl der Raucherinnen

in den dlteren Jahrg§ngen unter dem Altersgruppendurch-

schnitt liegt, ndhert sie sich in den jungeren Jahrg n-

gen bereits den Berufen mit hohen und hochsten Prozent-

satzen an.

Altersunabh ngig niedrige Raucherinnenanteile in allen

Jahrgdngen lassen sich vor allem bei Hauswirtschaftli-

chen Betreuerinnen, Oberbekleidungsnbherinnen, Schneide-

rinnen und N herinnen finden: alles Berufe, in denen

sich die beschaftigten Frauen auf die vier Altersgruppen
etwa so wie die erwerbst3tigen Frauen insgesamt vertei-

len
. Der Anteil der sehr jungen Frauen liegt in allen

diesen Berufen uber dem Altersgruppendurchschnitt.

Betrachten wir nun die altersspezifischen Raucherinnen-

anteile der Berufe mit hochsten Prozentsatzen, so konnen

wir feststellen. da  diese gleichfalls unabhdngig vom

Alter bzw. von der Verteilung der besch ftigten Frauen

auf die einzelnen Altersgruppen zu erkl3ren sind. Die

Friseusinnen ausgenommen, liegt die Zahl der unter 20

Jahre alten Frauen unter dem Altersgruppendurchschnitt.

In den mittleren Jahrgangen finden sich zum Teil Uber-

durchschnittliche. in dem altesten Jahrgang teilweise

unterdurchschnittliche Besch ftigtenanteile.

Grone Schwankungen weisen auch die Quoten der ehemaligen

Raucherinnen auf. Bei einem Gesamtdurchschnitt von 5,8 %

variieren die Prozents3tze zwischen 0,8 und 14,6 % (vgl.
Tab. 3, Spalte 8). Zusammenhdnge zwischen der beruflichen

Qualifikation und der Zahl der ehemaligen Raucherinnen
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lassen sich zwischen einigen Berufsbereichen und inner-

halb dieser Bereiche aufzeigen. So finden wir bei Arz-

tinnen (14,6 %) und Lehrerinnen (10,8 %) die hochsten

Anteile ehemaliger Raucherinnen, bei einer Reihe von In-

dustrieberufen dagegen die niedrigsten: Loterinnen haben

'nur' zu 2,7 %, Hilfsarbeiterinnen zu 2,9 %, Elektroge-

ratemontiererinnen zu 3,5 % und Warenaufmacherinnen/Ver-

sandabfertigerinnen und N herinnen zu jeweils 3,6 % mit

dem Rauchen aufgeh6rt.

Innerhalb der Gesundheitsdienstberufe werden diese Un-

terschiede ebenfalls sichtbar. Aritinnen, Krankengymna-

stinnen (9,9 %), Medizinisch-Technische Assistentinnen

(9,6 %) und Krankenschwestern (6,7 %) haben zu einem er-

heblich groneren Teil das Rauchen aufgegeben als Sprech-

stundenhelferinnen (5,9 %), Krankenpflegehelferinnen

{3,9 %) und Apothekenhelferinnen (3,3 %).

So eindeutig verhalt es sich in den Buro- und Schreibbe-

rufen nicht. Oberdurchschnittliche Anteile ehemaliger

Raucherinnen zeigen die h8her qualifizierten ebenso wie

die weniger qualifizierten Berufe.

Am interessantesten ist der hohe Prozentsatz ehemaliger

Raucherinnen bei den Kosmetikerinnen, die wie einige an-

dere hier genannte zu den Berufen mit hachsten Rauche-

rinnenanteilen geh6ren.

Erklarungsbedurftig scheinen in erster Linie die alters-

unabhdngig hohen und niedrigen Raucherinnenanteile zu

sein. Ausgehend von der Arbeitshypothese, dan Rauchen

nicht nur erlerntes Verhalten, sondern auch eine Folge

und eine Art Ausgleich von beruflichen Anforderungen und

Belastungen sein kann, sollen im folgenden die Ergebnis-

se erster empirischer Studien uber Frauenarbeitspldtze

und die gesundheitliche Lage von Frauen als Interpreta-

tionshilfe der arbeitsplatzspezifischen Rauchgewohnhei-

ten herangezogen werden. - Im Abschnitt 5.2. habe ich

die Arbeitsplatzbelastungen und die berufliche Situation

der einzelnen Berufe und Berufsbereiche detailliert dar-

gestellt, auf die Unzulanglichkeit einer mehr oder weni-

ger einseitigen Zuordnung von Ursache und Wirkung bei

der Beurteilung frauenspezifischer Belastungen habe ich

in Abschnitt 3. und 4. hingewiesen.-

Zumindest fur einige der hier analysierten Berufe und

Berufsbereiche lassen sich Parallelen zwischen den Aus-

wirkungen von Arbeitsplatzbelastungen auf die Gesundheit

von Frauen auf das Rauchverhalten von Frauen erkennen.

Frauen, die in gering qualifizierten Buro- und Schreib-

berufen groneren physischen und ps,ychischen Arbeitsplatz-

belastungen ausgesetzt sind, rauchen nicht nur wesentlich

hdufiger als Frauen in h6her qualifizierten Berufen die-

ses Bereichs {vgl. Abschnitt 5.2. Tab. 5). Frauen in we-

niger qualifizierten Dienstleistungsberufen nehmen auch

die ambulanten medizinischen Dienste haufiger in Anspruch
und sind Ofter arbeitsunfdhig krankgeschrieben als Kol-

leginnen, die in haher qualifizierten Dienstleistungsbe-

rufen arbeiten (Thiel·3 1081, S. 52 ff.). So rauchen z.B.

Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Kranken-

gymnastinnen und Bankfachfrauen - um nur einige wenige

qualifizierte Dienstleistungsberufe zu nennen - weniger

hdufig als beispielsweise Sprechstundenhelferinnen, Fri-

seusinnen und Serviererinnen.

Auch in den Verkaufsberufen lassen sich die deutlich h6-

heren Raucherinnenanteile bei Kassiererinnen auf erheb-

lich gronere Arbeitsplatzbelastungen zuruckfuhren. I
Eine "Polarisierung zwischen industriell-produktiven und

Dienstleistungsberufen" (Thiele 1981, S. 57}, wie sie

sich fur die Inanspruchnahme medizinischer Dienstleistun-

gen und fur Arbeitsunfdhigkeitsquoten nachweisen lAnt,

ergibt sich flir das Rauchverhalten in diesem Berufsbe-

reich nicht so eindeutig.
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Auf die aunerordentlich unterschiedlichen Raucherinnen-

anteile bei L6terinnen und Elektromontiererinnen und den

in der Textil- und Bekleidungsindustrie beschdftigten

Frauen habe ich bereits in den Abschnitten 5.2. Tab. 4

(Berufsgruppenvergleich) und 5.3. (Altersgruppenver-

gleich) hingewiesen. Erstaunlich sind diese Unterschiede

deshalb, weil die arbeitsplatzspezifischen Belastungen

sich in beiden Bereichen kaum unterscheiden. Bewegungs-

schnelligkeit der Finger, Geschicklichkeit und Genauig-

keit wird von den Textilarbeiterinnen ebenso gefordert
wie von den in der Elektro- und Metallindustrie beschdf-

tigten Frauen. Auch die psychischen Belastungen als Folge

von Monotonie, Zeitdruck und Taktzeitgebundenheit der Ar-

beitsabldufe unterscheiden sich in beiden Arbeitsberei-

chen ebenso wenig wie eine Reihe von gesundheitlichen

Stdrungen (Demmer/Kuppers 1982, S. 173 und 174), wie

die Inanspruchnahmequoten medizinischer Dienstleistungen

und die Arbeitsunf higkeitsquoten (Thiele 1981 ).

Es stellt sich also die Frage, welche Faktoren die Rauch-

gewohnheiten uber Arbeitsplatzbelastungen und -anforde-

rungen hinaus noch beeinflussen konnen.

Ein die Raucherinnenquoten sicher wesentlich mitbestirn-

mendes Moment liegt in den konkreten Arbeitsplatzbedin-

gungen, in den Moglichkeiten, am Arbeitsplatz zu rau-

chen. Frauen in Buros und Verwaltungen kannen sich

leicht neben der Arbeit eine Zigarette anzonden; Friseu-

sinnen und Kosmetikerinnen rauchen in der kundenfreien

Zeit, und Serviererinnen und Gastwirtinnen - um ein wei-

teres Beispiel zu nennen - haben ihre Zigarette meist

griffbereit neben der Kasse oder hinter der Theke lie-

gen. Auch in den meisten Gesundheitsberufen - mit Aus-

nahme vielleicht der Sprechstundenhelferinnen - findet

sich aunerhalb des direkten Patientenkontaktes leicht

eine Gelegcnheit zu rauchen. Industriearbeiterinnen und

Arbeitnehmerinnen in Verkaufsberufen dagegen sind, wenn

sie rauchen wollen, ausschlienlich auf die wenigen,

zeitlich festgelegten Pausen angewiesen.

Ein weiteres Moment d r Erklarung mag in unterschiedli-

chen Lebensentwurfen, in von einander abweichenden Vor-

stellungen uber Beruf und Familie und uber die spezifi-

sche Rolle der Frau liegen. Frauen - so WELTZ, DIEZIN-

GER, LULLIES und MARQUARDT (1979) - wdhlen den Beruf

der Schneiderin oder Bekleidungsndherin, weil sie mit

dem typisch weiblichen Bereich der Mode in Kontakt kom-

men und nahen lernen wollen, um dann die beruflich er-

worbenen Fahigkeiten und Kenntnisse "auch privat fur

sich selbst, in der Familie und bei freunden" verwenden

zu k6nnen (S. 25). Vor allem Frauen aus landlichen Ge-

bieten mit Uberwiegend traditioneller Familienorientie-

rung interessieren sich fur einen Beruf mit reproduk-

tionsbezogenen Tatigkeitsmerkmalen. Daruber hinaus kom-

men WELTZ u.a .
in ihrer Untersuchung liber "Junge Frauen

zwischen Beruf und Familie·' zu dem Ergebnis, dan "eine

'typisch weibliche' Tatigkeit wie Nahen zur beruflichen

Qualifikation gemacht" (S. 77) wird und Frauen mit einer

traditionellen Vorstellung von der Frauenrolle die Wahl

eines Industrieberufs erleichtert wird.

Das die Ausbildung begleitende berufliche Interesse geht

infolge der extrem hohen physischen und psychischen Be-

lastungen sehr schnell wieder verloren und viele Frauen,

die die Berufst5tigkeit mit der Grundung einer Familie

gerne unterbrechen, kehren fast ausschlienlich aus fi-

nanziellen Oberlegungen heraus oder weil sie dem Haus-

frauenalltag entfliehen wollen, aber kaum wegen der 'an-

regenden' Tatigkeit in den Beruf zurUck.

Eine solch eindeutige Identifikation mit den Inhalten

der Arbeit besteht fur die Frauen in den Ubrigen Indu-

strieberufen wahl kaum. Ein m6glicher Hinweis, dan in
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