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1. Vorbemerkung

Im Rahmen des Projektes "Gesundheitsverhalten und Lebenszusammen-

hang" der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkl rung, K8ln,

wurden u.a. auch weiterfuhrende Detailanalysen in dem Datensatz

der von IMW-KOLN betreuten Reprasentativuntersuchung zur empi-

rischen Uberprufung von Arbeitshypothesen und Aktionsgrundlagen
der BZgA durchgefuhrt.

Der vorliegende Bericht faBt die wichtigsten Ergebnisse dieser

Analysen zusammen. Methodische Erlauterungen sowie die Einzelta-

bellen sind dem separat vorgelegten Materialband beigefugt.
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2. Leithypothesen der Untersuchung

Es wird davon ausgegangen, daS der Lebenszusammenhang eines Indivi-

duums sein Gesundheitsverhalten in starkem MaBe determiniert. Teil-

aspekte des Lebenszusammenhanges sind z.B.

• die Zugeh8rigkeit zu einer Altersgeneration, die unter

spezifischen Uniwelt-, .Erziehungs- und Ausbildungsbe-

dingungen aufgewachsen ist,

• das Geschlecht und die damit verknupften geschlechts-

spezifischen Aufgabenteilungen, sozialen Rollen, Lebens-

perspektiven usw.,

• der Grad der Etablierung uber Festlegung familialer

Beziehungen (Heirat, Kinder),

• spezifische Problemlagen in Transitionsphasen (z.B. Ab-

18sung vom Elternhaus, verbindliche Festlegung beruf-

licher und familialer Perspektiven, Kinder werden er-

wachsen, Ausscheiden aus der "aktiven Generation")

• Bedingungen im Arbeitsleben, das in der berufstdtigen

Bevdlkerung nach Zeitbudgetanalysen den gr8Bten Teil der

Wachzeit einnimmt, durch die Funktion der Existenzsiche-

rung fur die Familie und die (im als Freizeit bezeichneten

Bereich angesiedelten) Regenerationsphasen besonderes Ge-

wicht fur die gesamte Lebensgestaltung erhalt,

• die Zugehdrigkeit zu einer sozialen Schicht, uber die Lebens-

perspektiven, individuelle Problemlagen und Bewiltigungs-

potentiale maageblich pr determiniert werden.

Befindlichkeiten, Problemlagen, Ressourcen und Spielraume zur Problem-

bewaltigung sowie konkretes Bewaltigungshandeln werden also durch die

o.a. Teilaspekte des Lebenszusammenhanges beeinfluSt.



Im Vordergrund der von IMW-KOLN durchgefuhrten Analysen stand die

Prufung der Zusammenhange zwischen

1. Belastungen, die sich im Arbeitsbereich ergeben,

2. Problembelastungen in den Bereichen Freizeit, Familie,

Gesundheit und existentielle Befurchtungen,

3. Problembewaltigungen unter besonderer Berucksichtigung

selbstgef hrdender Verhaltensweisen in den Bereichen

Rauchen, Alkoholkonsum, MedikamentenmiBbrauch und Er-

nahrung.

Diese Zu ammenhange waren zu differenzieren

a) nach dem Merkmal Alter (korrespondierend mit Generations-

zugeh8rigkeit und Transitionsproblemen),

b) nach dem Merkmal Geschlecht unter besonderer Hervorhe-

bung der Gruppen der Miitter und VEter.

Die 3 Leithypothesen der Untersuchung waren:

I Es bestehen spezifische Zusammenhange zwischen einzelnen

Formen der Arbeitsbelastung einerseits sowie Problembe-

lastungen und ·Problembewliltigungen andererseits.

II Bei gleich starker Arbeitsbelastung ergeben sich bei

Miinnern und Frauen bzw. V itern und Miittern unterschied-

liche Zusammenhange mit Problembelastungen und Problembe-

waltigungen.

III Bei gleich starker Arbeitsbelastung ergeben sich fur

verschiedene Altersgruppen unterschiedliche Zusammenhange

mit Problembelastungen und Problembewaltigungen.

- III -



Erg3nzend wurden einige sondierende Analysen zur Wechselwirkung von

arbeitsbedingten Belastungen und psycho-sozialen Problembelastungen,

die sich aus anderen Aspekten des Lebenszusammenhanges ergeben k8nnen,

durchgefuhrt.

Die Detailanalysen sind in dem separat vorliegenden Materialband

dokumentiert. Den folgenden Kommentaren sind synoptische Darstellungen

zu wichtigen Ergebnissen beigefugt.

IV
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Abb. 1

Alters- % der ca. Mio.SUBJEKTIVE BELASTUNG

IM BEREICH: durchschnitt Stichprobe der

N= (Median) (Berufstatige) Bev5lkerung

1. Physikalische Umgebungs-
einflusse

a) geringe Belastung 412 40 41 9,1

b) hohe Belastung 170 42 17 3,9

2. Zeitliche Struktur der

Arbeit

a) geringe Belastung 407 37 40 9,1

b) hohe Belastung 162 38 16 3,7

3. Beziehung zu Vorgesetz-
ten

a) geringe/mittlere Be-

lastung 956 39 95 21,9

b) hohe Belastung 50 35 5 1 1

4. Berufliche Zukunftser-

wartungen

a) geringe Belastung 353 35 35 7,8

b) hohe Belastung 70 40 7 1,6

5. Subjektiv empfundene
Arbeitslast

a) geringe Belastung 149 32 14 3,2

***

b) hohe Belastung 85 43 8 1,8



3. Zusammenhange zwischen einzelnen Formen der Arbeits-

belastung, Problembelastungen und selbstgefahrdendem
Verhalten

3.1 Strukturelle Analyse der durch spezifische Formen der Arbeits-

belastung betroffenen Gruppen

Insgesamt wurden in der Untersuchung 10 verschiedene Formen der Ar-

beitsbelastung erfaBt. Im Rahmen vorangegangener Analysen konnten

erste Erkenntnisse zu der Zuverl ssigkeit und Relevanz dieser Indika-

toren fur die zu untersuchenden Zusammenhange gewonnen warden. Fur

die Hypothesenprufung wurden 5 spezifische Formen der Arbeitsbelastung

ausgewahlt, die

a) einen besonders starken Zusammenhang mit der Arbeitsbe-

lastung insgesamt aufweisen, also einen ma8geblichen

Teil zu dieser Belastung beitragen,

b) beachtlich groBe Anteile der Berufstatigen betreffen,

c) in gewisser Weise reprasentativ fur die Verschiedenheit

der im Arbeitsleben und in unterschiedlichen beruflichen

Zusammenh3ngen anzutreffenden Belastungstypen sind.

Die Darstellung auf der gegenuberliegenden Seite gibt einen Uberblick

uber

• Altersdurchschnitte der Analysegruppen

• relative Anteile an der Gesamtheit der Berufstatigen

• absolute hochgerechnete Zahlen, die die Anzahl der Be-

troffenen in der Bev8lkerung angeben.

In diesem ersten Uberblick zeigt sich eine statistisch signifikante

Differenzierung: Berufstdtige mit hoher subjektiv empfundener Arbeits-

last sind im Mittel erheblich alter als Berufstatige mit geringer sub-

*)
jektiver Arbeitslast.

*) In den Tabellen sind statistisch relevante Unterschiede folgender-
maSen gekennzeichnet: *** P<0.001; ** P <0.01; * P< 0.05. Alle Be-

rechnungen erfolgten anhand der gruppierten Originaldaten mit dem

Chi-Quadrat-Test fur unabhangige Stich roben.



Die strukturelle Analyse,der durch spezifische Formen der Arbeits-

belastung betroffenen Gruppen ergibt weiter folgende Ergebnisse

(vgl. Abb. 2):

• Es sind keine statistisch bedeutsamen Unterschiede hin-

sichtlich des Geschlechts der jeweils Betroffenen fest-

zustellen. Die feststellbaren Tendenzen (z.B. uberdurch-

schnittlicher Anteil von Mannern in den Gruppen der durch

physikalische Umgebungseinflusse und schlechte berufliche

Zukunftserwartungen Belasteten) sind also nicht so stark,

daB man hier von manner- oder frauenspezifischen Belastungs-

formen sprechen kdnnten.

• Dagegen zeigt sich klar und statistisch hochsignifikant,

daS Berufstatige mit unterdurchschnittlicher Bildung in

den Gruppen der durch physikalische Umgebungseinflusse

und schlechte berufliche Zukunftserwartungen stark uber-

repr sentiert sind.

• Auffallig ist ferner, daB Vater generell in allen belasteten

Gruppen uberrepr sentiert sind, teils in signifikantem Aus-

maB.

Bei der Betrachtung der beschreibenden Merkmale der Arbeitssituation

(Abb. 3) verdichtet sich der Eindruck, daB einzelne Belastungsformen

mit Syndromen aus Voraussetzungen, die man ins Berufsleben einbringt

(Bildung und Ausbildung) und den hierdurch prideterminierten Arbeits-

pl tzen korrespondieren.

• So sind z.B. die Gruppen der Arbeiter und Facharbeiter, die

uberwiegend kMrperlich und teilweise auch in GroBbetrieben

arbeiten, in besonderem MaBe durch physikalische Umgebungs-

einflusse betroffen und in der Gruppe derer mit schlechten

beruflichen Zukunftserwartungen uberreprasentiert.
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• Eine Kontrastgruppe hierzu sind die Selbstindigen und

Freiberufler (einschl. selbst ndige Landwirte), die in

kleinen Betrieben arbeiten und besondere Probleme mit

der zeitlichen Struktur ihrer Arbeit haben.

Probleme mit subjektiver Arbeitslast und Probleme mit Vorgesetzten

scheinen eher fur die Gruppe qualifizierter Berufstatiger (teils

also auch der Facharbeiter) typisch zu sein.

Diese Zusammenhange konnten nicht systematisch abgegriffen werden,

da in der Untersuchung nur wenige und die Arbeitssituation nicht

pr zise genug charakterisierende Merkmale erfaBt waren. Die hier er-

mittelten statistisch bedeutsamen Unterschiede sind aber ein wich-

tiger Hinweis auf die Existenz solcher Zusammenhange, der verstarkte

Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.

3.2 Einzelne Formen der Arbeitsbelastung und Problembelastungen

Die Hypothese zu Zusammenhangen zwischen einzelnen Formen der Arbeits-

belastungen und dem Auftreten spezifischer Problembelastungen hat sich

in der Untersuchung bestatigt (vgl. Abb. 4-7):

• Physikalische Umgebungseinflusse

Berufst tige, die in starkem MaBe durch physikalische Um-

gebungseinflusse belastet sind, weisen im Vergleich zu der

Gruppe der hierdurch nicht bzw. nur gering Belasteten fol-

gende Merkmale auf:

- Sie sind durch Arbeitszeit und andere Pflichtzeiten

(Wegezeiten, SekundAirarbeit) gleichfalls stark belastet,

und zwar so stark, daB dies auch den Regenerationswert

der Freizeit gefahrdet und bei einem Drittel dieser

Gruppe zu inagesamt unbefriedigender Freizeit fuhrt.
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- Hinsichtlich gesundheitlicher Belastungen zeigt sich

eine signifikant h6here Betroffenheit durch direkte

Auswirkungen physikalischer Umgebungseinflusse, so z.B.

Rheuma, Bandscheibenbeschwerden und Erkrankungen der

Atmungsorgane. Erganzend kommt es zu subjektiver StreB-

belastung, mit der die signifikant h6heren Beschwerden

durch mangelhaft bezeichnete Krankheiten korrespondieren.

- Es zeigen sich erschreckend hohe Problembelastungen durch

existentielle Befurchtungen und Angste. Bei 8 von 10 Indi-

katoren weisen die durch physikalische Umgebungseinflusse

stark Belasteten signifikant h8here Werte als die Vergleichs-

gruppe auf. Diese Befurchtungen und Angste richten sich auf

den Gesundheitseustand (weiterer k8rperlicher VerschleiB),

aber auch auf finanzielle Probleme und das Gefuhl, der Ge-

samtheit der Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein.

Keine uberdurchschnittlichen Problembelastungen sind im Fami-

lienbereich feststellbar.

• Zeitliche Struktur der Arbeit

Das "Problembelastungsprofil" der durch diese Arbeitsbedingungen

stark belasteten Berufst tigen unterscheidet sich nicht nur von

der oben besprochenen Gruppe.

- Im Freizeitbereich zeigen sich signifikant starkere Problem-

belastungen, die in Intensitat und Schwerpunkten noch am

ehesten mit denen der durch physikalische Umgebungseinflusse

Belasteten vergleichbar sind.

- Typisch sind hier aber direkte Auswirkungen auf das

Familienleben: Erziehungsprobleme, St8rungen der Harmonie

in der Familie, sich durch famili re Aufgaben uberfordert

fuhlen usw.

- Im gesundheitlichen Bereich konzentrieren sich die spezi-

fischen Belastungen auf sehr starke Streabelastung (56%!)

und damit verbundene Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen,

Ersch8pfungszust3nde, nervase Unruhe.

-4-



- Auch in dieser Gruppe finden sich existentielle

Befurchtungen und Angste in signifikant st rkerem

AusmaB. Entsprechend der Belastungsform konzentrieren

sie sich auf "nervlichen VerschleiB", Herz-Kreislauf-

beschwerden" und aus diesem Syndrom abgeleiteten

"k8rperlichen VerschleiB".

• Beziehungen zu Vorgesetzten

Hier zeigen sich kaum spezifische Problembelastungen

in der durch diese Arbeitsbedingung stark belastete

Gruppe.

• Subjektiv empfundene Arbeitslast

Weiter oben wurde konstatiert, daS die diesbezuglich

stark belastete Gruppe den hachsten Altersdurchschnitt

aller Analysegruppen aufweist. Im Vergleich uber die

Problembelastungsbereiche hinweg ergeben sich uber nahezu

alle Einzelindikatoren hinweg uberdurchschnittliche Werte,

die sich in den Bereichen Familie und Gesundheit mehrfach

signifikant von der Vergleichsgruppe abheben.

Es ergibt sich hier der Eindruck chronischer VerschleiBer-

scheinungen, die sich nicht nur in der k6rperlichen Gesund-

heit, sondern in der Gesamtheit der Empfindungen der fami-

lialen und sozialen Beziehungen niederschlagen.

e Berufliche Zukunftserwartungen

Die in diesem Bereich stark belastete Gruppe ist in er-

schreckendem AusmaB und uber alle Lebens- und Empfindens-

bereiche gesch digt. Dies in einem solchen MaS, daB sich

das Bild der Zerst8rung, des Zusammenbruchs aller Wider-

standskrafte und Bewaltigungspotentiale aufdrangt.

Diese Gruppe unterscheidet sich von allen anderen Vergleichs-

gruppen dahingeheid, daB ausufernde Problembelastungen in un-

spezifischer Weise auftreten.
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Die Art der Zusammenhinge deutet auf konkrete Ursache-Wirkungs-

Beziehungen hin: Wenn z.B. physikalische Umgebungseinflusse mit

entsprechenden somatischen Leiden korrespondieren oder starke Be-

lastungen durch die zeitliche Struktur der Arbeit ihren Nieder-

schlag in mit Zeitmangel oder Zeiteinteilungsproblemen zusammen-

hangenden Problembelastungen in anderen Lebens- und Empfindungs-

bereichen finden.

Weiter wird deutlich, daB - gemessen an den Konsequenzen - die

unterschiedlichen Belastungsformen im Arbeitsbereich nicht gleich-

wertig sind. Dies gilt sowohl fur die Intensitat als auch fur die

Art der hierdurch bewirkten bzw. begunstigten zus tzlichen Problem-

belastungen in anderen Lebensbereichen.

3.3 Einzelne Formen der Arbeitsbelastung und Problembewaltigungen

Die in den Abbildungen 8-10 zusammengestellten Ergebnisse bestatigen

die Hypothese, daB spezifische Zusammenhange rwischen einzelnen Formen

der Arbeitsbelastung und dem Bewaltigungshandeln bestehen.

• In der Gruppe der Berufstatigen, die starken physikalischen

Umgebungseinflussen ausgesetzt ist, findet gegenuber der Ver-

.gleichsgruppe signifikant mehr regelm Biger Alkoholkonsum

statt (18% uber 280 g pro Woche laut Q-F-Index),

- geben 27% der Befragten (gegenuber 5% in der Vergleichs-

gruppe) taglichen Alkoholkonsum am Arbeitsplatz an,

- nennen 52% (37%) Schmerzmittelkonsum in den letzten 3

Monaten,

- sind 42% (33%) gewohnheitsmRBige Raucher,

-· ist insbesondere Alkoholkonsum als subj ektiv bewuBtes

Bewaltigungshandeln signifikant h8her (47%) als in

der Vergleichsgruppe (29%) ausgepragt.
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• Bei starken Belastungen durch die zeitliche Struktur

der Arbeit steht Rauchen als Bewaltigungshandeln an

der Spitze. Es gibt hier gegenuber der Vergleichsgruppe

gleichfalls einen tendenziellen Anstieg des selbstge-

f hrdenden Verhaltens als Bew ltigungshandeln. Dieser

Anstieg ist statistisch jedoch nicht signifikant.

, Ausgepragter sind die Anstiege selbstgefahrdenden Ver-

haltens in der durch (schlechte) Beziehungen zu den Vor-

gesetzten stark Belasteten (Rauchen und Essen!).

• Bei subjektiv empfundener starker Arbeitslast kommt es

zu einer Verdoppelung der Medikation als Bewaltigungs-

handeln. Auffallig ist hier auch der signifikant h8here

Schmerzmittelkonsum.

• In der Gruppe derer, die durch schlechte berufliche Zukunfts-

erwartungen stark belastet sind, kommt es in allen Bereichen

zu spurbaren Erh6hungen des selbstgefahrdenden Verhaltens

als Bew3ltigungshandeln. Markant ist auch der hohe Anteil

derer, die laut Q-F-Index mehr als 280 g Alkohol pro Woche

regelm Big konsumieren (21%) und die t glich am Arbeitsplatz

Alkohol trinken (30%).

Im Rahmen dieser Untersuchung k8nnen die wahrscheinlich existierenden

Zusammenhange zwischen den k8rperlichen und psychischen Korrelaten

dieser Belastungsformen einerseits und den physiologisch-pharmakolo-

gisch definierbaren Wirkweisen der Arten selbstgefahrdenden Verhaltens

nicht weiter nachverfolgt werden. Hier sind Querbeziehungen zur bio-

medizinischen Forschung herzustellen.

-7-
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Lehre
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LEBENSSITUATION

• Eltern

- V ter

.- Mutter

• Verheiratet ohne
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BERUFSGRUPPE
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Abb. 4
- 10 -

PROBLEMBELASTUNGEN

Subjektive Belastung im.Bereich:

Physikal. Zeitliche Beziehung Berufliche Subjektiv

GESAMT Umgebungs- Struktur zu· Vorge- Zukunftser- empfundene
einflusse der Arbeit setzten wartungen Arbeitslast

gering hoch gering hoch gering/ hoch gering hoch gering hoch

% % mitte1% % %

FREIZEIT

10. Mehr als 12
Stunden Arbeit
und Pflicht-
zeiten an ei- *** 1/1%1.

nem Werktag 45 37 59 38 58 44 1 46 46 53 38 57
1

8. Subjektiv
nicht genugend 1 * 1 'e*.*

freie Zeit 32 33 1 43 22 1 .52 32   25 30
1

29 30 48

9. Subjektiv
nicht befrie-

digende Frei- | ** 1·* 1.9/Ve 1 le

zeitgestaltung 22 19 32 19 29 22 1 21 15 38 19 38

23. Mangel an

Freunden und
1 ***

Bekannten 9 8 | 11 7 | 13 9 12 5 1 29 11 1 10

20. Zu wenig Kon-
takte nach

4. MA

au Ben 31 30 36 28   39 31 32 27 47 29   30

11. Keine Maglich-
keit, richtig 0* 1 *** *,e

zu entspannen 24 21 34 20 45 23 31 19 36 18 27

11. So belastet,
daB Freizeit
nicht richtig
genossen wer- 4% '*44 * **

den kann 20 17 | 28 15 | 27 20 32 16 31 X*   X*

20. Zu wenig Frei-

zeit-M8glich-
keiten in der

Wohnumgebung 35 35 | 34 34 38 35 | 39 35   40 38 | ·41

. *) Statement wurde zur Bildung des Indikators "subjektiv empfundene Arbeitslast"
genutzt.
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Ahb. 5

PROBLEMBELASTUNGEN

,FAMILIE

11..Probleme mit
der Arbeit
werden in Fa-

milie hinein-

getragen

11. Durch Arbeits-

belastung be-
schrankte Mag-
lichkeiten,
sich um Fami-
lie zu kummern

13. Keine Ruck-
sicht auf ei-

gene.pers6nli-
che Wunsche und

Interessen

13. Probleme wer-

den unter-

druckt

23. Fehlende Har-

.

monie in der
Familie

23. Schwierigkei-
ten in Liebe
oder Ehe

23. Probleme mit

Erziehung der

Kinder

23. Belastung durch

zu viele Auf-

gaben in der

Familie

83. Angst vor Aus-
einanderbre-
chen der Fa-

milie

GESAMT

Subjektive Belastung im.Bereich:

Physikal.
Umgebungs-
einflusse

gering hoch
%

8 9 | 10

4 14 | 18

*

15 23

Zeitliche
Struktur
der Arbeit

gering hoch
%

8|9

14 1 19

1 ***

12 24

4 7'|11

6 14   24

6 15 |
12 16 22

Beziehung
zu Vorge-
setzten

gering/ hoch

mitte1%

Berufliche

Zukunftser-

wartungen
gering hoch

%

1*EN.

6 22

7 13 | 17

17 | 18

10   12

15   17

20 15 } 16

16 | 16

*4*

7 18 9 1 16

7 17 21

9 14

0*14

10 43

**

9 43

12
|

35

11 27
1 .-*

El€*

12 34

Subjektiv
empfundene
Arbeitslast
gering hoch

%

10 | 11

11 | 22

14   18

8 13

*

1 14 1 11   24

*
17 16 22 15 32

10 9 1

**

15 13 1

15 12 16 13 14 18

1 18 20

11 8 10 7 15

18 15 21 19 .1 13 18

1
1 I.



Abb. 6
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PROBLEMBELASTUNGEN

Subjektive Belastung im.Bereich:

Physikal. Zeitliche Beziehung Berufliche Subjektiv

GESAMT Umgebungs- Struktur zu Vorge- Zukunf tser- empfundene
einflusse der Arbeit setzten wartungen Arbeitslast

gering hoch gering hoch gering/ hoch gering hoch gering hoch

% % mitte1% % %

GESUNDHEIT

: 17. Starke subjek-
tive StreBbe- * 1 *** 1 A* 1 ** **

lastung 31 27 38 23 56 31 44 28 49 20 44

22.· Subjektive
Einsch tzung
des Gesund-

heitszustandes ***

schlecht 24 22 29 23 28 23 31 19   45 24 31

21. Gesundheitli-
che Beschwer-
den in den

letzten 3 Mo-

naten

Atmungsorgane
(z.B. Grippe,
Husten, Bron- ** 1
chitis) 33 30 44 31 32 33 1 43 34 28 32 39.

Skelett/Mus- I.
keln (z.B.
Bandscheiben, 1 1 ** **

Rheuma) 20 15 35 19 20 20   27 15 32 13 34

Verdauungssy-
stem (z.B. Ma- **

gen, Darm) 24 22 30 22 25 23
1 1

30 23 43 24
<

34

Herz-Kreislauf

(z.B. Kreis-
lauf, Blut- 1 1
druck, Krampf- 4 *

adern) 32 31 | 40 32 | 32 32
 

25 26 31 25 1 52

Mangelhaft be-
zeichnete
Krankheiten
(z.B. Kopf-
schmerz, Wet-

terfuhligkeit,
Erschapfung,
nerv6se Un- ** 44* *
ruhe) 36 32 | 47 31 | 49 36   45 30 1 47 24 | 59



Abb. 7
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EXISTENTIELLE BE-

DROHUNGEN UND·

BEFURCHTUNGEN

83. Angst vor ge-
sundheitlichen
Schaden

Herz-Kreis-
lauf-Beschwer-

den

Nervlicher

VerschleiB

K8rperlicher
VerschleiB

Gelenk- und

Wirbelsaulen:
sch den

Nachlassen der

Leistungsf -
higkeit

GESAMT

23. Belastung durch
existentielle

Bedrohungen

Finanzielle
Probleme

Nicht ausrei-
chendes Gehalt

Keinen Erfolg ·

im Lebenhaben

Unsicherheit,
wie es in der

Zukunft wei-

tergeht

Anforderungen
nicht gewach-
sen sein

PROBLEMBELASTUNGEN

Physikal.
Umgebungs-
einflusse

gering hoch

%

9 11
l 31*

***
6 13   30

**

15 26

Subjektive Belastung im.Bereich:

Zeitliche
Struktur
der Arbeit

gering hoch
.%

Beziehung
ZU Vorge-
setzten

gering/ hoch
mitte1%

16 30

*4*

9 21

A*

12 l 23

19   23

14 | 18

20 16 | 20

9 13
<

20

444-

5 25

***
0 15   28

*

9 5 | 11

4 1913 

*

7 27

18   24

9 | 10

22.
|

32

***

9 | 21 13   25

17   18

19   30

I•
20 33

9 11

23 | 30

+

15   30

Berufliche
Zukunftser-

wartungen
gering hoch

%

0*

12 24

14
*

24

*,4-

13 27

Subjektiv
empfundene
Arbeitslast

gering hoch
%

1.

8 18

15   20

8 14 25

4**

14 47

***

10 1 63

1
1, 

8 1 42

24   23

10 17

·***

12 61 21

4./.4.

6 | 49 8 19

..I

1 17 23 14 25

14 13 16

1 15 21

16 14 13 22

17 17 1 18 1

20 1 1 22 29

2

2 21

15
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Abb. 8

VERBREITUNGSGRAD EINZELNER VERHALTENSWEISEN

RAUCHEN

• GewohnheitsmaSi-

ges Rauchen

• Raucherlaubnis
am Arbeitsplatz

ALKOHOLKONSUM

• Konsumfrequenz

-. kein regelma-
Biger Konsum

- bis 280 g pro
Woche

- uber 280 g pro
Woche

•. Taglicher Bier-

konsum

 0 Taglicher Alko-

holkonsum am Ar-

beitsplatz

MEDIKATION

• Schmerzmittel-

konsum

• Beruhigungsmit-
.telkonsum

• Schlafmittel-
konsum

GESAMT

Subjektive Belastung im,Rereich:

Physikal.
Umgebungs-
einflusse

gering hoch

%

6 33 42

57

31

11

61 54

32
 

28

***

7   18

Zeitliche
Struktur
der Arbeit

gering hoch
%

33 | 38

Beziehung
zu Vorge-
setzten

gering/ hoch
mitte1%

Berufliche

Zukunftser-

wartungen
gering hoch

%

4 34 | 43

63 ·
64 1 60

62 57

28
 
32

10
1

11

24 14 | 22

***

5 27

1 *

2 37 1 52

6 16
 

16

8 '10

38 49

57 61

17
 
26

+

60 75

*

64 I 41

9 26.  37

**

0 10   21

18 | 27

***
7 30

3 39 52

8 16   15 20 11

Subjektiv
empfundene
Arbeitslast
gering hoch

%

34 32

66 58

27  
34

7  8

12 | 16

7 10

1 0

29 | 49

14   18

3 35 4.

64 61 70 61 58 57

32 1

11 2

18 13

11 11 9

4 42 5

17. 18 19 20 19 17 16 19 26 18 20

1 17 1
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Abb. 9

HIERARCHIE VERSCHIE DE NER FODEN DES SELESTGEFAHRDENDEN VERHALT ENS ALS SUBJEKTIV

BEWUSSTES BEWALTIGUNGSHANDELN

Subjekrive Belasting im Bereich:
"

Physikalische Um- Zeitliche Struktur Beziehung zu Berufliche Zu- Subs. empfundene
gebungseinflusse der Arbeit Vorgesetzten kunftserwartungen Arbeitslasc

gering 1 hoch gering  
hoch gering   hoch gering  

hoch gering hoch

Alkohol
(47) 0**

45 Rauchen

(45)

Essen (43)
Rauchen

(42)

Alkohol

(41)

40 Rauchen Alkohol Essen (40)
(40) (40)

Rauchen Alkohol

(38) (38)

Alkohol Rauchen I
Alkohol(36)(37) (37) -1 Essen (36)

35 Rauchen(35) Alkohol

Rauchen
(35)

Rauchen

(34) (34)

Rauchen Alkohol

Rauchen (33) (33)
(33)

Essen (32)

Alkohol   Essen (31)
30-- | Essen (30) (31) · 1 Essen (30)

Alkohol

(29)
Essen (28) J Essen (28)|

Essen (28)'

25

Medikamen-
te (21)

Medikamen
20- te (20)

Medikamen- Medikamen-

te (17) te (17)

15-- Medikamen-
te (15)

Medikamen- Medikamen- Medikamen-
te (14) te (14) te (14)

Medikamen-
te (13)

10--
Medikamen-
te (10)
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FREIZEIT

GESAMT

S.2 Mitgliedschaft
in Vereinen,
Organisatio-
nen, Clubs

S.4 Teilnahme an

Weiterbildungs
veranstaltun-

gen

FAMILIE

13. In der Familie
wird uber alle

Schwierigkei-
ten gesprochen

13. Man wird mit
seinen Sorgen
und Problemen

ernst genommen

13. Es wird als

wichtig empfun-
den, daB jeder
zufrieden und

glucklich ist

13. Man kann Ge-

fuhle umd Emp-
findungen offen

aussprechen

PROBLEMBEWALTIGUNGEN

Physikal.
Umgebungs-
einflusse

gering hoch
%

4 go 1 68

Subjektive Belastung im,Bereich:

Zeitliche

Struktur
der Arbeit

gering hoch
%

62 66

*

26 26 1 39

5 57 56

Beziehung
zu Vorge-
setzten

gering/ hoch
mitte1%

63 78

31   41

57 55 53

55 52   56

9 58 62 57 .61

Berufliche
Zukunftser-

wartungen
gering hoch 

%

63
|

61

57
 

56

5 53 148

59 56   56

Subjektiv
empfundene
Arbeitslastj
gering hoch

%

59 | 68

47 55·

50   54

Abb. 10

6

31 33 39 27 31 40

5 51

55 55 55 5

5 59 60 57 54 54 63

56 56 55 51 57 49 49 61
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Abb. 11

ARBEITSBELASTUNG Alters- % der ca. Mio.
' INSGESAMT durchschnitt Stichprobe der

N= (Median) (Berufst tige) Bevdlkerung

1. Manner

a) niedrig 156 36 15 3,4

b) sehr hoch 131 42 13 2,9

2. Frauen

a) niedrig 115 35 11 2,5

b) sehr hoch 61 38 6 1,4

3. V ter von Kindern bis
17 Jahre

a) niedrig 62· 39 6 1,4

b) sehr hoch 72 41 7 1,6

4. Miitter von Kindern bis
17 Jahre

a) niedrig 45 37 4 0,9

b) hoch/sehr hoch 53 35 5 1,1



4. Geschlechtsspezifische Zusammenhange zwischen

Arbeitsbelastung, Problembelastungen und

und selbstgefghrdendem Verhalten

Aufgrund der unterschiedlichen Rollen in Familie, Gesellschaft und

auch im Berufsleben bestehen bei Mannern und Frauen unter-

schiedliche Ausgangssituationen. Beispielhaft seien hier genannt

die zus3tzlichen Aufgaben der Frau im Haushalt und Familie, noch

immer unterschiedliche Erwartungen und M8glichkeiten hinsichtlich

beruflicher und Karriereaspekte sowie unterschiedliche Verbrei-

tungsgrade der verschiedenen Formen selbstgefahrdenden Verhaltens.

Um solche Unterschiede konstant zu setzen, ist eine fur die Gruppen

der mannlichen und weiblichen Berufst tigen getrennte Analyse er-

forderlich. Es wird also gefragt: Bestehen in der Gruppe der Frauen

andersartige Zusammenhange zwischen Arbeitsbelastungen einerseits

und Problembelastungen sowie Bewaltigungshandeln andererseits, als

dies in der Gruppe der M nner der Fall ist.

Die Analysen wurden fur Extremgruppen hinsichtlich der Arbeitsbe-

lastung insgesamt durchgefuhrt. Da in Abschnitt 3 erkennbar wurde,

daB auch einzelne Formen der Arbeitsbelastung a11enfalls tendenziell

"geschlechtsspezifisch" sind, kann davon ausgegangen werden, daS die

Belastungsgrade in den Analysegruppen vergleichbar sind.

Die Kommentierung bezieht sich vorrangig auf die Teilgruppen der

Vater und Miitter (vgl. Abb. 11), da hier auch hinsichtlich der fa-

miliaren Situation eine Konstantsetzung gegeben ist: Die Vater sind

die (statistischen) Ehepartner der Mutter.

4.1 Strukturelle Analyse der Vergleichsgruppen

Generell ist der Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung insgesamt und

sozialer Schichtzugeh8rigkeit zu beachten (vgl. Abb.. 12) . In den stark

belasteten Gruppen sind Angeh8rige unterer Bildungsschichten Gberre-

prasentiert. Die tendenzielle Verschiedenheit der Zusammenhange in den

Gruppen der M nner bzw. Frauen resultiert aus dem in den betrachteten

Altersgruppen noch vorhandenen starken Bildungsgefalle:

- 17 -



Bei Frauen ist der Anteil derer ohne jede weiterfuhrende Bildung

und Ausbildung generell h8her.

Hinsichtlich der beschreibenden Merkmale der Arbeitssituation er-

geben sich teils gleichgerichtete, teils gegenldufige Zusammenh nge,

die sich iiberwiegend aus m3nner- bzw. frauenspezifischen Berufsfel-

dern und Arbeitsstatten ableiten lassen (vgl. Abb. 13).

4.2 Arbeitsbelastung und Problembelastungen

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist grundsatzlich zu beachten,

da8 die - an der Gruppe "niedrige Belastung" gemessenen - Ausgangs-

niveaus der Problembelastungen teils geschlechtsspezifisch verschie-

den sind.

Beispiel: Frauen fuhlen sich generell mehr durch bestimmte familien-

bezogene Probleme Belastet als Manner (Abb. 15).

Entscheidend fiir die Hypothesenpriifung ist primar, ob mit zunehmender

Arbeitsbelastung die Veranderungen weiterer Problembelastungen bei

Frauen anders ausgeprlgt bzw. gerichtet sind als in der Gruppe der

Manner.

• Bereich Freizeit

Bei Muttern liegen absolut, d.h. im Vergleich zur Gruppe

stark belasteter Vater und relativ, d.h. im Vergleich mit

der Gruppe nicht oder gering belasteter Mutter starkere

Beeintriichtigungen der Freizeit vor (Abb. 14). Hervorzu-

heben sind die Beeintrachtigung des kdrperlichen und see-

lischen Ausgleichs, des Erholungswertes der Freizeit also.

• Bereich Familie

Hier ergeben sich in der Gruppe der im Arbeitsleben hoch

belasteten V ter st rkere Zuw chse an Belastungen. Hervor-

zuheben sind St6rungen der Partnerbeziehung, subjektiv

erlebte Probleme mit der Erziehung und fehlende Harmonie

in der Familie.

- 18 -.



Dabei ist jedoch zu berucksichtigen, daB im absoluten

Vergleich der im Arbeitsleben stark belasteten Vater und

Miitter letztere sich insgesamt gleich oder auch starker

als die V ter durch Familienprobleme belastet fuhlen.

• Bereich Gesundheit

Hier ergeben sich klare geschlechtsspezifische Differen-

zierungen. Bei Muttern sind StreBbelastung und damit

korrespondierende Beschwerden (60%!!) weit starker mit

zunehmender Arbeitsbelastung verknupft, als dies bei Va-

tern der Fall ist (Abb. 16).

Bei Vatern dagegen ergeben sich im Bereich direkter kar-

perlicher Leiden (Rheuma, Bandscheiben) st irkere Zusammen-

h nge.

• Existentielle Bedrohungen und Befurchtungen

In beiden Gruppen sind starke Zusammenhange gegeben, die

sich allerdings geschlechtsspezifisch differenzieren (Abb. 17).

Vater fuhlen sich mit zunehmender Arbeitsbelastung sehr

stark durch finanzielle Probleme, Angsten vor Uberforderung

und Erfolgsunsicherheit belastet. Bei Miittern sind die - im

wesentlichen gleichgerichteten - Zusammenh nge weniger stark

(Ausnahme "Uberforderung") .

Bei gesundheitlichen Befurchtungen ergibt sich eine geschlechts-

spezifische Differenzierung, die in Verknupfung mit schon re-

alisierten gesundheitlichen Beeintr chtigungen (Abb. 16). zu

sehen ist. Mutter, schon sehr stark durch Herz-Kreislauf-Be-

schwerden belastet, haben hier kaum zus tzliche Befurchtungen,

wahrend dies bei den Vatern (noch nicht so stark real belastet)

der Fall ist. Gravierend sind bei Miittern die Befurchtungen vor

karperlichem und nervlichen VerschleiB als Folge chronischer

Dauerbelastung.
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Die Hypothese, daB die Zusammenhange zwischen Arbeitsbelastungen und

weiteren Problembelastungen in der Gruppe der Miitter anders als in

der Gruppe der Vater sind, ist generell bestatigt. Zwar sind die

Zusammenh nge in einzelnen Indikatorenbereichen identisch bzw. ver-

gleichbar. Sieht man die Belastungskonstellation jedoch als Syndrom,

innerhalb dessen ja wieder Wechselwirkungen bestehen, so mu B ins-

gesamt von andersartigen Zusammenhdngen gesprochen werden.

4.3 Arbeitsbelastung und Problembewaltigungen

Bei der Betrachtung des Verbreitungsgrades selbstgef 3hrdender Ver-

haltensweisen (Abb. 18) ergeben sich einige spektakul3re Diffe-

renzierungen.

20

Arbeitsbelastung niedrig Arbeitsbelastung hoch

V3ter Mutter Vater Miitter

% % % %

ALKOHOL

• Konsum uber 280 g

pro Woche

(Q-F-Index) 14 4 24 1

• t glicher Konsum

am Arbeitsplatz 4 0 26

• Alkoholkonsum als

subjektiv bewuates

Bewaltigungshandeln 37 17 61 32

MEDIKATION

• Schmerzmittelkonsum 36 38 58 74

• Schlafmittelkonsum 16 10 13 20

• Medikation als sub-

jektiv bewuBtes Be-

wiltigungshandeln 10 6 15 23

ESSEN

• als subjektiv be-

wuStes Bewaltigungs-
handeln 16 32 39 28

RAUCHEN

• als subjektiv be-

wuBtes Bewaltigungs-
handeln 37 30 36 35



In den Bereichen Alkoholkonsum und Essen als Bew ltigungshandeln

reagieren V ter besonders stark. Bei Miittern steigen die Medika-

tion entsprechender Praparate und Medikation sowie Alkoholkonsum

als Bew ltigungshandeln stark an. Ansonsten sprechen die Zahlen

in ihrer teils erschreckenden H8he fur sich.

Die Arbeitshypothese zur Unterschiedlichkeit der Zusammenhange in

den Gruppen der V ter und Mutter ist mit Ausnahme des Verhaltens-

bereiches Rauchen als bestatigt anzusehen.
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Abb.·12
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ALTER

Durchschnittsal-

ter.in Jahren
(Median)

GESCHLECHT

- Mlnner

DEMOGRAFISCHE STRUKTURMERKMALE

GESAMT

niedrig sehr
hoch

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr
hoch

niedrig

F Vdter
% %

sehr

hoch

Vater

%

niedrig

Mutter

%

hoch/
sehr
hoch
Mutter

%
M M F

% % %

0

38 36 42 35 38 39 41· 37 35

- Frauen

SCHULBILDUNG

- Volksschule ohne *t

Lehre 13 4 15 15 27 1 15 14 31

- Volksschule mit
Lehre 49 46 64 41 37 46 68 51 37

- mittlere und
h6here Abschlus- ***

se 35 48 17 38 35 51 14 24 30

LEBENSSITUATION

• Eltern

Viter 32 40 55 X X X X X X

Mutter 16 X X 39 31 X X X X

• Verheiratet ohne

Kinder

-bis 49 Jahre 11 10 11 11 11
X X X X

- 50 J. und  lter 13 15 13 13 11

• Alleinstehende
Erwachsene 7 6 4 11 15 X X X X

L -



BERUFSGRUPPE

Selbst ndige und

freie Berufe

- Qualifizierte u.

leitende Ange-
stellte

- Facharbeiter

- Ausfuhrende

Angestellte
- Ungelernte und

angelernte Ar-

beiter

- Beamte

- Landwirte

ART UND ORT DER

ARBEIT

BESCHREIBENDE MERKMALE DER ARBEITSSITUATION

GESAMT

- Karperlich inge-
schlossenen Rau-

men

- Kdrperlich im

Freien oder

wechselnd

- Karperlich u. gei-
stig ingeschlos-
senen Raumen

Geistig in ge-
schlossenen Riu-

men

BETRIEBSGROSSE

- Bis 9 Beschaf-

tigte

10-50 Beschaft.

- iiber 1.000 Be-

schaftigte

VERDIENSTMOGLICH-
KEIT VERSUS GE-
SUNDHEIT

(Einstellung)

- Bei gurem Verdienst
kann man auch einen
Beruf ausuben, der
auf Dauer der Gesund-
heit schadet

20

18

13

9

4

22

19

niedrig

24

11

17

1

17

22

sehr
hoch

13

49

22

10

1

9

21

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig

10

5

7

24

19

sehr
hoch

niedrif

F Vliter

% %

27

4

29

3

4

27

18

25

16

-*4

26

sehr
hoch

Vater

%

13

51

**R

22

**

18

6

22

niedrig

Mutter

%

5

3

16

28

29

hoch/
sehr

hoch
'

Mutter

%

*

20

27

6

13

40

15

Abb. 13 - 23 -

M M ·F

% % %

10 11 2 14 6 20 1 22 9

10 5

2

14 14 2 25 22 8 2 23 15

*

18 11

44

16 8 24 16 29 4 14 34

10 3 29 3 6 5 34 4 7

20 13 21 14 24 12 17 4 13

32 32 15 40 39 26 17 45 31

25

17 13 28 12 23 13 25 7 14

16 10 25 14 19 7 17 13 7
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Abb. 14

FREIZEIT

10, Mehr als 12

.Stunden Arbeit
und Pflicht-
zeiten an ei-
nem Werktag

8. Subjektiv
nicht genugend
freie Zeit

9. Subjektiv
nicht befrie-
digende Frei-

zeitgestaltung

23. Mangel an

Freunden und

Bekannten

20.. Zu wenig Kon-

takte nach

auBen

11. Keine Mdglich-
keit, richtig
zu entspannen

11. So belastet,
daB Freizeit
nicht richtig
genossen wer-

den kann

20. Zu wenig Frei-

zeit-Maglich-
keiten in der

Wohnumgebung

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig sehr
hoch

%**

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr

hoch
niedrig

F ·Viter

% %

4.
16

***

43

**le

48

sehr
hoch

Vater
%

niedrig

Mutter

%

hoch/
sehr
hoch
Mutter

%
M M 'F

% % %

45 35 53 38 54 46 61 36 56

*i *

32 20 30 26 50 25 32 37 58

*

22 19 26 17 36 17 23 21 27

h *'e

9 5 14 6 9 1 22

31 29 35 28 39 27 34 28 38

*
**

24 16 29 17 21 31 22 62

0*- *$24
20 8 31 11 7 32 6 37

35 ·36 41 34 39 31 32 41 40

--

-------------------------- 
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Abb. 15

FAMILIE

11..Probleme mit
der Arbeit
werden in Fa-

milie hinein-

getragen

11. Durch Arbeits-

belastung be-

schriinkte Mdg-
lichkeiten,
sich um Fami-
lie zu kiimmern

13. Keine Ruck-
sicht auf ei-

gene pers8nli-
che Wunsche und

Interessen

13. Frobleme wer-

den unter-

druckt

23. Fehlende Har-
monie in der
Familie

23. Schwierigkei-
ten in Liebe
oder Ehe

23. Probleme mit

Erziehung der
Kinder

23. Belastung durch
zu viele Auf-

gaben in der
Familie

83. Angst vor Aus-
einanderbre-
chen der Fa-

milie i

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig sehr

hoch

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr
hoch

niedrig

F Vater
%%

sehr
hoch

Vater

%

***

27

*

20

*6

36

niedrig

Mutter

%

hoch/
sehr

hoch

Miitter
%

M M F

% % %

8 5 10 7 11 6 11 12 8

14 9 17 9 21 9 18 14 24

1

17 12 20 17 17 20 21 21 33

10 9 14 9 8 18 13 4 9

15 7 23 10 28 3 14 29

15 6 22 10 26 3 15 27

16 10 25 18 16 11 40 25

4 *

11 4 15 7 26 5 16 10 33

18 8 24 20 21 10 20 26 37
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GESUNDHEIT

17. Starke subjek-'
tive Streabe-

.lastung

22. Subjektive
Einschdtzung
des Gesund-

heitszustandes
schlecht

21. Gesundheitli-
che Beschwer-

den in den

letzten 3 Mo-

naten

Atmungsorgane
(z.B. Grippe,
Husten, Bron-

chitis)

Skelect/Mus-
keln (z.B.
Bandscheiben,
Rheuma)

Verdauungssy-
stem (z.B. Ma-

gen, Darm)

Herz-Kreislauf

(z.B. Kreis-

lauf, Blut-
druck, Krampf-
adern)

Mangelhaft be-
zeichnete
Krankheiten

(z.B. Kopf-
schmerz, Wet-

terfuhligkeit,
Ersch6pfung,
nervase On-

ruhe)

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig sehr
hoch

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr
hoch

niedrig

F Vater
%%

sehr
hoch

Vater

%

niedrig

Mutter
%

hoch/
sehr
hoch

Mutter

%

Abb. 16.

M M F

% % %

.*

31 21 46 20 58 27 39 25 60

I

24 20 30 20 25 15 31 12 30

33 30 34 29 37 28 32 22 33

#**
20 12 35 12 26 15 41 22 17

**

24 23 28 18 45 29 24 17 35

32 22 29 38 50 29 29 34 51

4*
36 24 40 26 74 20 36 22 62

.1
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Abb. 17

EXISTENTIELLE BE-

DROHUNGEN-UND
i BEF1JRCHTUNGEN

83. Angst vor ge-
sundheitlichen
Sch den

Herz-Kreis-
lauf-Beschwer-
den

Nervlicher

Verschleia

Karperlicher
VerschleiB

Gelenk- und
Wirbelsiulen,-
schiden

Nachlassen der

Leistungsf -
higkeit

23. Belastung durch
existentielle

Bedrohungen

Finanzielle
Probleme

Nicht ausrei-
chendes Gehalt

Keinen Erfolg ·

im Leben haben

Unsicherheit,
Wie es in der
Zukunft wei-
tergeht

Anforderungen
nicht gewach-
sen sein

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig sehr
hoch

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr

hoch
niedrig

F Viter
% %

sehr
hoch

Vater

%

***

34

niedrig

Mutter

%

hoch/
sehr
hoch
Miitter

%

4 44

***

-

M M .F

% % %

*
19 17 27 15. 13 13 34 24 11

14 8 17 7 28 8 19 10 30

*f

16 12 18 5 37 11 19 4 24

16 12 25 12 15 14 31 13 19

4
17 10 20 15 24 9 24 19 24

.., -

*A*

20 12 31 19. 33 10 43 24 35

* *f-

20 12 35 8 25 5 40 5 32

*44

9 7 21 4 11 3 18 3· 9

24 15 31 21 40 16 29 22 42

15 4 29 9 32 1 4 39
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RAUCHEN

• Gewohnheitsm€Bi-

ges Rauchen

• Raucherlaubnis
am Arbeitsplatz

ALKOHOLKONSUM

• Konsumfrequenz

kein regelmi-
Biger Konsum

- bis 280 g pro
Woche

VERBREITUNGSGRAD EINZELNER VERHALTENSWEISEN

GESAMr

- uber 280 g pro
Woche

• Tiglicher Bier-

konsum

• Taglicher Alko-
holkonsum am Ar-

' beitsplatz

MEDIKATION

• Schmerzmittel-
konsum

• Beruhigungsmit-
telkonsum

• Schlafmittel-
konsum

57

31

11

niedrig

57

32

10

sehr
hoch

44

32 ·

23

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig

76

18

6

sehr

hoch
niedrig

F Vater

Z Z

71

25

4

50

20

14

sehr

hoch

Vater

%

45

22

24

***

26

niedrig

Mutter

%

69

16

4

hoch/
sehr
hoch

Miitter
%

74

25

1

Abb. 18

M M F

% % %

36 33 37 30 38 31 31 31 34

64 62 73 58 59 69 76 66 53

18 21 33 3 4 31 38 6

11 7 30 1 7 4 1

*
42 32 48 ' 36 63 36 58 38 74

17 21 17 17 20 17 13 20 23

16 19 14 19 17 16 13 10 20
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Abb. 19

HIERARCHIE VERSCHIEDENER FOKMEN DES SELBSTGEFAHRDENDEN VERHALTENS ALS SUBJEKTIV

· BEWUSSTES BEWALTIGUNGSHANDELN

Arbeitsbelascung insgesant

hoch/
' niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch

Xkinner Manner Frauen Frauen Vater Vater Mutter Mutter

Alkohol (61 )'
0-

5-

0--

Alkohol (49)

5- Essen (45)

Rauchen (44)

9

Alkohol (39) Rauchen (39) Essen (39)

Rauchen (39)

Essen (37) Alkohol (37)

Rauchen (37)
%-

p.„rh,n (36)
Rauchen (35)

Essen (32) Essen (32) Alkohol (32)
Rauchen (31)

D- Rauchen (30)

Essen (28)

Alkohol (26)

9 -I.. Medikamente 0

(25)

Essen (23) Medikamente f

(23)

J-

Alkohol (17) Alkohol (17)

Medikam. (16) Essen (16)

5- Medikam. (15)

Medikam. (14)

Medikam. (11)

Medikam. (10)

Medikam. (6)
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Abb. 20

FREIZEIT

S.2 Mitgliedschaft
in Vereinen,
Organisatio-
nen, Clubs

S.4 Teilnahme an

  Weiterbildungs-
veranstaltun-

gen

FAMIL IE

13· In der Familie
wird uber alle

Schwierigkei-
ten gesprochen

13. Man wird mit
seinen Sorgen

- und Problemen

ernst genommen

13. Es wird als

wichtig empfun-
den, daS jeder
zufrieden und

glucklich ist

13. Man kann Ge-

fuhle umd Emp-

findungen offen
aussprechen

GESAMT

PROBLEMBEWALTIGUNGEN

niedrig sehr
hoch

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig. sehr

hoch
niedrig

F Vdter

% %

sehr
hoch

Vater
%

niedrig

Mutter

%

hoch/
sehr.
hoch
Miitter

%
M M F
% % %.

64 74 75 51 48 83 80 52 45

31 36 25 29 34 43 24 24 37

55 51 49 58 37 88 77 92 75

55 48 59 56 39 75 83 84 74

59 54 60 62 40 79 78 98 93

56 48 60 60 31 78 86 97 67

./-.



5 Altersspezifische Zusammenhange zwischen Arbeits-

belastung, Problembelastungen und selbstgefahrdendem

Verhalten

Die Hypothese zu altersspezifischen Zusammehangen leitet sich aus

mehreren Annahmen ab:

• Dauer der Belastungen

Kurzfristige Belastungen unterscheiden sich hinsichtlich

ihrer Auswirkungen und der Bewaltigungsm8glichkeiten von
 

langfristigen oder chronischen Belastungen.

Ferner ist zu vermuten, daB bei dauerhafter Belastung
„ „.

Anpassungsprozesse im Sinne subjektiver Gewonnung" und

der Hinnahme des Unvermeidlichen stattfinden, w hrend

bei relativ kurzer Belastungszeit die Auseinandersetzung

damit, Konflikte, ein Nicht-Hinnehmen-Wollen eher zu

erwarten ist.

Die Altersskala reprasentiert die Dauerhaftigkeit ein-

zelner Belastungsformen nur unvollkommen (Wechsel der

Arbeitsbedingungen usw.). Da jedoch relativ wenig Mobi-

lit t uber die durch Vorbildung und Ausbildung vorgege-

benen Berufsfeld- und Karrieregrenzen hinaus besteht,

ist das Alter ein fur diese Analyse hinreichender Indi-

kator fur die relative Konstanz von berufsfeldabhangigen

Belastungsintensit ten insgesamt.

• Berufliche Entwicklung

Die Phasen der ersten beruflichen Entwicklung, der Auf-

stiegsphase und der "konsolidierten" Phase korrespon-

dieren mit dem Alter. So sind z.B. in den mittleren

Altersgruppen besondere Bedingungen gegeben, weil hier

Aufstiegs- und Karriereprobleme besonders manifest werden.

• Familiare und soziale Beziehungen

Die "alleinstehende" Phase, die Familiengriindung, die

Elternphase und die Phase, wenn die Kinder erwachsen

werden, korrespondieren mit einzelnen Altersstufen.
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Abb. 21

Alters- % der ca. Mio.
' ALTER durchschnitt Stichprobe der

N= (Median) (Berufst tige) Bevdlkerung

1. Bis 29 Jahre

a) geringe Arbeitsbela-
93stung 24 9 2,1

b) sehr hohe Arbeitsbe-

lastung 47 23 4 0,9

2. 30-45 Jahre

a) geringe Arbeitsbela- 104

stung 30 10 2,3

b) sehr hohe Arbeitsbe-

lastung 81 30 8 1,8

3. 46 Jahre und alter

a) geringe Arbeitsbela-
73stung 55 7 1,6 1

b) sehr hohe Arbeitsbe-

lastung 64 54 6 1,4



Weiterhin unterscheiden sich die Altersgruppen hinsicht-

lich der Art und Intensit t der sozialen Beziehungen

auBerhalb der Familie und hinsichtlich der Freizeitge-

staltung.

Es geht bei dieser Analyse also nicht um das Alter als solches, son-

dern um die damit verknupften Phasen im Lebenszyklus. '·

5.1 Strukturelle Analyse der Vergleichsgruppen

Die verschiedenen Lebensalter stehen in der Tat fur unterschiedliche

Lebenssituationen (vgl. Abb. 22-23). Die 30-45jahrigen geh6ren weit

uberwiegend zur Elterngeneration (bis zu 17 Jahre alte Kinder), w3h-

rend dies nur bei einer Minderheit der bis zu 29 Jahre alten und der

iiber 45jahrigen (Kinder bereits erwachsen) der Fall ist.

Weitere Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Schulbildung.

Entsprechend der Entwicklung des Bildungssystems ist in der jungeren

Altersgruppe der Bildungsstand gemessen am SchulabschluB h8her als

bei den Alteren. Auch hinsichtlich der Arbeitssituation ergeben sich

einige Unterschiede.

Zu den im Arbeitsleben sehr hoch Belasteten zahlen

- 13% aller 14-293Jhrigen Berufst tigen,

- 23% aller 30-45jahrigen Berufst tigen,

- 18% aller uber 45j hrigen Berufst tigen.

Die vermeintliche Absenkung des Anteils in der relativ altesten Gruppe

k8nnte erklart werden durch vorzeitiges Ausscheiden stark Belasteter

aus dem Berufsleben.
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5.2 Arbeitsbelastung und Problembelastungen

Die Hypothese, daB die Zusammenhange zwischen Arbeitsbelastung

und Problembelastungen in den Verschiedenen Altersgruppen unter-

schiedlicher Natur sind, bestatigt sich. Aufgrund der eingangs

angesprochenen Differenzierungen der Biographie und der aktuellen

Lebenssituation der Analysegruppen ist oft nur zu vermuten welche

Einzelfaktoren zu diesen unterschiedlichen Bildern beitragen.

• Jungere Berufst tige im Alter von 14-29 Jahren

Typisch far die durch Belastungen im Arbeitsleben stark

Betroffenen sind im Vergleich zur nicht belasteten Gruppe

- im Bereich Freizeit subjektiv weniger befriedigende

Freizeitgestaltung,

_ im Bereich Familie Partnerprobleme, die sich auch in

Angsten vor dem Auseinanderbrechen der Familie nieder-

schlagen,

- im Bereich Gesundheit starke Stre£belastungen und damit

Korrespondierende Beschwerden psycho-somatischer Natur,

- im Bereich existentieller Angste Befurchtungen hinsicht-

lich eines k8rperlichen VerschleiB' und maglicher Uber-

forderung bzw. Versagensangste.

Bei der Betrachtung der absoluten H6he einzelner Problembe-

lastungen ergeben sich Schwerpunkte in den Bereichen Frei-

zeit und Gesundheit.

• BerufstEtige im Alter von 30-45 Jahren

Im Vergleich zur jungeren Gruppe ist festzustellen, daB

mehr Zusammenhange zwischen Arbeitsbelastung und Problembe-

lastungen bestehen.

- Im Bereich Freizeit fallen starke zeitliche Bf:lastungen

durch Pflichtzeiten und die massive Beeintrachtigung des

Erholungswertes der Freizeit auf.



- Im Bereich Familie kommen zu Partnerproblemen wei-

tere Probleme derart, daS die Familie selbst als be-

lastend empfunden wird, signifikant starker hinzu.

- Im Bereich Gesundheit sind StreBbelastung und ent-

sprechende Symptome noch st3rker als bei den Junge-

ren husgepragt

- Bei fast allen Indikatoren zu existentiellen Befurch-

tungen ergeben sich signifikant h6here Werte im Ver-

gleich zur gleichaltrigen nicht im Arbeitsleben be-

lasteten Gruppe.

• Ober 45j hrige Berufstatige

Das Problembelastungsprofil der stark Belasteten in die-

ser Altersgruppe ist gekennzeichnet durch alarmierend

hohe Werte im Gesundheitsbereich. 63% (gegenuber 23% der

direkten Vergleichsgruppe) leiden unter starker Stree-

belastung; ca. 50% unter dementsprechenden (Folge-)Beschwer-

den. 59% (gegenuber 18% der direkten Vergleichsgruppe) ge-

ben Beschwerden wie Rheuma und Bandscheibenleiden an.

Die im Vergleich zu den im Arbeitsbereich gleich Belasteten

in den jungeran Altersgruppen insgesamt hohen Problembe-

lastungswerte auch in den anderen Bereichen zeigen weitere

markante Spitzen bei existentiellen Befurchtungen, die sich

auf finanzielle Probleme, Uberforderungsangste und Unsicher-

heit, wie es in der Zukunft weitergeht, beziehen.

Die Ergebnisse vor allem im gesundheitlichen Bereich bedurfen weiterer

Durchleuchtung auf die Frage hin, welche der manifesten Krankheiten

als primire oder sekindare Folge von Dauerbelastungen im Arbeitsleben

anzusehen sind.
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5.3 Arbeitsbelastung und Problembewaltigugen

Bei der Betrachtung der Verbreitungsgrade selbstgefEhrdenden Ver-

haltens und des selbstgef3hrdenden Verhaltens als subj ektives Be-

waltigungshandeln ergeben sich solche Differenzierungen der Zusam-

menhange mit Arbeitsbelastung in den einzelnen Altersgruppen, daB

auch hier die Arbeitshypothese best tigt wird (vgl. Abb. 28-30).

• Jungere Berufst tige im Alter von 14 - 29 Jahren

In allen Verhaltensfeldern ergeben sich bei hoher

Arbeitsbelastung tendenziell erh8hte Verbreitungs-

grade, die jedoch nur beim Schmerzmittelkonsum sig-

nifikant sind. Dies leitet sich teils daraus ab, daB

auch schon in den nicht belasteten Gruppen sehr hohe

Ausgangsniveaus (Rauchen, Essen als Bew ltigungshan-

deln) vorliegen.

• Berufst tige im Alter von 30 - 45 Jahren

Insbesondere Alkoholkonsum ist in der stark belasteten

Gruppe signifikant und drastisch erh8ht. Auch in ande-

ren Verhaltensbereichen (Rauchen, Schmerzmittelkonsum)

zeigen sich h8here Verbreitungsgrade bei st rkerer Ar-

beitsbelastung. Markant sind die gleich hohen Werte fur

Alkoholkonsum und Rauchen als subjektiv bewuBtes Be-

w ltigungshandeln (fast 50%).

• Uber 45jJhrige Berufst tige

Das Rauchen spielt in dieser Altersgruppe generell eine

nur untergeordnete Rolle. Alkoholkonsum und Essen als Be-

w ltigungshandeln sind hier die markanten Bew ltigungsre-

aktionen in der stark belasteten Gruppe.

*
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Abb. 22
-

DEMOGRAFISCHE STRUKTURMERKMALE

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch, niedrig sehr hpch
GESAMT bis 29 J. bis 29 1 30-45 J. 30-45 J. 46 J. u.3.46 J. ul.

% % % % % %

ALTER

Durchschnittsal-
ter in Jahren
(Median) 38 24 23 30 30 55 54

GESCHLECHT

Manner 62 60 58 58 73 54 70

- Frauen 38 40 42 42 27 46 30

SCHULBILDUNG

- Volksschule ohne
Lehre 13 9 14 6 15 13 29

- Volksschule mit
Lehre 49 41 46 47 66 43 48

- mittlere und
hahere Abschlus-

se 35 49 35 42 14 37 24

LEBENSSITUATION

• Eltern
*

- Vater 32 11 9 41 55 12 35

- Miitter 16 2 6 36 18 8 2

•' Verheiratet ohne
Kinder

- bis 49 Jahre 11 8 15 16 11 5 8

- 50 J. und dlter 13 0 0 0. 0 54 36

• Alleinstehende
Erwachsene 7 11 8 4 5 10 11

U

1



- 37 -

Abb. 23

BERUFSGRUPPE

-· Selbstindige und
freie Berufe

,Qualifizierte u.

leitende Ange-·
stellte

- Facharbeiter

- Ausfuhrende

Angestellte

Ungelernte und

angelernte Ar-

beiter

- Beamte

- Landwirte

ART UND ORT DER
ARBEIT

- KMrper lich inge-
schlossenen Rau-

men

- Kurperlich im

Freien oder

wechselnd

BESCHREIBENDE MERKMALE DER ARBEITSSITUATION

GESAMT

- K8rperlich u. gei-
stig ingeschlos-
senen Raumen

- Geistig in ge-
schlossenen Rau-

men

BETRIEBSGROSSE

- Bis 9 Beschaf-

tigte

10-50 Beschaft.

- uber 1.000 Be-

schaftigte

·VERDIENSTMOGLICH-
KEIT VERSUS GE-
SUNDHEIT

(Einstellung)

- Bei gueem Verdienst
kann man auch einen
Beruf ausuben, der
auf Dauer der Gesund-
heit schadet
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FREIZEIT

10. Mehr als 12

.Stunden Arbeit
und Pflicht-
zeiten an ei-
nem Werktag

8. Subjektiv
nicht genugend
freie Zeit

9. Subjektiv
nicht befrie-
digende Frei-

zeitgestaltung

23. Mangel an

Freunden und
Bekannten

20. Zu wenig Kon-

takte nach

auBen

11. Keine ·M6glich-
keit, richtig
zu entspannen

11. So belastet,
daB Freizeit
nicht richtig
genossen wer-

den kann

20. Zu wenig Frei-

zeit-Maglich-
keiten in der

Wohnumgebung

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig
bis 29 J

%

Arbeitsbelastung insgesamt

sehr hoch
.bis 29 1

%

niedrig
30-45 J.

%

sehr hoch
30-45 J.

%

***

· niedrig
46 J. u.a.

%

sehr hoch
46 J. u.i.

%.

<M*r

Abb. 24

45 28 37 38 59 46 54

32 17 22 27 41 25 41

.+

22 18 38 21 27 14 25

*
9 5 17 3 11 9 17

*14 '

31 37 36 23 47 26 25

4 pe

24 17 25 19 42 12 28
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35 40 49 36 31 27 44
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Abb. 25

PROBLEMBELASTUNGEN

FAMILIE

11..Probleme mit
der Arbeit
werden id Fa-

milie hinein-

getragen

11. Durch Arbeits-

belastung· be-

schrinkte M8g-
lichkeiten,
sich um Fami-
lie zu kummern

13. Keine Ruck-

sicht auf ei-

gene pers8nli-
che Wansche und

Interessen

13. Frobleme wer-

den unter-

druckt

23. Fehlende Har-
monie in der

Familie

23. Schwierigkei-
ten in Liebe

oder Ehe

23. Probleme mit

Erziehung der

Kinder

23.· Belastung durch
zu viele Auf-

1 gaben in der

Familie

83. Angst vor Aus-

einanderbre-
chen der Fa-
milie

GESAMT
niedrig
bis 29 J

%

Arbeitsbelastung insgesamt

sehr hoch
bis 29 J.

%

*
24

**,4-
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%
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%
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*AA
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14 5 8 10 19 13 25

17 11. 19 19 23 12 14

1

*
10 11 7 9 20 8 6

14*

15 8 9 30 6

15 7 10 5 13

16 6 10 20. 27 15 26

11 5 13 1 21 13 17

**
18 11 30 19 26 7 13
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GESUNDHEIT

17. Starke subjek-
tive StreBbe-

.lastung

22. Subjektive
Einschatzung
des Gesund-
heitszustandes
schlecht

21. Gesundheitli-
che Beschwer-
den in den
letzten 3 Mo-

naten

Atmungsorgane
(z.B. Grippe,
Husten, Bron-

chitis)

Skelett/Mus-
keln (z.B.
Bandscheiben,
Rheuma)

Verdauungssy-
stem (z.B. Ma-

gen, Darm)

Herz-Kreislauf
(z.B. Kreis-
lauf, Blut-

druck, Krampf-
adern)

Mangelhaft be-

zeichnete
Krankheiten
(z.B. Kopf-
schmerz, Wet-

terfuhligkeit,
Erschapfung,
nerv8se Un-

ruhe)·

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig
bis 29 J.

%

Arbeitsbelastung insgesamt

sehr hoch
bis 29 1

%

niedrig
30-45 J.

%

sehr hoch
30-45 J.

%

I niedrig
46 J. u. a.

%

sehr hoch
46 J. u .3.

%

+*6*

A"*-

* *· 0/4
36 19 46 21 51 37 54

Abb. 26

*Ck

31 14 32 24 51 23 63

**

24 18 28 18 22 26 36

33 36 39 28 40 24 27

20 7 3 14 28 18 59

le
24 16 40 17 30 32 33

32 17 19 36 35 35 48



- 41 -

EXISTENTIELLE BE-

DROHUNGEN UND

BEF(JRCHTUNGEN

83. Angst vor ge-
sundheitlichen
Sch den

Herz-Kreis-
lauf-Beschwer-
den

Nervlicher
VerschleiS

Kdrperlicher
VerschleiB

Gelenk- und

Wirbels ulen-

schiden

Nachlassen der

Leistungsfa-
higkeit

23. Belastung durch
existentielle

Bedrohungen

Finanzielle
Probleme

Nicht ausrei-
chendes Gehalt

Keinen Erfolg ·

im Leben haben

Unsicherheit,
wie es in der
Zukunft wei-
tergeht

Anforderungen
nicht gewach-
sen se in

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

niedrig
bis 29 J

%

Arbeitsbelastung insgesamt

sehr hoch

. bis 29 1

%

niedrig
30-45 J.

%

sehr hoch
30-45 J.

%

*

35

%*44
27

**

16

niedrig
46 J. u.a.

%

sehr hoch
46 J. ul.

%.

29 *

* *W ***
15 7 19 5 30 8 35

Abb. 27

19 13 9 17 31 18 22

**

14 6 12 10 21 6 26

+ **

16 8 23 10 29 9 18

*
16 11 11 13 29 11 21

*-
17 8 15 8 20 23 27

44*

20 19 32 16 7 29

4 44*
20 22 36 5 4 34

**-

9 8 23 4 4 18

1

24 22 36 17 27 13

*
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Abb. 28
-

VERBREITUNGSGRAD EINZELNER VERHALTENSWEISEN

-

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch

GESAMT bis 29 J. bis 29 1 30-45 J. 30-45 J. 46 J. u.4.46.J. u.ii.

% %. % % % %

RAUCHEN

• GewohnheitsmdBi-

ges Rauchen 36 45 49 30 44 19 19

• Raucherlaubnis
am Arbeitsplatz

,
64 46 69 75 69 56 67

ALKOHOLKONSUM

• Konsumfrequenz

- kein· regelma-
Biger Konsum 57 73 61 65 49 55 52

- bis 280 g pro
Woche 31 22 27 27 27 32 37

- uber 280 g· pro *
Woche i1 5 12 8 24 13 12

• Taglicher Bier- le**
konsum 18 12 71 12 33 t8 21

• Tdglicher Alko-

holkonsum am Ar- *K* 4,4-

beitsplatz 11 10 17 26 3 22

 
MEDIK TION

1

• Schmerzmittel-
* *

konsum 42 30 53 33 55 40 50

• Beruhigungsmit-
telkonsum 17 18 14 19 18 20 20

• Schlafmittel-

konsum 16 12 7 15 16 33 19
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Abb. 29

HIERARCHIE VERSCHIEDENER FORMEN DES SELBSTGEFAHRDENDEN VERHALTENS ALS SUBJETTIV BEWUSSTE S

BEWALTIGUNGSHANDELY

Arbeitsbelastung insgesamt

niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch niedrig sehr hoch

bis 29 Jahre bis 29 Jahre 30-45 Jahre 30-45 Jahre 46 Jahre u. alter 46 Jahre u. 1lter

Alkohol (49)

Rauchen (48)

Rauchen (46)

45 -

Rauchen (43) Essen (43)
Alkohol (42)

40 - Rauchen (40)

Essen (38)

Essen (37)

35 --

Alkohol (34)

Essen (31)

30--- Alkohol (30)

Alkohol(29)

Rauchen (27)

Medikamente (27)

Essen (26)

25 -

Alkohol (24)

Essen (23)

20 -

Rauchen (19)

Medikamente (18)

15 - Medikamente (15) Medikamente (15)

Medikamente (14)

10 -

Medikamence (8)
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FREIZEIT

S.2 Mitgliedschaft·
in Vereinen,
Organisatio-
nen, Clubs

S.4 Teilnahme an

Weiterbildungs-
veranstaltun-

gen

13. In der Familie
wird uber alle

Schwierigkei-
ten gesprochen

i 13. Man wird mit
seinen Sorgen
und Prob lemen
ernst genommen

13. Es wird als

wichtig empfun-
den, daB jeder
zufrieden und

glucklich ist

13. Man kann Ge-

fuhle umd Emp-
findungen offen

aussprechen

GESAMT

PROBLEMBEWALTIGUNGEN

niedrig
bis 29 J.

%

Arbeitsbelastung insgesamt

sehr hoch
bis 29 1

niedrig
30-45 J.

%

sehr hoch niedrig sehr hoch
30-45 J. 146 J. u.1.46 J. u.i.

% I %.

Abb. 30
-

64 65 59 75 74 48 63

31 31 37 37 33 31 14

FAMILIE

55 35 27 78 70 45 46

55 34 26 65 67 53 53

59 39 31 78 69 50 49

56 34 21 74 67 47 52

t



6. Arbeitsbelastung und psycho-soziale

Problembelastung

Wahrend die Indikatoren zur Arbeitsbelastung sich direkt und aus-

schlieBlich auf das Arbeitsleben und das subjektive Erleben spe-

zifischer Arbeitsbelastungen beziehen, greift die Skala zur psycho-

sozialen Problembelastung solche Lebensbereiche ab, die in den bis-

herigen Analysen als "abh ingige Variablen" im analytischen Sinne

betrachtet wurden.

In friiheren Analysen in Datensatzen der "Effizienzkontrolle der

BZgA" konnte bereits mehrfach der Zusammenhang zwischen psycho-so-

zialen Problembelastungen und selbstgefdhrdenden Verhaltensweisen

nachgewiesen werden. Es sollte deshalb versucht werden, die Effekte

der Wechselwirkung oder Kumulation der beiden Belastungsarten an-

satzweise zu uberprufen.

Beide MaSe sind meBtechnisch unabhangig voneinander. Andererseits

ist bekannt, daB sie miteinander korrelieren. Uber die Genese und

die prozessuale Entwicklung solcher Zusammenh nge in der indivi-

duellen Biografie k8nnen hier nur Hypothesen aufgestellt werden,

da die Methodik der zeitpunktbezogenen Querschnittanalyse die Uber-

prufung individueller biografischer Entwicklungen nicht erlaubt.

Bezugnehmend auf die einzelnen Formen der Arbeitsbelastung, die den

Gesamtbelastungsgrad konstituieren, sind die Hypothesen zu differen-

zieren.

Bei Belastungsformen, die direkt aus gesetzten Arbeitsplatzbedingungen

resultieren, ist anzunehmen, daB ihnen verursachende Wirkung zuzuschrei-

ben ist (Beispiel: Physikalische Umgebungseinflusse, Unfallgefahrdung,

Auswirkungen der Arbeitsorganisation).

Belastungen im psychischen und sozialen Bereich (z.B. Beziehungen zu

Kollegen und Vorgesetzten, subjektiv empfundene Arbeitslast, qualita-
tive Unterforderung) sind hier nicht klar einzuordnen.
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Abb. 31

PSYCHO-SOZIALE PROBLEMBELASTUNG

gering mittel hoch/sehr hoch

I

1 1

F .

9% = 11% = 7% =

.A

R 2,06 Mio. 2,51 Mio. 1,6 Mio.
1,
00

42% -

9,6 Mio.
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m
39 9% = 13% = 10% =
W U

:.  2,06 Mio. 2,97 Mio. 2,29 Mio.
9 2
0

m
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U
0
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A 6% = 17% = 19% =

: 1,37 Mio. 3,88 Mio. 4,34 Mio.
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In einzelnen Fallen oder Gruppen m8gen sie verursachende oder aus-

18sende Wirkung fur weitere Problembelastungen haben. In anderen

F llen m6gen sie mitbeeinfluSt oder via Wechselwirkungen verst rkt

werden durch psycho-soziale Problembelastungen, welche sich aus an-

deren Lebenszusammenh ngen ergeben.

Losge15st von dieser Problematik sind die gegebenen Fakten zu kon-

statieren, wie sie in Abb. 31 dargestellt sind:

• 19% aller Berufst tigen (dies entspricht ca. 4,3 Mio

Personen) sind sowohl durch Arbeitsbelastungen, als

auch durch psycho-soziale Problembelastungen in hohem

MaBe betroffen.

• Bei weiteren 27% (= ca. 6,2 Mio Berufstatige) ist in

einem Bereich eine hohe, im anderen eine noch mittlere

Belastungsintensitat zu konstatieren.

• Nur 42% der Berufst tigen (= ca. 9,6 Mio) weisen in

keinem Bereich eine hohe Belastungsintensit t auf.

Fur die Analyse wurden die in Abb. 31 dick umrandeten Gruppen gegen-

ubergestellt (vgl. Abb 32-41). Dadurch sind mehrere Vergleiche maglich,
z.B.

- Gegenuberstellung von Nicht-Belasteten und Belasteten,

- Gegenuberstellung von Gruppen mit gleich hoher Arbeits-

belastung, aber verschieden hoher psycho-sozialer Pro-

blembelastung.

Die Ergebnisse dieser Vergleiche lassen sich in folgenden Hypothesen

zusammenfassen:
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1. Es bestehen Zusammenhange zwischen dem Belastungstyp

und Merkmalen der Arbeitssituation (Abb. 34).

Beispiele:

- In der h8chstbelasteten Gruppe sind Arbeiter

(insbesondere ungelernte Arbeiter) uberreprEsentiert.

- Im Belastungstypus "hohe psycho-soziale Problem-

belastung - mittlere Arbeitsbelastung" sind Ange-

stellte uberreprasentiert.

2. Es bestehen Zusammenhange zwischen dem Belastungstyp

und einzelnen Problembelastungen (Abb. 35-38).

Beispiel:

- In der Gruppe mit hoher Arbeitsbel stung nehmen Pro-

blembelastungen in anderen Lebensbereichen mit stei-

1)
gender psycho-sozialer Problembelastung zu.

3. Es bestehen Zusammenhange zwischen dem Belastungstyp

und selbstgef hrdendem Verhalten als Bew ltigungshan-

deln (Abb. 40).

Beispiele:

- In der Gruppe mit hoher Arbeitsbelastung nehmen alle

Formen selbstgefihrdenden Verhaltens mit steigender

psycho-sozialer Problembelastung zu.

- Im Belastungstypus "hohe psycho-soziale Problembe-

lastung - mittlere Arbeitsbelastung" ist ein spe-

zifisches Muster des Bewaltigungshandelns gegeben

(Rauchen und Alkoholkonsum!).

1) Dies gilt auch fur Belastungsindikatoren, die nicht in direkter

Verknupfung mit der Skala zu psycho-sozialer Problembelastung
stehen.
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4. Die Kumulations- bzw. Wechselwirkungseffekte der beiden

Belastungstypen im Hinblick auf Problembelastungen und

Gesundheitsverhalten sind nicht globaler und linearer

Natur. Es ist eher von einer Belastungstypologie zu

sprechen, die auch durch weitere, den Lebenszusammen-

hang determinierende Merkmale mitkonstituiert wird.

Bei dem Vergleich dieser Analyseergebnisse mit Befunden aus anderen

Studien sollte gezielt uberpruft werden, ob sich (z.B. aus bio-

grafisch angelegten Fallstudien) erg nzende Hinweise zur Genese und

dem prozessualen Charakter von Belastungskumulationen finden.
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Abb. 32 - 49 -

1. Geringe/mittlere Arbeits-

belastung und geringe/
mittlere psycho-soziale
Problembelastung

2. Hohe/sehr hohe Arbeits-

belastung und geringe
psycho-soziale Problem-

belastung

3. Hohe/sehr hohe Arbeits-

belastung und mittlere

psycho-soziale Problem-

belastung

4. Hohe/sehr hohe Arbeits-

belastung und hohe/sehr
hohe psycho-soziale Pro-

blembelastung

5. Mittlere Arbeitsbelastung
und hohe/sehr hohe psy-
cho-soziale Problembe-

lastung

Altersdurch-

schnitt

N= (Median)

% der

Stichprobe
(Berufstatige)

ca. Mio.
der

Bev6lkerung

420 38 42 9,6

61 39 6 1,4

167 41 17 3,9

188 38 19 4,3

100 40 10 2,3



- 50 -

Abb. 33

.
DEMOGRAFISCHE STRUKTURMERKMALE

Alter

Durchschnitts-
alter in Jahren

(Median)

Geschlecht

- Miinner

- Frauen

Schulbildung
- Volksschule
ohne Lehre

- Volksschule

mit Lehre

- Mittlere Reife
und h8here

Abschlusse

Lebenssituation

• Eltern

- Vater

- Miitter

• Verheiratete
ohne Kinder

- bis 49 Jahre

- 50 Jahre u.a.

• Alleinstehende
Erwachsene

GESAMT

62

38

32

16

11

13

Arbeitsbelastung gering

psycho-soziale
Problembelastung

gering

%

62

38

24

11

mittel hoch/
sehr hoch

1 %

51

49

27

21

15

2 14

63

37

Arbeitsbelastung mittel

psychr-soziale
Problembelastung

gering

68

32

5 40

6 12

18

21

19

12

mittel hoch/
sehr hoch

56

44

25

18

15

16

59

41

29

25

4

12

Arbeitsbelastung hoch/sehr hoch

gering

%

67

33

28

11

10

13

psycho-soziale
Problembelastung

mittel hoch/
sehr hoch

73

27

41

11

11

12

62

38

39

15

38 34 37 37 41 42 40 39 41 38

13 8 6 14 15 11 14 10 15 19

49 37 48 45 52 41 45 59 56 51

35 52 42 35 26 48 36 32 26 28

1

1

1 9

1 9

7 9 7 5 3 4 10 12 6 8



BERUFSGRUPPE

BESCHREIBENDE MERKMALE DER ARBEITSSITUATION

- Selbstindige und

freie Berufe

- Qualifizierte u.

leitende Ange-
stellte

- Facharbeiter

- Ausfuhrende

Angestellte
- Ungelernte und

angelernte Ar-

beiter

- Beamte

- Landwirte

ART UND ORT DER

ARBEIT

- K8rperl ich in ge-
schlossenen Rau-

men

- Karperlich im

Freien oder

wechselnd

- K8rperlich u. gei-
stig ingeschlos-
senen Raumen

- Geistig in ge-
schlossenen Rdu-
men

BETRIEBSGROSSE

- Bis 9 Beschaf-

tigte
- 10-50 Beschaft.

- liber 1.000 Be-

schaftigte

VERDIENSTMOGLICH-
KEIT VERSUS GE-

SUNDHEIT

(Einstellung)
- Bei gucem Verdienac kann

man auch einen Beruf aus-

aben, der auf Dauer der
Gesundheit schadec

GESAMT

20

18

13

9

4

22

19

Arbeit•belaatung
Sering/mittel
poycho-wzial.
Froblembelastung
gering/mittel

I

·18

12

25

17

' · Arbeitsbela/£ung hoch/sehr hoch

psycho-soxialep•ycho-soziale psycho-soziale
Problembelaitung Problembalastung Problembelastung

gering mittel hoch/sehr hoch

III

21

34

15

32

18

31

18

11

3

14

17

18

20

25

8

5

25

21

Arbeitsbelastung
mittel

payeho-ioziale
Problembelaseung
hoch/sehr hoch

%

28

10

12

4

4

24

21

Abb. 34 - 51 -

·

-

10 14 10 8 6 6

14 16 18 6 11 24

7 9

9 2

4 3

16 13 10 24 22 13

t0 5 29 11 18 7

32 35 31 27 25 34

20 18 21 18 24 23

17 14 14 29 18 18

16 13 15 18 21 15
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Abb. 35

FREIZEIT

 10. Mehr als 12

Stunden Arbeit
und Pflicht-
zeiten an ei-

nem Werktag

8. Subjektiv
nicht genugend
freie Zeit

9. Subjektiv
nicht befrie-6
digende Frei-

zeitgestaltung

23. Mangel an

Freunden und

Bekannten

- 20. Zu· wenig Kon-

takte nach

au Ben

11. Keine Mdglich-
keit, richtig
zu entspannen

11. So belastet,
daB Freizeit
nicht richtig
genossen wer-

den kann

·20. Zu wenig Frei-

zeit-Maglich-
keiten in der.

Wohnumgebung

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

Arbeitibelastung
gering/mittel
psycho-soziale
Problembela tung
gering/mittel

r

Arbpitibelastung hoch/,ehr hoch

p•yeho-eosiale paycho-soziale psycho-soziale
Problembelastung Problembelastung Problembelastung

gering mittel hoch/sehr hoch

% I X

Arbeitsbelastung
mittel

payeho-soziale
Problembelastung
hoch/sehr hoch

%

-

1

1 1

45 43 36 54 51 37

32 28 21 35 47 29

22 13 10 24 37 35

9 2 4 26 24

31 23 28 29 45 38

24 15 19 28 39 30

20 12 13 27 36 27

35 30 24 36 44 42
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Abb. 36

GESUNDHEIT

17. Starke subjek-
tive StreSbe-

.lastung

22. Subjektive
Einsch tzung
des Gesund-

heitszustandes
schlecht

21. Gesundheitli-
che Beschwer-
den in den

letzten 3 Mo-

nacen

Atmungsorgane
(z.B. Grippe,
Husten, Bron-

chitis)

Skelett/Mus-
keln (z.B.
Bandscheiben,
Rheuma)

Verdauungssy-
stem (z.B. Ma-

gen, Darm)

Herz-Kreislauf
(z.B. Kreis-
lauf, Blut-

druck, Krampf-
adern)

Mangelhaft be-
zeichnete

Krankheiten
(z.B. Kopf-
schmerz, Wet-

terfuhligkeit,
Ersch8pfung,
nervose Un-

ruhe)

GESAMT

PROBLEMBELASTUNGEN

Arbeicibelastung
gering/mittel
psycho-soziale

-Problembelaitung
gering/mittel

Z
-

Arbeitibela/tung hoch/sehr hoch

psycho-voziatepsycho-sostale piycho-soxiale
Problembelastung Problembelaetung Problembelastung

gering mittel koch/sehr hoch

Z I Z

Arbeitsbelas tung
mittel

psycho-soziale
Protlembelastung
hech/sehr hoch

31 20 14 40 55 35

24 18 17 29 32 26

33 29 43 33 36 44

20 15 28 25 29 20

24 16 18 26 36 31

32 27 33 35 40 33

36 23 32 45 56 44

L. -..*
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Abb. 37

FAMILIE

 11..Probleme mit
i der Arbeit

werden in Fa-

milie hinein-

getragen

11. Durch Arbeits-

belastung be-

schrankte Mdg-
lichkeiten,
sich um Fami-
lie zu kummern

13. Keine Ruck-
sicht auf· ei-

gene persanli-
che Wunsche und

Interessen

13. Probleme wer-

den unter-

druckt

23. Fehlende Har-

monie in der

Familie

23. Schwierigkei-
ten in Liebe
oder Ehe

23. Probleme mit

Erziehung der

Kinder

GESAMT

23. Belastung durch

zu viele Auf-

gaben in der

Familie

83. Angst vor Aus-

einanderbre-
chen der-Fa-
milie

PROBLEMBELASTUNGEN

Arbeitabelastung
gering/mittel
psycho-.oziale
Problembelastung

sering/mittel
%

Arbeitabelastung hoch/sehr hoch

piyeho-sosiale psycho-soziale psycho-,oziale
Problembelastung Problembelastung Problembelastung

gering mittel hoch/sehr hoch

%

Arbeitabelastung
mittel

psycho-sozia le

Problembelastung
hoeh/sehr hoch

8 6 1 9 15 12

14 11 9 19 19 18

17 12 18 14 28 24

10 8 10 9 16 11

15 3 8 38 39

15 5 8 35 35

16 9 7 31 37

11 5 7 21 21

18 10 9 19 30 27
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Abb. 38

EXISTENTIELLE BE-

bROHUNGEN UND

BEFURCHTUNGEN

83. Angst vor ge-
sundheitlichen
Schiden

Herz-Kreis-
lauf-Beschwer-·
den

Nervlicher

VerschleiS

Kdrperlicher
VerschleiB

Gelenk- und

Wirbelsaulen:
schaden

Nachlassen der

Leistungsfi-
higkeit

23. Belastung durch
existentielle

Bedrohungen

Finanzielle
Probleme

Nicht ausrei-
chendes Gehalt

Keinen Erfolg
im Leben haben

Unsicherheit,
wie es in der

Zukunft wei-

tergeht

Anforderungen
nicht gewach-
sen se in

GESAMT

Arbeitabelastung
gering/mittel
psycho-soziale
Problembelastung
gering/mittel

%
.-

Arbeitabelastung hoch/sehr hoch

peycho-sozialepsycho-soxiale paycho-soziale
Problembelastung Problembelastung Problembelastung

gering mittel hoch/aehr hoch

I I

Arbeitsbelastung
mittel

psycho-soziale
Problembelastung
hoch/sehr hoch

I

PROBLEMBELASTUNGEN

-

19 16 22 21 25 18

14 10 8 13 27 12

16 9 14 20 27 20

16 12 22 17 23 16

17 15 12 16 26 21

20 7 10 49 38

20

9 3 3 26 18

24 10 18 52 42

15 3 7 44 31

./
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Abb. 39

VERBREITUNGSGRAD EINZELNER VERHALTENSWEISEN

Arbeitabelastung Arbeitsbelaitung hoch/sehr hoch Arbeitsbelaitung
gering/mittel mittel

piycho-.oziale peycho-soziale psycho-soziale payeho-soziale psychn-,oziale
GESAMI Problembelastung Problembelaitung Problembelastung Problembelastung Problembelaitung

gering/mittel gering mittel hoeh/aehr hoch hoch/sehr hoch

I % % % I

RAUCHEN

• Gewohnheitsmi£i-

ges Rauchen 36 30 41 40 35 50

• Raucherlaubnis
am Arbeitsplatz 64 60 76 68 64 65

ALKOHOLKONSUM

• Konsumfrequenz
- kein regelmN-

Siger Konsum 57 60 61 52 53 60

bis 280 g pro
Woche 31 31 30 37 30 29

- iiber· 280 g· pro

Woche· 11 9 9. 11 17 11

• T glicher Bier-

konsum 18 17 19 22 21 12

• Tiglicher Alko-

holkonsum am Ar-

beitsplatz 11 7 21 12 20 10

MEDLKATION

• Schmerzmittel-
konsum 42 33 36 48 56 48

• Beruhigungsmit-
telkonsum 17 16 8 13 25 18

• Schlafmittel-
konsum 16 15 7 16 18 15
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HIERARCHIE VERSCHIEDENER FORMEN DES SELBSTGEFAIRDENDEN VERHALTENS ALS

SUBJEKTIV BEWUSSTES BEWALTIGUNGSHANDELN

Arbeitsbelastung insgesamt hoch/sehr hochArbeitsbelastung Arbeitsbelastuog
gering/mittel mittel

psycho-soziale psycho-soziale psycho-soziale psycho-soziale psycho-soziale

Problembelascung Problembelastung Problembelastung Problembelastung Prob lembelastung
gering/wintel gering mircel hoch/sehr hoch hoch/sehr hoch

Alkohol (52)

Rauchen (51)

45

Alkohol (44)

Alkohol (40)

Rauchen (39)

Rauchen (38) Essen (38)

35 Essen (35)

Essen (32)

30- 0
Rauchen (30)

Alkohol (29)

Rauchen (29)

Essen (27)

25 Alkohol (25)

Medikamente (24)

2e- Medikamente (20)

Essen (17)

15

Medikamente (13)

10-

Medikamente (9)

Medikamente (8)
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Abb. 41

,FREIZEIT

GESAMT,

S.2 Mitgliedschaft
in Vereinen,
Organisatio-
nen, Clubs

S.4 Teilnahme an

Weiterbildungs-
veranstaltun-

gen

13. In der Famirie
wird uber alle

Schwierigkei-
ten gesprochen

13. Man wird mit
seinen Sorgen
und Prob lemen
ernst genommen

13. Es wird als

wichtig empfun-
den, daS jeder
zufrieden und
glucklich ist

13. Man kann Ge-
fuhle umd Emp-
findungen offen

aussprechen

PROBLEMBEWALTIGUNGEN

Arbeitsbelastung
gering/mit:el
p.ycho-goziale

Problembelastung
gering/mittel

%

Arbeitibelastung hoch/eehr hoch

psycho-soziate psycho-soziali piycho-Boziate
Problembelastung Problembelascung Problembelastung

gering mittel hoch/sehr hoch

I % I

Arbeitabelaitung
mittel

psyche-soziale
Problembeliatung
hoch/eehr hoch

1

1
l

64 59 65 69 64 70

1

31 31 27 32 33 25

FAMILIE

55 60 56 53 57 46

55 56 58 59 52 52

59 60 67 56 62 50

56 59 52 58 58 49
t 1

-' I I


