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Geleitwort 

In der sozialpolitischen und sozialwissenschaftliehen Diskussion herrschte lange Zeit die 

Vorstellung, Armut sei ein Syndrom vielfacher Problembelastung, in dem sieh materieller 

Mangel mit Defiziten in der psychischen und sozialen Ressourcenausstattung verbinde. 

Besonders Oscar Lewis' Arbeiten pragten diese Vorstellung. Armut wurde als unentrinnbarer 

Zustand verstanden, da resignative Einstellungen und Verhaltensweisen die Nutzung okono

mischer Chancen vereitelten und Defizite intergenerativ vererbt wiirden. Die neuere For

schung entwirft dagegen ein Bild der Armut als eines begrenzten Zustands materieller 

Minderausstattung, der betrachtliche Teile westlicher Gegenwartsgesellschaften bis zum 

Mittelstand ereilen kann, jedoch in vielen Fallen von begrenzter Dauer ist und nieht zur 

Verfestigung fuhrt. 

Die vorliegende, auf einer bundesweiten Reprasentativbefragung basierende Arbeit 

bestatigt die Grundannahme der neueren Armutsforschung. Armut wird eng an Einkommens

verhiiltnisse geknupft und Einstellungen nieht zum Bestimmungskriterium erhoben. Die 

Ergebnisse zeigen, daB sich Einkommensarme in ihren Reaktionen auf okonomische Pro

blemlagen, etwa drohende Arbeitslosigkeit oder die Notwendigkeit griiBerer finanzieller 

Aufwendungen, nieht yom Bevolkerungsdurchschnitt unterscheiden. 

Unabhangig von der Einkommenslage spielt, wie sieh in dieser Arbeit eindrucksvoll 

zeigt, bei der Bewaltigung okonomischer Probleme stets die Frage eine Rolle, ob das 

Ansehen des Akteurs in seiner sozialen Umwelt durch dieses Problem geschadigt werden 

konnte. Wer dies befurchtet, neigt zum Ruckzug aus sozialen Interaktionen und verziehtet auf 

die Mobilisierung sozialer Unterstiitzung, die fur eine aktive Problembewaltigung oft von 

zentraler Bedeutung ist. Die Arbeit zeigt ein Dilemma auf: Wer in einer okonomischen 

Notlage Hilfe sucht, muB dieses Problem zunachst offenbaren und lauft dabei Gefahr, sieh 

dessen sozialen Weiterungen auszusetzen. Wenngleieh auch Nichtarme bisweilen mit einer 

solchen Situation konfrontiert sein konnen, weist der Autor auf die besondere Bedeutung 

dieses Befundes fur die sozialpolitische Bearbeitung der Armut hin: Will sie nieht vorhandene 

Selbsthilfepotentiale blockieren, muB sie jede offentliche Stigmatisierung der Armen ver

meiden, die diese in die Isolation treiben konnte. 

Hans-Jiirgen AndreB 
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Vorwort 

Der vorliegende Band enthlUt Ergebnisse einer seit 1990 wiihrenden Beschiiftigung mit 

Armutsthemen. Die Veriiffentlichung ist mit der Erwartung verbunden, einer interessierten 

Offentlichkeit in Wissenschaft, Sozialarbeit, Politik und Verwaltung Einblicke in das Leben 

der Niedrigeinkommensbezieher in der Bundesrepublik zu vermitteln. 

War die Forschung bislang auf Fragen der Verursachung der Armut, ihrer Konzeption und 

Messung und ihrer Verliiufe ausgerichtet, so untersucht diese Arbeit erstmalig, ob sich Arme 

und Nichtarme in ihrem Verhalten unterscheiden. Neue Erkenntnisse lieBen sich durch die 

Nutzung des Instrumentariums der psychologischen StreBforschung in einer Beviilkerungs

umfrage erzielen. 

Die Untersuchung gestaltete sich oft muhevoll, wenn etwa Stichprobenverfahren entwickelt 

werden muBten, urn Niedrigeinkommensbezieher gezielt anzusprechen. Mitunter aber war sie 

auch geradezu spannend, insbesondere, wenn die Analysen Uberraschendes zutage brachten. 

Faszinierend waren Augenblicke wie der, in dem sich herausstellte, daB in vielen Kontexten 

die Furcht der Akteure, im Ansehen der Mitmenschen zu sinken, einen nachhaltigeren Druck 

ausubt als finanzielle Erwiigungen, in denen man ja a priori den bedeutsamsten Bestimmungs

faktor vermuten kiinnte. Was von Georg Simmel und anderen Klassikern der Soziologie in 

theoretischen Arbeiten als Kern der Armut unterstellt worden war, hatte sich empirisch bestii

tigen lassen! Mit diesem Befund eriiffnet sich eine interessante Forschungsperspektive, und 

es ist zu wiinschen, daB spiitere Untersuchungen die Effekte dieses von Cooley als /maginii

res Urteil bezeichneten Phiinomens auch in anderen Lebensbereichen analysieren. 

Mir bleibt zu hoffen, daB Sie, liebe Leser, durch die Ergebnisse fUr die Geduld, den oft 

zuniichst sehr technisch anmutenden AusfUhrungen zu folgen, entschiidigt werden. Das 

Glossar sowie ein Sachregister am Ende des Bandes sollten dabei Orientierungshilfe leisten. 

An dieser Stelle miichte ich noch einmal herzlich den Betreuern des dieser Arbeit zugrun

deliegenden Dissertationsvorhabens, Prof. Hans-Jurgen AndreB und Prof. Gunter Albrecht, 

danken, die durch kritische Diskussionsbeitriige und weiterfiihrende Hinweise wesentlich zu 

ihrem Zustandekommen beigetragen haben. Zahlreiche Anregungen kamen auch von Eckhard 

Burkatzki, Gero Lipsmeier und Prof. Hans-Dieter Mummendey. Gedankt sei schlieBlich 

Horst Haus fUr das sorgfliltige Korrekturlesen der Endfassung des Textes. 

Kurt Salentin 

vii 



Inhalt 

Geleitwort 

Vorwort 

Tabellenverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis 

Kapitell 

Einleitung 

1.1 Gegenstand 

1.2 Gang der Darstellung 

Kapitel2 

Forschungsstand: Belastungsverarbeitung in Theorie und Empirie 

2.1 Begriffliches 

2.1.1 Belastung 

2.1.2 Belastungsverarbeitung 

2.2 Situationsbewertung und Verarbeitungsverhalten: Belastungsverarbeitung 

im Transaktionsansatz 

2.2.1 Grundztige 

2.2.2 Primare Bewertung: Bedeutsamkeitseinschatzung 

2.2.3 Sekundare Bewertung: Ressourceneinschatzung 

2.2.4 Verarbeitungsverhalten (Coping) 

2.2.5 Was unterscheidet Situationen? 

2.2.6 Andere Bewaltigungskonzeptionen 

2.3 Soziale Faktoren, Personlichkeitsstruktur und Belastungsverarbeitung 

2.3.1 Armut 

2.3.2 Anomie 

2.3.3 Soziodemographische Merkmale 

2.3.4 Soziale U nterstiitzung 

2.3.5 Kontrolliiberzeugung 

2.3.6 Erlernte Hilflosigkeit 

2.3.7 Andere Dispositionen 

v 

vii 

xii 

xiii 

6 

9 

10 

10 

14 

16 

16 

19 

24 

26 

30 

31 

35 

35 

43 

49 
51 

53 

56 

58 

ix 



2.4 Okonomisch bedingter Ansehensverlust als Belastungsquelle 

2.4.1 Oas Imaginare U rteil: Ansehen als Anliegen 

2.4.2 Bedrohtes Ansehen, Scham und ihre Verarbeitung 

2.4.3 Armut und Ansehen 

2.5 Ereignislast und Belastungsanfalligkeit 

2.5. 1 Instabilitat der Lebensverhaltnisse 

2.5.2 Finanzielle Ressourcen oder Copingressourcen? 

2.6 Formulierung eines Analysemodells 

2.6.1 Zusammenfassung der Konstrukte 

2.6.2 Metatheoretische Systematisierung 

2.6.3 Ein Modell der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung: 

Grundziige 

Kapitel3 

Stichprobe, Daten und Methoden 

3.1 Oer Oatensatz 

3.1.1 Entstehungskontext und inhaltliche Vorgaben 

3.1.2 Stichprobenziehung 

3.2 Operationalisierungen 

3.2.1 Situationsmodule 

3.2.2 Ressourcenausstattung und standarddemographische Angaben 

3.2.3 Skalenniveau der Variablen 

3.3 Pfadanalyse 

3.4 Parallelitat der Situationen 

Kapitel4 

Analysen 

4.1 Soziale Stellung und Ereignislast 

4.1.1 Uberblick: Erfahrungen mit fiinf Situationen 

4.1.2 Modellformulierung 

4.1.3 Ergebnisse 

4.2 Verarbeitungsreaktionen im Sozialstrukturmodell 

4.2.1 Uberblick: Verhalten und Besorgnis 

4.2.2 Modellformulierung 

4.2.3 Ergebnisse 

4.3 Verarbeitungsreaktionen im Transaktionsmodell 

4.3.1 Uberblick: Anliegen und Optionen 

x 

59 
60 
64 

72 
77 
78 
80 

83 

84 
86 

91 

97 

98 
98 
99 

103 

103 

121 

135 

138 

143 

147 

149 

149 

151 
153 

158 

158 
161 

163 

172 
172 



4.3.2 ModeJlfonnulierung 175 

4.3.3 Ergebnisse 177 

4.3.4 Die besondere Wirkung des bedrohten Ansehens 181 

4.3.5 KontroJle und Belastung 186 

4.3.6 Soziale Unterstiitzung als Ressource und instrumenteJle Reaktion 189 

4.3.7 Expositionserfahrung und die Wirkung von KontroJle und Optionen 193 

4.4 Soziale SteJlung und Verarbeitungsressourcen 196 

4.4.1 ModeJlfonnulierung 196 

4.4.2 Ergebnisse 197 

4.5 Soziale SteJlung und Situationsbewertung 202 

4.5.1 ModeJlfonnulierung 202 

4.5.2 Ergebnisse 204 

4.6 ParaJlelmodeJl: Soziale SteJlung, Situationsbewertung und Belastungsverarbeitung 208 

4.6.1 Ergebnisse 

4.6.2 Indirekte Effekte des Einkommens 

4.6.3 Interaktionen 

Kapitel5 

Fazit 

5. 1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

5.2 Folgerungen fUr die psychologische Belastungsforschung 

5.3 Folgerungen fUr die Annutsforschung 

5.4 Folgerungen fur die soziologische Forschung 

5.5 Folgerungen fur die Sozialpolitik 

5.6 Ausblick 

Literatur 

Anhang A: Wichtige Statistiken der verwendeten Variablen 

Anhang B: Glossar und Abldirzungsverzeichnis 

208 

213 

219 

227 

227 

233 

235 

237 

240 

243 

246 

255 

260 

xi 



Tabellenverzeichnis 

Tabelle 2.1: Anliegen: Konstrukte und ihre Bedeutung 24 

Tabelle 2.2: Konstrukte der Belastungsverarbeitung 85 

Tabelle 3.1: Stichprobenumfang nach Landesteil und Altersgruppe 101 

Tabelle 3.2: Beschreibung der fiinf Situationen 106 

Tabelle 3.3: Reaktionsklassen der Belastungsverarbeitung 111 

Tabelle 3.4: Problem- und emotionsorientierte Verhaltensitems 112 

Tabelle 3.5: Trennscharfe und Schwierigkeitsgrad der Verhaltensitems 116 

Tabelle 3.6: Korrelation der instrumentellen und emotionalen Verhaltensindizes 119 

Tabelle 3.7: Operationalisierung sozialer Unterstiitzung 123 

Tabelle 3.8: Uberlappungsquoten der Armutsmafie 135 

Tabelle 4.1: Klassisches SES-Modell der Ereignislast 154 

Tabelle 4.2: Erweitertes Modell der Ereignislast 156 

Tabelle 4.3: Sozialstrukturelle Variation des problemorientierten Verhaltens 169 

Tabelle 4.4: Sozialstrukturelle Variation des emotionsorientierten Verhaltens 169 

Tabelle 4.5: Sozialstrukturelle Variation der emotionalen Belastung 170 

Tabelle 4.6: Transaktionsmodell des problemorientierten Verhaltens 177 

Tabelle 4.7: Transaktionsmodell des emotionsorientierten Verhaltens 177 

Tabelle 4.8: Transaktionsmodell der emotionalen Belastung 178 

Tabelle 4.9: Effekte finanzieller Anliegen auf Verarbeitungsreaktionen 182 

Tabelle 4.10: Effekte des Anliegens Ansehen auf Verarbeitungsreaktionen 183 

Tabelle 4.11: Effekte sozialer Unterstiitzung auf Verarbeitungsreaktionen 191 

Tabelle 4.12: Bivariater Zusammenhang zwischen Einkommen, Deprivationsarmut 

und Verarbeitungsressourcen 

Tabelle 4.13: Ressourcen nach sozialen Merkmalen 

Tabelle 4.14: Ressourcen nach sozialen Merkmalen, erweitertes Modell 

mit Deprivationsarmut 

Tabelle 4.15: Soziale Stellung und Optionen 

Tabelle 4.16: Soziale Stellung und finanzielle Anliegen 

Tabelle 4.17: Soziale Stellung und Anliegen Ansehen 

Tabelle 4.18: Soziale Stellung und Anliegen Selbstwertgefiihl 

Tabelle 4.19: Problemorientiertes Verhalten im Parallelmodell 

Tabelle 4.20: Emotionsorientiertes Verhalten im Parallelmodell 

Tabelle 4.21: Emotionale Belastung im Parallelmodell 

Tabellen im Anhang: 

Tabelle A.I: Metrische Variablen - Mittelwert und Standardabweichung 

Tabelle A.2: Kategoriale Variablen - Verteilung 

xii 

198 

199 

199 

204 

205 

206 

206 

210 

211 

212 

255 

257 



Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 2.1: Schema der Belastungsverarbeitung im Transaktionsansatz 18 

Abbildung 2.2: Primare Bewertung relevanter Auseinandersetzungen 20 

Abbildung 2.3: Anomischer Druck als Ziel-Mittel-Diskrepanz 44 

Abbildung 2.4: Bestimmungsfaktoren situativer Reaktionen nach Proximitat 89 

Abbildung 2.5: Der soziale Kontext der Belastungsverarbeitung 91 

Abbildung 3.1: Aquivalenzeinkommens-Armutsgrenze 126 

Abbildung 3.2: Konstruktion der Deprivationsarmut 129 

Abbildung 3.3: Deprivations-Armutsgrenze 131 

Abbildung 3.4: Kausalbeziehungen zwischen mehreren Variablen 138 

Abbildung 4.1: Analyseplan Kapitel 4 147 

Abbildung 4.2: Die Erfahrung mit fiinf Alltagssituationen 150 

Abbildung 4.3: Instrumentelles und emotionales Verhalten nach Substichproben 159 

Abbildung 4.4: Belastung durch Situationen 160 

Abbildung 4.5: Verhalten nach Geschlecht 164 

Abbildung 4.6: Verhalten nach Altersabschnitt 165 

Abbildung 4.7: Verhalten nach Berufsausbildung 166 

Abbildung 4.8: Verhalten nach Einkommensarmut (50%-Armutsgrenze) 167 

Abbildung 4.9: Verhalten nach Deprivationsarmut 168 

Abbildung 4.10: Wahrgenommener situativer EinfluB 173 

Abbildung 4.11: Anliegen der Hauptstichprobe 173 

Abbildung 4.12: Anliegen der Sozialhilfebezieher 174 

Abbildung 4.13: Kontrolle und Belastung durch Einladung 188 

Abbildung 4.14: Kontrolle und Belastung durch BehOrdengang 188 

Abbildung 4.15: Effekte des Einkommens auf Reaktionen 214 

Abbildung 4.16: Anliegen Geld und instrumentelles Verhalten bei Anschaffung 

nach Deprivation 

Abbildung 4.17: Anliegen Geld und emotionale Belastung durch Jobverlust 

nach Qualifikation 

Abbildung 4.18: Instrumentelles Verhalten bei Einladung nach Ansehen 

und Einkommen 

Abbildung 4.19: Ansehen und instrumentelles Verhalten bei Einladung 

nach Einkommen 
Abbildung 4.20: Anliegen Ansehen und emot. Verhalten bei Einladung 

nach Einkommen 

221 

222 

223 

224 

225 

xiii 



Kapitell 
Einleitung 

1.1 Gegenstand 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist das Verhalten unter den Bedingungen wirtschaftlieher 

Knappheit. In der privaten Haushaltsfuhrung sind Situationen an der Tagesordnung, in denen 

die verfiigbaren Geldmittel nieht ausreiehen, urn aile notwendigen und gewiinschten Aus

gaben zu bestreiten. Es ergeben sieh Lebenslagen, in denen Anstrengungen zur Balancierung 

des Budgets untemommen werden mussen. Der private Haushalt und die Individuen in ihm 

unterscheiden sieh dabei von einem nuchtem-arbeitsteilig funktionierenden Wirtschaftsunter

nehmen in zweierlei Hinsicht. Sie erfahren zum einen mitunter Anforderungen, die ihre 

Moglichkeiten ubersteigen und fur deren Bewaltigung weder Uisungen noch Instanzen bereit

stehen: Finanzielle Probleme stiften emotionale Unruhe. Zum anderen werfen okonomische 

Probleme soziale Schatten, denn eine ganze Klasse dieser Schwierigkeiten fuhrt in ihrem 

Gefolge unerwiinschte Effekte mit sieh, die keinen unmittelbar finanziellen Charakter 

besitzen. Ausstattung, Konsumverhalten und die Fiihigkeit eines Haushalts, sieh aus eigener 

Kraft zu unterhalten, bleiben nieht ohne Wirkung auf seine soziale Position, Partizipation und 

Integration. Georg Simmel (1908) hat herausgearbeitet, daB es die direkt oder indirekt mit 

materiellem Mangel zusammenhangende Unfahigkeit ist, schiehtspezifischen sozialen Stan

dards zu genugen - im Extrem, auf Unterstiitzung angewiesen zu sein -, die das Individuum 

zum Armen macht und es dadurch zu deklassieren droht. Nieht nur die private Konfrontation 

mit einer prekaren finanziellen Lage, sondem auch ihre Weiterungen, insbesondere die 

Antizipation der Wahmehmung der eigenen wirtschaftlichen Verfassung durch die soziale 

Umgebung, konnen emotionale Anspannungen verursachen, die verarbeitet werden mussen. 

Insofem im folgenden von okonomischen Belastungen die Rede ist, handelt es sieh bei ge

nauerer Betrachtung stets urn zwittrige Belastungskomplexe, in denen aus einer okono

mischen Primiirbelastung nieht abtrennbare und ebenfalls verhaltenswirksame Sekundiirbela

stungen erwachsen. Sekundare stehen primaren Belastungen allenfalls in zeitlicher und 

kausaler Hinsieht nach; eine Annahme uber die Prioritiit ihres Belastungsgehalts soli mit 

dieser Begrifflichkeit nieht getroffen werden, denn moglich sind sowohl Konstellationen, in 

denen die primaren, als auch solche, in denen die sekundaren Belastungen schwerer wiegen. 



Es sind unterschiedliche Ansatze zur Erforschung der geschilderten Belastungen denkbar. 

Eine wirtschaftswissenschaftliche Orientierung an budgetwirksamen Strategien, vor allem am 

Konsumverhalten und an den Varianten der Einkommensgenerierung, wiirde, so berechtigt 

sie unter anderen Gesichtspunkten auch sein mag, den Haushalt als kleine nutzenmaximieren

de Firma begreifen und die Vielschichtigkeit der sich ergebenden Anforderungen und der zu 

ihrer Auflosung notwendigen Ressourcen und Fertigkeiten iibersehen. Darum wird hier auf 

Ansatze aus der psychologischen Erforschung der Belastungsverarbeitung zurUckgegriffen. 

Sie sind in verschiedener Hinsicht flexibler und machtiger als okonomische Konzeptionen. 

Zunachst thematisieren sie emotionale Belastungen, die in okonomischen Ansatzen gar nicht 

vorkommen, und deren potentielle Verhaltenswirksarnkeit, ohne sie als gegeben anzunehmen, 

und tragen dabei kognitiven Bewertungsvorgangen Rechnung. Dies ist bedeutsam, weil 

auBerlich gleiche Belastungskonstellationen interindividuell subjektiv unterschiedlich wahr

genommen werden und zu unterschiedlichen Reaktionen fuhren. Ferner vervollstandigen sie 

das Verstandnis des Verhaltens unter Belastung, indem sie auch solchen Reaktionen gezielt 

Beachtung schenken, die unter okonomischen Kriterien problemabgewandt scheinen. Der 

Zweig der Psychologie, dessen Ansatze entlehnt werden, bezeichnet sich als StreB- oder 

Bewaltigungsforschung. Der Begriff StreB ist im wissenschaftlichen Kontext fur ein Spektrum 

von Belastungen unterschiedlicher Intensitat gebrauchlich und deckt gangigen Definitionen 

zufolge auch den hier gewahlten Gegenstand ab; daneben kommt er im alltagsweltlichen 

Gebrauch unserem Gegenstand nahe. Wegen uneinheitlicher Verwendung und betrachtlicher 

Definitionsprobleme ist seine Verwendung jedoch umstritten, und er soll im folgenden 

zugunsten des Begriffs der Belastung vermieden werden. (Abschnitt 2.1 nimmt eine genaue 

Begriffsbestimmung vor.) 

Fiir die Summe der Reaktionen auf eine Belastung wurde bewuBt der Begriff der Ver

arbeitung anstelle der Bewaltigung gewahlt, der sich als Entsprechung des englischen coping 

eingebiirgert hat. Von einer Bewaltigung zu reden, weckt die Erwartung einer erfolgreichen 

Auseinandersetzung mit einem Problem. Doch das Scheitern ist ein ebenso alltagliches Ende 

eines Bewaltigungsversuchs wie die Problemlosung - vorausgesetzt, es gelingt iiberhaupt, Er

folgskriterien einer Strategie aufzustellen. Insbesondere werden wir auch solche Reaktionen 

einbeziehen, die fur eine LOsung okonomischer Probleme wenig zweckdienlich erscheinen, 

etwa die Flucht aus einer problematischen Situation. Wenn das Interesse darin besteht, 

Reaktionen auf Belastungen zu beschreiben, dann ware es fahrlassig zu iibersehen, daB in der 

Realitiit ein groBer Teil der Antrengungen notwendig ist, urn emotionale Belastungen er

traglich zu halten, vor allem, wenn die Probleme einer einfachen LOsung nicht zuganglich 

sind. 

Es werden traditionell chronische und akute Belastungen unterschieden. Chronische 

Krankheit, rassistische Diskriminierung und niedriges Einkommen sind Beispiele chronischer 

Belastungen. Als akute oder punktuelle Belastungen werden unerwiinschte Lebensereignisse 

angesehen. Eine langanhaltende Debatte kreist urn die Bedeutung der einen und der anderen 
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Belastungsart fur die Genese psychischer und somatischer Krankheitssymptome. Doch sie soli 

uns hier nicht beschiiftigen, denn vorrangig soli das Verhalten und nur in zweiter Linie die 

Belastungssymptomatik erkHirt werden. Weil dabei die Grundannahme ist, daB Reaktionen 

situativ und temporal variieren, verzichten wir auf die Untersuchung chronischer Einfliisse 

und konzentrieren uns auf punktuelle Belastungen. 1m Gegensatz zur vorherrschenden 

Tendenz in der psychologischen Forschung stellen wir jedoch nicht gravierende und damit 

selten eintretende Lebensereignisse in den Mittelpunkt, sondem alltagsnahe Probleme, die 

~Wechselfalle des Lebens« (oder eng!. daily hassles, siehe Lazarus/Folkman 1987), deren 

Entwicklung nicht zwangsliiufig weitreichende gesundheitliche, psychische und okonomische 

Konsequenzen besitzt, an denen sich jedoch generelle Verhaltenstendenzen u. U. besser 

ablesen lassen als an Extremsituationen. 

Auf welcher Ebene soll die Belastungsverarbeitung untersucht werden: im Haushalt oder 

beim Individuum? Es ist eine methodologische Grundposition der vorliegenden Untersuchung, 

das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Daran richtet sich die Ent

scheidung fur eine Untersuchungseinheit aus. Unstrittig ist zwar, daB der Haushalt unter 

anderem durch gemeinsames Wirtschaften erst konstituiert wird. Es ist daher sicher gerecht

fertigt, unter den Mitgliedem des Privathaushalts eine anniihemd homogene materielle Aus

stattung anzunehmen. Er muB unumgiinglich die Untersuchungseinheit der okonomisch ausge

richteten Haushaltsbetrachtung sein. Doch bereits eine haushaltsintem gleichfOrmige Ver

teilung der 6konomischen Problemlast ist angesichts von Generationsunterschieden, Ge

schlechterrollen und Arbeitsteilungen keineswegs mehr gewiihrleistet. Und die Belastungs

empjindung stellt sich keineswegs als unmittelbare Ubersetzung objektiver finanzieller 

Gegebenheiten ein. Dies gilt erst recht fur soziale Sekundiirbelastungen. Sie resultieren aus 

einer variablen Transformation extemer Tatbestiinde in subjektive Wahmehmungen und Inter

pretationen, fur deren Konformitiit im Haushaltskontext es keine Anhaltspunkte gibt. Zudem 

fehlen theoretische Modelle zur Erfassung der Koordination kollektiver kognitiver und 

emotionaler Belastungsbewertungen und -verarbeitungen, wiihrend die psychologische 

Theorie ein Instrumentarium zur Erforschung individueller Reaktionen bereithiilt. Die Wahl 

[allt daher auf einen subjektorientienen Ansatz. Der Haushalt kann dabei zwar eine Quelle 

hilfreicher Ressourcen (sozialer Unterstiitzung) sein; auch ist denkbar, daB sich Singles 

anders verhalten als Individuen in Mehrpersonenhaushalten, doch ist der Haushalt in dieser 

Funktion gegen beliebige andere soziale Gebilde austauschbar. Die zentralen Prozesse sind 

stets auf der Ebene des Individuums zu beobachten. Die Entscheidung fur einen subjekt

orientierten Ansatz bringt es mit sich, daB die wahrscheinlich vorhandenen gruppenintemen 

Prozesse des Haushalts an den Rand gedriingt werden. Die Verarbeitung im Rahmen dieser 

methodologischen Perspektive nur auf Individualebene zu beobachten bedeutet aber nicht, 

Interaktionen in Primiirgruppen oder erweiterten Netzwerken, die ebenfalls die Problemver

arbeitung zum Inhalt haben, ontologisch in Abrede zu stellen. 
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Eine forschungsstrategisch weiter entfernt Iiegende Alternative zur Subjektorientierung 

bilden Ansiitze zur Erforschung von StreBreaktionen auf gesamtgesellschaftlicher Aggre

gatebene. Sie haben sichjedoch als methodisch schwer umsetzbar erwiesen, da makrosoziolo

gische Entsprechungen individueller Belastungsereignisse nur sehr unscharf einzugrenzen 

sind. In einer Kontroverse mit Vester (1991) weisen Badura/Pfaff (1992) auf die Gefahr hin, 

makrosoziale Problemindikatoren falschlicherweise als StreBfolgen zu interpretieren und 

daraus etwa auf einen Anstieg der Problemlast zu schIieBen. Gewaltverbrechen beispielsweise 

k6nnen zwar im Einzelfall Ausdruck maladaptiven Verhaltens, aber auch Folge zweckrationa

len Kalkiils sein. Es ist fur das Verstiindnis von StreBphiinomenen unerliiBIich, sich auf die 

Ebene des individuellen Erlebens und Verarbeitens zu begeben. 

Dem subjektorientierten Paradigma widerspricht es nicht, soziale Einfliisse auf das Ver

arbeitungsgeschehen zu thematisieren, denn Reaktionen des Individuums finden nicht in 

einem auBersozialen Raum statt. Leider wird dieser Aspekt von vie len psychologischen 

Arbeiten vernachliissigt, ja man gewinnt in ihnen geradezu den Eindruck, der Mensch setze 

sich als isoliertes Wesen mit Problemen auseinander, die ihm eine unpers6nliche Umwelt 

stellt. Faltermaier (1988:58) ermahnt die Forschung, eine angemessene Konzeption miisse 

Belastungsbedingungen so formulieren, daB ihr Entstehungshintergrund rekonstruierbar wird, 

weil sonst »gesellschaftliche Wirklichkeit ... in ihren Machtverhiiltnissen, Strukturen, 

sozialen Prozessen und Beziehungen tendenziell verschleiert« wird. Sozialwissenschaftliche 

Pionierarbeiten z. B. von Pearlin (PearliniSchooler 1978, PearliniMenaghaniLiebermani 

Mullan 1981, Pearlin 1989) haben die StreBforschung urn zahlreiche Einsichten bereichert. 

Sie haben die Erforschung finanzieller Probleme als StreBquelle etabliert und gezeigt, daB 

ihre Bewiiltigung spezifischen Variationen mit sozialen Charakteristiken unterIiegt. Leider ist 

daraus noch keine integrierte sozialwissenschaftliche StreBtheorie entstanden. In diesem Sinn 

besteht das globale Erkenntnisinteresse dieser Arbeit in der Frage, auf welche Weise das 

Verhalten des Einzelnen sozial eingebettet ist. Diesem Komplex wird besondere Aufmerk

sarnkeit gelten. Der soziale Kontext liiBt sich in Form folgender Annahmen beschreiben. 

• Die soziale Stellung, insbesondere Status- und Schichtungsmerkmale, daneben aber auch 

sonstige soziodemographische Kennzeichen und manche Rollenbilder, priigen die Alltags

erfahrung des Einzelnen vielfaltig. Weil mit ihr Kriterien der sozialen und 6konomischen 

Sicherheit verbunden sind, setzt sie ihn mit unterschiedlicher Hiiufigkeit und Intensitiit 

bestimrnten Belastungen aus. Okonomische Belastungen, die potentiell Quellen emotiona

ler Beunruhigung sind, wirken auf Bezieher niedriger Einkomrnen stiirker als auf andere 

Schichten ein. Die Ursachen des Stresses sind nicht zufiillig gestreut, sondern sozial un

gleich verteilt. 

• Zur Verarbeitung der Belastungen stehen in Kovariation mit sozialen Merkmalen unter

schiedliche materielle Ressourcen bereit. In der subjektiven Wahrnehmung des Problem

charakters unterscheiden sich daher die sozialen Gruppen voneinander. 

• Sozialisationsbedingt sind manche Personenkreise besser, manche schlechter mit charak-
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terlichen Eigenschaften und Fiihigkeiten ausgestattet, die der Bewlihrung unter Belastung 

dienlich sind. Die soziale Umgebung bedingt die Verfiigbarkeit personaler Bewliltigungs

ressourcen. Ebenso spricht sie mehr oder weniger gut auf Bewliltigungsanstrengungen an. 

Daher bestehen Unterschiede in erlemten und dann praktizierten Reaktionen auf Bela

stungen. Diese Reaktionen umfassen ein groBes Repertoire motorischer und intrapsychi

scher Verhaltensweisen, sei es mit der Funktion der Ursachenuberwindung oder der 

Kontrolle unerwiinschter emotionaler Folgen. Die Frage wird zu beantworten sein, in 

welchem Grad sozialstrukturelle Kategorien das Bewliltigungsverm6gen des Einzelnen 

determinieren, indem sie die Wahl spezifischer Reaktionen steuem. 

• Unabhlingig von vertikalen Ungleichheiten strahlen 6konomische Probleme in der oben 

skizzierten Form auf andere Lebensbereiche abo Schwerwiegende Sekundlirbelastungen 

infolge 6konomischer Probleme umfassen die Furcht vor Ansehens- und Geltungsverlust. 

Zahlreiche Belastungen werden erst durch ihre sozialen und psychischen Folgewirkungen 

bedrohlich. 

• Soziale Unterstiitzung hilft, grob vereinfacht, bei der Problembewliltigung, indem sie 

sachdienliche Hilfen zur Verfiigung stellt oder emotionale Belastungen auffangt. 

Mit den hier angesprochenen Aspekten der vertikalen Schichtung ist nun der Ubergang 

zu einer vorrangigen Einzelfrage im Rahmen der Untersuchung der sozialen Einbettung vor

bereitet: Welche Rolle spielt Armut fiir die Belastungsverarbeitung? Die hervorgehobene 

Bedeutung dieses Gesichtspunkts hlingt zunlichst mit der Entstehungsgeschichte dieser Arbeit 

zusammen, denn sie ist aus einem Projekt der Armutsforschung1 hervorgegangen. Doch 

gerade im Kontext der Armutsforschung ist die Untersuchung der Belastungsverarbeitung 

auch besonders sinnvoll, da sich urn das Verhalten der Armen eine lange Kontroverse rankt, 

in die eine empirische Untersuchung der vorliegenden Art m6glicherweise kllirend eingreifen 

kann. Die gegenslitzlichen Positionen sollen an dieser Stelle bereits skizziert werden (fiir eine 

detaillierte Darstellung siehe Abschnitt 2.3. 1). Armutskonzeptionen wurden lange Zeit von 

der Vorstellung beherrscht, es existiere eine abgrenzbare subkulturlihnliche Unterschicht, die 

entweder aufgrund irreversibler resignativer Anpassung an widrige soziale Bedingungen oder 

durch intergenerationale Weitergabe besondere dsyfunktionale Wertorientierungen und 

Verhaltensmuster aufweist, die einer Uberwindung der materiellen und sozialen Schwie

rigkeiten im Wege stehen und zu einer Verfestigung der Armut fiihren. Fur die Ausein

andersetzung der Armen mit 6konomischen Belastungen lassen sich aus solchen Konzeptionen 

unmittelbare SchluBfolgerungen ziehen, die auf in irgendeiner Weise defizitlire Verarbei

tungsformen deuten. Indes widerspricht die gegenwlirtige empirische Armutsforschung den 

lilteren Modellen in ihren Kemannahmen, der Irreversibilitlit der Einstellungsbildung, der 

Projekt .Versorgungsstrategien privater Haushalte im unteren Einkommensbereich. an der Fakultiit fur 
Soziologie der Universitiit Bielefeld unter der Leitung von Prof. Hans-Jiirgen AndreJl, finanziert von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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intergenerationalen Fortpflanzung der Wertmuster und der biographischen Verfestigung der 

benachteiligten Lebenslage. Bei sinngemaBer Fortschreibung der bisherigen Befunde auf 

Verhaltensneigungen der von Armut betroffenen Bev61kerung entfallen damit schlieBlich auch 

die Grundlagen zur Annahme defizitarer Reaktionen auf 6konomische Belastungen. Es gilt 

also, die gegensatzlichen Annahmen tiber den EinfluB der Armut auf die Belastungsverarbei

tung empirisch zu priifen: Verhalten sich in wirtschaftlichen Problemsituationen Arme an

ders, m6glicherweise weniger problemadaquat, als bessergestellte Schichten? 

Mit dem Entstehungskontext ist indirekt ebenfalls eine gewisse thematische Schwerpunkt

setzung insofem vorgegeben, als die Daten, die fur eine Auswertung zur Verfugung stehen, 

auf Fragestellungen zugeschnitten sind, die anderen Themen der Armutsforschung ent

stammen und nur ausgewahlte Schichtungs- und sonstige soziale Merkmale abdecken (dazu 

mehr in Kapitel 3). N ichtsdestoweniger geht das Interesse dieser Arbeit prinzipiell tiber den 

Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Schlechterstellung hinaus, weil auch der EinfluB von BiI

dungs-, Geschlechts- und Alterskennzeichen thematisiert wird. Wir erhoffen Auskunft dar

tiber, inwiefem tiberhaupt das individuelle Verhalten in einer spezifischen Situation durch die 

Zugeh6rigkeit zu sozialen Kategorien vorhergesagt werden kann. 

1.2 Gang der Darstellung 

Der Plan dieser Arbeit sieht vier Hauptschritte vor. Zunachst werden theoretische und 

empirische Beitrage gesichtet, die bei der Konzeptualisierung der Belastungsverarbeitung und 

ihrer sozialen Einbettung zweckdienlich sind (Kapitel 2). Aufbauend auf dieser Bestands

aufnahme wird ein Modell erstellt, das die zentralen Wirkungsverlaufe zu einem tibergreifen

den Schema integriert. Nachdem im nachsten Schritt die Daten erlautert worden sind, die fur 

Analysen zur Verfugung stehen (Kapitel 3), k6nnen im empirischen Teil (Kapitel 4) spezifi

sche Hypothesen getestet werden. Dies geschieht sukzessive fur Teilaspekte des Gesamt

modells. Der letzte Schritt (Kapitel 5) besteht in einer zusammenfassenden Interpretation und 

Bewertung der Ergebnisse. 

Die Schwierigkeiten der Begriffswahl fur unseren Gegenstand wurden bereits angedeutet. 

Das zweite Kapitel beginnt mit dem Versuch, in der Literatur gebrauchliche Definitionen der 

zentralen Begriffe Belastung und Belastungsverarbeitung gegentiberzustellen und fur den 

weiteren Gebrauch eine passende FestJegung zu treffen. Es folgt eine Ubersicht tiber ein

schlagige Forschungsergebnisse, von denen eine empirische Untersuchung ausgehen kann. Es 

werden Befunde aus mehreren Quellen zusammengetragen. Die psychologische StreBtheorie, 

maBgeblich beeinfluBt durch Richard Lazarus, betont kognitive Aspekte der Belastungsver

arbeitung. Ihre Quintessenz lautet, daB 1. die in einer Situation sich stellende Anforderung, 

2. die dem Individuum zur Verfugung stehende Handhabe, jeweils in subjektiver Wahrneh

mung, und 3. die Form der Bewaltigungsversuche bestimmend sind fur den Belastungs

charakter einer Situation. Wir werden Erkenntnisse dieser Theorie heranziehen, urn in Situa-
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tionskognitionen ErkHirungen des Bewiiltigungsverhaltens zu finden. Eine andere Art der 

Erkliirung liefem Arbeiten, die den EintluB stabiler Personiichkeitsdispositionen auf Bela

stungsreaktionen nachweisen. Da wir jedoch tiberzeugt sind, daB sowohl der EintluB von 

Kognitionen als auch von Dispositionen durch sozialstrukturelle Merkrnale moduliert wird, 

referieren wir zusiitzlich Beitriige, die Zusammenhiinge zwischen diesen Merkrnalen und dem 

Verhalten unter Belastung belegen. Zum einen Armut und zum anderen Anomie sind hiiufig 

als Zustiinde betrachtet worden, die durch die Unfahigkeit zur effizienten Problemlosung 

gekennzeichnet sind. Auch in Verbindung mit anderen soziodemographischen Charakteristi

ken sind besondere Verhaltensneigungen beobachtet worden. Die Zusammenstellung dieser 

Befunde dient der Vorbereitung der spiiteren Hypothesenformulierung. Sodann folgt ein Ab

schnitt tiber das moglicherweise sozial bedingt unterschiedlich hohe Risiko verschiedener 

Gruppen, belastenden Ereignissen ausgesetzt zu sein. Es gibt Anzeichen dafiir, daB Belastun

gen oder wenigstens gravierende Veriinderungen der Lebensverhiiltnisse, die zu Belastungen 

fiihren konnen, bei solchen Personenkreisen hiiufiger eintreten, die auch unter Einkommens

oder Bildungsgesichtspunkten benachteiligt sind. Kapitel 2 endet mit einem Restimee der 

wichtigsten Ergebnisse, aus denen schlieBlich ein tibergreifendes Modell als Rahmen der 

eigenen Analysen formuliert wird. 

Kapitel 3 beschreibt die Datengrundlage, die benutzt wird. Es handelt sich urn Daten, die 

aus einer Befragung von 1200 Haushalten im Bundesgebiet im Jahr 1994 hervorgegangen 

sind. Zum Verstiindnis der Auswertungsmoglichkeiten ist es notwendig, eine Reihe techni

scher Aspekte zu erortem. Danach wenden wir uns dem eingesetzten Erhebungsinstrument 

zu. 1m Detail geht es urn die Operationalisierung der Konstrukte, die wir in Kapitel 2 

kennengelemt haben. An einigen kritischen Punkten gehen wir auf meBtechnische Eigen

schaften ein. 

Dem empirischen Teil ist eine grundsiitzliche Bemerkung voranzuschicken. In methodi

scher Hinsicht bewegen sich die Analysen im Rahmen dessen, was als quantitativer Zweig 

der empirischen Forschung bezeichnet wird. In die hier zugrundeliegende Befragung ging 

Vorwissen ein, das durch Literaturstudium und die Befragung von Experten und Privatper

sonen in den Jahren 1992 und 1993 gewonnen wurde (siehe AndreB et al. 1993:66ff., 

112ff.). Die Studie hatte in dieser Phase explorativen Charakter und bediente sich qualitativer 

Methoden. 1m Rahmen der vorliegenden Arbeit befassen wir uns dagegen fast ausschlieBlich 

mit der Auswertung standardisierter Daten aus einer schriftlichen Befragung, die in einer 

spiiteren Phase erhoben wurden. Daraus ergeben sich bestimmte Konsequenzen fiir die Art 

der Ergebnisse, die erzielt werden konnen. Die befragte Personengruppe liiBt sich zwar als 

Modell der GegenwartsbevOikerung ansehen. Standardisierte Befragungen generieren aber 

stets nur Informationen zu zuvor festgelegten Themenkreisen in einer festgefiigten Form und 

lassen nur a priori avisierte Hypothesentests zu. Sie vermogen nicht, und das wird mancher

orts vielleicht zu bedauem sein, dariiber hinaus interessante Fragen zu beantworten, so sehr 

diese auch im Nachhinein driingen. 
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Eine praktische Konsequenz der gewahlten methodischen Ausrichtung ist, daB dem Leser 

hiiufig die Bereitschaft abverlangt wird, sein Interesse an substanziellen Aussagen solange 

zuriickzustellen, bis ein gr6Berer Korpus deskriptiv- und inferenzstatistischer Arbeitsergeb

nisse abgehandelt worden ist. Es wird dabei auch nicht m6g1ich sein, die Befunde reichlich 

mit Fallbeispielen zu illustrieren, wie es in Arbeiten auf qualitativer Basis iiblich ist. Die 

m6g1ichen Aussagen sind obendrein notwendigerweise probabilistisch und nie determini

stisch: Wir werden von - manchmal nur schwachen - statistischen Zusammenhangen spre

chen, deren Ubertragung auf konkrete Faile unzulassig sein kann. 

Der im iibergreifenden Modell hergestellte Zusammenhang zwischen den verschiedenen 

Aspekten der Belastungsverarbeitung wird im empirischen Teil aus analysetechnischen 

Griinden in eine Reihe von Einzelfragen aufgel6st, die jeweils fur sich mit Regressions

analysen untersucht werden. 1m SchluBkapitel soli dann die Integration und Diskussion der 

wichtigsten Befunde hinsichtlich zentraler Fragestellungen versucht werden. 
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Kapitel2 
Forschungsstand: 
Belastungsverarbeitung in Theorie und Empirie 

Obwohl die StreBforschung gegenwiirtig nicht rnehr unvermindert das enorme Interesse 

genieBt, das ihr in den vergangenen zwei lahrzehnten zuteil wurde2, liegt ein beachtlicher 

Fundus einschliigiger Forschungsergebnisse zur Belastungsverarbeitung vor. In diesem 

Kapitel werden wir uns einen Uberblick iiber Konzepte, Theorien und Befunde verschaffen, 

auf die eine ernpirische Untersuchung zuriickgreifen kann. Wegen der graBen Fiille des 

Materials wird eine ersch6pfende Darstellung des Standes der StreBforschung unm6glich 

sein; bei dern gegebenen Therna ist sie irn iibrigen auch nicht notwendig. 

Die Auswahl wird sich an bestimmten Kriterien orientieren. Erstens sind 6konornische 

Alltagsbelastungen der AniaB der Betrachtung. Arbeiten, die sich mit somatischen oder 

psychischen Krankheiten befassen, werden wir daher iibergehen, obwohl sie in der psycholo

gischen und gesundheitswissenschaftlichen Forschung breiten Raurn einnehmen. Zweitens 

sind wir an Erkenntnissen fur einen breiten Bev6lkerungsquerschnitt interessiert. Deshalb 

wollen wir Arbeiten iiber klinische Gruppen auBer acht lassen. Drittens wollen wir uns in 

einern rn6glichst geschlossenen theoretischen Rahmen bewegen, dessen Annahmen und 

Voraussagen als empirisch abgesichert gelten k6nnen. Die Wahl des Transaktionsansatzes 

von Lazarus und Folkman, der als der vorherrschende gelten kann, gewiihrleistet dies. Er 

nimmt andererseits fur sich die Stellung eines allgerneingiiltigen Modells in Anspruch, das 

rnehr als nur bereichsspezifische Erkliirungsfiihigkeit besitzt. Es handelt sich jedoch urn einen 

genu in psychologischen Ansatz, der unserern Wunsch nicht allzusehr entgegenkommt, soziale 

Einfliisse auf das Bewiiltigungsgeschehen zu beachten. Uns ist neben einigen Ubersichts- und 

Perspektivbeitriigen (Pearlin 1989, Turner/Roszell 1994) auch kein sonstiger Ansatz bekannt, 

der die sozialen Kornponenten der Fragestellung hinliinglich und zusammenhiingend zu 

V gl. die Diskussion urn Johnson/Wolinsky (1990). Das Journal of Health and Social Behavior kann wohl 
als .Zentralorgan« der sozialwissenschaftlichen StreBforschung gelten. Seine Herausgeber beschlossen Ende 
der achtziger Jahre eine Anderung ihrer Politik mit dem Ziel, der engen Identifikation der Zeitschrift mit 
strellbezogenen Themen entgegenzusteuem. Die Auseinandersetzung mit Johnson/Wolinsky kreist urn die 
Fragen, ob die grolle Popularitat der Zeitschrift seit dem Ende der siebziger Jahre mit eben diesem 
Schwerpunkt zu tun hat und ob ihre nachlassende Rezeption ein Jahrzehnt spater Folge der Herausge
berpolitik oder der sich abschwachenden Konjunkur des Themas Strell is!. 
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integrieren verrnag. Nichtsdestoweniger sind wir jedoch der Uberzeugung, daB psychische 

und soziale Faktoren gemeinsam auf die Belastungsverarbeitung einwirken. Darum werden 

wir, zugegebenerrnaBen eklektisch, aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Einzelarbeiten 

das Bekannte zusammentragen. Das vierte und letzte Kriterium besteht in der Tauglichkeit 

des Materials fur die Hypothesenentwicklung und in der Kongruenz zu den fur unsere 

Analysen verfiigbaren Daten. Aus verschiedenen Griinden konnten nicht zu allen theore

tischen Konstrukten von Interesse passende Daten erhoben werden. Die iiberzeugendste 

Zusammenhangsverrnutung verliert ihren Wert, wenn wir sie nicht priifen k6nnen. 

Wir beginnen das Kapitel mit einer vorliiufigen Priizisierung der Begriffe Belastung und 

Belastungsverarbeitung, auf denen aile weiteren Uberlegungen beruhen (Abschnitt 2.1). Es 

folgt eine Darstellung des Transaktionsansatzes (2.2), der die kognitiven und situativ varia

bien Aspekte der Belastungsreaktion thematisiert. Abschnitt 2.3 sammelt Aussagen zu 

sozialen und psychischen Merkmalen, die der Transaktionsansatz kaum oder gar nicht 

einbezieht, von denen wir aber dennoch Einfliisse auf das Verhalten unter 6konomischen 

Belastungen annehmen. Dazu ziihlen wir Arrnut, eine Reihe soziodemographischer Merkma

Ie, soziale Unterstiitzung sowie einige Pers6nlichkeitsdispositionen. Abschnitt 2.4 geht den 

sozialen Weiterungen der Arrnut nach, denn den Ansehensverlust infolge wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten halten wir fur eine virulente Sekundiirbelastung. Db bereits die Ereignislast, 

d. h. die Konfrontation mit belastenden Vorkommnissen unabhiingig von ihrer Verarbeitung, 

mit der Verortung in der Sozialstruktur in Zusammenhang steht, ist eine Frage, die parallel 

zur Verarbeitung im engeren Sinn liegt. Gleichwohl kann ihre Beantwortung weitere Hinwei

se auf die soziale Einbettung der Belastungsverarbeitung geben, denn einerseits sind so\Che 

Ereignisse Ursachen von Belastungen, andererseits kann das Abwenden eines Ereignisses 

bereits im Vorfeld die effektivste Art der Bewiiltigung sein. Abschnitt 2.5 enthiilt ein 

Resiimee der Forschung zu diesem Thema. Das Kapitel schlieBt mit einer zusammenfas

senden Ubersicht der Konstrukte der Belastungsverarbeitung, die bis dorthin erortert wurden, 

und mit ihrer Integration in ein Analysemodell, das den spiiter folgenden empirischen Tei! 

anleitet. 

2.1 Begriffliches 

2.1.1 Belastung 

Der Belastungsbegriff ist fur die folgenden Uberlegungen zentral, nicht wei! die Unter

suchung von Belastungen Selbstzweck wiire, sondem wei! wir von der Verhaltenswirksarnkeit 

der Belastung im Bewiiltigungsgeschehen ausgehen. Die Belastung verdient somit als erstes 

Konstrukt eine definitorische Erorterung. Gebriiuchlicher ist die Bezeichnung StrefJ, die wie 

wenige andere Konzepte eine enorrne Verbreitung in Wissenschaft und Alltagssprache gefun

den hat. Die ausufemde Verwendung mag dann auch einer der Griinde sein, weshalb sich die 
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Forschung mit einer tragfahigen Definition schwertut. Es ist keine neue Erkenntnis, daB 

gangige StreBdefinitionen in mancher Hinsicht unzulanglich sind. Wir konnen daher mit einer 

Ubersicht iiber bekannte Kritikpunkte an wichtigen Arbeiten beginnen, urn daraus SchluB

folgerungen fiir eine empirische Untersuchung zu ziehen. 

StreBdefinitionen werden danach unterschieden, ob sie reaktionsbezogen, reizbezogen 

oder relational verfaBt sind (vgl. Lazarus/Launier 1978:293, Faltermaier 1988:49). Reak

tionsbezogen war die Fassung Selyes, der den Belastungsbegriff in den 30er lahren in Labor

experimenten mit Tieren entwickelte. Seine Definition lautete: »StreB ist die unspezifische 

Reaktion des Organismus auf jede Anforderung« (Selye 1981: 170, zit. in Faltermaier 1988: 

48). Auf Kritik stieB Selyes Ansatz, als er in die Human- und Gesellschaftswissenschaften 

iibertragen wurde, vor allem, weil er von unspezifischen Reaktionen und beliebigen Reizen 

ausging. Als Indikatoren dienten urspriinglich Hormonausschiittungen und andere physiologi

sche Merkmale. Gegenwartig wird zur Untersuchung zumeist auf verbale AuBerungen 

somatischer und psychischer Symptome zuriickgegriffen, und reaktionsbezogen sind die 

meisten StreBkonzepte der jiingeren psychologischen und soziologischen Forschung. Ein 

gewisses operationalistisches Moment wohnt diesen Konzeptenjedoch stets inne, da weiterge

hende Qualifizierungen des StreBbegriffs nicht vorgenommen werden konnen. So behalt denn 

auch die Kritik Giiltigkeit, daB reaktionsbezogene StreBformulierungen wenig geeignet sind, 

chronische und unspezifische Symptomlagen von kontextspezifischen, »stressorinduzierten« 

Reaktionen zu unterscheiden, obwohl dies fiir zahlreiche Forschungsfragen bedeutsam ware. 

Eine breit rezipierte Arbeit von PearliniSchooler (1978) verdeutlicht das Problem. Die 

Autoren nehmen keine explizite Definition ihres StreBbegriffs vor, ihre Beschreibung der 

Operationalisierung des Konzepts belegt jedoch den Reaktionsbezug: » .•• we rely on the 

reported experience of emotional upset as our indicator of stress, looking exclusively at the 

unpleasant feelings of distress of which people are aware« (PearliniSchooler 1978:4). Doch 

nicht alle unangenehmen Gefiihle stellen, so die weitere Erklarung der Autoren, das dar, was 

sie unter StreB verstehen. »Emotional stress, as we conceive of it, is primarily distinguished 

from other negative states by its specificity. It is specific in two related ways: by being deter

mined by particular strainful and threatening circumstances in the environment, and by being 

a condition that has clear boundaries rather than an enveloping, total state of the organism« 

(ibid.). Die Bezugnahme auf belastende oder bedrohliche Umweltbedingungen bringt die 

Bemiihung urn konzeptionelle Klarung allerdings nicht voran, weil die Definitionslast vom 

StreB hier schlicht auf einen weiteren definitionsbediirftigen Gegenstand (den Stressor) 

verlagert wird. Es handelt sich urn eine zyklische Definition mit einem unbestimmten 

Definiens, von der letztlich nur ein operationalistischer Rest iibrigbleibt. 

Reiz- oder situationsbezogene Definitionen setzen objektiv beobachtbare Bedingungen 

oder Ereignisse (Zeitdruck, Larm, Scheidung, Arbeitslosigkeit) mit Belastungen fiir das 

Individuum gleich. Ihnen wird entgegengehalten, daB Individuen auf diese Umstande sehr 

unterschiedlich reagieren konnen, in Abhangigkeit von ihrer subjektiven Wahrnehmung und 
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Bewertung der Situation. Neuere StreBkonzeptionen, die vor aHem auf die Arbeiten der 

Gruppe urn Lazarus zuriickgehen, sind daher relational oder transaktional aufgebaut. Sie 

gehen davon aus, daB eine Situation an das Individuum gewisse Anforderungen steHt und 

diesem dazu adaptive Ressourcen oder Kapazitiiten zur Verfugung stehen. Eine Belastung 

steHt sich ein, nachdem das Individuum eine Einschiitzung der Relation von Anforderung und 

Ressourcen voHzogen hat: "The meaning sphere encompassed by the term 'stress' is any 

event in which environmental or internal demands (or both) tax or exceed the adaptive re

sources of an individual. .. " (Lazarus/Launier 1978:296, Hervorh. im Original). Die Bedeu

tung der Beanspruchung oder Uberforderung der Kapazitat wird betont: »As we said, whether 

or not transactions are stressful always depends on the balance of powers, so to speak, 

between the two opposing forces, demands and resources« (Lazarus/Launier 1978:297, 

gleichlautend auch Folkman et al. 1986b:572). Eine Beanspruchung ist ihrerseits durch die 

Tatsache charakterisiert, daB sie fur die Person abtragliche Konsequenzen nach sich zieht, 

wenn ihr nicht auf irgendeine Weise begegnet wird. Es handelt sich hier urn eine analytische 

Definition, die eine Erklarung beinhaltet. Der Unterschied zwischen den Definitionen von 

Pearlin und Lazarus liegt darin, daB der eine quasi-automatische Stressoren annimmt und der 

andere von Anforderungen ausgeht, die je nach Ressourceneinschiitzung zur Belastung 

werden oder nicht. Doch so sehr Lazarus' VorsteHung einer Belastung adaquat zu sein 

scheint, so wenig hilfreich ist sie fur die empirische Forschung. Es bleibt, wie Faltermaier 

(1988:54f.) bemerkt, unklar, wann ein Ungleichgewicht zwischen Anforderung und Anpas

sungsfahigkeit vorliegt und ob eine soiche Entscheidung dann nach objektiven, externen 

Kriterien oder nach der Einschatzung des Subjekts getroffen werden miiBte. Faltermaier steHt 

sogar fest, daB selbst die Gruppe urn Lazarus das relationale StreBkonzept in dieser Form nie 

umgesetzt hat, sondern Belastungen als externe Ereignisse operationalisiert, z. B. als Lebens

ereignisse oder kleinere AHtagsbelastungen (»daily hassles«), die aHerdings durch kognitive 

Einschiitzungen erganzt wurden. "So entstand eine eigenartige Diskrepanz zwischen einem -

gerade von Lazarus - immer wieder geauBerten Anspruch einer relationalen Belastungskon

zeption und einer Forschungsrealitat, die mit oft sehr bescheidenen Mitteln diesen Anspruch 

bisher nicht ein10sen konnte« (Faltermaier 1988:55). Auch spatere Weiterentwicklungen des 

Ansatzes durch Perrez/Reicherts (1992b) beheben diesen Mangel nicht, da sie StreB mit der 

Storung einer (leider nicht weiter ~rlauterten) Homoostase gleichsetzen. 

Des weiteren steHt sich die Frage, ob die in der Regel retrospektiv erfragten verbalen 

Angaben valide Indikatoren einer situativ gegebenen Belastung sein konnen, gleichgiiltig, ob 

sie nun als einfache emotionale Beeintrachtigung oder als relationales Konstrukt gefaBt ist. 

(Dieses Problem besteht iibrigens auch bei der Erhebung anderer Konstrukte im Umkreis der 

Belastung und ihrer Verarbeitung, auf die wir spater noch eingehen werden.) UnbewuBte 

StreBmanifestationen (z. B. auf physiologischer Ebene) bleiben unerfaBt (vgl. Pearlin et al. 

1981 :342). Das Zustandekommen verbaler AuBerungen, an denen zumindest die Wahr

nehmung eines Umstands und ihre Erinnerung beteiligt sind, bediirfen ihrerseits weiterer 
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ErkHirung, denn es miissen vielfiiltige Einfliisse der sozialen Erwiinschtheit, der aktuellen 

offentlichen Diskussion und der Medienpriisenz der Gegenstiinde sowie gesch1echts- und 

milieuspezifischer Wahrnehmungsunterschiede angenommen werden, urn nur einige wenige 

Beispiele zu nennen. Bislang fehlen diese Erkliirungen jedoch. 

Welche SchluBfolgerung ist nun fur die empirische Forschung zu ziehen? Solange eine 

Lasung der geschilderten konzeptionellen Probleme aussteht, scheint es am sichersten, sich 

auf bewiihrte Positionen zuriickzuziehen, die auf einer operationalen Basis stehen. Unsere 

Definition der Belastung bezieht sich daher alleine auf emotionale Reaktionen: Eine Bela

stung liegt dann vor, wenn von einem Individuum in einer spezifischen Situation eine 

Gefuhlsbeunruhigung empfunden wird. Anders als Pearlin/Schooler verzichten wir mit dieser 

Definition darauf, eine Beunruhigung bereits als gegeben anzunehmen, wenn eine Situation 

mutmaBlich bedrohliche Ziige triigt. Vielmehr wird zwar auf solche Umweltbedingungen 

bzw. Situationen zuriickgegriffen, die aus Erfahrung, insbesondere basierend auf einer Vor

studie, als potentielle Belastungen zu betrachten sind. Das MaB der tatsiichlichen Belastung 

wird dann aber ex post erhoben und mit Kriterien der kognitiven Bewertung der Situation in 

Beziehung gesetzt, die Lazarus' Erkliirungsansatz entsprechen (zur Operationalisierung siehe 

Abschnitt 3.2.1). Es muB jedoch betont werden, daB Lazarus' StreBkonzept dadurch streng

genommen nicht umgesetzt wird. 

Nach dieser Festlegung sollten Belastungsquellen, d. h. Reize, und Belastungsemotionen, 

d. h. Reaktionen, begrifflich immer auseinandergehalten werden. Wenn wir dies in der Praxis 

nicht strikt durchhalten, liegt das daran, daB sich der Begriff Belastung fur beide Konzepte 

eingebiirgert hat und im iibrigen ein empirischer Zusammenhang meist nicht von der Hand 

zu weisen ist. Wir werden die terminologische Unterscheidung treffen, insofem die sachliche 

Differenz bedeutsam ist und nicht aus dem Zusammenhang hervorgeht. Als Synonyme fur 

Belastungsemotionen kommen auch Besorgnis und Beunruhigung zur Verwendung. 

Wenigstens eine Uberlegung zur Natur der Belastungsreize ist nun noch notwendig. Denn 

es ergeben sich Konsequenzen aus der Frage, ob man sich mit episodischen, punktuellen bis 

kurzlebigen Problemen oder aber mit langanhaltenden Belastungen beschiiftigen will. Je nach 

Gegenstand treten niimlich im engeren Sinn belastungsbezogene Definitionsprobleme in den 

Hintergrund, und Modellarrangements werden bedeutsam. Bei der Betrachtung punktueller 

oder voriibergehender Belastungen ist es gerechtfertigt, ein isoliertes Problem zu postulieren, 

dessen Effekten gegebene soziale und intrapsychische Barrieren (etwa resistente Person

lichkeitsmerkmale, soziale Unterstiitzung) und Verarbeitungsmechanismen entgegenwirken. 

Die Analyse langfristiger oder chronischer Belastungen wird dagegen nicht ohne die Beriick

sichtigung der zeitgebundenen Wandelbarkeit der Verarbeitung und der Effekte der Belastung 

auch auf die ehedem als zuverliissiger Schutz wirkenden und unter dem unabliissigen An

sturm der Probleme nun moglicherweise Schaden nehmenden Barrieren auskommen konnen 

(Pearlin et al. 1981, Mayring/HauBer 1987; siehe hierzu insbesondere auch die weiteren Aus

fuhrungen in Abschnitt 2.3.5). Obwohl dies moglicherweise in einigen Fiillen eine Ver-
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kiirzung bedeutet (vgl. Falterrnaier 1988:60), werden wir okonomische Alltagsbelastungen 

stets als voriibergehende Episoden behandeln. Das hat vor allem einen methodischen Grund: 

Eine ProzeBanalyse ist nur bei zeitversetzter Mehrfachmessung veriinderlicher Parameter 

sinnvoll, dazu standen uns aber keine Moglichkeiten zur Verfiigung. 

2.1.2 Belastungsverarbeitung 

Ohne Rekurs auf theoretische Konzeptionen, die das Konzept unter bestimmte Blickwinkel 

stellen, ist nur eine allgemeine Eingrenzung der Belastungsverarbeitung moglich, die wir 

nichtsdestoweniger an dieser Stelle vornehmen wollen, urn die Zielrichtung der weiteren 

Erorterung zu kliiren. Wie in der Einleitung bereits angedeutet wurde, sind in der soziologi

schen und psychologischen Literatur die Bezeichnungen Bewiiltigung und Coping fiir die 

Auseinandersetzung mit StreB oder Belastungen gebriiuchlich. Den Grund dafiir, einen 

anderen Begriff fiir einen weitgehend unveriinderten Gegenstand zu wiihlen, erliiutert Weber 

(1992). Bewiiltigung triigt den unterschwelligen Bedeutungsakzent der erjolgreichen Ausein

andersetzung mit einem Problem. Wenn sich nun aber, wie dies in vielen Studien der Fall 

ist, herausstellt, daB Bewiiltigung nach den jeweils gewiihlten Kriterien unwirksam ist oder 

nicht "hilft«, sehen sich die Anwender des Begriffs zu terrninologischen Anstrengungen (»er

folglose Bewiiltigungsversuche«) genotigt, urn ihr Konzept halten zu konnen. Uberdies fehlen 

allenthalben klare Erfolgskriterien (siehe Trautmann-Sponsel 1988); erhellend ist eher der 

Zugang iiber die Realitiits-Bewenungs-Verarbeitungs-Passung (s. Folkman et al. 1991 : 245ff.) 

Da die Ansiitze zumeist inhaltlich ohnehin auch unwirksames Verhalten und (wohlverstande

nes) »Versagen« der Bewiiltigung umfassen, ist »Belastungsverarbeitung« der bessere, weil 

neutrale Begriff. 

Ein Blick auf wichtige Definitionen des Coping zeigt, daB es in den meisten Ansiitzen als 

Sammelbegriff fiir aile Reaktionen des Individuums auf Belastungsbedingungen (in der 

jeweils giiltigen Fassung) dient. Etwa bei PearliniSchooler (1978:2f.): »Essentially the 

concept is being used here to refer to any response to external life-strains that serves to 

prevent, avoid, or control emotional stress«. Eine Schwachstelle, die in dieser Definition 

kaum deutlich wird, liegt im Spektrum der umfaBten Reaktionen: GehOrt zum Coping auch 

solches Verhalten, das eine emotionale Beunruhigung giinzlich indirekt durch Ursachenver

iinderung senkt? Wiihrend die Definition sich noch dahingehend interpretieren lieBe, daB 

diese Reaktionen dem Coping zuzurechnen sind, legt die Reichweite der auf dieser Grundlage 

untersuchten Verhaltensweisen den SchluB nahe, PearliniSchooler meinten nur das Mana

gement der Emotion im engeren Sinn. Damit wiirde jedoch die Natur der Belastungsver

arbeitung nicht mehr adiiquat getroffen. Auch die von der Gruppe urn Lazarus durchgiingig 

benutzte Forrnulierung basiert auf ihrer StreBdefinition: "Coping consists of efforts, both 

action-oriented and intrapsychic, to manage (Le. master, tolerate, reduce, minimize) environ

mental and internal demands, and conflicts among them, which tax or exceed a person's 
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resources« (Lazarus/Launier 1978:311). Gemeint sind also stets Versuche, deren Effektivitiit 

nicht ausschlaggebend ist (Folkman 1984:843). Es eriibrigt sich fast hinzuzufugen, daB die 

Bezugnahme auf einen empirisch schwer faBbaren StreBbegriff - zentral hier wieder tax or 

exceed - die praktische Abgrenzung auch des Bewiiltigungsverhaltens vor groBe Probleme 

stellt (vgl. Trautmann-Sponsel 1988:23). Zwar wird zur niiheren Eriiiuterung angefuhrt, 

Coping unterscheide sich von bloBer Problemlosung durch das Fehlen angemessener automa

tischer Reaktionen oder das Vorhandensein nur unter Schwierigkeiten zu mobilisierender 

Ressourcen und ein MindestmaB der UngewiBheit der Situation. Doch in der Praxis scheitem 

so1che Einschriinkungen kliiglich, wie Weber (1992: 18) beobachtet, und es werden »unter 

dem Begriff der Bewiiltigung letztlich doch aile Reaktionen auf irgendwie belastende Situatio

nen subsumiert«. 

Auf eine weitere spezielle Schwierigkeit mit Lazarus' Bewiiltigungsverstiindnis sei an 

dieser Stelle nur fliichtig hingewiesen, wei! einer ausfuhrlichen Erorterung die Darstellung 

des theoretischen Ansatzes vorausgeschickt werden muB (siehe Abschnitt 2.2.4). Es wird 

konzeptionell die Wahmehmung einer Belastung (appraisal) strikt von ihrer Bewiiltigung 

(coping) unterschieden. Gleichzeitig fuhrt die Forschergruppe jedoch einen Bestand an 

Bewiiltigungsreaktionen, der auch kognitive Neueinschiitzungen der Situation (zum Zweck 

der Gefuhlsberuhigung) enthiilt. Es bleibt hier erstens unklar, ob eine Trennung zwischen 

Wahmehmung und Bewiiltigungsverhalten aufrechterhalten werden kann, und zweitens, wann 

der Begriff Bewiiltigung als Komponente eines Modells im Gegensatz zur Wahrnehmung und 

wann als Oberbegriff fur Wahmehmung und Verhalten verwendet wird. Die zweite Variante 

wiihlen Reicherts/Perrez (1994), wenn sie Belastungsverarbeitung als Bezeichnung einer 

Sequenz aus Stressoreinschiitzung, emotionalen Reaktionen, Generierung von Bewiiltigungs

zie1en und Bewiiltigungsverhalten vergeben (siehe auch Abschnitt 2.2.6). Auch wenn wir uns 

bei der empirischen Studie an Lazarus' Ansatz orientieren, scheint uns diese Losung nahelie

gend: Belastungsverarbeitung soli der Oberbegriff fur Wahmehmung und Verhalten sein -

womit frei!ich das Abgrenzungsproblem zwischen den beiden Konstrukten noch nicht gelost 

ist. 

Eine Abhandlung der Fonnen, Differenzierungen und Klassifizierungen beobachtbarer 

Verarbeitungsreaktionen heben wir fur die Abschnitte 2.2.4 und 2.2.6 auf, da sie eher in den 

Zusamrnenhang theoretischer Uberiegungen paBt. Wir wollen die begrifflichen Erorterungen 

nicht abschlieBen, ohne einen Hinweis Faltennaiers (1988:62) auf empirische Wechselwir

kungen zwischen dem zu erwiihnen, was wir konzeptionell in Belastung und Verarbeitung 

trennen. Viele reale Belastungen treten nicht unvennittelt und punktuell zutage, und ihre Ver

arbeitung erschOpft sich nicht in der momentanen Reaktion der Person. Vielmehr veriindert 

sich die Belastung infolge eines unter Umstiinden langwierigen und komplizierten Ver

arbeitungsprozesses fortwiihrend; mitunter ist Belastung geradezu erst die Folge ungeeigneter 

Verarbeitungsweisen urspriinglich nichtiger Probleme. Der Zuschnitt der vorliegenden 

Untersuchung enthebt uns der schwierigen Aufgabe, eine universell giiltige Trennlinie der 
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Konstrukte zu finden, da wir vereinfachend einrnalige, punktuelle Belastungsereignisse be

trachten. Doch sollte die Tatsache prinzipiell flieBender Grenzen zwischen Belastung und 

Verarbeitung nicht ganz aus den Augen veri oren werden. 

2.2 Situationsbewertung und Verarbeitungsverhalten: Belastungsverarbeitung 

im Transaktionsansatz 

2.2.1 Grundziige 

Der sogenannte Transaktionsansatz der Bewiiltigungsforschung geht auf eine Forschergruppe 

urn Richard S. Lazarus in Berkeley zuriick, der in den zuriickliegenden drei Jahrzehnten 

zusarnrnen mit wechselnden Koautoren eine Reihe klassischer Beitriige verfaBt hat. In diesem 

Abschnitt werden die fur unsere Analyse einschliigigen Konzepte des Ansatzes referiert. Eine 

vollstiindige Ubersicht der Arbeiten (der theorierelevanten und vor allem der empirischen 

Beitriige) ist aber wohlgemerkt in diesem Rahmen nicht moglich. Wir beziehen uns, falls 

nichts anderes vermerkt ist, auf Lazarus/Launier (1978), Folkman/Lazarus 1980, Folkman 

et al. (1986a), Folkman et al. (1986b) und Lazarus/Folkman (1987). 

Urspriinglich diente der Begriff der transaktionalen Perspektive zur Unterscheidung eines 

deskriptiven, prozeBorientierten, phiinomenologischen Erkenntnisinteresses von der varianz

oder regressionsanalytisch orientierten Suche nach Determinanten in statischen Modellen, die 

als die interaktionistische Perspektive bezeichnet wurde. Seither hat sich jedoch das Etikett 

»transaktional« als »Markenzeichen« einer bestimmten Theorie der kognitiv-emotionalen Bela

stungsverarbeitung etabliert. Sie nimmt die metatheoretische Position ein, daB menschliches 

Verhalten weder alleine durch Merkmale der Person noch alleine durch Merkmale der 

Situation hervorgebracht wird, sondem immer durch deren Zusammenwirken. Reduktionisti

sche Positionen aus der Anlage-Umwelt-Debatte, die Verhalten nur aus Personlichkeits

dispositionen oder nur aus Umweltkonstellationen ableiten wollen, werden von den Autoren 

abgelehnt (und empirisch widerlegt); gefordert wird die Untersuchung kontextspezifischer 

Verhaltensweisen statt habitueller Muster (zu den Grundlagen des Paradigmas siehe Lazarus 

1990). 

Mit einer zweiten axiomatischen Position setzt sich der Ansatz von einer iilteren Tradi

tion der Psychologie ab, die Verhalten generell, und damit auch Bewiiltigungsverhalten, als 

Stimulus-Reaktions-Abfolge ansieht (siehe z. B. die Bemerkung zu Selye in Abschnitt 2.1.1). 

Der Transaktionsansatz nimmt eine kognitive Verarbeitung des Stimulus (einer potentiell 

belastenden Situation) an und erkliirt mit ihr den allseits bekannten Umstand, daB ein und 

derselbe Reiz sehr unterschiedliche Reaktionen auslosen kann. Urn eine von Lazarus/Launier 

(1978:294) zitierte Metapher aufzugreifen: Dasselbe Feuer, das die Butter schmelzen liiBt, 

kocht die Eier hart. Genau dieser Aspekt des Ansatzes verspricht eine Erkliirung der recht 

unterschiedlichen Reaktionen auf okonomische Anforderungen: Sie werden von manchen 
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Menschen als schwere Belastungen empfunden, von manchen nicht. Die Hintergriinde dafur 

bleiben oft unklar. Offenkundige Tatbestiinde wie eine ungiinstige Einkomrnensposition, eine 

schlechte Humankapitalausstattung, eine benachteiligende Haushaltszusamrnensetzung und 

andere soziodemographische Merkmale deuten manchrnal auf eine problemtriichtige Lebens

lage hin, erlauben hingegen noch keine zuverliissigen Riickschliisse auf die tatsiichliche 

Befindlichkeit und das Verhalten unter Belastungen. Der Transaktionsansatz will, wie andere 

StreBtheorien, die» Transformation ' objektiver' Ereignisse in subjektive Erlebnistatbestande« 

(Krohne 1990:263) erkliiren. 

Kern der Transaktionstheorie ist die konzeptioneUe Auflosung der Belastungsverarbeitung 

in die kognitive Situationsbewertung und das Verarbeitungsverhalten. Als Leitfrage des An

satzes konnte man vereinfachend formulieren: We1che Faktoren vermitteln zwischen Um

weltbedingungen (Stressoren) und der Entstehung einer Belastungsempfindung im Indivi

duum? Sie gibt darauf zwei Antworten: Es finden erstens kognitive und zweitens behaviorale 

Prozesse statt. Erstens findet eine kognitive Bewertung einer konkreten Situation statt, in der 

die Person sich dariiber klar wird, we1che moglichen Folgen fur sie die Situation haben kann. 

Die Bewertung erstreckt sich auf die beiden fur die Belastungsentstehung relevanten Kom

ponenten einer Auseinandersetzung: auf die Anforderung und auf die verfugbaren Bewiilti

gungsressourcen. Die primiire Bewertung (primary appraisal) fuhrt zu einer Einschiitzung der 

Bedeutung der Situation einschlieBlich denkbarer unerwiinschter Effekte. In der sekundiiren 

Bewertung (secondary appraisal) gewinnt das Individuum eine VorsteUung davon, inwiefern 

es der Anforderung begegnen kann oder aber iiberfordert ist. Das Ergebnis einer (fiktiven) 

Abwiigung der Balance dieser beiden subjektiv eingeschiitzten GroBen ist es, das fur die 

StreBentstehung bestimrnend wird, und nicht etwa objektive Parameter der Situation. Ab

bildung 2.1 verdeutlicht diese Beziehung. Eine Situation existiert fur die Person nur qua 

subjektiver Bewertung; die Situation wird zur Transaktion im Sinn der Theorie erst in der 

Verkniipfung mit einer personlichen Relevanzeinschiitzung. Dagegen ruft eine als irrelevant 

eingeschiitzte Situation keinerlei Gefuhls- und Verhaltensreaktionen hervor. Zweitens leitet 

nun die Person bewuBt oder unbewuBt Verarbeitungsverhalten (coping) ein, das auf ver

schiedene Art den Saldo aus Anforderung und Ressourcen beeinfluBt: Es modifiziert die 

QueUe der Belastung oder ihre kognitive Repriisentation im Individuum, oder es verschafft 

ihrn Zugang zu vermehrten Bewiiltigungsressourcen. Ferner ergreift das Individuum lin

dernde MaBnahrnen, die ohne eigentliche Auswirkung auf die situative StreBqueUe Bela

stungsempfindungen ertriiglich machen. Es wird aUerdings in den theoretischen Beitriigen nie 

ganz klar, ob nach der kognitiven Bewertung eine einstweilige StreBempfindung entsteht, die 

nachtriiglich durch Copingverhalten reguliert wird, oder ob sich die Empfindung erst ein

steUt, wenn ein bestimrntes Bewiiltigungspensum absolviert worden ist. Wahrscheinlich ist 

eher eine prozeBhafte Wechselbeziehung, in der Ursache und Wirkung unzertrennbar sind 

(vgl. auch die Bemerkung Faltermaiers, 1988:56). Da sowohl Belastungsempfindungen als 
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auch Verhalten Folgen der kognitiven Bewertung sind, wollen wir sie unter der Bezeichnung 

Reaktionen zusammenfassen. 

--T primiire Bewertung . 
S· . ~ ~ ltuatJ.on ~ 

~ sekundiire Bewertung ~ Reaktionen 

~ 

Dispositionen .~., 

Abb. 2.1: Schema der Belastungsverarbeitung im Transaktionsansatz 

Den Instanzen der Belastungsverarbeitung, der primaren und sekundaren Bewertung und 

dem Verarbeitungsverhalten, wenden wir uns sogleich im einzelnen zu. Zuvor soli aber 

betont werden, daB unser Verwendungszweck des Ansatzes eine deutliehe Akzentverschie

bung gegeniiber dem urspriingliehen Interesse beinhaltet. Es geht hier nur in zweiter Linie 

darum, die Entstehung subjektiver Belastungsemotionen aufzuklaren. In den Mittelpunkt riickt 

vielmehr das Verhalten unter Belastung, d. h. jene Komponente, die im Transaktionsansatz 

zur Erklarung der emotionalen Belastung herangezogen wird. Diese Verschiebung ist mog

lich, nachdem regelhafte Zusammenhange zwischen Bewertung und Verhalten siehtbar 

gemacht wurden, die es erlauben, Modelle zur Vorhersage des Verhaltens aus kognitiven 

Vorgangen und anderen BestimmungsgrOBen zu formulieren (Lazarus/Folkman 1987). 

An dieser Stelle bleibt eine axiomatische Grundposition des Transaktionsansatzes nachzu

tragen. Die wichtigsten Autoren streichen den EinfluB situativer Faktoren auf Erleben und 

Verhalten nachdriicklich heraus und stehen der Annahme sehr skeptisch gegeniiber, aktuelles 

Verhalten leite sieh aus stabilen, kontextiibergreifenden Personliehkeitsdispositionen oder 

habitualisierten Mustern abo In theoretischen Beitragen (z. B. Lazarus/Folkman 1984) wird 

ihr EinfluB ganz in Abrede gestellt. Das hindert die Vertreter des Ansatzes allerdings nieht 

daran, in empirischen Arbeiten neben situativen Parametern auch Personliehkeitsmerkmale 

in ihre Modelle einzubauen. Sie werden dann hiiufig als sog. Antezedenz-Variablen bezeieh

net. Da die gegen StreB immunisierende Wirkung einiger Dispositionen angenommen wird, 

ist in Unterscheidung von Coping-Reaktionen auch von Ressourcen die Rede (siehe Z. B. 

Eckenrode 1991). Da Erwagungen des Einflusses der Personlichkeitsstruktur sowie sozial

struktureller und demographischer Merkmale nieht an den Transaktionsansatz gebunden sind 

und forschungshistorisch anderen Kontexten entstammen, werden wir sie nicht hier, sondern 

an anderer Stelle (in Abschnitt 2.3) darstellen. 
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2.2.2 Primare Bewertung: Bedeutsamkeitseinschatzung 

Die primare Bewertung ist ein Vorgang, in dem sich die Person ein Bild davon macht, in 

welcher Weise aus einer gegebenen Situation (einem Ereignis oder einer Auseinandersetzung) 

Konsequenzen fur ihr eigenes W ohlbefinden erwachsen konnen (oder bereits erwachsen sind). 

Sie unterscheidet sich von teilnahmsloser Wahrnehmung, weil sie die personliche Betroffen

heit von einem Reiz evaluiert. Eine Situation kann fur die Person entweder gutartig (nutzlich, 

wohltuend) oder schadlich und geflihrlich oder auch irrelevant sein. Irrelevant ist eine 

Situation, solange weder bedrohliche noch nutzbringende Implikationen erkennbar sind; diese 

Einschatzung kann sich aber jederzeit andern. Bei relevanten Auseinandersetzungen stellt sich 

die emotionale Reaktion in Abhangigkeit der zeitlichen Lage zum Ereignis und zur Er

wiinschtheit ein. Gutartige Situationen, deren Wirkungen bereits eingetreten sind oder mit 

Sicherheit eintreten werden, erfordern keinerlei Reaktionen und fuhren zu Erleichterung und 

Freude. Ereignisse, von denen sich die Person Nutzen verspricht, deren Ausgang aber offen 

ist, stellen Herausforderungen dar, die Anstrengungen zur Sicherung des Nutzens mobilisie

reno Wenn eher der Verlust eines Vorteils oder sonstige Guter auf dem Spiel stehen, haben 

wir es mit einer Bedrohung zu tun, die Angst und Sorgen hervorruft. 1st der Schaden bereits 

eingetreten, stellen sich Arger, Trauer oder Abscheu ein. In dreien der vier Faile wird 

definitionsgemaB von StreB gesprochen, weil das Bewaltigungsvermogen beansprucht wird 

oder iiberfordert ist, namlich bei Schaden, Bedrohung und Herausforderung. Es handelt sich 

urn eine analytische Kategorisierung, und die Auspragungen konnen sich empirisch iiber

schneiden. So kann einer neuer Job mehr Geld (Freude), neue Aufgaben (eine Herausforde

rung) und neue Probleme (Bedrohung) bedeuten (vgl. Folkman 1984:842). Abbildung 2.2 

enthalt eine Ubersicht der Bewertungen und ihrer emotionalen Folgen. 

Das Kriterium der Relevanz ist recht allgemein und vage. Sofern eine Situation bedeut

sam ist, konnen sehr verschiedenartige Folgen antizipiert oder verspiirt werden. Zur weiteren 

Spezifikation dient das Konzept der Stakes. Sie bezeichnen das, was in gegebenen Situationen 

jeweils »auf dem Spiel steht«, d. h. das Gut, das der Person durch ein Ereignis zu entgehen 

droht. Eine adaquate Ubersetzung des englischen Begriffs ist schwierig, da »Spieleinsatz« 

einen zielorientiert handelnden Akteur suggeriert, der Nutzen und Risiken kalkuliert, bevor 

er aktiv wird, wahrend die StreBtheorie dem verhaltenstheoretischen Paradigma verhaftet ist, 

das ein passives und re-agierendes Subjekt konstruiert. Stake konnte man ungefahr als 

spezifische Sorge oder Betroffenheit oder spezifisches Interesse an einer Situation ubersetzen. 

Wir haben uns fur die Bezeichnung Anliegen entschieden, da sie am besten die Kontext

abhangigkeit des Konzepts verkorpert. Synonym konnte man auch von einem Belastungs

gegenstand sprechen, da es sich ja hier urn den Aspekt einer Transaktion handelt, der 

letztIich die Entstehung einer emotionalen Beunruhigung (der Belastungsemotion) auslost. Da 

aber die Begriffe Belastungsreiz fur die externen Gegebenheiten einer Transaktion und 

Belastungsemotion fur die resultierende Beunruhigung der Person bereits eingefuhrt worden 
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Abb. 2.2: Primiire Bewertung relevanter Auseinandersetzungen 
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sind, riefe die Bezeichnung Belastungsgegenstand unn6tige Verwirrung hervor, und der 

Bezeichnung Anliegen wird der Vorzug gegeben. Anliegen sind etwas anderes als Dispositio

nen oder Werte, die ja eine jenseits aller Situationen stabile Einstellung benennen. Anliegen 

k6nnen als jeweilige situative Ausformungen von Werten verstanden werden: »A person's 

goal hierarchy is an antecedent trait variable because it is a person characteristic. Stakes, on 

the other hand, are a transactional variable since they are formed by a goal commitment and 
a particular environmental context in which the goal is relevant« (Lazarus/Folkman 1987: 

146, Hervorh. im Original). Urn noch einmal an die terminologische Differenzierung des 

Belastungsbegriffs (Abschnitt 2.1.1) anzukniipfen, k6nnte man sagen, daB Belastungsquellen 

(exteme Reize) in einer konkreten Situation Werte einer Person bedrohen, die dadurch zu 

Anliegen werden und je nach Bewertungskognition und Verarbeitungsverhalten Belastungs

emotionen hervorrufen. 

Anliegen haben sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Aspekt: Wiihrend 

es durchaus sinnvoll sein kann, von einer mehr oder weniger groBen Bedrohung eines 

einzelnen Gutes zu sprechen, k6nnen in einem einzigen Kontext unabhiingig voneinander 

qualitativ nicht vergleichbare Interessen des Subjekts auf dem Spiel stehen. Der Transaktions

ansatz selbst laBt keine Schliisse darauf zu, urn welche Interessen es sich im einzelnen han

delt, und die Arbeiten der Gruppe urn Lazarus haben sich damit begniigt, Anliegen empirisch 

zu ermitteln. Folkman et al. (1986a) isolieren beispielsweise auf der Grundlage offener Inter

views das Selbstwertgefiihl, das Wohl nahestehender Personen, die eigene Gesundheit, 

berufsbezogene Ziele und die eigene finanzielle Lage als potentiell bedrohte Werte, raumen 
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jedoch die Notwendigkeit populationsabhiingiger Erweiterungen des Spektrums ein (zu 

unseren eigenen Vorarbeiten beruglich der Anliegen s.u.). In Abschnitt 2.2.4 werden wir 

Beispiele dafUr bringen, wie bestimmte Anliegen bestimmte Verarbeitungsreaktionen her

vorrufen. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daB die Unterscheidung nach Anliegen auf 

einer anderen Ebene stattfindet als die nach Ereignistypen. In vielen Arbeiten finden sich 

taxonomische Ereigniskataloge (z. B. bei Billings/Moos 1981), und es werden auch manche 

ereignisabhiingigen Verhaltensunterschiede festgestellt. Trotzdem halten wir solche Ansiitze 

fUr einen Irrweg, wei! jedes Ereignis mehrere verschiedene Anliegen gleichzeitig beriihren 

kann und sehr verschiedenartige Ereignisse doch iihnliche Konsequenzen nach sich ziehen 

konnen. Ferner nehmen Individuen in nominal gleichen Situationen verschiedene Anliegen 

wahr. Die Unterscheidung nach Anliegen erlaubt eine feinere Trennung nach verhaltenswirk

samen Bedeutungen. 

Der Bedeutung nach mit den Anliegen vergleichbare Konzepte tauchen unter Bezeichnun

gen wie Salienz, Zentralitiit oder Werthaltungen auch in anderen Ansiitzen auf. Stets fehit 

aber eine theoretisch begriindete Anleitung zur kontextabhiingigen Suche nach jewei!s 

relevanten Ausformungen der Anliegen etc. Wenn nun Aussagen iiber spezifische Antriebs

kriifte nur ad hoc oder ex post moglich sind, ist eine Verhaltensvorhersage auf ihrer Grund

lage mehr Gliickssache als hypothesengeleitete Forschung. Pearlin (1989), ein Anhiinger der 

rollen- und sozialstruktur- statt der situationsbasierten Erkliirung der StreBbewiiltigung, ist 

iiberzeugt, daB Belastungsempfindungen in sozialen Auseinandersetzungen von Wertestruktu

ren bestimmt werden - womit er sich Lazarus/Folkman nun wieder anniihert -, und kann dies 

mit Fallbeispielen belegen. Aber auch er bleibt dem Leser Hinweise darauf schuldig, welche 

Werte in welchem Kontext wirksam werden. Seinen Kollegen gibt er auf den Weg: »At this 

stage of our work, however, sociological researchers must rely on their intuition to identify 

the stressful mix of circumstances and values, for there is no established guide to identifica

tion« (Pearlin 1989:249). 

Unsere Vorstellung von der konkreten Gestalt der Anliegen und von ihrem Zusam

menhang geht auf ein Konzept Pearlins fUr Zusammenhiinge zwischen Stressoren zuriick, das 

strenggenommen nicht in den Transaktionsansatz paBt, wei! es sich nur auf Belastungsquellen 
bezieht, das aber nichtsdestoweniger sachdienlich scheint. Pearlin (1989:247f.) stellt fest, daB 

Stressoren kaum jemals einzeln auftreten. Reale Lebensprobleme existieren nicht isoliert von

einander. Sei es, daB mehrere Personen von denselben Umstiinden - u.U. komplementiir -

betroffen sind, oder, daB ein Problem eine Person iiber Rollenbereiche hinweg verfolgt: 

Ursachen emotionaler Belastungen sind oft nicht zufallig und unabhiingig voneinander 

gegeben, sondern bedingen sich. So konnen berufliche Schwierigkeiten gravierende Foigen 

fUr das Familienleben nach sich ziehen und umgekehrt. Primare Belastungsquellen sind sol

che, die zuerst erfahren werden, sekundiire Belastungsquellen entstehen als Konsequenzen. 

Sekundiire Stressoren konnen primiire in der Tragweite durchaus iibersteigen und wohl auch 

21 



verstiirken: In jedem Fall ist es notwendig, sich iiber mogliche Folgeprobleme belastender 

Vorgiinge Klarheit zu verschaffen, wenn man Reaktionen verstehen will. 

Bei unseren Vorarbeiten bestiitigte sich wie bei Folkman und Kollegen die Uberlegung, 

daB eine belastende Situation unter realen Bedingungen anders als im Laborversuch nicht 

durch einen einzelnen (potentiellen) Stressor gekennzeichnet ist. In teilstrukturierten Inter

views zur Bewaltigung wirtschaftlicher Knappheit in privaten Haushalten (Salentin 1994b) im 

Jahr 1992 hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die subjektiv erfahrene Bedeutung vorgegebe

ner Probleme mit haushaltswirtschaftlichen Beziigen zu schildem. Nehmen wir beispielsweise 

den drohenden Verlust des Arbeitsplatzes als Primarbelastung. Die Reihe der von den 

Befragten erwarteten Sekundarbelastungen ist lang. Es zeigte sich erwartungsgemaB, daB der 

Arbeit nur in seltenen Fallen alleine die Funktion der Einkommenserzielung zugedacht wird. 

Die Befragten messen folglich einem Verlust der Erwerbsbeschaftigung Bedeutung fiir weit 

mehr als nur ihr Haushaltsbudget beL Die Wertschli.tzung der Arbeit griindet sich auf der an 

sie gekoppelten Gelegenheit zu Kontakten mit Kollegen (und Kunden); sie ist ein Feld ab

wechslungsreicher Erfahrungen, dessentwegen nicht zuletzt Miitter nach einer Familienphase 

den Weg zuriick in die Erwerbstiitigkeit suchen; sie ist Lebensinhalt und Kembestandteil des 

Selbstverstiindisses der Erwerbstiitigen; sie ist wohl auch, obwohl dieser Aspekt in Inter

viewauBerungen weniger evident ist und nur auf Nachfrage bestiitigt wird, von nicht zu ver

nachlassigender Tragweite fiir das antizipierte Bild des Individuums in der Fremdwahr

nehmung, denn die Befragten sehen durchweg Beklemmungen fiir den (hypothetischen) Fall 

voraus, sie miiBten Nachbam mit der Tatsache der eigenen Arbeitslosigkeit bekanntmachen. 

Die Deutung ist vielleicht nicht iiberzogen, daB dabei u. a. eine Ideologie zum Tragen 

kommt, die die individuelle Verantwortung fiir biographische Verlaufe in der Vordergrund 

stellt. Die erwarteten Konsequenzen eines Arbeitsplatzverlusts erstrecken sich schlieBlich auf 

das familiare Beziehungsklima, denn es wurde verschiedentlich berichtet, »man habe da von 

Fallen gehOrt«, in denen es wegen der ungewohnten hauslichen Anwesenheit des arbeitslosen 

Familienoberhaupts zu vermehrten Konflikten komme. Allerdings verfiigen wir iiber keine 

Zeugnisse dieser Art aus erster Hand. 

Obwohl in dieser Befragung fast ausschlieBlich Erwerbstatige zu Wort kamen, die den 

Stellenwert ihrer derzeitigen Beschaftigung einschatzen und sich den Arbeitsplatzverlust und 

seine Konsequenzen nur vorstellen sollten, deckt sich das Bild der Befiirchtungen mit den 

Ergebnissen der Forschung zur Wirkung tatsiichlicher Arbeitslosigkeit (z. B. Kieselbach 1994 

und Brinkmann/Wiedemann 1994). Zwar fiihren unterschiedliche sozialstrukturelle und 

psychische Faktoren zu teils uneinheitlichen individuellen Reaktionen und Verarbeitungs

formen, doch zeichnen sich einige durchgangige Muster abo Arbeitslosenhaushalte (mit und 

ohne Leistungen nach dem ArbeitsfOrderungsgesetz) haben dramatische Einkommensdefizite 

gegeniiber Erwerbstiitigenhaushalten zu verzeichnen, denn ihnen steht im Mittel nur zwischen 

einem Drittel (in den neuen Bundeslandem) und der Halfte (in den alten Bundeslandem) des 

Haushaltsbudgets der Erwerbstiitigen zur Verfiigung. Drei Viertel der Arbeitslosen geben an, 
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ihre personlichen Ausgaben beschriinkt zu haben, am hiiufigsten durch Zuriickstellung vor

gesehener Anschaffungen, oft bei gleichzeitiger Auflosung von Ersparnissen und Verschul

dung und der Unfahigkeit, laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zu den 

hiiufigsten Beschwerden ziihlen der Verlust des Kontakts zu Kollegen, aber in einem Drittel 

der Fiille auch zu Freunden und Bekannten, die Unfahigkeit, die freie Zeit zu fiillen, sowie 

familiiire Probleme durch Gereiztheit und stiindige hiiusliche Anwesenheit. Beinahe die Hiilfte 

der Befragten in einer Studie in Bremen (Kieselbach 1994:250, Item 2) machte sich Vor

wiirfe, iibernahm also die Doktrin der individuellen Verantwortlichkeit fiir Arbeitslosigkeit, 

und ein Drittel hat das Gefiihl, von anderen mit Geringschiitzung bedacht zu werden (ibid., 

Item 4). AuBer diesen auch in unserer Vorstudie vorhergesehenen Konsequenzen zeigten sich 

in einer Studie mit Langzeitarbeitslosen eine deutliche Zunahme gesundheitlicher Probleme 

von psychosomatischen Beeintriichtigungen bis zu erhOhten Suizidneigungen sowie Storungen 

bei indirekt von der Arbeitslosigkeit betroffenen FamilienangehOrigen (,.Opfer durch Niihe«). 

Jiingere Kinder von Arbeitslosen wiesen ebenfalls psychosomatische Krankheitserscheinungen 

auf, erbrachten schlechtere Schulleistungen und zeigten ein deutlich geringeres Selbstwert

gefiihl (Kieselbach 1994:245). 

Neben drohender Arbeitslosigkeit wurden in unserer Vorstudie andere finanzielle 

Schwierigkeiten angesprochen, etwa die Unfahigkeit, dringende Anschaffungen zu tiitigen, 

die Furcht vor dem Verlust der Wohnung und iihnliche einschneidende Zuspitzungen, fiir die 

keine entsprechenden Ergebnisse der Wirkungsforschung vorliegen. Den Aussagen unserer 

Befragten zufolge erwecken sie unter anderem auch Besorgnis urn das Wohlergehen der Fa

milienangehOrigen. Die Antragstellung zum Bezug einer staatlichen Sozialleistung ist in den 

meisten Fiillen mit der Priifung der personlichen Einkommensverhiiltnisse verbunden, und bei 

bedarfsabhiingigen Leistungen wird mehrheitlich die Leistungsfahigkeit der Angehorigen 

inner-, ja sogar auBerhalb des eigenen Haushalts ermittelt. Die iiuBerste dem Transferemp

fanger abverlangte Selbstoffenbarung steht aber Antragstellern auf Sozialhilfe bevor, die 

Auskunft nicht nur iiber ihre eigentliche Einkommenssituation, sondern auch iiber aile priva

ten Wohn- und Lebensverhiiltnisse mit moglicher Auswirkung auf die Bedarfsberechnung 

erteilen miissen. Eine Sozialamtsmitarbeiterin faBte das Verhiiltnis in einem an Priignanz 

kaum zu iiberbietenden Bild zusammen: ,.Die miissen bei uns die Hosen 'runterlassen.« Es 

handelt sich hier urn einen krassen Fall dessen, was allgemein bei jeder Transfer-Antragstel

lung in gewissem MaB empfunden wird: der Zwang zur Preisgabe einer sonst vor Neugier 

und fremdem Zugriff geschiitzten Privatsphiire (Privatheit), der bekanntermaBen als so sehr 

storend empfunden werden kann, daB ihrn gegeniiber sogar der Verzicht auf Leistungen als 

das kleinere Ubel erscheint. 

Somit liegen ausreichende Befunde vor, die eine Konkretisierung der Anliegen erlauben. 

Wir betrachten sieben verschiedene Anliegen, deren Bedeutung in Tabelle 2.1 erliiutert ist 

(zur Operationalisierung siehe Abschnitt 3.2.1). Dieser Katalog ist zugegebenermaBen nur 

das erste Destillat aus einer Vorstudie in einem begrenzten Belastungsbereich. Wir konnen 
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Tabelle 2.1: Anliegen: Konstrukte und ihre Bedeutung 

Anliegen Bedeutung 

Geld Die finanziellen Ressourcen der Haushaltsfiihrung, bedroht durch 
fehlendes oder versiegendes Einkornrnen oder unvorhergesehene Aus
gaben. 

Ansehen Die imaginare Fremdwahrnehmung, d.h. das Bild, das eine Person 
ihrer Meinung nach in den Augen ihrer sozialen Umgebung besitzt; 
zu unterscheiden von der realen Fremdwahrnehmung, d.h. dem Ein
druck, den sie auf Fremde macht, von dem sie jedoch in der Regel 
nichts erfahrt. Wir sprechen auch von einem lmaginiiren Urteil ande
rer (siehe Abschnitt 2.4. 1). Bedrohtes Ansehen fiihrt zu Schamgefiih
len. 

Selbstwertgefiihl Selbst- und Fremdwahrnehmung einer Person differieren (Herkner 
1991:360; Hausser 1995, Kap. 2). Das Selbstwertgefiihl ist Teil des 
Bildes, das die Person selbst von sich besitzt und das mit ihrem ver
meintlichen oder realen Eindruck auf die Umwelt nicht identisch sein 
muB. Es beschreibt eine positive Einstellung gegeniiber sich selbst 
(Rosenberg 1965). 

Nahestehende Die (nach psychischen, physischen und materiellen Aspekten nicht 
differenzierte) Sorge urn das Wohlergehen der Familie, das Partners 
oder anderer nahestehender Personen. 

Harmonie Das unbelastete Verhiiltnis der Person mit Dritten. 

(Sozial-)Kontakte Die Gelegenheit, mit Dritten in Kontakt zu treten und zu kornrnuni
zieren (im Sinne des engl. socializing). 

Privatheit Die vor Neugier und fremdem Zugriff geschiitzte Privatsphiire, deren 
Preisgabe wider Willen als demiitigend empfunden wird (im Zusam
menhang mit einem BehOrdengang). 

leider genausowenig wie Folkman et al. (1986a) mit einem systematisch ausgebildeten Be

stand an Anliegen aufwarten, und es bleibt abzuwarten, ob es im Rahmen spaterer, theore

tisch orientierter Arbeiten gelingen wird, dieses Feld befriedigend zu strukturieren. Fiir die 

Verhaltensprognose kiinnte sich eine Theorie der Anliegen als groBer Fortschritt erweisen. 

2.2.3 Sekundlire Bewertung: Ressourceneinschlitzung 

An dieser Stelle kehren wir zur Bewertung der Balance zwischen Anforderung und Ressour

cen zurUck. Mit einer Konkretisierung der sich stellenden Anforderungen haben wir uns 

soeben befaBt, und es ist nun daran, ihr Gegengewicht zu eriirtem: die Ressourcen, die dem 

Individuum bei der Problemverarbeitung zur Hand sind. Die Forschergruppe aus Berkeley 
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spricht von Optionen; sie meint damit jedoch keine benennbaren Handlungsalternativen, 

sondem eine summarische Einschatzung, d. h. eine Einstellung. Diese Einstellung geht aus 

der Evaluation der Moglichkeiten einer EinfluBnahme auf die problematische Situation 

hervor. Die Ressourceneinschatzung ist ein Kemmoment der StreBentstehung, wei! eine 

Anforderung in demselben MaB zur Belastung wird, wie es an Mitteln und Wegen fehlt, ihr 

wirksam zu begegnen. 

Die terminologisch suggerierte Vorstellung einer Abfolge primarer und sekundarer 

Bewertung ist irrefiihrend und unintendiert. Eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutsam

keit einer Auseinandersetzung ist darauf angewiesen, daB schon eine Mindestvorstellung von 

Einwirkungsmoglichkeiten vorhanden ist. Es ist sinnvoll, sich ein gegenseitiges Bedingungs

verhaltnis der Bewertungsinstanzen vorzustellen. 

Die Entwicklung der inhaltlichen Differenzierung der sekundaren Bewertung ist weit 

weniger fortgeschritten als die der primaren Bewertung. In den empirischen Studien wurde 

das Konstrukt ursprunglich (Folkman/Lazarus 1980:226) mit vier Fragen umgesetzt: 1. Kann 

die Situation verandert werden? 2. MuB sie akzeptiert werden? 3. 1st vor einer Reaktion 

mehr Information notig? 4. Soll man sich noch zuruckhalten, bevor man unternimmt, was 

man fiir richtig halt? Diese Fragen waren parallel zu einem fruhen Systematisierungsversuch 

der Reaktionen (Coping) entwickelt worden, der Informationssuche, direktes Handeln, Reak

tionshemmung und intrapsychische Verarbeitung unterschied. Offenbar bewahrten sich jedoch 

nicht alle Dimensionen, weil spatere Studien sich nur noch dafiir interessierten, ob Ausein

andersetzungen als veranderbar angesehen werden oder vermeintlich akzeptiert werden 

miissen (»which we regarded as theoretically and empirically more useful and interesting than 

the others«, Lazarus/Folkman 1987: 152). Es bleibt unklar, ob die Autoren damit zwei unter

scheidbare Dimensionen oder die Pole einer Dimension meinen. Daneben wird als denkbare 

Bewertungsdimension die subjektiv wahrgenommene Fahigkeit erwahnt, das Eintreten einer 

Situation zu kontrollieren. Unseres Wissens wurde sie jedoch in empirischen Studien nie 

aufgegriffen. Fiir praktische Zwecke kann die sekundare Bewertung mit einer situations

bezogenen generalisierten Veranderbarkeitseinschatzung gleichgesetzt werden. Synonym ist 

auch von der BeeinfluBbarkeit einer Situation die Rede; denkbar ware ebenfalls der Terminus 

Kontrollierbarkeit, der aber zu leicht mit der Kontrolliiberzeugung als personaler Disposition 

verwechselt wiirde. 

Es fehlt dem Konstrukt der Optionen bei genauer Betrachtung an iiberzeugender An

schaulichkeit, wei! sie weder subjektiv wahrgenommene Durchfiihrbarkeit und Erfolgschance 

identifizierbarer Einzelreaktionen zur Grundlage haben noch Komponenten der generalisierten 

Kontrolliiberzeugung sein sollen. Eine Abgrenzung von dem gebrauchlicheren letztgenannten 

Konzept ist einzig anhand der unmittelbaren Situationsbindung der Optionen moglich, woge

gen die Kontrolliiberzeugung eine Einstellung ohne Situationsbezug bezeichnen soll (siehe 

Abschnitt 2.3.5). Folkman entgeht in einer theoretischen Abhandlung der Stellung des Kon

strukts dieses Problem nicht: "Situational appraisals of control are difficult to evaluate. Part 
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of the problem has to do with the question, control over what?« (Folkman 1984:843). Eine 

klarende Antwort vermag sie jedoch nicht zu geben: Situative Kontrolle sei »vielschichtig«. 

Empirische Belege fur 1. die Unabhangigkeit von Optionen und Kontrolle und 2. die 

Variabilitat der Optionen tiber Situationen sind jedoch vorhanden (Folkman et al. 1986b: 

572). Da Optionen stets die EinfluBmoglichkeiten der Person bezeichnen, handelt es sich 

lediglich urn eine Teilmenge der Veranderlichkeitseigenschaften, die Reicherts/Perrez (1994) 

unterscheiden, einschlieBlich des Wandels infolge der Eigendynamik des Problems (siehe 

auch Abschnitt 2.2.5). 

2.2.4 Verarbeitungsverhalten (Coping) 

Wahrnehmungsgesichtspunkte, die in den vorangegangenen Ausfuhrungen erortert wurden, 

sind Charakteristikum des Transaktionsansatzes. Die Beschiiftigung mit Coping ist dagegen 

weit verbreitet, ohne daB allerdings die Uberlegungen zu einheitlichen Konzepten konvergiert 

waren. Der griiBte gemeinsame Nenner der Copingdefinitionen ist wohl in deren Bezugnahme 

auf eine Belastungserfahrung gegeben. Weitere Abgrenzungen, Typologisierungen und 

Systematisierungen fallenje nach Autoren, nach den von ihnen verfochtenen psychologischen 

oder soziologischen Paradigmen und nicht zuletzt nach den eingesetzten Erhebungsinstru

menten sehr verschieden aus. In diesem Abschnitt beschranken wir uns auf eine Darstellung 

der Arbeiten der Gruppe urn Lazarus, die schlieBlich zu einer empirisch umsetzbaren 

Formulierung hinfuhren wird; urn uns moglicher Beschrankungen gewahr zu werden, wollen 

wir dann in Abschnitt 2.2.6 wenigstens skizzieren, wie andere Autoren vorgehen und zu 

welchen Ergebnissen sie kommen. 

Die von der Transaktionsschule einheitlich benutzte theorieorientierte Definition haben 

wir bereits zitiert. In der praktischen Handhabung spielt diese Definition kaum eine Rolle: 

Coping wird stillschweigend mit einem bestimmten Inventar vorgegebener Einzelreaktionen 

auf Belastungen gleichgesetzt, die als Items der »Ways of Coping Scale« (je nach Version 

auch bezeichnet als »Ways of Coping«, »Ways of Coping Checklist«, WCCL, »Ways of 

Coping Questionnaire«, WCQ) dauerhaft Eingang in die empirische Forschung gefunden 

haben (Wortlaut: Folkman et al. 1986a:996). Es wird nicht einmal versuchsweise gepriift, ob 

dieses Repertoire im Einzelfall der Coping-Definition entspricht. Die aus verschiedenen 

Quellen zusammengestellten Reaktionen sollten urspriinglich vier Grundkategorien oder 

Coping-Modi fullen: Informationssuche, direktes Handeln, Verhaltenshemmung und intra

psychische Verarbeitung. Eine deskriptive vierdimensionale Coping-Klassifikation ordnete 

Reaktionen nach 1. dem Bezug (Selbst- vs. Umweltbezug), 2. dem Zeitrahmen (Vergangen

heit/Gegenwart vs. Zukunft), 3. der Funktion (Problemveranderung vs. Gefuhlslinderung) 

und 4. eben dem Coping-Modus (Lazarus/Launier 1978). Eine Faktorenanalyse zwang die 

Autorengruppe aber zu einer Revision des Schemas. Es stellte sich heraus, daB der Fundus 

der Reaktionen sich aus acht Subskalen zusammensetzt: konfrontatives Konfliktverhalten 
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(auch Konfrontation genannt), Distanzierung (Verdrangung des Problems), Selbstkontrolle 

(sein Unbehagen fur sich behalten), Suche sozialer Unterstiitzung, Selbstkritik, F1ucht/ 

Vermeidung (evasion), planendes Probleml6sen und positive Neubewertung (reappraisal). Die 

Bestandteile dieser empirisch-statistisch gewonnenen Taxonomie weisen in vielen Fallen 

Korrelationen mit Bewertungsvariablen auf, die sich zumeist plausibel begriinden lassen; al

lerdings konnten bislang die Zusammenhange insgesamt nicht in einen konsistenten theorieba

sierten Erklarungsrahmen eingebettet werden. Zudem offenbart Cohen (1987) eine niedrige 

faktorielle Stabilitat der Ways of Coping Scale zwischen Untersuchungen. Mit vier Daten

satzen (darunter zwei auf der Grundlage einer revidierten Itemauswahl) wurden vier in Teilen 

unterschiedliche Faktorenmuster extrahiert, was die Befurchtung nahrt, auf der Grundlage 

dieses Copinginventars wiirden manche kasualistischen Befunde publiziert. (Ein ahnliches 

Resumee ziehen Endler/Parker, 1990, fur das Ways of Coping Questionnaire und andere In

strumente.) Andererseits k6nnte gerade diese Instabilitiit neben dem EinfluB wechselnder 

Untersuchungspopulationen Foige des erwiinschten Situationsbezugs sein, denn unter sich 

wandelnden Anforderungen kann sich natiirlich ein verandertes Zusammenspiel der Bewalti

gungsanstrengungen einstellen. Die logische Konsequenz muBte es dann sein, Erklarungen 

eben der situativen Variation der Reaktionen zu suchen, doch ist dies bislang unterblieben. 

Das Problem der hbchstens fall weise erklarten besonderen Struktur des Bewaltigungsverhal

tens wird uns auch in dieser Arbeit noch begegnen. 

Endler/Parker (1990) kritisieren die mangelhaften psychometrischen Eigenschaften der 

Instrumente, die problemorientierte und emotionsorientierte Reaktionen messen sollen. Sie 

weisen meist Schwierigkeiten mit MaBen der intemen Konsistenz auf (Cronbachs Alpha oft 

unter 0,5), und die Subskalen korrelieren hoch untereinander. Obwohl sie simple additive 

Summenindizes sind, muBte aufgrund der faktorenanalytisch begriindeten Zusammenstellung 

eine eher schwache Korrelation erwartet werden. Die Kriteriumsvaliditat laBt zu wiinschen 

ubrig, und einige Skalen korrelieren mit MaBen der sozialen Erwiinschtheit. 

Der Wert der Arbeiten wird aber durch diese Einwande nicht allzusehr geschmalert, denn 

es verbleiben wichtige Einsichten in die Zusammenhange von Bewertung, insbesondere 

sekundarer, und Verhalten. Die Differenzierung nach bestimmten Anliegen (primare Bewer

tung) wurde im Verlauf der Entwicklung des Transaktionsansatzes erst spat eingefuhrt, und 

so uberrascht es nicht, daB die Autorengruppe urn Lazarus nur wenige Befunde zur Wirkung 

spezifischer Anliegen auf die Verarbeitungsreaktionen publiziert hat. In einer Studie von 

Folkman et al. (1986a) erweisen sich vielfaltige Zusammenhange zwischen Anliegen und 

Verhalten, ohne daB sie sich allerdings auf einen einfachen Nenner bringen lassen. Faktoren

analytisch isolieren sie als wichtigste Anliegen die Bedrohung des Selbstwertgefuhls und des 

Wohlergehens nahestehender Personen. Wenn z. B. durch ein Ereignis das Selbstwertgefuhl 

bedroht war, reagierten die Probanden eher mit konfrontativen und eskapistischen Verhal

tensweisen und mit Selbstkontrolle und Verantwortlichkeitsubemahme als bei anderen 

Anliegen; sie planten weniger Strategien der Probleml6sung und mobilisierten weniger 
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soziale Unterstiitzung. Ging es dagegen urn finanzielle Ressourcen und die eigene physische 

Gesundheit, wurde mehr soziale Unterstiitzung gesucht; im ersten Fall resultierte mehr 

konfrontatives Verhalten und im zweiten Fall mehr Vermeidung, als bei anderen Anliegen zu 

beobachten war. Diverse Reaktionen, die frei!ich kein Muster erkennen lassen, werden von 

weiteren Anliegen hervorgerufen. Manche Reaktionen korrelierten nur mit der Starke der 

Anliegen, nicht mit der Art, wahrend manche, so die positive Neubewertung, bei Folkman 

et al. (1986a) durch Anliegen in keiner Weise erklart wurden. 

Auch die Veranderbarkeitseinschatzung (Optionen oder sekundare Bewertung) hatte Ein

fliisse auf die Art der Reaktionen. In als kontrollierbar eingestuften Auseinandersetzungen 

kam es eher zur Konfrontation und planender Problemlosung. Wenn die Probanden den Ein

druck hatten, sie miiBte die Dinge so hinnehmen, wie sie sind, distanzierten sie sich kognitiv 

yom Problem oder sie zeigten Fluchtverhalten. Unsere Erklarungslogik wird diesem all

gemeinen Muster folgen: Verhalten hiingt davon ab, was und wieviel for eine Person aUf dem 

Spiel steht und was sie in diesem Zusammenhang unternehmen zu k6nnen meint. 

Eine Unterscheidung, die in der Rezeption groBe Bedeutung erlangte, ist die Funktion, 

die eine Reaktion erfullt. Folkman und Lazarus sehen (im Gegensatz zu vielen ihrer Kolle

gen, siehe Abschnitt 2.2.6) genau zwei Funktionen: die Veranderung der problematischen 

Person-Umwelt-Beziehung (Problemorientierung oder auch instrumentelle Funktion) und das 

Zurechtkomrnen (management) mit der hervorgerufenen emotionalen Beunruhigung (Emo

tionsorientierung, palliative Funktion oder schlicht Palliation). Palliation wird von Perrezl 

Reicherts (1992b:28) definiert als jede Veranderung der kognitiven Reprasentation des 

Stressors, der Situationsevaluation oder der eigenen Ziele (Volition), die geeignet ist, die 

emotionale Belastung einer Situation zu verringem. Die iibliche Wortwahl »Problemorientie

rung« ist sicher ungliicklich, wei! suggeriert wird, die Emotion gehOre nicht zum Problem. 

Pas sender ware es, statt von Problemorientierung von Situationsorientierung zu sprechen. 

Zwar wird betont, daB jede Reaktion beide Funktionen erfullen kann. Die Ablenkung von 

einem Problem oder die Flucht vor ihm beispielsweise wirken einerseits palliativ, anderer

seits konnen sie aber bei befristetem Einsatz auch zur Entspannung beitragen und einer an

schlieBenden Problemveranderung den Weg ebnen. Mitunter ist Palliation geradezu die 

Voraussetzung der Problemlosung, wei! ohne sie die emotionale Erregung die kognitive 

Aktivitat stort, die fur die Vorbereitung problemorientierten Verhaltens notig ist (Folkman 

1984:845). Allerdings kann durch Emotionsmanagement so viel Reaktionskapazitat gebunden 

werden, daB die Person sich nicht im angemessenen Umfang den Ursachen zuwenden kann. 

Derartige Reaktionen sind daher nicht ohne sehr genaue Kenntnis des Kontexts und des 

Verarbeitungsstadiums nach den beiden Funktionen zu klassifizieren, und es spricht vieles 

dafur, die Trennung zwischen Coping-Modi bzw. Subskalen und Funktionen beizubehalten. 

Doch implizit oder explizit verwenden viele Autoren die analytisch-funktionale Unterschei

dung auch zur deskriptiven Charakterisierung ihrer Subskalen: Sie sprechen von problem

und emotionsorientiertem Verhalten (z. B. Folkman/Lazarus 1980, Ferring/Filipp 1989). Sie 
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berufen sich auf Experten- und Populationseinschiitzungen sowie konfirmatorische Faktoren

analysen. Diese funktionale Unterscheidung ist wegen der absehbaren Auswirkungen auf 

Handlungsfolgen auch fiir unsere Arbeit interessant, vorausgesetzt, es liiBt sich eine Zuord

nung konkreter Verhaltensweisen zu Funktionen plausibel begriinden. Die vorliegenden 

Ergebnisse weisen jedenfalls auf eine Reihe maglicher Erkliirungen fiir die Abwesenheit 

problemorientierter Handhabungsversuche hin. So wurde u. a. nachgewiesen, daB emotions

orientiertes Verhalten eine Folge der Einschiitzung ist, die Situation miisse hingenommen 

werden, und daB problemorientiertes Verhalten von der Einschiitzung abhiingt, Veriinderung 

sei maglich oder wenigstens miisse mehr Information beschafft werden (Folkman/Lazarus 

1980:231f, Folkman et al. 1986a:997). 

Emotionsorientiertes Verhalten wird regelmiiBig mit einem erhahten StreBniveau und 

problemorientiertes Verhalten mit weniger StreBsymptomen in Verbindung gesetzt. Es kommt 

aber offenbar auch auf die Passung zwischen Verhalten und objektiven Einwirkungsmaglich

keiten an. Bei Personen, die in unbeeinfluBbaren Umstiinden an problemorientierten Verhal

tensweisen festhielten, stell ten sich hahere StreBsymptome ein als bei Personen, die sich auf 

die emotionsorientierte Bewiiltigung verlegt hatten (Folkman 1984:849). Emotionsberuhigung 

ist in solchen Fiillen die »gesiindere« Bewiiltigungsform. 3 

Indem sie die Verarbeitung als rekursiven ProzeB aus Wahrnehmung, Verhalten, Wirkun

gen auf Person und Auseinandersetzung, erneuter Wahrnehmung etc. beschreiben, umgehen 

die Autoren die Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen Kognition und Bewiiltigung, denn, 

wie Faltermaier (1988:61) zeigt, kann ja auch kognitive Einschiitzung, z. B. in Form der 

positiven Neubewertung, die Funktion einer Bewiiltigung haben. Dieses Problem erkennt 

auch Folkman (1984:844). Ferring/Filipp (1989:193) stoBen ebenfalls auf Schwierigkeiten 

mit der konzeptuellen Passung der Iteminhalte der Ways of Coping Scale. Bei der Entwick

lung einer deutschsprachigen Version des Instruments verschieben sie einzelne Items, die 

offensichtlich nicht Bewiiltigungsverhalten abbilden, in den Bereich der Bewertungskogni

tionen und der affektiven Zustandsbeschreibung. Man kannte diese Beobachtungen zu der 

grundsiitzlichen Frage weiterentwickeln, ob nicht die geschilderte Strukturierung der Bela

stungsverarbeitung eine bloBe Rationalisierung psychischer Vorgiinge ist, denn unseres Wis

sens wurden keine Versuche angestellt nachzuweisen, daB Verarbeitungsvorgiinge empirisch 

tatsiichlich auf dem Wege der hier modellierten Instanzen ablaufen. 

Zum SchluB dieses Abschnitts kannen wir festhalten, daB Lazarus und Mitarbeiter mit 

dem Transaktionsansatz einen Dimensionierungsversuch des Gegenstandsbereichs der Bela

stungsverarbeitung mit kognitiven Elementen vorgelegt haben. Seine Probleme liegen in einer 

voraussetzungsreichen und fiir empirische Zwecke unbrauchbaren Definition von Belastung 

Brunstein (1988:128) zitiert dazu ein Gebet, das auf Franz v. Assisi zuriickgeht und das die Quintessenz 
der angemessenen Belastungsverarbeitung entMlt: 

.Gott, gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht iindern kann, Mut, Dinge zu 
iindern, die ich iindern kann, und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.« 
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und Verarbeitung und in einer unscharfen analytischen Unterscheidung zwischen Kognitionen 

und Bewiiltigung. Vorteilhaft ist der Ansatz aufgrund seiner Absicherung durch empirische 

Befunde. DaJ3 diese Dimensionierung nur ein Vorschlag ist und ebenso anders angelegt sein 

konnte, werden wir in Abschnitt 2.2.6 noch sehen. 

2.2.5 Was unterscheidet Situationen? 

Es wird allenthalben betont, daJ3 Reaktionen auf Belastungen kontextspezifisch variieren und 

nicht einfach als invariante Dispositionen angesehen werden dtirfen. Selbst Autoren, die nicht 

dem Transaktionsansatz zuzurechnen sind, kommen zu diesem SchluB (z. B. Ilfeld 1980a, 

1980b). Doch weJche sind die Merkmale, die konkrete Situationen voneinander unterscheiden 

und die jeweils Verhalten auslosen? Offensichtlich sind es unter anderem die Gegenstiinde 

der Situationsbewertung, niimlich die Relevanz und die KontrolJierbarkeit, aber auch eine 

Reihe weiterer Eigenschaften. 

Die neueren Ansiitze berucksichtigen in der einen oder anderen Form durchweg die 

Tatsache, daB Situationen dem Grunde nach mehr oder weniger stark der Veriinderung unter

liegen. Vier Unterdimensionen werden differenziert (vgl. Reicherts/Perrez 1994, Folkman et 

al. 1986a): 1. Kann Ego EinfluB darauf nehmen, ob die belastende Situation eintritt? 2. Kann 

Ego selbst EinfluB auf die Entwicklung der (einmal eingetretenen) Situation nehmen? 3. 

Konnen Dritte dies? 4. Wandelt sich die Situation durch die ihr inhiirente Eigendynamik? Die 

zweite Dimension ist diejenige, die am hiiufigsten in theoretische Erwiigungen einbezogen 

wird und die fiir die Vorhersage aktiven vs. passiven bzw. instrumentellen vs. evasiven 

Verhaltens herangezogen wird (siehe auch Abschnitt 2.2.2 und die Ausfiihrungen zum Erhe

bungsinstrument, Abschnitt 3.2.1). 

Auch die Valenz wird unter verschiedenen Bezeichnungen (Zentralitiit, stake) als theorie

relevante Determinante gefiihrt. Nur in wenigen Arbeiten (v. a. bei Folkman et al. 1986a) 

nimmt sie die vieldimensionale Gestalt der stakes an, die die Bedeutsamkeit einer Situation 

in qualitativer Hinsicht ausleuchten. Zumeist bezeichnet die Valenz nur die generelle Ein

schiitzung der Relevanz oder Bedrohlicbkeit. Es wird angenommen, daB mit der Valenz die 

Intensitiit der Belastungsreaktionen steigt. Zwar existieren nur vergleichsweise wenige 

empirisch abgesicherte Hypothesen tiber den EinfluB der stakes, doch immerhin kann man 

feststellen, daJ3 sie, wie die Valenz allgemein, wenigstens in die Theoriebildung einbezogen 

sind. 

Den meisten anderen Situationsmerkmalen kann man dies nicht bescheinigen. Perrez und 

Reicherts stellen in ihren Theoriebeitriigen (Perrez/Reicherts 1992a, Reicherts/Perrez 1994) 

einen Katalog objektiv vorhandener und subjektiv wahrgenommener Ereigniseigenschaften 

zusammen. Sie unterscheiden neben den bereits erwiihnten Merkmalen: 

• die Art des Stressors: Verlust (das Abhandenkommen eines Verstiirkers) oder Bestrafung 

(der Eintritt einer aversiven Situation), 

30 



• Mehrdeutigkeit (ambiguity): der Grad, in dem es an Informationen fehlt, urn die Bedeu-

tung der Situation festzustellen (gleichbedeutend mit fehlender Transparenz), 

• Wiederholbarkeit (reoccurrence): die Wahrscheinlichkeit, daB die Situation wiederkehrt, 

• Dauer, 

• Stadium im VerlaufsprozeB der Situation (Bevorstehen, Andauem, AbschluB), 

• Vertrautheit bzw. Erfahrung mit einer Situation, 

• positiver oder negativer Ausgang (bei Erfahrung mit der Situation). 

Die Autoren stellen zwischen fiktiven prototypischen Situationen auch Verhaltensunterschiede 

fest, sie fUgen ihre Befunde jedoch nicht zu einem integrativen Modell der Beziehung 

zwischen Situationseigenheit und Reaktionen zusammen. 

Gegenwartig muB daher eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch der StreBforschung auf 

kontextbewuBte Analyse und einem Forschungsstand festgestellt werden, der bei einer mehr 

oder weniger unvollstandigen Integration der Kontextunterschiede stehenbleibt. Es existieren 

zwar geniigend Spuren, die zu verfolgen waren, es gibt aber weder eine ausgereifte Theorie 

noch empirische Daten zur Wirkung der situationsspezifischen Faktoren auf Wahmehmung 

und Verhalten. Die Folgen dieses Mangels sind auch bei den folgenden empirischen Analy

sen zu spiiren, denn auch wir werden situative Besonderheiten nur ad hoc erklaren kiinnen. 

2.2.6 Andere Bewaltigungskonzeptionen 

Wir haben die Darstellung des Transaktionsansatzes mit der Feststellung beendet, er sei ein 

Vorschlag zur Strukturierung des Bewaltigungsgeschehens, dem ein gutes MaB empirischer 

Absicherung attestiert werden kann, an dessen Konzeptualisierung aber auch Kritik geiibt 

wird. In diesem Abschnitt lassen wir den Blick iiber andere Konzepte schweifen, urn ein Bi!d 

ihrer etwaigen Vorziige zu gewinnen. Sie unterscheiden sich in zwei Hauptmerkmalen yom 

Transaktionsansatz: in der Situationsorientierung und in der Strukturierung des Verarbei

tungsverhaltens. Auf weitere Unterscheidungen, etwa nach der Schwere und der Realitats

nahe der untersuchten Stressoren, der Art der Symptome und nach dynamischen Aspekten 

der Verarbeitung, wollen wir nicht weiter eingehen, wei! sie sich in der Praxis weniger gra

vierend auswirken. Es sei dazu auf die Ubersichtsartikel von Halsig (1988), Cohen (1987) 

und Klauer/Filipp (1990) sowie den Instrumentenvergleich bei Endler/Parker (1990) ver

wiesen. 

Die theoretische Dimensionierung eines noch unstrukturierten Gegenstandsbereichs leitet 

selbstverstandlich die Instrumentenentwicklung fUr die empirische Forschung an, doch die 

Konzeptentwicklung ist oft nur auf Grundlage empirischer Befunde miiglich, die ihrerseits 

von der Anlage der Forschungsinstrumente gepragt werden. Bewaltigungskonzeptionen sind 

ein gutes Beispiel fUr die Wechselwirkung von Theoriebi!dung und Methodenentwicklung, 

wie es das Beispiel der »Ways of Coping Scale« demonstrierte. Es scheint uns angebracht, 

auch yom Transaktionsansatz abweichende Konzepte der Belastungsverarbeitung im Zu-
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sammenhang mit den methodischen Ansatzen darzustellen, auf denen sie basieren, denn die 

Differenzen zwischen jeweils zusammengehOrigen Konzepten und Instrumenten verlaufen 

parallel. 

Die wichtigste Dimension, nach der Ansatze sich unterscheiden, ist ihre Situations

spezifitiit (oder Situationsorientierung). Damit ist (nach Reicherts/Perrez 1994) die Beruck

sichtigung der Variabilitat situativer Anforderungen gemeint. Es gibt dispositionsorientierte 

(oder situationsfreie), bereichsorientierte, situationsorientierte und mikroepisodisch orientierte 

Konzepte. 

Ais Beispiel ausgesprochener Situationsunspezifitat wird meist der StreBverarbeitungs

fragebogen SVF von Erdmann, Janke und Boucsein genannt, der eine unspezifische Bela

stungssituation beschreibt: »Wenn ich durch irgend etwas oder irgend jemanden beeintrach

tigt, innerlich erregt oder aus dem Gleichgewicht gebracht worden bin ... « (Janke/Erdmann! 

Kallus 1985: II, zit. in Halsig 1988: 179). Auch das Multidimensional Coping Inventory 

(MCI) von Endler/Parker (1990) verzichtet auf Situationsdetails, nachdem die Autoren in 

Vorstudien den Eindruck gewonnen haben, daB »individuals frequently have coping preferen

ces, engaging in particular behaviors across different situations« (Endler/Parker 1990:846). 

Weitere Beispiele erortert Cohen (1987). Seine Hauptannahme ist die habituelle, d. h. 

situationsubergreifende und zeitkonstante Art der StreBverarbeitung. Situationsfreie Ansatze 

dienen dazu, das Bewaltigungsverhalten als Personlichkeitsmerkmal mit anderen Dispositio

nen in Verbindung zu setzen. Wir erinnem uns daran, daB Personlichkeitsmerkmale auch 

yom Transaktionsansatz zur Kenntnis genommen werden, allerdings unter der Einschran

kung, daB sie nur mittelbar wirksam werden. Situationsfreien Ansatzen wird daher vor

geworfen, daB sie das Verhalten in realen Belastungssituationen nur mit maBigem Erfolg 

prognostizieren (Halsig 1988: 150). Wir werden in Ermangelung passender Daten fur eigene 

Analysen (mit Ausnahme der Kontrolle) die Moglichkeit habitualisierter Belastungsver

arbeitung nicht untersuchen konnen. W ir lassen es damit bewenden, in den Abschnitten 2.3.5 

bis 2.3.7 einige Ergebnisse zur Wirkung von Personlichkeitsmerkmalen zu referieren. 

Eine bereichsorientierte Position nehmen Pearlin und Mitarbeiter (PearliniSchooler 1978, 

Pearlin et al. 1981) ein. Sie grenzen die Gesamtheit denkbarer Stressoren auf Rollenfelder 

(Berufsleben, Ehe, Eltemschaft) ein, legen darin aber keine weiteren Situationsbedingungen 

fest, mit denen sich ihre Probanden auseinandersetzen mussen. Es geht ihnen lediglich urn 

die sozialstrukturelle Bedingtheit der Belastungserfahrung. Ihre Analysen beschreiben den 

relativen Beitrag von Rollenanforderungen, Bewaltigungsverhalten, Personlichkeitsressourcen 

und soziodemographischen Merkmalen zur Entstehung einer StreBbelastung. Nahe an dieser 

Position liegen Billings/Moos (1981), die zwar die Ereignistypen berucksichtigen, die Bewal

tigungsverhalten auslosen, aber nur mit einer groben Taxonomie, die die - moglicherweise 

reaktionsbestimmende - subjektive Bedeutung des Ereignisses unbeachtet laBt. Sie ziehen 

denn auch die erwartbare SchluBfolgerung: »There were only modest differences in coping 

among different types of events« (Billings/Moos 1981: 153). 
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Jenseits des we iter oben dargestellten situationsorientierten Transaktionsansatzes gibt es 

noch einen Versuch verfeinerter Ereignisanalysen. Perrez/Reicherts (1992a) fiihren vor, wie 

sich aile Belastungsereignisse von trivialen Alltagsargemissen bis hin zu kritischen Lebens

ereignissen in sogenannte elementare Mikroepisoden zerlegen lassen. Die im Transaktions

ansatz implizit als unteilbare Einheiten betrachteten Situationen werden als Prozesse behan

delt, in denen eine Vielzahl oft nur Augenblicke wahrender Episoden aneinandergereiht ist. 

Da die Episoden hinsichtlich ihrer sequenziellen Lage, der objektiven und wahrgenommenen 

Eigenschaften bzw. der Aspekte des gr6Beren Problems, aus dem sie hervorgehen, und der 

ausgel6sten Reaktionen sehr unterschiedlich sein k6nnen, sollte die Analyse, so argumentie

ren die Autoren, auf dieser untersten Ebene stattfinden. Andererseits verlangt die Erhebung 

einen fiir die Umfrageforschung prohibitiven Aufwand. Perrez und Reicherts setzen namlich 

durch tragbare Computer gestiitzte Dauererhebungsverfahren ein, urn detaillierte Infor

mationen zu gewinnen, die in unmittelbarer zeitlicher Nlihe zu Erleben und Verhalten stehen. 

Das Verfahren ist zwar feldgangig, d. h. eignet sich fiir den Einsatz in realen Belastungs

situationen auBerhalb des Versuchslabors, es erlaubt aber wenig EinfluB auf die Auswahl der 

untersuchten Situationen. Damit scheidet es fiir unsere Zwecke aus, denn unser Interesse 

richtet sich auf fest urnrissene Belastungsinhalte. Dabei nehmen wir in Kauf, daB es sich fiir 

manche Probanden urn fiktive oder in der femen Vergangenheit liegende Auseinandersetzun

gen handelt; doch bei ihnen macht eine Aufl6sung in Mikroepisoden erst recht keinen Sinn, 

da in der Population das erforderliche Wissen urn Details des Verarbeitungsgeschehens nicht 

vorhanden sein kann oder nicht mehr vorhanden ist. In Anbetracht dieser Einwande k6nnen 

wir vermutlich ohne Schaden auf die vorgeschlagene Verfeinerung des Situationsbezugs ver

zichten. 

Die zweite Dimension, nach der Ansatze sich unterscheiden, ist die Systematisierung des 

Bewaltigungsverhaltens. Da sich in der Literatur die ganze Spannbreite von deduktiven bis 

zu induktiv-empiristischen Vorgehensweisen findet, wundert es nicht, daB eine Vielzahl von 

Taxonomien und Ordnungsschemata existiert, denen unterschiedlichste Kriterien unterliegen. 

Eine Gesamtiibersicht kann hier nicht gegeben werden (siehe dazu die zitierten Ubersichts

artikel); stattdessen beschranken wir uns auf Grundruge der am haufigsten zitierten Ansatze 

und hier vor allem auf die funktionale Ordnung. Es fallt auf, daB die meisten Autoren mehr 

als zwei - nlimlich meist drei - Reaktionsfunktionen oder -typen beschreiben. Wir wollen nun 

mit einem Blick auf diese Ordnungsversuche sehen, ob eine zweifaktorielle Struktur nicht ein 

zu grobes Beschreibungs- und Analyseraster ist. 

Die funktionale Dichotomie des Emotions- vs. Problembezugs stellte sich bei Lazarus 

und Kollegen nur bei selektiver ltemauswahl und unter faktorenanalytischen Vorgaben ein. 

Moos und Mitarbeiter vertreten dagegen neben einer Differenzierung nach dem Ziel des 

Coping (die Lazarus' funktionaler Unterscheidung entspricht) eine dreiteilige Klassifikation 

nach der Methode des Coping. Neben einem Schwerpunkt Ausweichen und Emotionslinde

rung (avoidance), der in etwa den emotionsorientierten Reaktionen entspricht, werden aktiv-
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kognitive und aktiv-behaviorale Wege der Problemlasung unterschieden (Billings/Moos 1981, 

HolahaniMoos 1987). Die Bedeutungen verschieben sieh allerdings, und mit einer spiiteren 

Version des Coping Responses Inventory (CR!, Moos 1988) werden aktiv-kognitive Reak

tionen zu bewertungsorientiertem Coping (appraisal-focused coping), das neben logischer 

Analyse und geistiger Vorbereitung u. a. auch die palliativen Strategien der kognitiven Ver

meidung und Verleugnung umfaBt. Eine iihnliehe Dreiteilung ist bei Pearlin und Mitarbeitern 

(PearliniSchooler 1978, Pearlin et al. 1981) zu finden. Auch sie unterteilen die Reaktionen 

nach Modifikation der belastenden Umstiinde, Modifikation ihrer Bedeutung (zum Zweck der 

Belastungsreduzierung) und Management der Symptome. 

Mit dem Multidimensional Coping Inventory (MCI) ermitteln Endler/Parker (1990) 

ebenfalls drei Subskalen des Coping: aufgabenorientiertes Verhalten, personenorientiertes 

Verhalten und Vermeidung. Die ersten beiden Dimensionen entsprechen inhaltlich dem 

problem- und emotionsorientierten Coping. Die dritte setzt sieh aus bestimmten Bestandteilen 

der beiden Subskalen Lazarus' zusammen, denen ein direkter Bezug auf ihr nominales Ziel 

fehlt. Problemorientierte Vermeidung besteht beispieisweise in der Suche nach sozialer 

Unterstiitzung, urn auf indirektem Weg die Quelle der Belastung zu vermeiden, wiihrend zu 

emotionsorientierter Vermeidung die Ablenkung durch Beschiiftigungen verstanden wird, die 

niehts mit dem gegebenen Problem zu tun haben. 

Bei Reieherts/Perrez (1994) zerflillt Palliation (emotionsorientiertes Verhalten) faktoren

analytisch in »aktive Entspannung«, »Entlastung" und »Alltagsdrogen«. Die Autoren erweitern 

die sonst verhaltenstheoretisch angelegten Ansiitze der Belastungsverarbeitung urn handlungs

theoretische Elemente. Ihrem Modell zufolge lasen Anforderungen einen ProzeB aus, in dem 

Bewiiltigungsziele generiert werden. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sie damit etwas sub

stanziell anderes erfassen als Anliegen und Bewiiltigungsfunktion (vgl. dazu die Variablen

iibersieht, op. cit. :234). 

Die vorstehende geraffte Ubersieht hat zwar gezeigt, daB die von Lazarus beschriebene, 

nur zweifaktorielle Struktur von anderen Autoren nieht repliziert wurde. Da aber auch keine 

bestimmte Alternative iibereinstimmend favorisiert wurde, weil ja die dreifaktoriellen 

Schemata betriichtliche inhaltliche Heterogenitiit aufweisen, diirfte eine Wahl der dichotomen 

Unterscheidung nach Problem- versus Emotionsorientierung nieht grundsiitzlich anzufechten 

sein. Wahrscheinlich sind aber aile beschriebenen Muster letztlich Methodenartefakte, und 

wir miissen uns von der Vorstellung trennen, es gebe irgend eine »natiirliche« Struktur der 

Verarbeitungsreaktionen. Gleiehgiiltig, ob die Instrumentenentwieklung auf Explorationen, 

Experteneinschiitzungen, faktorenanalytischen Bereinigungen oder bloBer Forscherwillkiir 

beruht, gehen in sie immer (legitime) interessengeleitete Vorstellungen des Verwendungs

zwecks ein. Bewertungskriterium sollte daher nieht die Riehtigkeit, sondern die Zweckmii

Bigkeit einer Strukturierung sein. Unter pragmatischen Gesiehtspunkten hat die eindimensio

nale Unterscheidung nach Emotions- und Problembezug sieher Vorteile, da sieh ihre Inter

pretation am einfachsten gestaitet. 
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2.3 Soziale Faktoren, Personlichkeitsstruktur und Belastungsverarbeitung 

Wir haben in den vorangehenden Abschnitten Uberlegungen kennengelernt, die eine Reihe 

kognitiver Prozesse zwischen Situation und individueller Reaktion postulieren. Ferner sind 

wir mit der wichtigen Unterscheidung des Verhaltens unter Belastung nach Problem- oder 

Emotionsfokussierung vertraut. Wir wollen nun erganzend zu den Aussagen des Trans

aktionsansatzes auf eine Reihe von Forschungsergebnissen eingehen, die die Wahrscheinlich

keit untermauern, daB jenseits momentaner Bewertungskognitionen Reaktionstendenzen 

gegeben sind, die sich eher mit stabilen Merkmalen der Betroffenen erklaren. Dies sind 

erstens soziale Faktoren, namlich Makrobedingungen und soziale Merkmale der Person. Wie 

Pearlin (1989:250) argumentiert, ist es plausibel, daB Menschen, die unter ahnlichen Lebens

umstanden existieren, auch eine iihnliche normative Verhaltensbasis ausbilden, die sich u. a. 

auf Coping-Reaktionen erstreckt. Hier werden wir uns mit der These auseinandersetzen, daB 

Armut Einstellungen und Verhaltensweisen hervorbringt, die es unabhiingig von situativen 

Bedingungen und ihrer Einschatzung an Problemangemessenheit fehlen lassen. Dies be

haupten Vertreter der These einer »Kultur der Armut«. Wir diskutieren eine weitere Position, 

derzufolge gesellschaftliche Anomie eine schichtspezifische Neigung zu abweichendem und 

moglicherweise dadurch zu problemabgewandtem Verhalten bewirkt. Wir greifen schlieBlich 

Hinweise auf, denen zufolge der soziale Status allgemein, v. a. angezeigt durch Bildung und 

Einkommen, diese Effekte verursacht. Zweitens stammen von sozialpsychologischer Seite 

Belege fur die Abhiingigkeit des Verhaltens von stabilen Dispositionen der Person, besonders 

der Kontrolliiberzeugung (Abschnitt 2.3.5). Diese Einstellung signalisiert der Person anders 

als die sekundare Bewertung, die ja als kontextgebundene Kognition eingefuhrt wurde, daB 

sie generell auf ihre Umgebung einwirken kann. Je nach Auspragung dieser Einstellung 

sollen Personen nun auch generell starker problem- oder emotionsorientiert reagieren. Eine 

Rolle spielt moglicherweise auch die sog. Erlernte Hilflosigkeit; sie soll einer in Abschnitt 

2.3.6 referierten These zufolge als Erwartung der Unkontrollierbarkeit von Situationen 

infolge Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit ausgebildet werden. Andere Dispositionen mit 

moglichem EinfluB werden wir schlieBlich nur erwahnen konnen. 

2.3.1 Armut 

Die Frage nach Zusammenhangen zwischen Armut und Belastungsverarbeitung hat nicht 

zuflillig Eingang in diese Arbeit gefunden. Sie besitzt zunachst einen einfachen historischen 

Grund, denn die Arbeit ist aus der Armutsforschung hervorgegangen. Dahinter steht jedoch 

eine Diskussion, die in der Armutsforschung eine lange Tradition hat. Die sogenannte 

Subkulturthese der Armut behauptet die Existenz gesellschaftlicher Gruppen in »extremer« 

Armut, deren marginalisierte Lage sich wegen ungiinstiger Ausstattung mit okonomischen 

Ressourcen, sozialer Organisation und psychischen Dispositionen dauerhaft verfestigt. Von 
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der neueren Arrnutsforschung werden zentrale Aussagen dieser alteren Position, zu der Oskar 

Lewis wohl die bekanntesten Beitrage geleistet hat, jedoch angezweifelt. Wir werden beide 

Positionen vorstellen, beginnend mit den Kernaussagen tiber die sog. Kultur der Annut. Eine 

Kritik an dieser Position wird dann tiberleiten zu den Befunden der gegenwartigen empiri

schen Arrnutsforschung, die sich insbesondere den dynamischen Aspekten der Arrnut widmet. 

Lewis beschreibt die Merkmale der Subkultur (oder Kultur) der Arrnut auffolgenden vier 

Ebenen (Lewis 1966:2lff; eine Ubersicht tiber andere zentrale Beitrage zu diesem Konzept 

findet sich in Corcoran et al. 1985): 

1. Die Arrnen sind als Gruppe kaum in die Institutionen der grOfieren Gesellschaft integriert. 

Die Beziehungen zu deren Institutionen (Polizei, Justiz, Kirche) zeichnen sich durch residen

tielle Segregation, Diskriminierung, Angst und MiBtrauen aus. In Slums entwickeln sich 

Alternativstrukturen zu den Infrastruktur- und Versorgungsnetzen der Gesellschaft (Banken, 

Geschiifte). 2. Innerhalb der Subkultur - von der nie klar wird, ob sie reifizierend als Be

zeichnung der ArrnutsbevOikerung oder analytisch als Bezeichnung der eigentlichen »Kultur« 

verstanden wird - herrscht zwar Geselligkeit und manchmal ein unverbindliches Zusamrnen

gehOrigkeitsgefuhl, es fehlt aber an sozialer Organisation und Solidaritat. Dieser Mangel tragt 

wesentlich zur gesellschaftlichen Marginalisierung der Gruppen bei. 3. Familien sind von 

instabilen, gewohnheitsrechtlichen und legal nicht fixierten Beziehungen zwischen Mannern 

und Frauen gepragt. Es dominieren Alleinerziehenden-Haushalte. Jenseits der Familie 

existieren kaum soziale Strukturen. 4. Individuen sind von Apathie, Fatalismus, Hilflosigkeit 

und Minderwertigkeitsgefuhien gegentiber den Angeh6rigen anderer Schichten gepragt. 

"Other traits include a high incidence of weak ego structure ... « (Lewis 1966:23). Sie leben 

stark gegenwartsbezogen, planen ihre Zukunft nicht und sind kaum in der Lage, Belohnungen 

aufzuschieben. 

Dabei setzt Lewis die Kultur der Arrnut oder »extreme« Arrnut nicht mit Arrnut oder 

Deprivation gleich, denn es existieren, wie er betont, stets Gruppen, die unter schlechtesten 

Lebensbedingungen ihr Dasein fristen, die aber sehr wohl einen hohen Organisationsgrad und 

Solidarinstitutionen aufweisen und mit ideologischer Orientierung ausgestattet sind. Voraus

setzungen einer Kultur der Arrnut sind Geldwirtschaft und profitorientierte Produktion mit 

Lohnarbeit und gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit und Unterschiiftigung bei geringen Lehnen 

fur Niedrigqualifizierte in einer Gesellschaft, die die Arrnen nicht in ihre soziale, politische 

und wirtschaftliche Organisation einbezieht. Voraussetzung ist auch Leistungsorientierung: 

Die dominante Wertestruktur setzt auf Wohlstandsmaximierung und Aufwartsmobilitat, 

wahrend niedriger 6konomischer Status mit pers6n1ichen Defiziten erklart wird und zur Min

derwertigkeitseinschiitzung fuhrt. Zu einer sich selbst perpetuierenden Kultur werden diese 

Lebensbedingungen, wenn Marginalisierte die Unm6glichkeit der Aufwartsmobilitat erken

nen. Sie reagieren mit Hilflosigkeit und Apathie. Kinder erlernen diese Einstellung in fruhen 

Jahren und sind als Erwachsene unflihig, ihre Resignation abzulegen und zu einer optimisti

schen oder nur realitatsadaquaten Motivationsbasis zuruckzukehren: »Thereafter they are 
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psychologically unready to take full advantage of changing conditions or improving oppor

tunities that may develop in their lifetime« (Lewis 1966:21). 

Lewis ist viel beachtet, aber auch harsch kritisiert worden. Man wirft ihm vor, leicht

fertig von einer Kultur oder Subkultur zu sprechen, wei! dieser Begriff eine bereits von der 

umgebenden Gesellschaft abgetrennte Entwickiung beinhaltet, die ein Eigenieben gewinnt. Es 

wird weniger bestritten, daB sich unter ungiinstigen materiellen Bedingungen fatalistische 

Einstellungen entwickeln konnen, als vielmehr, daB diese Einstellungen sich verselbstiindigen 

und von Rahmenbedingungen ablosen (Goetze 1992). Dann waren namlich die Mitglieder der 

Subkultur ohne psychologische Korrektur oder »Resozialisierung« selbst bei verbesserten 

Angeboten nicht mehr in der Lage, ihre Geschicke aus eigener Kraft zu meistern. Auf diese 

Weise gerat Lewis in Gefahr, die originare Ursache der Misere der Armen in ihren Ein

stellungen und ihrem Verhalten, eben ihrer »Kultur«, zu finden, statt nach externen Kausal

faktoren wie Arbeitslosigkeit und Chanceniosigkeit zu fahnden (Albrecht 1969, Rommels

pacher 1989). Denn auch im Zustand der vermeintlich verfestigten Armutskultur konnen 

deren sichtbare Elemente, etwa die Ablehnung gesellschaftlicher Institutionen, resignative 

Grundhaltungen, die kurzfristige Handlungsorientierung und die Unfahigkeit, Chancen wahr

zunehmen, als Reaktion auf unverandert widrige situative Gegebenheiten herausgebi!det wor

den sein, und es ist nicht notwendig, zu ihrer Erkiarung (abweichende) subkulturelle Normen 

anzunehmen. Corcoran et al. (1985) bemangeln schlieBlich das Fehlen jeder begrundeten 

Theorie tiber den Zusammenhang zwischen Motivation (bzw. Motivationsdefiziten) und 

wirtschaftlichem Erfolg (achievement); in vielen Milieu- und Fallstudien und quantitativen 

Querschnittsuntersuchungen wlirde auf Wirkungen von Einstellungskonstrukten zu wirt

schaftlichem Handeln nur geschlossen, ohne daB wirkliche Belege vorzuweisen seien. Sie 

fUhren Ergebnisse aus llngsschnittuntersuchungen in den USA an, denen zufolge aile Kern

annahmen der Subkulturthese empirisch widerlegt sind: Weder Wohlfahrtsabhangigkeit noch 

Langzeitarmut sind intergenerativ ,.erblich«, d. h. werden von Elternhaushalten an junge 

Erwachsene weitergegeben; auch bei Armut der Eltern sind Kinder zu betrachtlicher Auf

wartsmobilitiit fahig; ein konsistenter Zusammenhang zwischen okonomischer Motivation der 

Eltern und okonomischem Erfolg der Kinder kann nicht nachgewiesen werden; es existieren 

zwar Motivationsunterschiede zwischen Haushaltsvorstiinden mit hohem und niedrigem 

Einkommen, doch sind sie nicht Ursache spateren Erfolgs oder MiBerfolgs, sondern Foige 

fruherer Ereignisse. Und die Armutspopulation weicht in den wichtigsten soziodemographi

schen Merkmalen stark von dem ab, was als typisch fUr die Kultur der Armut angesehen 

wird. 

Auf weitere Kritik, etwa die unscharfe Trennung zwischen dem analytischen (auf Werte 

und Verhaltensweisen bezogenen) und dem deskriptiven (auf Gruppen bezogenen) Sub

kulturbegriff (Rommelspacher 1989) und auf methodische Probleme in den Untersuchungen 

Lewis' und anderer Vertreter des Ansatzes (siehe dazu Albrecht 1969:44lff.) brauchen wir 

nicht einzugehen, wei! die dargelegten grundsatzlichen Einwande gegen den Subkulturansatz 
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bereits die zu erwartenden Schwierigkeiten fUr den Fall ankiindigen, daB er zur Grundlage 

eines Forschungsprogramms erhoben wlirde. Goetze (1992:99) kommt zu dem SchluB: »Vor 

einem kulturellen Determinismus ist aber nachdriicklich zu wamen.« Und weiter: »Die 

Debatte urn die 'Subkultur der Armut' und die 'underclass' hat gezeigt, daB der Versuch zum 

Scheitem verurteilt ist, einzelne und isoliert begriffene kulturelle Momente als abstrakte 

Kausalfaktoren bei der Erkliirung von dauerhaften Armutslagen zu bestimmen.« Doch jenseits 

der beiden Hauptkritikpunkte, die sich gegen Lewis' Kausalattribution und die Verfestigungs

these wenden, erkennen die Kritiker an, daB der Subkulturansatz zumindest den Rahmen fUr 

Beschreibung und Analyse von Armutsphiinomenen bedeutend erweitert hat. Dazu gehoren 

die der Individualebene zuzuordnenden Elemente der Kultur der Armut: »Andererseits spielen 

ohne Zweifel Verhaltens- und Einstellungsaspekte eine niiher zu untersuchende Rolle bei der 

Entwicklung des multidimensionalen Problems der dauerhaften Armutssituation, die aller

dings in ihrer Wechselwirkung mit strukturellen, sozialen und okonomischen Gesichtspunkten 

sowie den institutionalisierten Umgehensweisen mit spezifischen Armutsgruppen zu unter

suchen sind« (Goetze 1992: 100). 

Wiihrend Lewis seinen Gegenstand primiir tiber eine Kultur, d. h. Einstellungen und 

Verhaltensmuster, definiert, orientiert sich die gegenwiirtige empirische Armutsforschung an 

materiellen Gegebenheiten. Die Grenzziehung zwischen Armut und Nichtarmut beruht hier 

altemativ oder ergiinzend auf dem Bezug von Sozialhilfe (oder vergleichbarer Leistungen in 

anderen Liindem), wobei dann von »bekiimpfter« Armut die Rede ist, auf Einkommens

kriterien (Einkommensarmut) oder, seltener, auf der Unterversorgung in zentralen materiel

len oder immateriellen Lebensbereichen, insbesondere an Defiziten der Ausstattung mit 

Bildung, Gesundheit, Wohnraum, Konsum- und anderen Giitem (dazu z. B. Hauser 1995, 

AndreB et al. 1996 und die Beitriige zum Sammelband von Doring/Hanesch/Huster 1990). 

Wie das Beispiel der bereits als Kritik an der Kulturthese zitierten Forschungen aus den USA 

zeigt (Corcoran et al. 1985), werden dabei Einstellungsaspekte nicht ausgeblendet, aber auch 

nicht zum Definitionskriterium erhoben. Die Leitfrage lautet stattdessen, ob bei der empirisch 

(nach materiellen Kriterien) vorfindbaren Armutsbevolkerung besondere Einstellungsmuster 

gegeben sind. Die Antwort ist, wie wir sahen, eher negativ. Zusiitzliche Erkenntnisse 

gewinnt die neuere Forschung im tibrigen aus der Betrachtung von Armutsverliiufen im 

Liingsschnitt. (Darum ist auch von dynamischer Armutsforschung die Rede.) Armut ist in 

dieser Hinsicht im Gegensatz zur Hauptaussage der Verfestigungsthese ein Problem, das 

groBere Bevolkerungsteile episodenhaft betrifft und lediglich iiuBerst kleine Gruppen perma

nent. Sowohl Sozialhilfebedtirftigkeit als auch Einkommensarmut bilden trotz ihres zuneh

menden Gesamtumfangs in biographischer Betrachtung vorwiegend begrenzte Episoden, im 

Fall des Sozialhilfebezugs beispielsweise mehrheitlich mit einer Dauer von weniger als einem 

Jahr (Ludwig/Leisering/Buhr 1995), und keine Dauerzustiinde. Von Verfestigung kann nur 

noch mit groBen Einschriinkungen gesprochen werden: »Insgesamt gesehen kann man also 

feststellen, daB es eine schmale Unterschicht von zwei bis drei Prozent der Bevolkerung gibt, 
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die langfristig in Arrnut leben muB; aber das Risiko, zeitweise in eine Arrnutslage abzusin

ken, reicht bis weit in die Mittelschicht hinein« (Hauser 1995:12). 

Altere Arbeiten, die von einem erweiterten Arrnutsbegriff ausgehen, der mehrdimensio

nale Benachteiligung, gesellschaftliche AusschiieBung und krisenhafte Verarbeitungsforrnen 

als Definitionskriterien umfaBt, und die die Beschrankung auf eine Konzeption der Arrnut als 

Einkommensdefizit ablehnen, kamen auch in der Bundesrepublik auf der Basis von Milieustu

dien zu einer ganzlich anderen Einschiitzung. Ais Beispiel kann Kiihrt (1982) angefiihrt 

werden. Seine Untersuchung bestiitigt die intergenerative Weitergabe von Arrnut, die 

Verfestigung von Sozialhilfekarrieren und die Entstehung eines »Teufelskreises« aus Arrnut, 

Stigmatisierung und residentieller Segregation. Die methodische Anlage der Studie ver

deutlicht jedoch, wie begrenzt die Reichweite der Befunde eingeschatzt werden muB. Kiihrt 

beobachtet eine einzige, seit ihrer Entstehung in der Nachkriegszeit raumlich segregierte 

Siedlung, deren Einwohner schon in den Anfangen durch eine Vielzahl sozialer Probleme 

belastet waren. Die spater beobachtete Verstetigung und Verdichtung der Probleme ist somit 

kaum verwunderlich. Gleichwohl spricht Kiihrt im Untertitel seiner Arbeit von »Entstehung 

und Verfestigung von Sozialhilfebediirftigkeit in der Bundesrepublik« - eine Verallgemeine

rung, die angesichts der hochselektiven Erhebungsbasis unzulassig ist. 

Nicht nur die mit der Subkulturthese der Arrnut unterstellte Verfestigung wird von der 

neueren Arrnutsforschung angezweifelt, sondern auch die Tendenz zur Ausbildung nachteili

ger Einstellungen. In einer qualitativen Studie untersuchen Leibfried et al. (1995, Kap. 5; 

siehe auch Ludwig/Leisering/Buhr 1995 und Ludwig 1996: 192ff.) Sozialhilfeverlaufe in 

Bremen und zeichnen subjektive Handlungsperspektiven und Bewaltigungsmuster nacho Sie 

identifizieren drei Bewaltigungsmuster: 1. >>Verfestigung der Sozialhilfe«: Ein vorwiegend aus 

gering qualifizierten, alleinstehenden, mannlichen jiingeren Langzeitarbeitslosen bestehender 

Personenkreis verfallt in soziale Isolation, Langeweile und Hoffnungslosigkeit. Er empfindet 

sich als Opfer, »erleidet« passiv Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug und all ihre Begleit

umstiinde und findet LOsungen nicht einmal fiir kleine alltagliche Probleme. 2. »Aktive 

Bewaltigung eines dauerhaften Lebens in der Sozialhilfe«: Eine Reihe schwer zu beein

flussender Probleme (Alleinerziehung, Langzeitarbeitslosigkeit alterer und kranker Personen, 

geringe Rentenanspriiche alterer Frauen u. a.) verhindert mittelfristig oder dauerhaft die 

Beendigung des Sozialhilfebezugs. Die objektive Chancenlosigkeit fiihrt aber nicht zur 

Resignation. Die Hilfebezieher wei sen keine auWilligen sozialen Probleme auf und sind 

sozial integriert. Sozialhilfe hat lediglich die Funktion einer rentenahnlichen Existenzsi

cherung. Anders als der erste Typ verstehen sich die Vertreter dieses Typs nicht als Opfer, 

sondern als »Handelnde«, die trotz unerwarteter Einbriiche in ihren Biographien ihre Lage 

mehr oder weniger aktiv gestalten. 3. »Aktive Uberwindung der Sozialhilfe«: Heterogene 

Problemprofile (z. B. die Notwendigkeit, die Zeit bis zur Zahlung einer vorrangigen Sozial

leistung zu iiberbriicken, kurz- oder mittelfristige Arbeitslosigkeit, ausbleibende Unterhalts

zahlungen an Alleinerziehende), die indes stets absehbar nur von begrenzter Dauer sind, 
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zwingen zum zeitweiligen Sozialhilfebezug. Weil die Hilfebezieher aber jung und gut ausge

bildet sind und selbst auf die Beendigung des Bezugs hinarbeiten, sind die Austrittschancen 

giinstig. Sozialhilfe ist hier eine Ubergangshilfe, ihre Inanspruchnahme wird oft nur als eine 

kalkulierte Option unter mehreren moglichen gewiihlt, und sie erzeugt keine Folgeprobleme 

eigener Art. - Von den drei Mustem ist das dritte (aktive Uberwindung) mit mehr als 75 

Prozent empirisch das weitaus bedeutendste. Auch das zweite Muster (aktive Bewiiltigung des 

Dauerzustands) widerspricht der Annahme einer resignativen Anpassung. Von den drei Mu

stem triigt lediglich das erste (Verfestigung) die Ziige einer passiven und pessimistischen 

Grundhaltung, die wenig Bemiihung urn eine zweckdienliche Auseinandersetzung mit der 

problematischen Lebenslage erwarten liiBt. 

Wenngleich dieser Befund als ein Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit dienen kann, 

ist die Gleichsetzung der Armut mit Sozialhilfebezug durchaus nicht selbstverstiindlich. Eine 

Orientierung am Sozialhilfebezug iibemimmt zwangsliiufig ein politisch gesetztes Armutsver

stiindnis. Es ergeben sich v. a. Konsequenzen fur den Grad des Wohlfahrtsdefizits, von dem 

an Armut beobachtet wird, da die Armutsgrenze politisch-administrativ festgelegt wird. 

Daneben konstituieren faktisch auch Selektionsprozesse infolge von AbschreckungsmaBnah

men, Stigmatisierungsprozessen und Informationsdifferentialen die Sozialhilfebezieher

Population. Es gibt zum einen eine Dunkelziffer Sozialhilfeberechtigter, die nicht Sozialhilfe

bezieher sind. Zum anderen muB nicht gelten, daB, wer zum Bezug der Sozialhilfe nicht be

rechtigt ist, auBerhalb von Armut lebt. Die Orientierung am Einkommen liiBt dagegen eine 

flexiblere und umfassendere Handhabung des Armutsbegriffs zu. Effekte der Variation des 

Armutsbegriffs auf Zusammensetzung und Verhalten der Armutspopulation lassen sich auf 

diese Weise verfolgen. Die Berechtigung einer Orientierung am Sozialhilfebezug kann damit 

aber nicht grundsiitzIich in Zweifel gezogen werden. Wenn es einen Konigsweg gibt, dann 

besteht er aus der vergleichenden Anwendung unterschiedlicher Armutskonzepte (Kangas/ 

RitakaIIio 1998). 

Bevor wir daran gehen, aus dem bisher gesagten SchluBfolgerungen iiber den EinfluB von 

Armut auf die Belastungsverarbeitung zu ziehen, ist zuniichst festzuhalten, daB die neuere 

empirische Armutsforschung in zentralen Belangen die Aussagen zur »Kultur der Armut« 

bestreitet, wenn man davon absieht, daB sie die Existenz sehr kleiner verfestigter Armuts

gruppen nicht ausschIieBt. Wir miissen aIIerdings beriicksichtigen, daB sie ihren Betrachtun

gen ein anderes Armutskonzept zugrundelegt und folgIich auch einen anderen Gegenstand 

untersucht. Armut ist nicht mehr a priori identisch mit einem Syndrom aus Segregation, Dis

kriminierung, sozialer Desintegration und Resignation in Verbindung mit benachteiligter 

okonomischer Ressourcenausstattung. Von ihm verbleibt nurmehr die letzte Komponente als 

Definitionskriterium. Weil es sich bei beiden Armutskonzeptionen urn Setzungen handelt, 

verbietet sich die Frage, ob sie richtig oder falsch sind. Lediglich iiber ihre ZweckmiiBigkeit 

und sachliche Angemessenheit liiBt sich streiten. Als Argument fur die Ressourcenorien

tierung wird in diesem Zusammenhang neben der besseren empirischen Abgrenzbarkeit und 
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der Nahe zu wohlfahrtsstaatlichen Konzepten (etwa der Einkommensorientierung der Sozial

hilfe) ins Feld gefiihrt, daB nur sie eigentlich die Bedeutung von AnnUl trifft, wogegen solche 

Begriffe wie Problemgruppen oder Marginalisiene besser das charakterisieren, was mit »Kul

tur der Arrnut« gemeint ist. Es geht eben einmal urn Arrnut und einmal urn Kultur. 

Auch die vorliegende Arbeit wird mit einem ressourcenorientierten Arrnutsbegriff 

operieren, und zwar nicht alleine aus dem technischen Grund, daB die fiir Analysen zur Ver

fiigung stehenden Daten (siehe Kapitel 3) darauf zugeschnitten sind. Ausschlaggebend ist 

vielmehr die Uberlegung, daB eine Einengung des Arrnutsbegriffs auf spezifische Problem

gruppen oder Stadtviertel die Vielfalt der Ursachen und Erscheinungsforrnen von Arrnut in 

der Gegenwart unterschlagt (vgl. Ludwig/Leisering/Buhr 1995): 1. Die okonomische Un

gleichheit wachst, und insbesondere Arbeitslosigkeit bedroht im wachsendem MaB breite 

Bevolkerungsschichten. 2. Infolge tiefgehender Veranderungen familialer Lebensforrnen 

steigt die Zahl der Eineltemteilfamilien. Sie unterliegen alleine aufgrund ihres ungiinstigen 

Verhaltnisses von okonomisch Aktiven zu Versorgten bei fehlenden sozialstaatlichen Aus

gleichsleistungen einem erhohten strukturellen Arrnutsrisiko. 3. Auch sog. vollstandige 

Familien weisen finanzielle Nachteile gegeniiber Single- und Doppelverdienerhaushalten auf, 

und Kinder stellen generell ein Arrnutsrisiko dar. 4. Der hohe Anteil auslandischer Arbeits

loser und Sozialhilfeempflinger weist auf ethnische Spaltungen der Gesellschaft hin. 

Kurz erwahnt werden sollte noch ein kleiner Beitrag von Dill/Feld/MartiniBeukema/Belle 

(1980). Die Autorinnen sind unseres Wissens die einzigen, die versucht haben, den Transak

tionsansatz in der Arrnutsforschung einzusetzen. Sie untersuchen mit qualitativen Interviews 

das Verhalten (zumeist alleinstehender) Miitter im unteren Einkommensbereich. Sie kommen 

zu dem SchluB, daB die soziale Umwelt unter Realbedingungen einen starkeren EinfluB auf 

Bewaltigungsreaktionen ausiibt, als in Laborsituationen iiblicherweise beriicksichtigt werden 

kann. 1. Die Umgebung ist eine wichtige Deterrninante der Situationsbewertung. Nicht nur 

isoliert beobachtete Auseinandersetzungen, sondem auch parallel existierende Probleme und 

die ganze Lebenslage bestimmen die StreBerfahrung. Reaktionen haben eine Vorgeschichte 

und lassen sich nicht aus einer spontanen Kognition oder einer isolierten Personlichkeits

disposition heraus erklaren. 2. Reale Verhaltensoptionen sind begrenzt. Die sekundare 

Bewertung kann keine beliebig variable GrOBe sein, da die Umwelt den Moglichkeiten der 

Problemlosung Grenzen setzt. In die Kalkulation miissen femer immer auch die Kosten einer 

Handlungsoption fiir andere Lebensbereiche eingehen. Ein wichtiger Faktor dabei ist das 

Selbstwertgefiihl, insbesondere die Furcht vor Storungen der Privatsphare (intrusions) durch 

die Inanspruchnahme institutioneller Hilfe. 3. Das Bewaltigungsverhalten darf nicht allein 

nach geleisteten Anstrengungen eingeschatzt werden, man muB auch erzielte Ergebnisse ein

beziehen. Doch die Umgebung der Probandinnen reagiert oft nicht konstruktiv oder gar nicht 

auf Problemlosungsversuche. Besonders die Arrnutsverwaltung ist trage und biirokratisch, 

und Versuche zur Selbsthilfe laufen oft ins Leere. 4. Mit einer quantitativen Zusatzerhebung 

konnen die Autorinnen zeigen, daB ihre Zielgruppe urn ein vielfaches mehr belastende 
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Ereignisse erlebt als der Bevolkerungsquerschnitt (siehe hierzu auch Abschnitt 2.5). 

Leider ist kaum abzuschiitzen, inwiefem die Befragungsstichprobe der Studie dieser 

Autorinnen ein Modell des unteren Einkommensbereichs darstellt und inwiefem daher die 

Ergebnisse verallgemeinerungsflihig sind, denn die massive Problemkumulation einiger 

Fallbeispiele gibt zu der Vermutung AnlaB, es konnte sich urn ausgewiihlte Problemfalle 

handeln. Die geforderte Erweiterung des Analysehorizonts auf reale Belastungskomplexe und 

die Beriicksichtigung der allgemeinen Lebenssituation erfordem femer spezielle Methoden 

und sind in einer standardisierten Befragung nicht leicht realisierbar. Immerhin spricht aber 

die Studie generell fUr die Einbeziehung soziodemographischer Aspekte und speziell die 

irgendwelcher Armutsindikatoren. 

Damit sind wir an der Stelle angelangt, wo wir uns fragen konnen, was fUr Hypothesen 

aus dem Fundus der Aussagen iiber die »Kultur der Armut« und ressourcenorientierte Armut 

abzuleiten sind. Von Interesse ist insbesondere die Personlichkeitsebene und hier solche 

Merkmale, die fUr die Belastungsverarbeitung bedeutsam werden konnen. In der "Kultur der 

Armut« werden Charakteristika beschrieben, die sich etwa wie folgt resiimieren lassen: 

Armut (genauer: »extreme« Armut) geht einher mit fatalistischen und zur HHflosigkeit nei

genden Einstellungen. Das Verhalten ist ungeeignet, Lebensbedingungen zu veriindem und 

real existierende Chancen wahrzunehmen. Damit lassen sich, in die psychologische Nomen

klatur iibertragen, folgende Annahmen formulieren: 

1. Arme weisen, erfahrungs- oder sozialisationsbedingt, eine exteme Kontrolliiberzeugung 

auf, d. h. sie sind generell eher der fatalistischen Auffassung, ihr Leben werde von 

fremden Kriiften statt von ihnen selbst beeinfluBt (zur Kontrolliiberzeugung siehe Ab

schnitt 2.3.5). 

2. In konkreten Situationen resp. unter spezifischen Belastungen neigen sie dazu, eigene 

Bewiiltigungschancen zu iibersehen und eigene Handlungsoptionen gering einzuschiitzen. 

3. Ihr Verhaltensrepertoire verlagert sich, infolge pessimistischer Wahrnehmung und 

habitualisierter oder sozialisierter Muster, zu Lasten instrumenteller Reaktionen in den 

Bereich der evasiven und emotionsbezogenen Bewiiltigung. 

SchlieBlich wird als Element der Kultur der Armut die strukturelle Anomie der Armuts

bevolkerung bezeichnet. Es fehle generell an Solidaritiit und auBerhalb der Familie an 

sozialer Organisation. Damit begriindet sich die letzte Hypothese: 

4. Armen steht weniger soziale Unterstiitzung zur Verfiigung als dem BevOikerungsdurch

schnitt. 

Die neuere Armutsforschung zieht diese Annahmen in Zweifel. Zwar sind die Wider

spriiche nicht unaufloslich, denn auch innerhalb einer durch Ressourcenmangel abgegrenzten 

Armutspopulation werden ja Verfestigungs- und Resignationstendenzen beobachtet, aber 

freilich nur in einem so kleinen Rahmen, daB sie nicht als armutstypisch angesehen werden 

diirfen. Ihrzufolge sollte weder exteme Kontrolliiberzeugung noch Mangel an instrumentellen 
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Reaktionen noch verminderte soziale Unterstiitzung in der empirisch beobachtbaren Armuts

bev6lkerung vorherrschen. 

Letztlich wird die Operationalisierung der Armut in der einen oder der anderen Weise 

die Ergebnisse wesentlich bestimmen. Wenn Einkommensarme keine abweichenden Ein

stellungen aufweisen, ist Lewis nicht unbedingt widerlegt, denn schlieBlich hatte er sich 

gegen die Gleichsetzung der Kultur der Armut mit niedrigem Einkommen verwehrt. Ande

rerseits fehlen jedoch harte und empirisch realisierbare Definitionskriterien flir konstituie

rende Elemente der »Kultur der Armut« oder der »Unteren Unterschicht« (Marginalisierung, 

Diskriminierung, Organisationslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ja sogar »hohe« Arbeitslosig

keit). Und eine Theorie, die empirisch kaum zu prtifen ist oder gar das zu Erkliirende in ihre 

Begriffsdefinition einbaut, kann kaum neue Erkenntnisse hervorbringen. 

2.3.2 Anomie 

Die von Robert K. Merton begrtindete Anomietheorie sucht Erkliirungen flir abweichendes 

Verhalten. Bestimmte Typen abweichenden Verhaltens, die die Theorie erkliirt, iiberlappen 

sich inhaltlich mit den problemabgewandten Copingreaktionen der StreBtheorie. Beide 

Ansiitze sehen in gewisser Weise problematische Verhiiltnisse des Individuums zu seiner 

Umwelt als Ursachen dieses Verhaltens an, und flir die Anomietheorie gehiirt Deprivation zu 

seinen Determinanten. Ein Teil des konformen Verhaltens im Sinn der Anomietheorie gleicht 

den problemorientierten Reaktionen der StreBtheorie. Wegen dieser Parallelen und der Her

vorhebung der sozialen Einfliisse auf abweichendes Verhalten durch die Anomietheorie lohnt 

es sich, ihre Kemaussagen zur Kenntnis zu nehmen und auf einen Beitrag zur Erkliirung der 

Belastungsverarbeitung hin zu iiberprtifen. Auf uniibersehbare Differenzen wird im Verlauf 

der Er6rterung ebenfalls hinzuweisen sein. 

Merton (1938:672) entgegnet der Auffassung, nichtkonformes Verhalten sei Folge 

ungeziigelter Triebhaftigkeit des Menschen, mit der These: » ... some social structures exert 

a definite pressure upon certain persons in the society to engage in nonconformist rather than 

conformist conduct« (Hervorh. im Original). Der Zustand, der abweichendes Verhalten 

fiirdert, wird als Anomie bezeichnet und liiBt sich als vertikal ungleich verteiltes Verhiiltnis 

zwischen erstrebenswerten Zielen und legitimen Mitteln charakterisieren. Gegenwiirtige, 

marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaften zeichnen sich durch homogene Wertemuster 

aus: Wirtschaftlicher Erfolg und Aufwiirtsmobilitiit werden iiber die Schichten hinweg als 

erstrebenswert angesehen. Ziele k6nnen mit legitimen und illegitimen Mitteln erreicht 

werden. Bei wachsendem Stellenwert dieser Ziele treten die Mittel zur ihrer Erreichung in 

den Hintergrund, denn es ziihlt immer mehr die bloBe Zielerreichung, zu der jedes Mittel 

recht zu sein scheint. Die Verteilung der legitimen Mittel benachteiligt die U nterschicht. 

Weil ihr weniger legitime Mittel zur Verfligung stehen, miissen ihre Angeh6rigen zu illegiti

men, abweichenden Mitteln greifen, urn die allgemein giiltigen Ziele zu ereichen. Man kann 
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daher auch von einer »Anomie der Deprivation« (Bohle 1975:26) sprechen. Ziele und die 

Legitimitat der Mittel werden auch als Kultur, Mittel (also Chancen oder Ressourcen) auch 

als Struktur der Gesellschaft bezeichnet. In zweifacher Hinsicht werden daher erfolgsorien

tierte Gegenwartsgesellschaften (ein Idealtyp, dem die US-amerikanische Gesellschaft 

nahekomrnt) von Anomie charakterisiert: 1. Die kulturelle Ordnung bricht zusamrnen, wei! 

die Zielerreichung das Ubergewicht erlangt und ihr gegeniiber Vorstellungen der Legitimitat 

von Mitteln zurUckweichen. 2. Die Struktur wird zur Quelle abweichenden Verhaltens, wei! 

sich zwischen der Kultur und ihr eine Diskrepanz auftut, die Devianz herausfordert (Bohle 

1975:14). In der Rezeption spielt der zweite Aspekt die groBere Rolle. Abbi!dung 2.3 

verdeutlicht anomischen Druck zu abweichendem Verhalten als schichtspezifische Diskrepanz 

zwischen kulturellen Zielen und legitimen Mitteln. 

Ausstattung 

kultureUe Ziele 

L---+----------I-_ Schichtung 
hoch niedrig 

Abb. 2.3: Anomischer Druck als Ziel-Mittel-Diskrepanz 

Unter anomischen sozialen Bedingungen beobachtet Merton mehrere Typen der indivi

duellen Anpassung, die sich als Kombination zustimrnender oder ablehnender Haltungen 

gegeniiber kulturellen Zielen und legitimen Mitteln ergeben. Konformitiit ist der haufigste 

Typ und bedeutet Zustimrnung sowohl zu Zielen als auch zu Mitteln. Nonkonforrnes oder 

deviantes Verhalten (problem behavior) gliedert sich in vier Typen. Innovation ist eine etwas 

miBverstandliche Bezeichnung fur die Akzeptanz der Ziele bei gleichzeitiger Ablehnung der 

Mittel - miBverstandlich, weil sie hauptsachlich die Wahl illegitimer, d. h. oft krimineller, 

Mittel umfaBt. Ritualismus bedeutet die Aufgabe oder ZUrUcknahrne hochgesteckter Ziele bis 

zu einem Niveau, auf dem Erwartungen wieder befriedigt werden konnen (Merton 1968: 

203f.), doch unter Aufrechterhaltung habitualisierter (und legitimer) Verhaltensroutinen. Wir 

erinnern uns, daB auch die StreBtheorie solche Reaktionen z. B. als intrapsychische Verarbei

tung oder Werteumstrukturierung behandelt. Ob es zu Innovation oder zu Ritualismus 

komrnt, bestimrnt sich Merton zufolge aus der Intensitat, mit der in der familiaren und 
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schulischen Erziehung Norrnen internalisiert wurden. Wie Bohle (1975: 19) bemerkt, werden 

aber Erziehung und Internalisierung nicht systematisch in die Anomietheorie eingebunden, 

und zwar aus gutem Grund. Sie alleine waren zur Erklarung dieser beiden Devianzforrnen 

ausreichend: Auf Anomie k6nnte verzichtet werden. 

Riickzug (retreatism) besteht in der gleichzeitigen Ablehnung der Ziele und der Mittel, 

wie sie bei DrogenmiBbrauch und NichtseBhaftigkeit vorliegt. Sie soll sich nach Merton ein

stellen, wenn sowohl Vorstellungen von Zielen als auch von Mitteln hochgradig internalisiert 

wurden, aber wiederholt erfolglos waren. Der Wahl illegitimer Mittel stehen Vorstellungen 

zulassiger Mittel entgegen. Der Konflikt wird aufgel6st, indem die Person sowohl Mittel als 

auch Ziele aufgibt. Resignation, Passivitat und Eskapismus sind die Folgen. Sehr schiiissig 

ist Merton in seiner Argumentation nicht, denn einerseits sollenja Ziele und Mittelvorstellun

gen so sehr internalisiert sein, daB keine illegitimen Mittel zur Anwendung gelangen k6nnen, 

doch andererseits sollen beide aufgegeben worden sein - ein unbeantworteter Widerspruch 

(Bohle 1975:20). Die Rebellion ist das letzte der vier abweichenden Verhaltensmuster. Sie 

zielt auf die Substitution von Zielen und Mitteln abo Es handelt sich also urn mehr als eine 

bloBe Ablehnung, da unter Berufung auf hOhere Werte Alternativen als legitim propagiert 

werden. 

Dieser kurze AbriB hat die AhnIichkeiten der Anomietheorie und des Transaktions

ansatzes aufgezeigt. Beide erklaren sehr ahnliche Verhaltensmuster und greifen dabei auf die 

Vorstellung von Zielen (Werten bzw. Anliegen) und Ressourcen (Mittel bzw. Optionen) 

zurUck. Abweichendes Verhalten (im Sinne der Anomietheorie) bzw. problemabgewandtes 

Verhalten (im Sinne der StreBtheorie) ist die Folge einer unausgewogenen Balance dieser 

Faktoren. Es wurden jedoch auch schon einige Probleme der Anomietheorie erkennbar. Sie 

unterscheidet Verhaltenstypen, deren Auftreten sie mit ihrem zentralen Konstrukt Anomie 

nicht vorhersagen kann, denn sie ist auf zusatzliche Variablen angewiesen. Der Transaktions

ansatz halt sich mit Voraussagen bestimmter Verarbeitungsreaktionen eher zurUck. Interne 

Inkonsistenzen der Anomietheorie konnten nur angedeutet werden, sind aber bei genauerer 

Betrachtung in betrachtlicher Zahl vorhanden (siehe dazu Bohle 1975, Abschnitte 1.2 und 

1.3). Schwerwiegende Einwande richten sich beispielsweise bereits gegen eine unmittelbare 

Folgerung der Theorie. Kriminalitat und andere Devianzforrnen sollen ihr zufolge in der 

Hauptsache ein Unterschichtphanomen sein, doch angesichts der auch von Merton eingestan

denen hohen Dunkelziffer der Kriminalitat in besseren Kreisen (»white collar crime«) und der 

diskriminierenden Behandlung der Unterschicht durch die Justiz, die zusammen die sicht

baren schichtspezifischen Kriminalitatsraten iiber Gebiihr auseinanderklaffen lassen, kann 

Merton einen Beweis dafiir nicht fiihren. Er muB es bei einer theoretischen Ableitung be

wenden lassen. 

Die empirische Bestatigung der Anomietheorie ist ohnehin hOchst voraussetzungsvoll und 

wird vor betrachtliche Probleme gestellt. Es reicht ja nicht aus, einen Zusammenhang 

zwischen Arrnut und Devianz nachzuweisen. Es ist vielmehr n6tig, die Wirkung von Anomie 
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auf Devianz zu belegen, und dazu wiederum ist es erforderlich, die homogene Verbreitung 

kultureller Werte innerhalb einer Gesellschaft und die inhomogene Vertei!ung von Chancen, 

z. B. zur Mobilitat, zu belegen (Merton 1938:680). 

Komrnen wir nun zu Unterschieden zwischen Transaktionsansatz und Anomietheorie, urn 

anschlieBend die Brauchbarkeit letzterer fur die Erklarung der Reaktionen auf wirtschaftliche 

Probleme einzuschatzen. Die kulturell begtiindete Legitimitat eines Mittels bzw. eines 

Verhaltens besitzt in der Anomietheorie zentrale Bedeutung als Unterscheidungsmerkmal des 

Explanandums. Abweichend ist Verhalten dann, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens 

iiber seine Illegitimitat gibt - eine in vielen Einzelf.Hlen sehr problematische Annahme. Es 

mag sinnvoll sein, dieses Kriterium auf das Gros der Kriminalitatstypen, auf exzessiven 

Drogenkonsum und manch andere manifeste Spielarten des abweichenden Verhaltens zu 

beziehen. Die meisten Reaktionen auf Alltagsprobleme (auch unter anomischen Bedingungen) 

diirften jedoch in dieser Hinsicht nicht sinnvoll zu unterscheiden sein, wei! sie we it unterhalb 

einer Schwelle liegen, die als auffallig wahrgenomrnen wird, und deshalb keinerlei gesell

schaftlicher Bewertung unterliegen. Der Transaktionsansatz komrnt ohne diese Bewertung 

aus. Der Gesichtspunkt gesellschaftlicher Normen im Zusamrnenhang mit Legitimitat und 

Kriminalitat ist fur ihn irrelevant. Obwohl die in ihm vorgenomrnene Unterscheidung nach 

Problemorientierung auch nicht unumstritten ist, diirfte sie vor dem Hintergrund akonomi

scher Schwierigkeiten mehr Sinn ergeben. 

1m Gegensatz zur StreBtheorie komrnt in der Anomietheorie nicht explizit der Begriff der 

Emotionsorientierung vor, da die Zielerreichung im Vordergrund steht. Die Dimensionen 

Problemorientierung und Legitimitat sind sicherlich nicht deckungsgleich. Der Befolgung 

gesellschaftlicher Ziele (bei Konformitat und Innovation) entspricht aber die Problemorientie

rung der StreBtheorie, wahrend Riickzug und Ritualismus als problemabgewandte Reaktionen 

bezeichnet werden kannen. Devianz ist also nur tei!weise problemorientiert. Am besten wird 

der Unterschied an dem fur die Weiterentwicklung der Anomietheorie bedeutsamsten Typ 

abweichenden Verhaltens erkennbar, an der Innovation (hier: Kriminalitat). Fiir die Anomie

theorie ist sie zwar einerseits gesellschaftliches Krisensymptom, da sie auf versperrte Wege 

der legitimen Zielerreichung hinweist. Andererseits muB dem individuellen Akteur aber 

imrner Rationalitat und damit Problemorientierung zugestanden werden, da sein Verhalten ja 

der Erreichung legitimer Ziele dient. Die Anomietheorie gerat in Schwierigkeiten, wenn sie 

nicht-utilitaristische Kriminalitat erklaren soli. Merton (1968:23lf.) verschweigt dies auch 

nicht. DaB Jugendbanden Eigentumsdelikte begehen, urn dann zerstarungswiitig mit ihrer 

Beute urnzugehen, laBt sich weder der Innovation noch anderen Anpassungstypen zuordnen. 

Sie stellen weder Innovation dar, wei! sie letztendlich keine materiellen Ziele verfolgen, noch 

Ritualismus, wei! sie Verhaltensnormen brechen, noch Riickzug, wei! sie nicht in Passivitat 

verfallen, noch Rebellion, wei! sie nicht fur alternative Ziele und Mittel eintreten. Die 

Deutung der StreBtheorie ist flexibler und kannte Kriminalitat (in genauer Kenntnis der 

jeweiligen Umstande) auf verschiedene Weise deuten. Es kann sich urn ein individuelles 
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Krisensymptom handeln, wenn ein Individuum zu expressiven emotionsorientierten (und 

dabei illegitimen) Mitteln greift, wei! ihm andere Optionen des StreBmanagements nicht zur 

Verfligung stehen. Formen nicht-utilitaristischer Gewaltkriminalitat lassen sieh auf diese 

Weise erklaren. Manche Eigentumsdelikte, die von Merton als rationale Folge anomischer 

Verhiiltnisse angesehen werden, k6nnen in der StreBtheorie ebenfalls problemlos als kalku

lierte instrumentelle Strategie gelten, die ohne jeden subjektiv krisenhaften Hintergrund er

griffen wird. Das sonderbare Verhalten der erwahnten Jugendbanden lieBe sieh schlieBlich 

als problemorientiert verstehen, wenn gruppendynamische Phanomene beriicksichtigt werden. 

Statusfragen in solchen Gruppen k6nnen Imponierverhalten, des sen Spielart Vandalismus ist, 

subjektiv erforderlich machen. Die StreBtheorie ist machtiger, wei! sie mit unterschiedlich

sten Anliegen operieren kann. Wie man sieht, erschlieBt sieh dagegen aus ihr selbst kein 

einziges Anliegen, und sie ist stets auf zusatzliche Erkenntnisse angewiesen, wahrend die 

Frage der Ursachen in der Anomietheorie eindeutig ist. Die StreBtheorie ist damit zu 

differenzierteren Deutungen fahig, ben6tigt aber dazu auch mehr Vorinformation. 

Die Geltungsbereiehe der Ansatze sind daher nur schwer vergleiehbar. Spannungen 

zwischen kultureller und struktureller Verfassung sind die Giiltigkeitsvoraussetzung der 

Anomietheorie und zugleich ihre alleinige Ursachenerklarung. Der Transaktionsansatz ist von 

diesen spezifischen Beziigen frei und tritt als Deutungsmuster flir beliebige Belastungs

situationen an. Gleiehzeitig umfaBt er auch beliebige Reaktionen. Neben einer betrachtliehen 

Schnittmenge von Krisenreaktionen, die beide Ansatze beschreiben, sind dies auch solche, 

die sich nur schwer in das Anpassungsschema der Anomietheorie einfligen, wie Reizselek

tion, Selbstkontrolle, emotionale Entladung und kognitive Restrukturierung. Wenn also der 

Transaktionsansatz eine abstrakt formulierte Theorie ist, hat Merton eher eine Anomiehypo

these aufgestellt, die als Spezialfall allgemeiner Belastungsvorgange mit einem fest umrisse

nen Geltungsbereieh betrachtet werden sollte. Es ware aber sieher unsinnig (und ist ja auch 

von Merton nieht intendiert), StreB nur als Folge von Anomie sehen zu wollen und Rollen

oder interpersonale Konflikte auf diesen Aspekt zu reduzieren, ganz zu schweigen von 

gesundheitliehen Problemen und dergleichen. Solche Belastungen k6nnen sieh sehr wohl 

unter Bedingungen entwickeln, die niehts anomisches an sieh haben. 

Gleichwohl hat es ja durchaus Berechtigung, nach strukturellen Ursachen von Belastun

gen zu fragen, was ja Mertons Ausgangspunkt bi!det. Angenommen, es gelange nun, nieht 

nur einen statistischen Zusammenhang zwischen Schiehtung und Devianz (respektive StreB

symptomen), sondern, wie gefordert, auch zwischen Struktur, Anomie und Devianz nachzu

weisen: Welcher Erkenntnisgewinn ware gegeben? Lazarus/Folkman (1984:237) stellen das 

Potential der Anomietheorie selbst dann in Frage. Zum einen werfen sie Merton die unzulas

sige Vereinfachung der Beziehung zwischen Sozialsystem und Individuum vor, wei! eine uni

forme Vermittlung von Makrobedingungen zur Internalisierung der Werte, zur Verfligbarkeit 

der Mittel und zum Modus der pers6n1ichen Bewaltigung unterstellt wird. Die individuelle 

Erfahrung eines Problems, die letztlich flir das Bewaltigungsverhalten ausschlaggebend ist, 
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lasse sich aber aus bloBen Makroindikatoren nicht bestimmen. Merton wlirde diesen Vorwurf 

zUrUckweisen, wei! er nicht individuelles Verhalten, sondern aggregierte schichtspezifische 

Verhaltensraten erkHiren will. Der streBtheoretische Einwand ware damit aber nicht ausge

raumt. Anomisches Verhalten wird letztlich immer von konkreten Individuen ausgefiihrt, 

doch die Verbindung zwischen Makrobedingungen und Mikroverhalten wird von Merton 

hOchstens erschlossen und kann nicht schrittweise nachvollziehbar belegt werden. Zum 

anderen fehle es dem statischen Konzept der Anomie an der Fahigkeit, dynamische Ver

anderungen im Verhiiltnis von Zielen, Mitteln und Zielerreichung zu erfassen, die nicht 

zuletzt durch das Verhalten des Individuums, also durch Coping, zustandegebracht werden. 

Damit wollen Lazarus/Folkman nicht behaupten, daB anomische Spannungen sich vbllig auf

Ibsen lieBen, aber der Hinweis ist sicher berechtigt, daB sich die situativen Umgebungsbe

dingungen dynamisch verandern kbnnen. (Der Korrektheit halber muB an dieser Stelle 

vermerkt werden, daB auch das Grundmodell des Transaktionsansatzes keine dynamischen 

Elemente enthalt. Dynamische Aspekte wurden der Belastungsverarbeitung mit dem Transak

tionsansatz nur durch den Vergleich konsekutiver Querschnittsanalysen abgewonnen [etwa bei 

Folkman et al. 1986a].) 

Welchen Beitrag kann nun die Anomietheorie zum Verstandnis der Verarbeitung bkono

mischer Belastungen leisten? Wenn sich die Anomietheorie auf die einfache Formel redu

zieren lieBe, daB ein Zusammenhang zwischen Schichtung und Devianz bestehe, fie\e die 

Antwort leicht. Leider ist dies nicht mbglich, da die Argumentation auf der Existenz von 

Anomie basiert. Ihre Grundvoraussetzung, die gleichfbrmige Wertestruktur, ist ein kritischer 

Faktor. Wenn sie gegeben ist, lassen sich scheinbar einige Variablen der StreB- und Anomie

theorie gleichsetzen: Gesellschaftlich vorgegebene Ziele entsprechen dann individuellen 

Anliegen, die legitimen Mittel den Optionen. Der anomische Devianzdruck, der aus der 

Diskrepanz zwischen Zie\en und Mitteln erwachst, fiihrt zu Belastungen, denen die Angehbri

gen der unteren Schichten in griiBerem Umfang ausgesetzt sind als die AngehOrigen der 

oberen Schichten. Da deprivierten Schichten weniger legitime Mittel zur Verfiigung stehen, 

sind sie vermehrt zu Ritualismus (Werteanpassung) und Riickzug gezwungen. Da ihre 

Probleme dadurch nicht wirklich gelbst werden, empfinden sie erhbhte Belastungen. Sie 

kbnnen auch zur Innovation Zuflucht nehmen und miissen dann wegen der Inkonsistenz des 

eigenen illegitimen Verhaltens mit internalisierten Werten auch vermehrt subjektive Bela

stungen empfinden. Die letztgenannte Variante tritt aber empirisch im Vergleich mit anderen 

Anpassungstypen so selten auf, daB sie bei einer Betrachtung der Verarbeitung wirtschaftli

cher Alltagsbelastungen kaum ins Gewicht fallen diirfte. 

Zwei Dinge sind bei dieser Argumentation zu beachten. 1. Die Voraussetzung, daB 

tatsachlich keine Variation der Ziele auftritt, ist unplausibel. So nimmt Rodman (1963) an, 

daB unerreichbare Ziele uminterpretiert werden, bis ihre Verwirklichung realistisch ist. 

Dieser sog. »value stretch« lbst anomische Spannungen weitgehend auf. Obwohl dies Mertons 

Auffassung zufolge nur eine mi!de Variante der vblligen Aufgabe des Ziels ware und formal 

48 



doch Ritualismus oder Riickzug vorliegt, wird eine Diskrepanz zwischen Soli und 1st bzw. 

zwischen Anliegen und verfiigbaren Optionen nun subjektiv nicht mehr empfunden. Damit 

diirfen wir aber auch nicht mehr unterstellten, daB weiter eine Belastung im Sinn der 

StreBtheorie vorliegt. Ein enger Zusammenhang zwischen Schichtung und Belastungsniveau 

wird unwahrscheinlich. 2. Kehren wir fiir einen Augenblick zu der Annahme der homogenen 

Wertestruktur zuruck. In diesem Fall ist zwar wegen der latenten Ziel-Mittel-Diskrepanz ein 

erhiihtes Grundniveau der Belastung in der Unterschicht zu erwarten, aber Riickschliisse auf 

die Verarbeitung eines spezifischen Problems sind ohne Zusatzannahmen nicht zu begrunden. 

Wir haben daher von einer scheinbar mbglichen Gleichsetzung der Variablensets der Ano

mie- und StreBtheorie gesprochen. Die Differenz ruhrt von der mbglichen Bedeutungs

verschiebung des spezifischen Problems durch Wahrnehmung und Coping her. Wie das 

Individuum ein Problem empfindet, schwankt mit der situativ wahrgenommenen Bedeutung 

und den jeweiligen Bewaltigungschancen. Einerseits ist es nun im Sinn der oben zitierten 

Kritik von Lazarus/Folkman problematisch, aus globalen Bedingungen auf konkretes Ver

halten zu schlieBen. Andererseits ist auch die Mbglichkeit nicht ganz von der Hand zu 

weisen, daB die Ressourcenausstattung, die mit der Schichtung engstens zusammenhangt, als 

ein Faktor unter vie len in immer gleicher Weise auf die Wahrnehmung durchschlagt. Damit 

ware der Bogen von gesellschaftlicher Anomie zu individueller Belastungsverarbeitung 

geschlagen. Der Zusammenhang miiBte nicht unbedingt stark sein, er ware aber grundsatzlich 

plausibel. 

Dies ist wohl der Beitrag, den die Anomietheorie zum Verstandnis der Belastungsver

arbeitung leisten kann. Es ist, nicht zuletzt wegen der geschilderten Probleme einer empiri

schen Umsetzung, im Rahmen dieser Arbeit nicht mbglich, Anomie selbst in die Analysen 

einzubeziehen. Die Folgerungen dieses Ansatzes legen es jedoch nahe, auf vertikale Un

gleichheit in der Belastungsverarbeitung zu achten. Wegen der vielen offenen Fragen in der 

Begrundung des Zusammenhangs miissen Vermutungen vorsichtig formuliert werden. Immer

hin sollten wir fragen: Empfinden die Deprivierten der Gesellschaft starkere Belastungen und 

reagieren sie in hiiherem MaB problemabgewandt? 

2.3.3 Soziodemographische Merkmale 

Einer der Grunde fiir eine eigene Untersuchung unseres Gegenstandsbereichs ist die Ver

nachlassigung des sozialen Umfelds der Belastungsverarbeitung durch den Transaktionsansatz 

sowohl auf theoretischem als auch auf empirischem Gebiet. Wenn iiberhaupt, werden 

potentielle Einfliisse der Bildung, der beruflichen Tiitigkeit, des Einkommens, Alters und Ge

schlechts nur stiefmiitterlich behandelt, und die Belastungsverarbeitung scheint in einem 

vorsozialen Raum vonstatten zu gehen. Wesentlich aufschiuBreicher sind erwartungsgemiiB 

die soziologischen Arbeiten der Gruppe urn Pearlin einschlieBlich der Sekundaranalysen 

durch Fleishman und Ilfeld, denen es aber wiederum an Beziigen zu kognitiven Prozessen 
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fehlt. Die Aussagen beschranken sich hier auf unterschiedliche Verhaltenstendenzen. In 

diesem Abschnitt tragen wir die vorhandenen Ergebnisse zusammen. Wie wir sehen werden, 

gehen sie leider kaum iiber schiere Deskription hinaus, und Erklarungen fiir Verhaltensunter

schiede nach soziodemographischen Variablen sucht man oft vergebens. 

Was den EinfluB von Bildung und Einkommen anbetrifft, miissen wir uns auf Pearlinl 

Schooler (1978), Ilfeld (1980b) und Fleishman (1984), die eine identische Stichprobe von 

2300 Personen aus dem GroBraum Chicago von 1972 benutzen, und eine kleinere Studie von 

Billings/Moos (1981) verlassen. AuBer den beiden letztgenannten Autoren weisen alle ihre 

Befunde getrennt fiir Ereignistypen bzw. Rollenfelder aus. Wir wollen die Vielzahl de

taillierter Befunde zu einzelnen Verhaltensweisen beiseite lassen, etwa der Art, daB Gebildete 

und Besserverdienende mehr Abwartsvergleiche anstellen und weniger auf ihre Belohnungen 

verzichten miissen. Wir interessieren uns nur fiir instrumentelles und emotionsorientiertes 

Verhalten. 

1m Arbeitsleben und im Kontext finanzieller Probleme versuchen Besserverdienende und 

Hbhergebildete die direkte Problemlbsung und unterlassen Versuche, Belastungen durch Ge

fiihlsberuhigung, Werteumstrukturierung oder anderweitig emotionsbezogen zu bewaltigen. 

Auf das Verhalten bei Problemen in der Ehe oder Elternrolle haben Einkommen und Bildung 

dagegen keinerlei signifikanten EinfluB - so jedenfalls lesen sich die drei Analysen der 

Chicago-Daten. Billings/Moos (1981) schreiben Bildung und hohem Einkommen uneinge

schrankt Effekte zu, die instrumentelles Verhalten wahrscheinlicher und palliatives Verhalten 

unwahrscheinlicher machen. Dem Geschlecht nach zeigen sich in den Arbeiten auf Grundlage 

der Chicago-Stichprobe kaum deutliche Reaktionstendenzen, und wenn iiberhaupt, dann su

chen Frauen in verschiedenen Lebensbereichen mehr Rat und Hilfe. Sie haben femer einen 

leichten Hang zu kognitiven Vermeidungsstrategien. FolkmaniLazarus (1980) verzeichnen bei 

Mannem mehr problemorientiertes Verhalten unter arbeitsbezogenen Belastungen, erklaren 

das aber mit Unterschieden zwischen Mannem und Frauen in den Gegebenheiten der Arbeits

umwelt und weniger mit einer sozialisationsbedingten generellen Vorliebe fiir Probleml5sung 

bei Mannem. DaB Billings/Moos (1981: 148) bei Frauen global weniger emotionsbezogenes 

Verhalten registrieren, scheint in diesem Zusammenhang ein Einzelbefund zu sein. Es 

zeichnet sich nicht ab, daB ein Geschlecht durchweg mehr oder weniger problemorientiert 

reagiert, wie es ein konventionelles Rollenverstandnis erwarten laBt. 

Das Alter geht in die referierten Analysen als metrische Variable ein, wobei in keinem 

Fall die Mbglichkeit abgewogen wird, es kbnnten nichtlineare Zusammenhange existieren. 

Je alter die Probanden, desto weniger suchen sie Rat und Hilfe, und desto weniger nehmen 

sie eine direkte Problemlbsung in Angriff; sie neigen vielmehr zu passiv-reinterpretativen 

Verarbeitungsstrategien (nicht jedoch bei Billings/Moos). PearliniSchooler (1978: 16) legen 

jedoch Wert auf die Feststellung, daB Alte und Junge gleichermaBen mit Strategien ausgerii

stet sind, die effektiv StreB dampfen. FolkmaniLazarus (1980) rufen in Erinnerung, daB Aus

sagen iiber den EinfluB des Alters - wie sicher aller soziodemographischen Merkmale - nur 
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vor dern Hintergrund bestimmter Belastungen sinnvoll sind. Sie spekulieren beispielsweise, 

daB gegen Ende des Erwerbslebens eine Belastungsurnschichtung von beruflichen Problernen 

hin zu gesundheitlichen Schwierigkeiten stattfinde. 

Soziodernographische Merkmale sagen, auBer in Auseinandersetzungen urn finanzielle 

Inhalte, bei Ilfeld (1980b:8f.) die Art der Reaktionen nicht sehr gut voraus. Ihre Effekte sind 

oft signifikant, aber nicht immer hoch. Sie erklaren zusammengenornrnen rneist weniger als 

10 % der Varianz der Reaktionen. Leider bietet der Autor keine erklarungsrnachtigeren 

Variablen an. Fleishmans (1984:238) Regressionsanalyse zufolge sind Geschlecht, Alter, Ein

kommen und Bildung jedoch rnindestens ebenso starke Determinanten des Coping-Verhaltens 

wie die Persanlichkeitsrnerkmale Kontrolle, Selbstverleugnung, SelbstbewuBtsein und 

Verschlossenheit. Die Kornbination aus soziodernographischen und psychologischen Priidik

toren erreicht rneist R2-Werte von 10% bis 20%. 

Nach dieser kurzen Ubersicht erwarten wir also kaurn Einfliisse des Geschlechts auf die 

Belastungsverarbeitung. Mit hohern Alter diirfte dagegen eine leichte Verschiebung zuungun

sten problernorientierter Bewaltigungsanstrengungen einhergehen. Das Urngekehrte gilt fur 

Variablen, die hohen Status anzeigen, Einkommen und Bildung. Sie lassen rnehr instrurnen

telles Verhalten erwarten, wenn auch den vorliegenden Befunden zufolge nicht in allen Pro

blernlagen und eher graduell als kategorisch. 

2.3.4 Soziale Unterstiitzung 

Wenn vorn sozialen Kontext der Belastungsverarbeitung die Rede ist, fUhrt kein Weg an einer 

Auseinandersetzung mit sozialer Unterstiitzung vorbei. Sie wird als soziale Ressource 

bezeichnet; wie keinern anderen Faktor wird ihr EinfluB auf die unterschiedlichsten Aspekte 

der Belastungsverarbeitung und vergleichbare Konzepte der Krisenbewaltigung zugeschrie

ben, und es existiert eine Fiille theoretischer und ernpirischer Arbeiten zurn Therna. Urn aber 

allzu hoch gesteckte Erwartungen gleich zu darnpfen: Ein dern Forschungsstand angernesse

ner ernpirischer Beitrag setzt eine anspruchsvolle Datenerhebung zahlreicher Dirnensionen 

der sozia1en Unterstiitzung voraus, die irn Rahmen der hier zugrundeliegenden Studie nicht 

rnaglich war. Eine urnfassende theoretische Darlegung des Gebiets ist aber fur eine ernpiri

sche Arbeit von geringern Nutzen, wenn ihr nicht ebenso elaborierte Analysen folgen 

kannen. Wenn wir uns dennoch fur die folgende Ubersicht entschieden haben, dann nur zu 

dern Zweck, ein Hintergrundverstandnis der Befunde in Kapitel 4 zu erzeugen. 

Es existiert keine Ubereinkunft iiber eine Definition der sozialen Unterstiitzung, was 

offensichtlich darnit zusammenhangt, daB es sich urn ein rnehrdirnensionales Konstrukt 

handelt. Unterschieden werden stets rnehrere Funktionen der sozialen Unterstiitzung (vgl. 

Kardorff 1988, Schwarzer/Leppin 1990): ernotionale Unterstiitzung, Vertrauen, Krisenpuffe

rung, kognitive Orientierung, Identitat, soziale Vergieiche, soziale Regulation und Kontrolle, 

Modellfunktion fur soziaies Lemen, Realitatstestung, Anregungen zur Problernlasung, Tips, 
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Hinweise, Informationen, instrumentelle, materielle, finanzielle Hilfen. 

Unabhiingig von der Funktion miissen zwei Konzepte auseinandergehalten werden: das 

der erhaltenen und das der wahrgenommenen Unterstiitzung. Erhaltene soziale Unterstiitzung 

meint Transferieistungen, die ein Individuum in einem angebbaren Zeitraum aus seinem 

sozialen Netzwerk tatsiichlich bezogen hat. Wahrgenommene soziale Unterstiitzung besteht 

in der Erwartung des Individuums an das, was es (im Bedarfsfall) beziehen wiirde. Zwischen 

den beiden Konstrukten besteht empirisch kein enger Zusammenhang, und dafiir kann eine 

Reihe von Grunden verantwortlich sein (Schwarzer/Leppin 1990:398f.): Die Erinnerung an 

erhaltene Hilfe ist unvollstiindig, oder Hilfe wird nicht als solche empfunden; iiberzogene 

Erwartungen an Hilfe wurden im Bedarfsfall nicht erfiillt; in Krisen fiihlen sich potentielle 

Helfer selbst bedroht, sind verunsichert oder werden trotz anHinglicher Hilfsbereitschaft 

allmiihlich von der Last der Hilfeleistung iiberfordert; in einem groBen Beziehungsnetz fehlt 

es der einzelnen Person an unmittelbarem Verantwortungsgefiihl gegeniiber dem Bediirftigen. 

Bemerkenswert ist auch die Beobachtung, daB MaBe wahrgenommener Unterstiitzung hoch 

mit Person1ichkeitsmerkmalen korrelieren. Dies wird mit der Vermutung erkliirt, daB wahr

genommene Unterstiitzung auf der Uberzeugung beruht, als Person von anderen akzeptiert 

zu werden, und daB das Vertrauen in Anerkennung als stabile Disposition betrachtet werden 

kann, die nicht infolge alltiiglicher Sozialkontakte ausgebildet wird (Schwarzer/Leppin 1990). 

Wahrgenommene Unterstiitzung wiire damit ein Scheinkonstrukt, und sie bewegte sich der 

Bedeutung nach von einer hypothetisch verfiigbaren sozialen Ressource hin zu einer psychi

schen Ressource. Erhaltene soziale Unterstiitzung ist dagegen ein Ergebnis der GroBe und 

Struktur des sozialen Netzwerks und des tatsiichlichen Sozialverhaltens darin. 

1m Transaktionsansatz wird eine Wirkung sozialer Unterstiitzung (ohne die soeben 

geschilderte Differenzierung) auf verschiedenen Wegen angenommen. Als soziale Ressource 

verstanden hilft sie der Person im Zusammenspiel mit psychisch-personalen und materiellen 

Ressourcen in der sekundiiren Bewertung dabei, Bewiiltigungsoptionen wahrzunehmen, und 

liiBt dadurch die Anforderungs-Kapazitiits-Bilanz giinstiger erscheinen, wiihrend im umge

kehrten Fall die Befiirchtung, eine Aufgabe ohne fremde Hilfe bestehen zu miissen, diese erst 

zu einer schwerwiegenden Belastung steigem kann (Schwarzer/Leppin 1990:402). Doch 

soziale Unterstiitzung ist nicht unbedingt einfach nur gegeben: Sie muB moglicherweise erst 

mobilisiert werden. Ihre Inanspruchnahme wird als eine Bewiiltigungsreaktion verstanden. 

Dabei kann es sich dann urn emotionale Unterstiitzung handeln, die u. U. durch einstweilige 

Beruhigung einen entspannteren Umgang mit dem Problem erlaubt, oder urn instrumentelle 

Hilfe, die unmittelbare Effekte auf die StreBquelle ausiibt. Wethington/Kessler (1986:84) 

merken an, daB auch die primiire Bewertung, d. h. die der moglichen Gefahrdung des 

Individuums, durch soziale Unterstiitzung giinstig beeinfluBt werden kann, weil das Gefiihl, 

von der Umgebung geschiitzt zu werden, auch zu der Auffassung beitragen kann, beim 

Scheitem an einem Problem nicht gleich als Person miBbilligt zu werden. Und eine Unter

stiitzung durch sachliche Information und Bestiitigung der subjektiven Interpretation einer 
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Situation kann die verunsichemde Mehrdeutigkeit eines Problems ausraumen und die Auf

merksarnkeit auf ihre zentralen Aspekte lenken (SchrOder/Schmitt 1988: 156). 

Aus unserer Sicht sind weitere Uberlegungen hinzuzufugen. Einerseits kann soziale 

Unterstiitzung selbst zum Gegenstand einer Belastung werden, wenn namlich infolge extemer 

Ereignisse ihr Verlust droht. Der fehlende Kontakt zu Kollegen oder die gestorte familiare 

Harmonie eines arbeitslos Gewordenen waren Beispiele hierfur. Andererseits ist soziale 

Unterstiitzung untrennbar mit sozialer Kontrolle verschmolzen. Es bedarf eigentlich keiner 

besonderen Erklarung, daB daraus originare Belastungen erwachsen konnen. SchlieBlich darf 

aber auch nicht iibersehen werden, daB der mit sozialer Kontrolle verbundene Erwartungs

druck heilsame Wirkungen entfalten kann, sofem er problemabgewandte und selbstzerstoreri

sche Bewaltigungsformen unterbindet. 

Detaillierte empirische Befunde zu diesen Einzelvermutungen liegen unseres Wissens 

nicht VOL Allerdings zeigen sich sehr wohl streBmindemde Wirkungen sozialer Unter

stiitzung (z. B. Billings/Moos 1981). Sie lassen sich am deutlichsten bei belastenden Lebens

ereignissen nachweisen, was sich in signifikanten Interaktionseffekten zwischen Ereignissen 

und Unterstiitzung zeigt (Pearlin et ai. 1981). Sie gehen jedoch nur von wahrgenommener 

Unterstiitzung aus, wahrend MaBe der erhaltenen Unterstiitzung weder der Herkunft noch 

dem Inhalt nach solches signifikant bewerkstelligen (Wethington/Kessler 1986). Ein methodi

sches Problem, das diesen Befund erklaren konnte, diskutieren Schwarzer/Leppin (1990: 

403f.). Sie ermitteln in einer Metaanalyse von 80 Studien zu krankheitsbedingten Symptomen 

einen mittleren Zusammenhang zwischen erhaltener Unterstiitzung und Gesundheitsbeschwer

den von r= +0.12, wobei die Korrelationskoeffizienten aber stark streuen. Darin sehen sie 

eine Variation des in der Statistik bekannten »Feuerwehrleute-Effekts«: Wahrscheinlich 

lindert erhaltene soziale Unterstiitzung zwar Belastungen (Kompensationshypothese, negative 

Korrelation von Unterstiitzung und Belastung), doch gleichzeitig erhalten Personen in Krisen 

auch mehr Unterstiitzung (Mobilisierungshypothese, positive Korrelation). Werden nicht der 

zeitliche Rahmen der erhaltenen Unterstiitzung und das Niveau der ursachlichen Belastung 

genau kontrolliert, kommt es zu widerspriichlichen Ergebnissen oder vermengen sich die 

beiden Wirkungen zu nicht sinnvoll interpretierbaren statistischen Effekten. 

Quelle der Unterstiitzung ist vor allem die Familie, und hier insbesondere der Per

sonenkreis, mit der man gemeinsam unter einem Dach lebt oder gelebt hat. Nachbam, 

Freunde und Kollegen spie1en eine untergeordnete Rolle. Am mit Abstand wichtigsten fur das 

Wohlbefinden sind Kontakte mit einem im Haushalt lebenden Partner (Diewald 1986). 

2.3.5 Kontrolliiberzeugung 

Nachdem wir im vorangegangenen Abschnitt eine soziale Ressource mit ihren vermuteten 

Wirkungen auf die Belastungsverarbeitung kennengelemt haben, soli es nun urn die streB

mindemde Wirkung einer personalen Ressource gehen. Unter den Personlichkeitsmerkmalen, 
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denen in der Forschungsliteratur Puffereffekte gegen die Einwirkung belastender Umstande 

zugeschrieben wird, ragt die sog. Kontrolliiberzeugung oder -erwartung hervor. 

Rotter (1966) leitet dieses Konstrukt urspriinglich aus experimentalpsychologischen 

Befunden abo Einer lerntheoretischen Grunderkenntnis zufolge erhOht die Gabe eines Ver

starkers beim Individuum die Erwartung, daB einem bestimmten Verhalten eine erneute 

Verstarkung folgen wird. Rotter beobachtet nun, daB Veranderungen der Erwartung und des 

resultierenden Verhaltens besonders von der experimentell variierten, subjektiv vorhandenen 

Kausalattribution der Verstarkung abhangen. Wer glaubt, durch eigenes Geschick (»skill«) in 

den GenuB des Verstarkers gekommen zu sein (oder nicht gekommen zu sein), wird seine 

Erwartungen eher infolge der Verstarkung modifizieren als jemand, der den Eindruck 

gewinnt, die Verteilung von Verstarkungen verliefe zufallig (»chance«). Die Wahrschein

lichkeit einer Verhaltensweise, m. a. W. der Lerneffekt, wird in einer bestimmten Situation 

besonders dann erhOht, wenn die Person glaubt, sie habe mit ihrem Verhalten EinfluB auf die 

Gewahrung des Verstarkers. Zunachst werden also Situationen nach »skill versus chance« 

unterschieden. 

Rotter postuliert dann die Generalisierung der Verstarkungserwartung fiir ahnliche 

Situationen und schlieBlich die Existenz einer erlernten allgemeinen Kontrollerwartung bei 

Personen, namlich: »generalized expectancies in learning situations in regard to whether or 

not reinforcement, reward, or success in these situations is dependent upon their own beha

vior or is controlled by external forces, particularly luck, chance, or experimenter control, 

which are fairly consistent from individual to individual« (Rotter 1966:25). Die erste Gruppe 

wird als die intern (oder internal) Kontrollierten, manchmal auch kurz als die »Internen«, die 

zweite als die extern (oder external) Kontrollierten oder die »Externen« bezeichnet; statt 

Kontrollerwartung hat sich auch der Begriff Kontrolle eingebiirgert. 

In empirischen Untersuchungen zeigen Rotter und Mitarbeiter, daB auch auBerhalb von 

Laborversuchen die Kontrolldisposition verhaltensbestimmend ist fiir Versuche, die Umge

bung zu beeinflussen. Es zeigt sich in Feldstudien zu politischen Aktivitaten u. a., daB »the 

individual who has a strong belief that he can control his own destiny is likely to (a) be more 

alert to those aspects of the environment which provide useful information for his future 

behavior; (b) to take steps to improve his environmental condition ... « (Rotter 1966:25). 

Recht problematisch ist wohl Rotters Konzeption der Kontrolle als eindimensionale 

Variable. Zwar gibt er an, nach eingehender Priifung auf denkbare Differenzierungen 

verzichten zu konnen, doch werfen ihm Kritiker vor, sein MeBinstrument sei zur Aufdeckung 

so1cher Strukturen gar nicht geeignet. Mayring (1988) und HauBer (1995:42ff.) geben einen 

Uberblick iiber die wichtigsten Untersuchungen zur Dimensionalitat der Kontrolliiberzeu

gung. Zu unterscheiden sind vor allem die Fragen, wer Kontrolle ausiibt (die Person, machti

ge Andere, soziale Kollektive), und woriiber die Kontrolle ausgeiibt wird (Lebens-, Gesell

schaftsbereiche etc.). In einer Studie iiber Langzeitarbeitslose weisen Mayring/HauBer (1987: 

213) neben der Dimension BeeinfluBbarkeit auch Vorhersehbarkeit und Erklarbarkeit nach, 
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und zwar spezifisch fiir Lebensbereiche. Bereichsspezifische Kontrolltiberzeugungen konnen 

einen unterschiedlich hohen Generalisierungsgrad aufweisen; von einer einzigen Dimension 

zu sprechen ist daher nur in den seltenen Fallen sinnvoll, in denen sowohl tiber die Zeit 

hinweg als auch zwischen Lebensbereichen ahnliche Kontrolltiberzeugungen aufgebaut wur

den. Auch Lazarus ist Kritiker des unitaren Kontrollkonzepts; er setzt ihm, wie wir gesehen 

haben, seine Vorstellung der situativen BeeinfluBbarkeit (Optionen) entgegen. Trotzdem ist 

es in psychologischen Untersuchungen tiblich, Rotters eindimensionale Skala einzusetzen und 

schlicht von (interner vs. externer) Kontrolle zu sprechen. 

Wahrend Rotter noch an eine eher stabile Personlichkeitsdisposition dachte, die sich 

hervorragend fiir die Prognose eignet, wird heute nicht mehr bezweifelt, daB Kontrolle mit 

der Erfahrung der Instrumentalitat des eigenen Verhaltens in zentralen Lebensereignissen 

ihrerseits dem Wandel unterworfen sein kann (Turner/Roszell 1994). Zum einen besitzt sie 

protektive Wirkung gegen Krisenerscheinungen, zum anderen kann sie selbst durch drastische 

Veranderungen der Lebenssituation beeintrachtigt werden (Mayring/HauBer 1987). Chroni

sche Belastungen fiihren dem Individuum fortwahrend seinen MiBerfolg und seine Unfa

higkeit vor Augen, Probleme zu vermeiden und zu IOsen. Kontrolle und andere Ressourcen 

werden so erodiert (z. B. Diewald/Huinink 1995). Pearlin et al. (1981) zeigen in einer 

Wiederholungsbefragung, daB es weniger die direkten Effekte unerwiinschter Lebensereignis

se als vielmehr die beschiidigten Schutzfaktoren in der Personlichkeit sind, die Symptome 

bewirken. Aus Barrieren werden nun Einfallstore des StreB. Die Diskussion urn die Wan

delbarkeit der Kontrolle mtissen wir jedoch hier nicht vertiefen, da wir uns auf punktuelle 

Ereignisse beschranken und mittel- und langfristige Effekte ohnehin nicht beobachten konnen. 

Damit sind wir schon bei der unterstellten Wirkungsweise der Kontrolle in der Bela

stungsverarbeitung angelangt. Sie wird haufig nicht naher erlautert. (Interne) Kontrolle soll 

ein protektiver Faktor gegen Belastungen sein, weil sie es erlaubt, ein positives Selbstbild zu 

erhalten (Mayring 1988: 146) oder in anderer Weise puffert (PearliniSchooler 1978, Pearlin 

et al. 1981; bei diesen Autoren ist bei identischer Bedeutung nicht von Kontrolle, sondern 

von »mastery« die Rede). Die Arbeiten aus dem Umfeld des Transaktionsansatzes gehen von 

einer indirekten Wirkung aus, und zwar tiber die sekundare Bewertung und tiber die Forde

rung problemorientierter Reaktionen (Folkman 1984, Lazarus/Folkman 1987). Wer generell 

der Uberzeugung ist, die Dinge kontrollieren zu konnen, wird dies eher auch in konkreten 

Situationen sein, und zwar insbesondere dann, wenn es sich urn neue oder uneindeutige 

Situationen handelt. Rotter (1966) hatte bereits darauf hingewiesen, daB generalisierte 

Kontrolle dann an die Stelle situationsspezifischer Wahmehmungen tritt, wenn der Person 

keine Erfahrungen oder zu wenige Informationen vorliegen. Infolgedessen schreiben viele 

Autoren intern Kontrollierten auch eine Neigung zu instrumentellem Verhalten und ver

minderten emotional-beruhigenden Reaktionen zu (Folkman 1984, Turner/Roszell 1994, 

Fleishman 1984 fiir bestimmte Lebensbereiche, PearliniSchooler 1978). 

Es bleibt anzumerken, daB die Kontrolltiberzeugung mit sozialstrukturellen Merkmalen, 
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insbesondere mit den Komponenten des soziookonomischen Status, kovariiert (Rotter 1966, 

Turner/Roszell 1994). Dafur wird der biographische Entstehungshintergrund dieser Ein

stellung verantwortlich gemacht. Soziale Umwelten sprechen auf Gestaltungsversuche unter

schiedlich an; sie fOrdern oder unterbinden das Erlernen und Generalisieren der Erwartung, 

daB eigenes Handeln zu intendierten Konsequenzen fuhrt. Ein wichtiges Moment scheint die 

Tatsache zu sein, daB in niedrigen Schichten die Arbeitswelt weniger Selbstbestimmung und 

tatsachliche Kontrollausiibung zulaBt. PearliniSchooler (1978: 16) berechnen standardisierte 

multivariate Regressionskoeffizienten zwischen Kontrolle (mastery) und Bildung (0.28) sowie 

Einkommen (0.27); signifikant ist ferner der Zusammenhang mit dem Alter (-0.17) und mit 

dem Geschlecht (fur Frauen niedriger, Beta = -0.11). Die Belege fur eine Geschlechterdiffe

renz der KontrolIiiberzeugung sind aber uneinheitIich (Turner/Roszell 1994: 189). Sie sind 

auch nur insofern plausibel, als geschlechtsspezifische Rollenmuster und Tiitigkeitsprofile 

vorherrschen, aus denen sich differentielle Bedingungen des Kompetenz- und Kontrollerwerbs 

ableiten lassen. Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, daB die Ausstattung mit 

interner Kontrolliiberzeugung schichtspezifisch ungleich verteilt ist, was angesichts ihrer 

unterstellten Funktion fur die Belastungsverarbeitung von nicht unerheblicher Bedeutung sein 

diirfte. 

2.3.6 Erlernte Hilflosigkeit 

Ein durch Arbeiten von Seligman (z. B. 1972, 1975) popular gewordenes Konzept, das in 

gewisser Weise ein Komplement der Kontrolliiberzeugung bildet und Ahnlichkeit mit 

Charakterziigen aufweist, die Lewis in der »Kultur der Armut« beschreibt, ist die sogenannte 

erlernte Hilflosigkeit. Urspriinglich in Tierexperimenten entwickelt, wurde der Begriff spater 

auf den Humanbereich iibertragen. 1m Kern ist mit ihm die Vorstellung verbunden, die 

Erfahrung der Unkontrollierbarkeit einer Situation (haufig das Abstellen aversiver Reize oder 

die Gewahrung einer Verstarkung) werde in unangemessener Weise generalisiert, was in ahn

lichen Situationen zur Erwartung der Unkontrollierbarkeit fuhre. Es komme dann zu einem 

Hilflosigkeitssyndrom mit Defiziten auf drei Ebenen: Ein motivationales Defizit bestehe 

darin, daB Versuche zur Ausiibung von Kontrolle selbst in solchen Kontexten unterbleiben, 

aus denen keine Erfahrungen vorliegen und in denen Kontrolle objektiv moglich ist; ein ko

gnitives Defizit bestehe darin, daB das Erkennen und Erlernen des Zusammenhangs zwischen 

eigenem Verhalten des Individuums und Veranderungen der Situation erschwert sei; ein 

emotionales Defizit zeige sich im Auftreten depressiver Symptome. Auf diese Weise zieht 

Seligman (1975) das Konzept der erlernten Hilflosigkeit zur Erklarung bestimmter Formen 

der Depression heran. Weil aber gerade die angesprochenen motivationalen und kognitiven 

Defizite auch Faktoren sein konnten, die sich nachteilig auf die Auseinandersetzung mit 

okonomischen Problemen auswirken, verdient dieses Konzept in unserem Kontext genauere 

Beachtung. 
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Mangelhafte empirische Validierbarkeit und konzeptionelle Schwachstellen des Kon

strukts zwangen bald zu einer Reformulierung der Annahmen (Abramson/Seligman/Teasdale 

1978). Insbesondere wird eingeraumt, daB die Bedingungen, unter denen sich die Erwartung 

der Unkontrollierbarkeit einstellt, die ja Voraussetzung der Hilflosigkeit sein soll, in der ur

spriinglichen Fassung zu vage formuliert waren. Das dem Grunde nach lernpsychologische 

Hilflosigkeitsmodell wird daher urn kognitive Elemente erweitert, die die Entstehung und 

Generalisierung der Kontrollerwartung praziser voraussagen sollen. Individuen, so die 

Annahme, fragen sich nach Ursachen, wenn sie Unkontrollierbarkeit erleben. Erstens stellen 

sie sich die Frage, ob sie person1ich die Schuld tragen. 1m Modell wird Banduras (1977, 

zusammenfassend auch Bandura 1982) Konzept der Selbstwirksarnkeitserwartung Rechnung 

getragen. Dieses differenziert anders als die Kontrolliiberzeugung danach, ob einerseits die 

Person prinzipiell in der Lage ist, das Verhalten auszufiihren, das zu einem erwiinschten Ziel 

fiihrt, und ob andererseits die Umstande es ermoglichen, daB mit diesem Verhalten das Ziel 

auch wirklich erreicht wird. Dabei ist es z. B. moglich, daB zwar Ego sich fiir grundsatzlich 

flihig, aber unter den gegebenen Umstanden fiir auBerstande halt, ein Ergebnis herbeizufiih

reno Andererseits kann es vorkommen, daB zwar nicht Ego selbst, aber Alter das Gewiinschte 

bewerkstelligen kann. In die Reformulierung des Hilflosigkeitsmodells wird die Annahme 

eingebaut, eigene Unflihigkeit werde an der Fahigkeit Dritter gemessen. Wenn eine Aufgabe 

weder von Ego noch von Alter gelOst wird, resultiert die wenig folgenschwere Einschatzung 

der universellen Hilflosigkeit. Wenn aber Ego eine Aufgabe nicht lost, die vergleichbare 

andere bewaltigen, wenn also eine interne statt einer externen Ursachenattribuierung vorliegt, 

kommt es zu personeller Hilflosigkeit, die eine Voraussetzung depressiver Effekte ist. Ego 

fragt sich in ahnlicher Weise, ob sich seine Unfahigkeit auf Probleme iiber viele Lebens

bereiche hinweg erstreckt und ob sie von bleibender Dauer ist. Das Modell postuliert deshalb 

zweitens eine kognitive Einschatzung der Generalitat und drittens der Chronizitat oder 

Stabilitat der Hilflosigkeit. Wenn Ego zu der Einschatzung gelangt, nicht nur in einer spezifi

schen, sondern in vielen heterogenen Situationen ohne Kontrolle zu sein, liegt eine globale, 

sonst nur eine spezifische Erfahrung mit entsprechenden Erwartungseffekten und hilflosig

keitsbedingten Verhaltensdefiziten in ihrer Folge vor. Wenn MiBerfolg voriibergehenden 

Einfliissen wie Stimmungen und nicht stabilen Eigenschaften zugeschrieben wird, kommt es 

zu voriibergehender statt chronischer Hilflosigkeit. Nur bei interner, globaler und stabiler 

Ursachenattribuierung kommt es zur Ausbildung umfassender Hilflosigkeitserwartung mit 

stabilen und globalen Defiziten. 

Obwohl sich bei Untersuchungen mit dem undifferenzierten urspriinglichen Modell Uber

lappungen zwischen den empirischen Entsprechungen von Hilflosigkeit und externer Kon

trolliiberzeugung gezeigt hatten, sehen Abramson/Seligman/Teasdale (1978) die Konzepte als 

orthogonal an. Die Kontrolliiberzeugung (locus of control) bezieht sich lediglich auf Ego, 

und die Fahigkeit Alters bleibt unberiicksichtigt. Korrelationen zwischen Hilflosigkeit und 

externer Kontrolliiberzeugung erklaren sich dadurch, daB nur personelle, d. h. interne 
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Hilflosigkeit gemessen wurde. Universe lie Hilflosigkeit kann dagegen durchaus mit interner 

Kontrolltiberzeugung einhergehen. 

Doch Brunstein (1988) kommt in einer Auswertung empirischer Studien zu dem SchluB, 

daB die okologische Validitiit des Hilflosigkeitskonzepts im Humanbereich weit hinter den 

Erwartungen zuriickbleibt. AuBerhalb des Labors lassen sich die yom Modell vorhergesagten 

Effekte nur sehr eingeschrankt nachweisen. Wahrscheinlich liegt dies zum einen an der nicht 

vollzogenen Generalisierung zwischen Situationen, und es ist weitgehend offen, »auf welche 

Weise Personen spontan aus einer Vielfalt friiherer Erfahrungen prototypische Hilflosigkeits

situationen selegieren und Transferbeziehungen im Erwartungsraum bevorstehender Situatio

nen konstruieren« (Brunstein 1988:127). Zum anderen lassen komplexe reale Kontexte stets 

breitere individuelle Reaktionsspielraume zu als rig ide Laborbedingungen, und umfassende 

intern attribuierte, globale, stabile Unkontrollierbarkeit zu erfahren wird auBerhalb bedeutend 

unwahrscheinlicher als innerhalb des Labors. Dies sind vermutlich die Griinde, weshalb das 

Hilflosigkeitsmodell weder in der Erforschung depressiver Zustande noch in der Unter

suchung der Foigen kritischer Lebensereignisse tiberzeugende Erklarungs- und Prognose

beitrage hat leisten konnen. 

Damit scheint es aber auch nicht mehr vielversprechend, erlernte Hilflosigkeit zur 

Erklarung des Verhaltens unter okonomischen Belastungen heranzuziehen. Dies zusammen

genommen mit der Tatsache, daB die folgenreichste Spielart des Konzepts, die interne 

Hilflosigkeit, offensichtlich groBe Ahn1ichkeit mit externer Kontrolltiberzeugung aufweist, die 

ja zur Erklarung herangezogen werden wird, macht den Verzicht auf Seligmans Konzept ver

tretbar. 

2.3.7 Andere Dispositionen 

1st es sinnvoll oder gar notwendig, die Effekte weiterer Dispositionen zu priifen? Es feht 

unseres Wissens an gezielten und grundlegenden Uberlegungen dariiber, welche Personlich

keitsmerkmale das Bewaltigungsverhalten konsistent beeinflussen konnten. Lediglich die 

Kontrolltiberzeugung oder eng verwandte Konstrukte werden aufgrund der geschilderten 

Uberlegungen von den meisten narnhaften Autoren in Uberlegungen einbezogen (siehe die 

Ubersicht tiber Gattungen der »personal agency«, zu der auch Pearl ins »mastery« gehort, bei 

Turner/Roszell 1994). Der Leser hat ganz im Gegenteil bei vielen Arbeiten den Eindruck, 

es wiirden ad hoc mehr oder weniger phantasievolle und manchmal skuITii anmutende Dispo

sitionen kreiert, eigens fur den Zweck, kontextiibergreifenden Verhaltensneigungen ein 

Etikett anzuheften. So testen Holahan/Moos (1987) neben Selbstvertrauen eine »easygoing«

Disposition, die sie durch die Selbstkategorisierung als »easygoing«, »calm« und »happy« 

operationalisieren. Fleishman (1984) erhebt das, was andere als singulare Reaktionen 

betrachten, in den Rang einer Disposition: Selbstverleugnung (self-denial) und Verschlossen

heit (nondisclosure, nicht tiber seine Probleme sprechen). Kuo/Tsai (1986) greifen auf 
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Widerstandsfahigkeit (hardiness) zuruck. Ergebnislos bleiben PearliniSchooler (1978) mit 

self-denigration, Folkman et al. (1986b) mit religiosen Affiliationen und einer Werteskala. 

Neben Kontrolle ist eigentlich nur Selbstwertgefuhl (self-esteem) nach Rosenberg (1965) 

in Untersuchungen der Belastungsverarbeitung mehrfach erhoben worden. Ihre Effekte ent

sprechen im groBen und ganzen denen der Kontrolle. (Abweichend davon findet Fleishman 

1984:239 nur schwache und inkonsistente Effekte.) Folkman et al. (1986b) errechnen jedoch 

zwischen Kontrolle und Selbstwertgefuhl eine so hohe Korrelation (r=0.65), daB nicht 

gewahrleistet ist, daB es sich urn verschiedene Konstrukte handelt. 

Fassen wir die Einwande zusammen: Entweder gibt es fur die Annahme der Wirkung 

einiger in Frage kommender zusatzlicher Dispositionen keine plausiblen Grunde. Oder es ist 

nicht gesichert, daB die Konstrukte die Stellung einer Personlichkeitseigenschaft beanspru

chen konnen. Oder sie hiingen eng mit Kontrolle zusammen und wiirden die Analysen daher 

nur mit Redundanz beladen. Bis zum Beweis des Gegenteils halten wir daher zusatzliche 

Merkmale fur verzichtbar. 

2.4 Okonomisch bedingter Ansehensverlust als Belastungsquelle 

Wir sind bei unserer Literaturubersicht zum EinfluB sozialer Merkmale auf mannigfaltige 

Hinweise gestoBen, daB vertikale und andersgeartete Ungieichheit den sozialen Hintergrund 

des Verarbeitungsgeschehens ausmacht. Dementsprechend werden wir im empirischen Teil 

die Frage aufwerfen, auf we1che Art sich gesellschaftliche Ungleichheit in der Belastungsver

arbeitung niederschlagt. Sollten sich Effekte zeigen, konnte diese Untersuchung verstehen 

helfen, wie sich makrosoziale Bedingungen (besonders die Schichtung) auf die Mikroebene 

des Erlebens und Verhaltens auswirken (vgl. die Forderung Pearlins, 1989:244). Ungleich

heit ist aber nur eines von zwei Argumentationsprinzipien. Wir sind der Uberzeugung, daB 

der soziale Kontext sich in diesem Aspekt al1ein nicht erschopft. Neben sozialstrukturellen 

sind auch sozialpsychologische Effekte zu suchen. Aus den Vorstudien liegen ausreichende 

Hinweise darauf vor, daB mit okonomischen Primarbelastungen Weiterungen verbunden sind, 

insbesondere ein vermeintlicher oder realer Ansehensverlust, die einen ebenso starken 

Stressor darstellen wie die finanzielle Zuspitzung an sich. Menschen schamen sich wegen 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten; es ist ihnen peinlich, wenn die Umwelt von ihrer Armut 

erHihrt. Hieraus ergibt sich ein zweites Argumentationsprinzip. Wir werden deshalb einige 

Anstrengungen darauf verwenden, zu verstehen, we1che Folgen die Furcht vor dem Verlust 

der Achtung seiner Umwelt fur das Individuum haben kann. Den EinfluB dieses Faktors auf 

die Belastungsverarbeitung muB man sich nicht wie zuvor bei soziodemographischen Merk

malen auf der Verhaltensebene, sondern auf der Ebene der Belastungsquellen vorstellen. 

Die in Abschnitt 2.3 zusammengetragenen Hinweise auf soziale Ungleichheit im Ver

arbeitungsgeschehen entstammen, wenn nicht dem Transaktionsansatz, so doch dem groBeren 

Kreis der StreBforschung. Die bedrohte soziale Geltung des Individuums mit ihren Verhal-
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tenskonsequenzen ist ein viillig anderer Gesiehtspunkt. Fiir ihn halt diese Forschungsrichtung 

kaum Konzepte bereit4 , und zum Verstandnis der Wirkungsmechanismen und miiglicher 

Konsequenzen sind wir darauf angewiesen, einige sozialpsychologische Erkenntnisse in die 

Betrachtung einzubeziehen. Drei Schritte sind zur Darstellung notwendig. Der erste Schritt 

wird zur Grundlage des Argumentationsprinzips hinfuhren: Es soli, hier in sehr allgemeiner 

Form, gezeigt werden, daB dem Individuum sein Ansehen in den Augen der sozialen Umge

bung viel bedeutet, daB es Informationen daruber aufmerksam registriert und seinen Eindruck 

auf andere aktiv gestaltet (dazu Abschnitt 2.4.1). 1m nachsten Schritt wird abgeleitet, daB 

eine wahrgenommene Bedrohung des Ansehens Reaktionen ausliist, die eine Konservierung 

oder Wiederherstellung desselben zum Ziel haben (Abschnitt 2.4.2). Hier wird es daher urn 

die Bewaltigung von PeinIiehkeit und Scham gehen (zwei austauschbare Begriffe). Wenn 

dieser Schritt vollzogen ist, darf das Ansehen als Anliegen im Sinn des Transaktionsansatzes 

behandelt werden, und es wird miiglich, mit dem Instrumentarium des Ansatzes den Ver

haltenseffekten nachzuspiiren. Der dritte Schritt besteht darin zu zeigen, daB ein Zusammen

hang zwischen wirtschaftliehen Problemen, im besonderen Armut, und dem Ansehen besteht 

(Abschnitt 2.4.3). Dieselben Ereignisse, die wegen ihrer wirtschaftliehen Konsequenzen zu 

emotionalen Belastungen fuhren, sind, wenigstens aus der subjektiven Perspektive des 

Individuums, mitunter geeignet, seinen Ruf zu ladieren. Werden diese drei Schritte verkettet, 

iiffnet sich der Blick auf die Armut als Belastungsquelle und damit als sozialpsychologisches 

Problem. 

2.4.1 Das Imaginare Urteil: Ansehen als Anliegen 

DaB sieh der Mensch als gesellschaftliches Wesen am Urteil seiner Mitmenschen orientiert, 

gehiirt wohl unvermeidlich zur introspektiven Alltagserfahrung. Es ist in der Literatur in 

durchaus unterschiedliehen Kontexten beschrieben worden. 

Schon in einem fruhen wissenschaftlichen Diskurs spielt die Annahme eine Rolle, daB 

der Mensch urn Anerkennung bemiiht ist. Adam Smith stellt in der Theory of Moral Senti

ments (1759) fest, daB individuelles Handeln zwar an materiellem Wohlstand, aber gleiehzei

tig auch an sozialer Anerkennung orientiert sei. Esser (1993:242f.) kommentiert diese Kom

bination im Sinne einer Gesellschafts- und Kooperationsfahigkeit in beinahe funktionalisti

scher Manier »bereits als technische Bedingung« der menschlichen Reproduktion. Nur wei! 

der Mensch in der Lage sei. gesellschaftliehe Verhaltnisse einzugehen. sieh empathisch in 

andere Akteure hineinzuversetzen und auf ihre Interessen einzugehen. kiinne er als Gattung 

existieren. Das Bediirfnis nach Anerkennung stelle sieher. daB nieht das Streben nach 
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privatem Wohlstand tiberhand nehme und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sprenge. 

Dieses Bedtirfnis mache, gemeinsam mit der Angewiesenheit auf soziale Untersrutzung, auf 

sozial vermittelte Orientierung und Verhaltensbestiitigung, die Sozialitiit des Menschen aus. 

Sozialitiit und Soziabilitiit, die Fiihigkeit zum Unterhalt sozialer Beziehungen, gehoren zu den 

zentralen Bedingungen menschlicher Existenz (Esser 1993: 161). 

Aus der Epoche Smiths kommt aber auch eine buchstiiblich entgegengesetzte, kultur

kritische Stimme, die die desintegrierenden Wirkungen der Suche nach Anerkennung auf

sptirt. »Le sauvage vit en lui-meme; l'homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que 

dans I 'opinion des autres, et c'est pour ainsi dire de leur seuljugement qu'il tire Ie sentiment 

de sa propre existence5", klagt Jean-Jacques Rousseau (1823 :317) in seiner 1753 entstande

nen Abhandlung tiber den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Men

schen. Er fuhrt die Mehrzahl aller Segnungen und Ubel der Zivilisation auf die Sucht nach 

Ansehen (reputation) zuruck. Vorrangig mit Blick auf die aufstrebende aufgekliirte Bourgeoi

sie seiner Zeit rugt er, daB es Menschen gebe, »qui comptent pour quelque chose les regards 

du reste de l'univers, qui savent hre heureux et contents d'eux-memes sur Ie temoignage 

d'autrui plutot que sur leur propre6" (ebenda). Wiihrend Rousseau die Antizipation des 

Fremdurteils in die Niihe von Eitelkeit ruckt und aus ihr Distinktionsbegehrlichkeit, Gier und 

Leidenschaft, also im Gegensatz zu Smith zerstorerische Kriifte, entspringen sieht, erkennt 

auch er indirekt ihren starken Motivationscharakter an. Sie ist die Triebfeder, der wir alles 

zu verdanken haben, »ce qu 'it y a de meilleur et de pire parmi les hommes, nos vertus et nos 

vices, nos sciences et nos erreurs, nos conquerants et nos phitosophes, c'est ii dire une 

multitude de mauvaises choses sur un petit nombre de bonnes7" (a.a.O., S. 31lf.). 

Eine Grundlage vieler modemer Ansiitze, die sich mit dem Zusammenhang von Person

lichkeit und Gesellschaft befassen, ist Charles Horton Cooleys beruhmter Artikel Looking

Glass Self ([1902] 1972), in dem er den sozialen Priigevorgang des Ich beschreibt. U. a. auf 

ihm fuBt die Selbstkonzeptforschung (z. B. Rosenberg 1981, Kaplan 1986, sowie Rosenberg 

1989 mit einer historischen Ubersicht). Ihr Axiom ist die Annahme, daB Vorstellungen yom 

Selbst sowohl soziales Produkt als auch soziale Triebkraft sind. Bei Geburt ist das Selbstkon

zept noch nicht vorhanden, und soziale Faktoren sind grundlegend in seiner Ausbildung, ob

wohl es in der introspektiven Ansicht der Person innerlich angelegt, stabil und autonom 

erscheint. Auf der anderen Seite, und das wird fur unseren Gegenstand von direkter Bedeu

tung sein, erlangt das Selbstkonzept eine eigenstiindige Existenz, weil es das Verhalten der 

Person nachhaltig beeinfluBt. 

Der wilde Mensch lebt in sich selbst; der gesellschaftliche Mensch hingegen lebt immer aullerhalb seines 
Selbst und unterwirft sich stets der Meinung anderer, und nur aus ihrem Urteil schOpft er sozusagen das 
Bewulltsein seiner Existenz. (Ubersetzung nach Rousseau 1985: 197) 
die es fur wichtig erachten, dall die ganze Welt auf sie sieht, und deren Gliick und Zufriedenheit mehr vom 
Urteil anderer ais von ihrem eigenen abhangt. (Ubersetzung nach Rousseau 1985:197) 
Gutes und Schlechtes, Tugenden und Laster, Erkenntnisse und Irrtiimer, Eroberer und Philosophen, 
kurzum - viel Schlechtes und wenig Gutes. (Ubersetzung nach Rousseau 1985:193) 
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Cooley beschreibt die soziale Pragung des Ich durch reflexive Wahroehrnung. Das Ich 

ist eine aggressive, einnehrnende Kraft, die bestrebt ist, sich aile moglichen Mittel zur Fort

entwicklung zu eigen zu machen, seien es materielle Dinge oder die Aufmerksamkeit der 

Umwelt. Dazu versucht es unter anderem, beim Gegeniiber einen moglichst vortei!haften 

Eindruck zu erwecken, und es ist stets auf Informationen dariiber angewiesen, wie es von der 

Umwelt wahrgenommen wird. Cooley wahlt fur diese reflexive Abschatzung des eigenen 

Eindrucks die Spiegelmetapher: 

»As we see our face, figure, and dress in the glass, and are interested in them 

because they are ours, and pleased or otherwise with them according as they do or 

do not answer to what we should like them to be; so in imagination we perceive in 

another's mind some thought of our appearance, manners, aims, deeds, character, 

friends, and so on, and are variously affected by it. A self-idea of this son seems to 

have three principal elements: the imagination of our appearance to the other 

person; the imagination of his judgment of that appearance, and some son of self

feeling, such as pride or monification. The comparison with a looking-glass hardly 

suggests the second element, the imagined judgment, which is quite essential. The 

thing that moves us to pride or shame is not the mere mechanical reflection of 

ourselves, but an imputed sentiment, the imagined effect of this reflection upon 

another's mind. This is evident from the fact that the character and weight of that ot

her, in whose mind we see ourselves, makes all the difference with our feeling.« 

(Cooley 1972:51f.) 

Cooley illustriert mit sehr lustigen Beispielen, wie bereits Kinder phantasievoll kleine 

Dramen inszenieren, urn das Interesse ihrer Umwelt auf sich zu ziehen, und dabei mit einem 

Auge stets geflissentlich die Reaktionen der Erwachsenen iiberwachen. Der Unterschied zu 

Erwachsenen besteht darin, daB letztere subtile Methoden kennengelemt haben, urn ihre Um

welt zu beeindrucken, und etwaige Unzufriedenheit mit der (nicht) erfahrenen Anerkennung 

nicht gleich mit Geschrei oder Schrnollmund verkiinden. Das Kind erwartet erkennbare 

AuBerungen der Zuwendung, wahrend der Erwachsene sich schon mit der angedeuteten oder 

bloB vorgestellten Wertschatzung zufriedengibt. Und schlieBlich sind die Anstalten des 

Kindes direkt und unmiBverstandlich auf ihren Zweck gerichtet. Der Erwachsene lemt, durch 

einstudierte Indifferenz den Anschein zu unterdriicken, daB er das, was er untemimmt, mit 

eben dem Ziel untemimmt, ein vortei!haftes Ansehen zu bewirken, wei! er sich dariiber im 

Klaren ist, daB ihrn offensichtliches Streben nach Anerkennung als Schwache ausgelegt wer

den konnte. Es handelt sich keineswegs urn einen neutralen Gegenstand, der durch direkte 

Nachfrage zu klaren ware. Daher diirfte es auch fruchtlos bleiben, die Person nach der 

Orientierung am mutmaBlichen Fremdurteil zu fragen, denn sie wiirde unweigerlich verleug

net. 

An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, daB das zweite Element des looking-glass-self, 

die vermutete Wirkung der eigenen Person auf Dritte, nicht mit deren tatsachlicher Wahr-
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nehmung identisch sein muB (Rosenberg 1981 :597) und seine Abschiitzung mit betriichtlicher 

Unsicherheit behaftet ist. Das soziale Selbst ist also kein Spiegelselbst, wie es der Titel 

vermuten liiBt und wie es bisweilen tibersetzt wird (z. B. von Bisler 1978). Wir wollen daher 

Cooleys Begriff des imaginiiren Uneits tibernehmen, weil es zuniichst und mit GewiBheit nur 

in der Vorstellung vorhanden ist. 

Meads ([1913) 1972, [1934) 1967) Analyse geht so weit, das Selbst in die Komponente 

eines Akteurs (»1«) und eines Beobachters (»Me«) zu zerlegen. Das Me steht fur die erlemte 

Wahmehmung der eigenen Person auf die Weise, auf die es die Umwelt wahrnehmen wiirde, 

und fungiert als der »generalisierte Andere«. Damit erst ist die Grundlage fur Komrnunikation 

und Interaktion geschaffen, denn die gedankliche Ubernahme anderer Rollen und die Anti

zipation der Reaktionen der Interaktionspartner auf eigenes Handeln ermoglicht es dem 

Akteur, Strategien effektiv zu verfolgen, mit anderen zu koordinieren und Ergebnisse voraus

schauend zu evaluieren (Schlenker/Britt/Pennington 1996:121, Schlenker 1980:56). 

Wir wenden uns nun der Impression-Management-Theorie zu, von der aus schlieBlich der 

Briickenschlag zur StreBtheorie stattfinden soli. Diese Theorie setzt in gewisser Weise 

Cooleys Gedanken fort: Es wird nicht nur angenommen, daB das Individuum sich selbst tiber 

Reaktionen seiner Umwelt definiert, sondern daB es sich selbst auch aktiv in der Umwelt 

definiert. Es mutmaBt nicht nur, was andere von ihm selbst denken mogen, sondern beein

fluBt gezielt den Eindruck, den sie von ihm gewinnen. Schneider (1981:25) definiert Im

pression-Management als »an attempt by one person (actor) to affect the perceptions of her 

or him by another person (target)«. 1m Mittelpunkt des Interesses standen anfangs die 

Strategien, die Menschen einsetzen, urn ein Bild von sich selbst zu zeichnen, das sie in einem 

guten Licht scheinen liiBt, etwa das Einschmeicheln auf der Suche nach Anerkennung. AI

lerdings handelt es sich bei den gezeichneten Person1ichkeitsbildern stets urn Kompromisse 

zwischen idealisierten Traumvorstellungen und den Offentlich sichtbaren Fakten, und sie ent

halten imrner eine Komponente der person1ichen Ntitzlichkeit und der Glaubwiirdigkeit 

(Schlenker 1987). Aktuelle Fassungen des Ansatzes losen sich von der Fixierung auf speziel

Ie Motive und betrachten Impression-Management als Mittel, das unterschiedlichen Zwecken 

dienen kann und beliebige Objekte beriihrt: »We define 'impression management' as the goal

directed activity of controlling information about some person, object, idea, or event« 

(Schlenker/Britt/Pennington 1996: 118). Trotz dieser konzeptuellen Offnung liegt das Haupt

einsatzgebiet weiterhin in der Analyse der Selbstdarstellung (self-presentation, self-identifica

tion, vgl. Mummendey 1995:126ff.), d. h. soicher Akte, die das positive Selbstkonzept des 

Akteurs vermitteln. Es wird angenomrnen, daB Impression-Management und Selbstdarstellung 

nicht nur in besonderen Situationen stattfinden, sondern Bestandteile alltiiglicher Interaktion 

sind - geradezu notwendige Bestandteile, die der Orientierung der Interaktionspartner dienen: 

»In order to interact with others, people must present and maintain a coherent identity. An 

actor cannot 'do' social interaction without taking a particular role in it, and this role is 
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presented by a set of identity images characterizing the type of person the actor thinks he or 

she can and should be on this occasion« (Schlenker/Britt/Pennington 1996: 125). Es eriibrigt 

sieh zu sagen, daB auch diese Perspektive es nieht ausschlieBt, nach der Niitzlichkeit eines 

Eindrucks fur die Zielerreiehung des Akteurs zu fragen (ibid.). 

Eine erschiipfende Ubersicht tiber die Zweige der Impression-Management-Theorie kann 

hier nieht gegeben werden; es ist zu verweisen auf den handlungstheoretisch aufgebauten 

Theoriebeitrag von Schlenker/Britt/Pennington (1996), der ein Erwartungs * Wert-Modell fur 

die Wahrscheinliehkeit einer Strategie konstruiert, Arbeiten tiber die Effektivitiit der Strate

gien (Baumgardner/Arkin 1987) und tiber den Zusammenhang zwischen sozialer Erwiinscht

heit und Impression-Management, der fur die mangelnde Validitiit mancher sozialpsychologi

scher Experimente verantwortlich ist (Mummendey/Bolten 1993, Mummendey 1995). Eine 

Vielzahl von Beitriigen enthiilt Taxonomien der beobachteten Strategien und Techniken (z. B. 

Schlenker 1980, Arkin 1981, Mummendey 1995 und die Beitriige zum Sammelband von Gia

calone/Rosenfeld 1989). Bemerkenswert ist in der Impression-Management -Literatur die 

durchgiingige Beschriinkung auf proaktive Techniken; die meisten Arbeiten durchzieht das 

Bild eines Individuums, das Auseinandersetzungen gezielt sucht, urn sieh konstruktiv oder 

auch konsolidierend mit seinem Image zu beschiiftigen. Das liegt mi:iglicherweise an der 

lange herrschenden Vorstellung, Impression-Management sei ein Instrument, mit dem sich 

Akteure Vorteile verschaffen. Meist fehlen buchstiiblich aile Ansiitze der Erfassung auswei

chender und vermeidender Reaktionen zur bloBen Rettung eines bestehenden, aber bedrohten 

Selbstkonzepts. Dies wird sieh iindern, wenn im folgenden Abschnitt Uberlegungen zur Spra

che kommen, die sieh mit einem drohenden Schaden fur das Ansehen befassen. 

2.4.2 Bedrohtes Ansehen, Seham und ihre Verarbeitung 

Grundlegende Gedanken zur Natur der Scham sind in Georg Simmels kurzem Essay »Zur 

Psychologie der Scham« ([1901]1983) enthalten. Den gemeinsamen Kern der mannigfaltigen 

Erscheinungen, die ein Schamgefuhl bewirken, sieht er im Hervortreten eines Makels der 

Person in einem Augenblick, in dem sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer steht: 

»Will man das besonders Peinigende des Schamgefuhls in abstrakten Begriffen auseinanderle

gen, so scheint es in dem Hin- und Hergerissenwerden zwischen der Exaggeration des Ich, 

dadurch, daB es ein Aufmerksamkeitszentrum ist, und der Herabsetzung zu bestehen, die es 

in seinem gleiehzeitigen Manko gegeniiber der vollstiindigen und normativen Idee seiner 

selbst fuhlt« (Simmel 1983: 142). So verschiedenartige Umstande wie Nacktheit in der 

Offentlichkeit, die Verschiimung des gelobten Bescheidenen und die Geniertheit des Publi

kums eines Vortrags, zu dem zahlreiche Zuhiirer erwartet wurden, nur wenige jedoch 

erschienen sind, haben diese Bedingungen gemein. 1m ersten Fall verweist Simmel auf die 

iiuBerste Sphiire der Unnahbarkeit einer Person, in die der nackte Ki:irper gehiirt. Das 

Eindringen in diese Sphiire bedeutet einen Bruch der Norm der integren Persi:inliehkeit und 
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ihre Herabwlirdigung, die unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich zieht. 1m zweiten Fall wird 

dem Bescheidenen ein MiBverhiiltnis zwischen seinem Selbstbild und dem schier unverdienten 

Lob bewuBt. 1m dritten Fall ist die erhohte Aufmerksamkeit aufgrund der Lucken der 

ZuhOrerschaft unmittelbar ersichtlich; der Anwesende empfindet dabei die Abwesenheit der 

anderen als eine Vemachliissigung oder Kriinkung des Vortragenden. Die Identifikation mit 

der Unzuliinglichkeit der Gruppe bewirkt hier die Schamempfindung. DaB Scham ein soziales 

Phiinomen ist, wird bereits an diesem Beispiel deutlich. Die sozialen Konstellationen konnen 

sich dabei verschiedenartig auswirken, denn es gelingt Simmel ebenso zu zeigen, daB 

beispielsweise in Gruppen begangene Normverletzungen keine Scham hervorrufen, weil sie 

die Aufmerksamkeit nicht auf eine einzelne Person lenken. 

Breite Rezeption haben die Beitriige Erving Goffmans ([1955]1982, 1956, [1956] 1997) 

zur Erkliirung der Peinlichkeit gefunden. Sie stehen ganz in seiner Tradition, das Leben in 

Theater-Metaphem zu beschreiben. Zuniichst nimmt er das Theorem der Impression-Manage

ment-Theorie vorweg: Eine Person gibt sich in Interaktionen ein Gesicht (face), d. h. ein Bild 

von sich selbst, das aus anerkannten sozialen Attributen zusammengesetzt ist. Sie bedient sich 

sogenannter lines, konsistenter Darstellungsmuster, die dem beabsichtigten Gesicht Konturen 

verleihen (Goffman [1955] 1982: 109). Das Gesicht ist verschieden yom Selbst, und jede 

Person tritt in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Gesichtem auf. Ein Gesicht 

ist auf den Kontext (das Publikum, die Interaktionspartner) abgestimmt. In Goffmans Analyse 

spielt die gegenseitige Akzeptanz der Linien der Interagierenden als strukturelle Grundlage 

der Interaktion eine wichtige Rolle. Die Wahrung eines Gesichts ist Bedingung, nicht Ziel 

der Interaktion. Die Interaktionspartner akzeptieren bis auf weiteres die Linien der anderen 

und richten ihre Beitriige auf sie aus. Die Entwicklung einer Begegnung ist mit den einmal 

eingenommenen Darstellungsmustem eng verhaftet, denn wenn eine Person von ihrer Linie 

radikal abschwenkt oder die Ereignisse ihre Linie diskreditieren, stellt sich Konfusion ein, 

weil die Vorstellungen der Beteiligten von der Fortfiihrung der Begegnung unhaltbar werden 

(Goffman [1955] 1982: 112). »Thereafter those present find they can neither do without the 

assumptions nor base their responses upon them. The inhabitable reality shrinks until 

everybody feels 'small' or out of place« (Goffman 1956:269). 

Gleichzeitig sind Gesichter emotional besetzt. Das Wohlbefinden der Person hiingt davon 

ab, wie ihre Erwartungen hinsichtlich eines angestrebten Gesichts sich erfiillen. Ubertrifft der 

Ausgang einer Begegnung die Erwartungen, hebt das die Stimmung. Manche Interaktions

beitriige und exteme Ereignisse konnen aber auch das Gesicht hintertreiben. Wiihrend im 

Normalfall den anderen Beteiligten die Attribute, aus denen ein Gesicht des Akteurs zu

sammengesetzt ist, nicht bewuBt sein mussen, wird ihnen nun klar, daB er sie nicht besitzt 

und wissentlich einen falschen Eindruck erweckt hat. In einem soJchen Fall entsteht Peinlich

keit. Die Inkonsistenz der Ereignisse innerhalb einer Begegnung oder zwischen einer Linie 

und dem griiBeren sozialen Kontext des Akteurs entlarvt sein falsches Gesicht und wirft 

Zweifel an seiner Zuverliissigkeit als Interaktionspartner auf. »Should he sense that he is in 
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wrong face or out of face, he is likely to feel ashamed and inferior because of what has 

happened to the activity on his account and because of what may happen to his reputation as 

a participant. Further, he may feel bad because he had relied upon the encounter to support 

an image of self to which he has become emotionally attached and which he now feels 

threatened« (Goffman [1955] 1982: 111). Das Verfolgen einer bestimmten Linie enthlilt ein 

implizites Versprechen der Kontinuitat, das nun gebrochen wird (Goffman ([1956]1997:21). 

Peinlichkeit ist jedoch mitnichten ein individuelles Problem, sondern eine ansteckende 

Angelegenheit. Sie betrifft nicht nur denjenigen, des sen Gesicht diskreditiert wurde, sondern 

auch denjenigen, der es, auch unwillentlich, diskreditiert hat, und oft ist nicht zu erkennen, 

wem von beiden eine Situation peinlicher ist. Mangelnde Riicksichtnahme auf die exponierte 

Person wird als Taktlosigkeit ausgelegt, die nun fiir die anderen Interagierenden ihrerseits 

leicht zur Ursache der Peinlichkeit werden kann. Der Umgang mit Peinlichkeit ist daher stets 

ein interaktiver sozialer Vorgang. 

Vor der weiteren Erorterung ist anzumerken, daB Goffmans Erklarung nicht auf restlos 

aile Situationen recht zuzutreffen scheint, die realiter als peinlich empfunden werden. In 

Simmels Fall des einsamen Zuhorers einer schlecht besuchten Vortragsveranstaltung kann 

man schlieBIich mitnichten dem Anwesenden die Nachlassigkeit der Abwesenden zum 

Vorwurf machen. Er ist der nur passiv Anwesende, der den Erwartungen an seine Rolle als 

ZuhOrer zur Geniige nachkommt und keineswegs etwas vorgibt, das durch die Fakten nicht 

gedeckt wird. Das bemerkenswerte ist in diesem Fall die durch Identifikation mit den Ab

wesenden bedingte »sachlich gerade ganz unangebrachte Schamempfindung« (Simmel 1983: 

148). Goffmans Starke liegt also eher in der Analyse proaktiv (wenngleich unintendiert) 

herbeigefiihrter Peinlichkeit. 

Unter dem Gesichtspunkt der Verarbeitung von Peinlichkeit ist fiir uns von unmittel

barem Interesse, was Goffman iiber face-work vermerkt (die Gesamtheit dessen, was indivi

duell und interaktiv-kooperativ zur Gesichtswahrung unternommen wird). Er unterscheidet 

vermeidende und korrektive Prozesse. Der sicherste Weg, eine Bedrohung des Gesichts zu 

vermeiden, ist es, Begegnungen zu umgehen, in denen solche Bedrohungen zu erwarten sind; 

eine Alternative zum restIosen Riickzug ist die Einschaltung von Mittelsleuten. Innerhalb 

einer Begegnung umschifft dann die Konversation Themen, in deren Zusammenhang Inkon

sistenzen des Gesichts auffallig zu werden drohen. Dem Interaktionspartner kommt eine 

ebensowichtige Aufgabe wie dem Akteur zu, denn seine Unterstiitzung in Form von Dis

kretion und gezielter Nichtbeachtung peinlicher Details verhindert zuverlassig den befiirch

teten Schaden. Korrektive Prozesse setzen ein, wenn es zur Peinlichkeit gekommen ist. Zu 

ihnen gehOren der Widerspruch, der das bedrohte Gesicht durch einen Gegenangriff auf die 

bedrohliche Information und ihre Quelle entlastet, das Versohnungsangebot durch den 

Angreifer, der die Peinlichkeit herbeigefiihrt hat, und die ernst oder scherzhaft gemeinte 

explizite Zuriicknahme einer in der Selbstdarstellung implizit enthaltenen Eigenschaft, die 

von einem Ereignis widerlegt wurde. 
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Goffman beliiBt es bei einer Uberblicksbetrachtung und ist nicht an einer Vorhersage der 

Verarbeitungsprozesse durch Personlichkeits- und Interaktionsmerkmale interessiert. Er weist 

lediglich darauf hin, daB Selbstsicherheit (poise) dazu befahigt, die sichtbaren Symptome der 

Scham (Erroten etc.) zu unterdriicken und verheimlichen. Aufbauend auf Goffmans Analyse 

der Entstehung von Peinlichkeit untersucht Modigliani (1968) Traits, die die generalisierte 

Neigung erkliiren, in sozialen Interaktionen Peinlichkeit zu empfinden (embarrassability). 

Dazu legt er Studenten Beschreibungen peinlicher Situationen vor. Es zeigt sich, daB das 

subjektiv vermutete Ansehen in den Augen der Offentlichkeit (subjective-public-esteem), also 

das Imaginare Urteil, den stiirksten Zusammenhang mit dem Kriterium aufweist. Der 

verwendete Indikator (feelings of inadequacy) miBt allerdings genausosehr das Selbstwertge

fiihl der Person in ihrer eigenen Einschiitzung. Empathie triigt auch zur Peinlichkeitsneigung 

bei, allerdings nicht in jedem Fall, sondem nur in Interaktion mit dem vermuteten Ansehen. 

Besonders empfindlich sind daher Personen, die vermeintlich ein sch1echtes Ansehen besitzen 

und tiber die Fiihigkeit verfiigen, die Perspektive anderer einzunehmen. Angstlichkeit (test 

anxiety) und ein geringes allgemeines Selbstwertgefiihl tragen im multivariaten Modell nur 

wenig zur Varianzaufkliirung bei (obwohl hohe bivariate Zusammenhiinge mit embarras

sability bestehen). Modiglianis Arbeit ist insofem aufschluBreich, als sie personlichkeitsbe

dingte interindividuelle Unterschiede belegt. Leider suggeriert sein Modell der Peinlichkeit 

aber ein einfaches Reiz-Reaktions-Schema, das ohne vermittelnde Instanzen auskommt. 

Auch das ausgeloste Verhalten wird von Modigliani mit keinem Wort erwiihnt. Mehr 

dariiber erfahren wir in einem Beitrag von Schlenker (1987). Er ist von besonderem Interesse 

fiir die Uberiegung, daB bedrohtes Ansehen zur Belastung werden kann. In dieser Arbeit 

kombiniert Schlenker Elemente der Impression-Management -Theorie mit Elementen der 

StreBtheorie. Grundlage ist die Annahme einer Person, die urn die Wahrung eines Selbst

bildes (desired identity image) bemtiht ist und korrigierend eingreift, wenn die Umstiinde 

einen Eindruck zu vermitteln drohen, der vor ihrem erwiinschten Selbstbild abweicht. 

»People have a stake in the construction and preservation of these images, both privately and 

publicly, and are threatened when they might be damaged by events. When threats arise, 

people take action to defuse them« (Schlenker 1987:274, Hervorh. v. K.S.). Zu den Um

stiinden, die das erwiinschte Selbstbild gefiihrden, gehOren eigene Fehlleistungen, Unge

schicklichkeit, Verfehlungen und exteme Ereignisse wie Beleidigungen und Provokationen 

und Ungliicksfiille, die dem Erscheinungsbild anhaften und es mit unerwiinschten Eigen

schaften wie Inkompetenz versehen. 

StreB entsteht dannjedoch nicht automatisch, denn es finden Mediationsprozesse statt, die 

man sich, obwohl von Schlenker nicht so bezeichnet, als Bedeutsarnkeits- und Ressourcenein

schiitzung und Verarbeitungsverhalten (vgl. Abschnitt 2.2) vorstellen kann. Bedeutsam ist 

eine Bedrohung, wenn ein zentraler Zug des Selbstbildes bedroht ist - Zentralitiit ist wegen 

der Beliebigkeit leider kein sehr hilfreicher Begriff -, der Akteur viel in die Errichtung dieses 

Bildes investiert hat und eine groBe Diskrepanz zwischen erwiinschtem und entstehendem 
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Bild besteht. Die Ressourceneinschatzung, hier bezeichnet als wahrgenommene Selbstdar

stellungswahrscheinlichkeit (self-identification outcome expectation), vollzieht sich etwas 

anders als im bekannten Verarbeitungsmodell Lazarus', denn neben der Schwierigkeit der 

Situation und den Fiihigkeiten des Akteurs gehen in sie Eigenschaften des Publikums ein. Die 

Wahrscheinlichkeit, ein Selbstbild erfolgreich zu projizieren, hiingt u. a. davon ab, wie an

spruchsvoll, tolerant und hilfsbereit das Publikum ist, vor dem der Akteur bestehen muB. 

Drei Klassen von Verarbeitungsverhalten werden beschrieben, in denen wiederum einige 

von Lazarus/Folkman schon benannte Verhaltensweisen enthalten sind. 1. Sachdienliche, 

d. h. fiir die Einschatzung des Selbstbildes aussagefahige, lnformationen werden beschafft 

oder erinnert und intensiv ausgewertet. Es werden insbesondere solche Informationen 

gesucht, die ein erwtinschtes Selbstbild stiitzen. Gleichzeitig werden soziale Bewertungsstan

dards, mit denen sich der Akteur vergleichen kann, »salient«, d. h.: sie werden im BewuBt

sein hervorgehoben. 2. Fiir Ereignisse, die das Selbstbild bedrohen, werden Erkliirungen, 

Ausreden und Entschuldigungen konstruiert, die die Imagekonflikte sich selbst und dem 

Publikum gegeniiber plausibel eliminieren. »People attempt to explain events in ways that 

validate desired identity images and repudiate undesired images« (Schlenker 1987:288). Z. B. 

werden Ursachen fiir Unstimmigkeiten in iiuBeren Umstiinden gesucht. Offensichtlich sind die 

von Schlenker mit diesen Strategien gemeinten Versuche identisch mit kognitiver Restruktu
rierung. 3. Der Akteur leitet strategische Aktivitiiten ein, die etwa der direkten Problem16-

sung und der Suche sozialer Unterstiitzung entsprechen. Er kann beispielsweise versuchen, 

durch imagewirksame Handlungen eine ungiinstige Meinung anderer zu seinen Gunsten zu 

beeinflussen. Dabei kommt der Auswahl geeigneter Aufgaben, Situationen und Auditorien 

groBe Bedeutung zu. SchlieBlich wird er solche Sozialkontakte bevorzugen, in denen er eine 

Bestiitigung seines erwtinschten Selbstbildes erwarten kann. 

Das letzte Beispiel verdeutlicht die Besonderheit der geschilderten Strategien: Obwohl sie 

den gleichen Gattungen zuzurechnen sind, denen Reaktionen auf finanzielle (oder beliebige 

andere) Probleme entstammen, kennzeichnet sie jeweils der enge Bezug zum Selbstbild; es 

ziihlt also nicht etwa soziale Unterstiitzung schlechthin, sondem diejenigen zu einem be

stimmten Zweck. Diese Feststellung hat Konsequenzen fiir die Analyse wirklichkeitsnaher 

Situationen, die, wie in Abschnitt 2.2.2 erliiutert wurde, u. E. durch mehrere Anliegen 

gleichzeitig gekennzeichnet sind. Eine dem Konzept adiiquate Untersuchung miiBte nicht nur 

Anliegen auffachem, sondem entsprechend auch die Reaktionen. 

Wiihrend Schlenker der kognitiven Situationsbewertung einen groBen Stellenwert fiir die 

Wahl einer Reaktion beimiBt, bricht er mit dem Schema des Transaktionsansatzes, wenn er 

konstante Dispositionen, Muster oder Stile des Bewiiltigungsverhaltens ins Spiel bringt (deren 

Verhaltnis zu den drei Reaktionsklassen ungliicklicherweise nicht zufriedenstellend gekliirt 

wird). Er sieht niimlich zum einen eine Tendenz zur kiimpferischen Selbstbehauptung und 

Durchsetzung des erwtinschten Bildes (self-assertive style) und zum anderen eine Tendenz 

zur passiven Verteidigung (self-protective style). Wiihrend der erste Stil durch die aktive 
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Nutzung aller Gelegenheiten zur Verbesserung des Selbstbildes charakterisiert ist, zeichnet 

sich der zweite (protektive) Stil durch eine Verlagerung auf die Vermeidung gefcihrdender 

Situationen und das Ausbleiben der Gegenangriffe aus; typisch fur ihn ist der Riickzug aus 

potentiell identitiitsbedrohenden sozialen Interaktionen. Aussagen zum EinfluB von Situation 

vs. Disposition auf die Aktivierung der Stile sind nicht sehr klar, doch scheinen beide Fakto

ren Effekte zu besitzen: »These patterns can be situationally induced and they also appear to 

represent generalized styles of interaction on which individual differences can be observed« 

(Schlenker 1987:309). Es ist neben Selbstwertgefuhl, Kontrolliiberzeugung und Leistungs

motivation (achievement motivation) im wesentlichen eine Disposition, die als besonderer 

Bestimmungsfaktor der Stile bezeichnet wird: die sog. soziale Angstlichkeit, d. h. Schiich

ternheit in Gegenwart anderer Personen. (Zu dem gleichen SchluB kommt Arkin [1981:325].) 

Yom einem iihnlichen Gegenstand, dem Umgang mit MiBbilligung (disapproval) durch 

die soziale Umwelt, handelt ein Beitrag von Baumgardner/Arkin (1987). MiBbilligung wird 

nicht definiert. Obwohl sicherlich MiBbilligung denkbar ist, die keine Peinlichkeit erzeugt 

(z. B. die Ablehnung einer offen vertretenen abweichenden Denk- oder Verhaltensweise einer 

Person durch Ihresgleichen, die ja keine Selbstdarstellung der Person diskreditiert), lassen die 

Beispiele darauf schlieBen, daB die Autoren Scham und MiBbilligung gleichsetzen. Die 

Analyse basiert auf der Annahme eines nicht weiter hinterfragten menschlichen Bediirfnisses, 

solche MiBbilligung zu vermeiden. Ein Modell ihres Entstehungs- und Verarbeitungsmecha

nismus wird von den Autoren nicht ausdriicklich expliziert, doch legt die Schilderung der 

Reaktionen nahe, daB sie MiBbilligung nicht als eine an sich durch ein Ereignis gegebene 

Tatsache verstehen. Sie ist eher eine - allerdings dann unangenehme und bedrohliche - Inter

pretation von Umweltreizen durch ein Individuum. Eine von zwei grundsiitzlichen Bewiilti

gungsmoglichkeiten besteht folglich darin, die negative Interpretation von vornherein zu ver

meiden. Dazu konnen verschiedene Techniken eingesetzt werden, die entweder die Existenz 

derjenigen Informationen leugnen, die MiBbilligung andeuten (Selbsttiiuschung), die personli

che Relevanz dieser Informationen abstreiten oder die Informationsquelle selbst degradieren. 

Weitaus ungiinstiger ist die Ausgangsposition des Individuums fur eine erfolgreiche Ausein

andersetzung, wenn es die Existenz von MiBbilligung durch Interpretation akzeptiert hat. Es 

muB dann Zuflucht zur zweiten Bewiiltigungsmoglichkeit nehmen, die lediglich die Wahr

scheinlichkeit zukiinftiger MiBbilligung vermindert. Dazu dienen verstiirkte Bemiihungen urn 

sachliche Leistungen, die yom Publikum wahrgenommen werden sollen, aber auch Abwiirts

vergleiche zur Absenkung normativer Standards, die Umorientierung des Bezugspunkts der 

Aufmerksarnkeit und kognitive Restruktrierungsverfahren, z. B. Ausreden und das Betonen 

oder Erschaffen von Handicaps (self-handicapping). Die Verwendung der Gattungsnamen 

Abwiirtsvergleiche und kognitive Restrukturierung ist allerdings ohne einen Zusatz miBver

stiindlich, denn im Gegensatz zur Verwendung im allgemeinen Verarbeitungsmodell nach 

Lazarus/Folkman involvieren sie hier stets ein Publikum. Urn zwei Beispiele zu nennen: Die 

Absenkung normativer Standards kann ihren Zweck nur erfullen, wenn sie dem Publikum 
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vermittelt werden kann, von dem eine MiBbilligung ausgehen konnte. Es sind daher u. U. 

umfangreiche vorbereitende MaBnahmen notig, die Erwartungen an spezifische Leistungen 

senken und vor der Peinlichkeit eines zukiinftigen Versagens schtitzen, etwa durch Konstruk

tion einer Kontinuitiit der Erfolglosigkeit oder gezieltes Versagen im Vorfeld einer wichtigen 

Leistung (Baumgardner/ Arkin (1987: 334f.). Kognitive Restrukturierung darf nicht aile in in 

der Person stattfinden, sie muB auch dem Publikum durch aktiv vorgetragene Erkllirungen 

plausibel gemacht werden, weil erheblicher Rechtfertigungszwang empfunden wird. 

Verleugnende Strategien werden auch als kognitive, passive oder reaktive bezeichnet, 

wei! sie die liuBeren Umstlinde unberiihrt lassen, wlihrend die zweite Gruppe mit den 

Attributen behavioral oder proaktiv versehen wird, wei! sie entweder eine Verlinderung 

eigener Leistungen oder einen nach auBen gewandten Eingriff in die Entstehungsbedingungen 

von MiBbilligung implizieren. Erstaunlich ist nun, was Baumgardner/Arkin (anhand einer 

Literaturiibersicht) tiber die Effektivitlit der Strategien fur die psychische Gesundheit berich

ten. Entgegen weit verbreiteter Meinungen wird das Wohlbefinden beim Einsatz leugnender 

und selbsttliuschender Strategien wenig beeintrlichtigt, solange dabei ein minimaler Wirklich

keitsbezug nicht verlorengeht. Sie schtitzen recht wirksam vor einer Beeintrlichtigung der 

Handlungsfahigkeit durch Konfrontation mit eigener Unzullinglichkeit. Uber die Wirksarnkeit 

proaktiver Strategien ist weniger bekannt. Zumindest das self-handicapping hat sich als 

ambivalente Strategie erwiesen, wei! es zwar den Akteur begrenzt von seiner Besorgnis urn 

sein Ansehen entlasten und zu besseren Leistungen beflihigen kann, aber yom Publikum 

hliufig entweder durchschaut oder als Zeichen fur Personlichkeitsschwliche gewertet wird. 

Aus den Uberlegungen der Autoren muB man auch den SchluB ziehen, daB man sich vor 

Faustregeln wie »Nur proaktives Coping ist gutes Coping« htiten sollte. Auf einen solchen 

Nenner hlitte man ja die vorangegangenen allgemeinen Uberlegungen zur Belastungsver

arbeitung (Abschnitt 2.2.4) bringen konnen. Die Verhliltnisse scheinen hier geradezu auf den 

Kopf gestellt. Die angemessene Art und Weise, mit MiBbilligung urnzugehen, ist wahr

scheinlich das Ignorieren ihrer Existenz. Proaktive Versuche, das Vorfeld der MiBbilligung 

zu seinen Gunsten zu gestalten, verursachen dem Akteur erheblichen Aufwand und konnen 

ihr Ziel dennoch verfehlen. Wir interpretieren Baumgardner/Arkin so, daB der entscheidende 

Unterschied zur Verarbeitung der Probleme, die die StreBtheorie herkommlicherweise unter

sucht, und damit der Schltissel zum auBergewohnlichen Problemcharakter des drohenden 

Ansehensverlusts, im Publikum liegt. Das eigentliche Problem ist nicht ein sachliches, 

sondern ein Urtei! des Publikums iiber eine sachliche Leistung oder eine Person. Und noch 

genauer: Es ist die Mutmaj3ung tiber das Urtei!. Man konnte geradezu sagen, es handele sich 

urn ein imaginares Problem, weil aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung die Person sich selbst 

zur eigentlichen Belastungsquelle wird. Kann es in diesem Fall tiberhaupt problemorientierte 

Bewliltigungsformen geben? 

Das Imaginare Urteil kann die Person nicht direkt so steuern, wie sie an einem gesund

heitlichen oder finanziellen Problem arbeiten wiirde. Es ist nicht einmal akzeptabel zu 
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offenbaren, daB darin ein Problem besteht. Denn ein Versuch, etwas gegen ein gesundheitIi

ches Problem zu untemehmen, verschlimmert das Problem in der Regel nieht; die Arbeits

suche versch1irft nieht die Arbeitslosigkeit. Doch wer zu erkennen gibt, daB er unter Proble

men mit seinem Offentlichen Ansehen leidet, handelt sich zusatzliche abtragliche Folgen fUr 

eben dieses Ansehen ein. Der Akteur kann daher nur sehr indirekt auf das Publikum und sein 

/maginlires Uneit tiber ihn selbst EinfluB nehmen. Andererseits sind die Konsequenzen und 

Folgeprobleme eines vermuteten negativen Eindrucks auf anderen Ebenen (etwa der wirt

schaftlichen und der der Sozialkontakte) sehr viel weniger transparent als die nicht -sozialer 

Probleme. Der Akteur kann sich tiber sie genausowenig Klarheit verschaffen wie schon iiber 

den fUr sie ursachlichen Eindruck (sein Ansehen). 

In dieser Hinsieht wundert es nieht, wenn so\Che Reaktionen erfolgreieh sind, die durch 

intrapsychisches Verleugnen ein potentielles nieht zu einem imaginaren und damit subjektiv 

bedeutsamen Problem werden lassen, das reale, proaktive Verarbeitung erfordert. Wer kein 

negatives Selbstbild empfindet, muB sieh dafUr auch nieht rechtfertigen. Doch inwiefem be

steht iiberhaupt Wahlfreiheit der Reaktionen? Baumgardner/Arkin analysieren die Strategie

wahl ohne Einbezug kognitiv-situationaler Faktoren und erklaren Reaktionen lediglich mit 

Pers6n1iehkeitsdispositionen. Kognitive Puffer gegen die Empfindung der MiBbilligung 

werden als Teil eines robusten Selbstkonzepts verstanden. Ein hohes SelbstwertgefUhl und, 

wie schon Schlenker (1987) betont, niedrige Auspragung sozialer Angstlichkeit werden als 

Kemvariablen genannt (Baumgardner/Arkin (1987:329, 341). 

Sind deshalb Menschen, denen diese Eigenschaften fehlen, zu Strategien mit zweifelhaf

tern Ausgang verurteilt? Wenn, wie von den Autoren behauptet wird, kognitive Puffer an 

stabile Dispositionen gekniipft sind, k6nnen ja nieht aile Menschen ausreichend mit ihnen 

ausgestattet sein. Dazu und zur Auswahl der Reaktionen bei Baumgardner/Arkin sei eine 

letzte Bemerkung erlaubt, bevor wir zu der Frage iibergehen, was Armut mit Peinlichkeit 

und sozialer MiBbilligung zu tun hat. Die Auswahl bleibt, wie beim Gros der Arbeiten aus 

dem Kontext der Impression-Management-Theorie zu beobachten ist (dem die letztgenannten 

Autoren nicht zuzurechnen sind), unvollstandig, weil der schlichte Rtickzug aus Interaktionen 

und die praventive Vermeidung von Auseinandersetzungen emeut fehlen. Zu diesem blinden 

Fleck tragt sieher die vorherrschende experimentelle Methodik der Sozialpsychologie bei, 

denn sie wird vorzugsweise Situationen herbeifUhren, in denen sieh Probanden irgendwie 

proaktiv verhalten miissen. Es ware aber ein TrugschluB anzunehmen, daB Menschen mit 

einem prekaren Selbstkonzept permanent mit Rechtfertigungen und anderen proaktiven Strate

gien besch1iftigt sind. In realen Umgebungen diirften sieh zumeist evasive Altemativen finden 

lassen, die zwar von einer entfemten Furcht vor MiBbilligung ausgel6st werden, aber eine 

Zuspitzung durch die Konfrontation mit dem Publikum verhindem. 
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2.4.3 Armut und Ansehen 

Die vorstehenden Abschnitte haben gezeigt, daB das Ansehen als Anliegen im Sinn der 

StreBtheorie aufgefaBt werden kann. Wenn es bedroht ist, werden Abwehrreaktionen in Gang 

gesetzt. Der nachste Schritt mu6 nun darin bestehen zu zeigen, daB Armut das Ansehen der 

Person bedroht und so Prozesse der Bewaltigung auslast. 

Allerdings ist es gewiB keine neue Erkenntnis, daB Arme einen schlechten Ruf genieBen 

und sich manchmal ihrer Lage schamen. Der Allgemeinplatz der »verschamten Armut« ist 

dafiir wohl der beste Beleg. Es laBt sich, wie die nachfolgend zitierten Beispiele zeigen, recht 

plausibel argumentieren, daB Armut gesellschaftlich als Indiz oder gar Synonym negativ 

bewerteter Eigenschaften gilt. Damit scheint der Punkt erreicht, an dem wir von bedrohtem 

Ansehen als Sekundarstressor wirtschaftlicher Probleme sprechen kannen. 

Thorstein Veblen ([1899]1968) beschreibt den engen Zusammenhang zwischen Ansehen 

und Wohlstand sowie die MiBbilligung des wirtschaftlichen Scheiterns. Er erklart beide Er

scheinungen mit dem Symbolgehalt des materiellen Erfolgs. In dem MaB, in dem im Zuge 

historischer Veranderungen Gelegenheiten zu »rauberischen Heldentaten« schwinden und 

gewerbliche Betriebsarnkeit zur wichtigsten Aktivitat wird, gewinnt Reichtum an Bedeutung 

als Grundlage gesellschaftlicher Wertschatzung der Person. Zunachst ist Besitz nur »badge 

of efficiency«, denn er symbolisiert Tatkraft und Tapferkeit als Eigenschaften der Person in 

ahnlicher Weise, wie es in Vorzeiten alleine die Trophaen aus Beuteziigen vermochten. Der 

Ubergang miindet in einen gegenwartigen Zustand, in dem der schiere Besitz, sei es durch 

aktiven Erwerb oder durch passive Erbschaft, verdienstvoll ist und den Charakter einer 

eigenstiindigen Quelle des Ansehens erlangt. Wer in den Augen der Gemeinschaft Ansehen 

genieBen will, muB ein nicht genau zu bezeichnendes, konventionell anerkanntes Wohlstands

niveau vorweisen kannen, so wie friiher ein MindestmaB an Tapferkeit erwartet wurde. 

»Those members of the community who fall shon of this, somewhat indefinite, normal degree 

of prowess or of property suffer in the esteem of their fellowmen; and consequently they 

suffer also in their own esteem, since the usual basis of self-respect is the respect accorded 

by one's neighbors« (Veblen 1968:285f.). Die Besonderheit dieses Zustands sieht Veblen in 

der Ruhe- und Endlosigkeit des finanziellen Wetteifers (pecuniary emulation). Die MaBstiibe 

orientieren sich nicht etwa an physischen Bediirfnissen, sondern leiten sich nur aus einer 

Besserstellung gegeniiber Anderen abo Kein noch so gro6er Wohlstandszuwachs einer Ge

meinschaft kann Bediirfnisse nach Reichtum je wirklich befriedigen, weil mit jedem wirt

schaftlichen Fortschritt neue MaBstabe gesetzt werden. Jeder relative individuelle Erfolg 

verscharft namlich den Druck auf die weniger Erfolgreichen: Das Wetteifern »acts to accen

tuate the struggle for pecuniary reputability by visiting with a sharper disapproval all shortco

ming and all evidence of shortcoming in point of pecuniary success« (Veblen 1968:287). Die 

Situation ist also sehr widerspriichlich: Einerseits hebt der Wettbewerb die MaBstabe stetig 

an, andererseits werden dem Einzelnen Armut (eben schlicht mangelnder Wohlstand) und 
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sogar bloBe Anzeichen der Armut als Beweise personlichen Versagens zugerechnet. 

Noch deutlicher spiegelt der Begriff disreputable poor (verrufene Arme) den Zusam

menhang zwischen Armut und Schande. Matza (1974), der ihn gepragt hat, belegt, daB viele 

historische und zeitgenossische Bezeichnungen fur besondere Armutsgruppen (»Lumpen

proletariat«, »Problemgruppen«, »Pauper«), die schon auBerlich, z. B. an ihrer Wohnlage, 

erkennbar sind, eine Ausgrenzung und Abwertung implizieren. Diese Begriffe beschreiben 

Gruppen mit vermeintlich oder tatsachlich immobilen, apathischen, parasimren und nutzlosen 

Einstellungen und Verhaltensweisen. Fur solehe Gruppen gibt es in der Gesellschaft schein

bar keinen Platz. Die eine Beobachtung Matzas ist, daB es reale Grundlagen dieser Bezeich

nungen geben kann. Doch auf den deskriptiven Charakter der Armutsbezeichnungen kommt 

es gar nicht an, weil die gesellschaftliche Wahrnehmung triigen kann. Die vielleicht wichti

gere Feststellung ist die, daB in ihnen immer gesellschaftliche Kriterien fur akzeptables Ver

halten zum Ausdruck kommen. Nicht nur Laien und vermeintliche Armutsexperten teilen sie, 

sondern auch diejenigen, die sich fur »respektierte« Arme halten (z. B. Proletarier). Haufig 

laufen die Kategorien auf eine Unterscheidung zwischen unverschuldet und selbstverschuldet 

Bediirftigen (deserving vs. undeserving poor) hinaus. Die pejorative Bewertung ist das ei

gentliche Charakteristikum dieser Bezeichnungen: »In the term disreputable I mean to 

introduce no personal judgment, but to reckon without the judgments made by other members 

of society, to ignore the stigma that adheres to this special kind of poverty is to miss one of 

its key aspects« (Matza 1974:289). 

Es gibt keinen AnlaB, Veblen und Matza zu widersprechen. Vor dem Hintergrund unser 

eigenen Forschungsergebnisse (Salentin 1994b:44ff.) kann als erwiesen gelten, daB auch in 

der Gegenwart solehe Begleiterscheinungen der Armut wie der Sozialhilfebezug offentlicher 

Despektierlichkeit preisgegeben sind. Der groBte Teil der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 

die Gegenstand unserer Betrachtung sind, laBt sich aber nicht mit der Armut gleichsetzen, die 

von den Autoren beschrieben wird. Insbesondere Matza beschaftigt sich mit extremen und 

schon auBerlich erkennbaren Formen der Armut, die in heutigen Industriegesellschaften eher 

Ausnahme als Regel sind, und es ist sogar mit Schwierigkeiten verbunden, solehe Arme 

ausfindig zu machen - was nicht bedeutet, es gabe sie nicht. Etwas spekulativ konnte man 

sogar vermuten, daB sie keine Peinlichkeit empfinden, wei! sie keinen Ruf zu verlieren 

haben, jedenfalls nicht wegen der Anzeichen ihrer Armut, und daB ihr Verhalten nicht unter 

dem Gesichtspunkt des bedrohten Ansehens untersucht werden muB. Doch urn sie geht es 

hier auch nicht. Es geht urn den weitaus groBeren Bevolkerungsteil, der prima facie nicht der 

Armut zugerechnet wird. Die Existenz der extremen Armut und die Kenntnis der ihr zuge

schriebenen Eigenschaften muB als Hintergrund des eigentlichen Problems dieses Perso

nenkreises angesehen werden: als Vorstellung dessen, was ihm droht, wenn er nicht urn ein 

akzeptables Image (etwa des »Mittelstands«) bemuht ist. Dabei tut nichts zur Sache, daB ein 

zeitgemaBes empirisches Bild der Armut (wie es in Abschnitt 2.3.1 umrissen wird) in der 

Offentlichkeit fehlt. Vielleicht gerade, weil Armut nicht sichtbar ist, kursieren die abschrec-
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kendsten und am wenigsten begriindeten Zerrbilder. Vor diesem Hintergrund spielt sich in 

der Gegenwartsgesellschaft das Impression-Management abo Die Vorstellung der vertikalen 

Mobilitiit und der Chancengleichheit verlangt yom Individuum, sich nach oben zu orientieren 

und von der entfemtesten Moglichkeit zu distanzieren, zu den Armen zu gehOren. Wer in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geriit, beginnt ein Versteckspiel, urn Verdiichtigungen zuvor

zukommen und sich ob seiner Situation nicht rechtfertigen zu miissen. Trotz offensichtlicher 

struktureller Ursachen nimmt er sein Problem als ein individuelles wahr und furchtet die 

personliche Verantwortlichkeitszuschreibung. Sein Ziel ist nicht, durch iiberzogenen Le

bensstil zu imponieren, d. h. positive Attribute vorzutiiuschen, urn sich ein besseres Ansehen 

zu verschaffen, sondem im hiiufigsten Fall nur, den Anschein der Normalitiit zu wahren. 

Wenn das Spiel »aufzufliegen« droht, setzt der von Goffman und den Impression-Manage

ment-Theoretikem, vielleicht treffender noch von Simmel, beschriebene ProzeB der Scham 

ein. Die Normalitiit ist ein yom Akteur nicht einmal bewuBt erschaffenes, eher aus der 

eigenen Vergangenheit ererbtes Gebilde, das einer konkreten sozialen Umgebung bestimmte 

Eigenschaften (Leistungsbereitschaft und -fiihigkeit) verheiBt, die zur Kontinuitiit verpflichten 

und in der unmittelbaren Interaktion Unbehagen verursachen, wenn sie diskreditiert werden. 

Simmels (1983: 143) Geschichte yom Loch im Armel veranschaulicht das Problem: 

»Ein Loch im Armel wird ein Knabe etwa aus Furcht vor Strafe und der proletarische 

Anwiirter aUf eine Anstellung aus Besorgnis, zuruckgewiesen zu werden, verbergen; 
beiden ist das Loch aus jenen Grunden sehr unangenehm, aber sie schiimen sich 

dessen nicht eigentlich. Wohl aber tut dies ein heruntergekommener Mann, der mit 

einem Loch im Armel einem ehemaligen Bekannten begegnet. Denn er empjindet jetzt 

seine ganze Personlichkeit mit allem lnhalt, den die Vergangenheit ihr gegeben hat, 

in die Aufmerksamkeit des Begegnenden geruckt und zugleich, daft sein momentanes 
lch, gegen diese Vorstellung gehalten, verringert und herabgesetzt ist.« 

Ein Beispiel zum Konsumverhalten in wirtschaftlichen Schwierigkeiten verdeutlicht, fur 

wie wichtig der Anschein der Normalitiit erachtet wird. Eine Beobachtung des Stuttgarter 

Konsumforschers Gerhard Scherhom illustriert, daB auf AuBerlichkeiten in dieser Situation 

besonderen Wert gelegt wird. 8 Wenn in privaten Haushalten das Einkommen sinkt, wird 

beim »schnellen GenuB« und an Dingen gespart, die man nicht vorzeigt. Restaurantbesuche 

werden eingeschriinkt, Einkiiufe in giinstige Discountmiirkte verlagert. Sichtbare Dinge, die 

auch von Bekannten zur Kenntnis genommen werden, sind den Konsumenten nach wie vor 

wichtig. 
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Gabe es gesellschaftsweit akzeptierte Vorstellungen einer minimalen erforderlichen Kon

sumfahigkeit und ware jedermann klar, daB er an diesem MaBstab gemessen wird, miiBten 

wirtschaftlich Schlechtergestellte wegen der Diskrepanz zwischen Soli und 1st eine groBere 

Last ertragen, und zwar nicht nur in Krisensituationen, sondern jederzeit. Diese Vorstellung 

erscheint unrealistisch, nicht zuletzt, weil ein empirisch-statistisches Bild der gesamtgesell

schaftlichen Lebensverhaltnisse nur einer kleinen FachOffentlichkeit von Wirtschafts- und Ar

mutswissenschaftlern vorbehalten ist. Was aber nicht bekannt ist, kann auch nicht als 

MaBstab empfunden werden. Wahrscheinlicher ist, daB Leitbilder eines akzeptablen Lebens

standards aus Erfahrungen und Anschauungen im personlichen Umfeld entwickelt werden. 

Mit dieser Uberlegung deckt sich eine Idee Simmels zur Konzeption der Armut. Armut ist 

vordergriindig die Unfahigkeit, Bediirfnisse (»Zwecke«) zu befriedigen. Bediirfnisse sind aber 

weder beliebig variabel noch physisch determiniert noch universell feststehend. »Vielmehr 

jedes allgemeine Milieu und jede besondere soziale Schicht besitzt typische Bediirfnisse, 

denen nicht geniigen zu konnen Armut bedeutet« (Simmel 1908:369). Eine Diskrepanz zwi

schen individuellen Moglichkeiten und schichtspezifischen Standards, den »standesmaBig 

fixierten Zwecken des Individuums« oder »sozialen Aprioris« ist daher in allen Schichten 

moglich. Man konnte auch sagen: Arm ist jemand in seiner Gesellschaft, nicht in der Gesell

schaft. 

Wahrend diese Vorstellung viele neue Probleme aufwirft (Welches Milieu ist bedeutsam? 

Welche Standards gelten?), legt sie zumindest die Ausgangsannahme nahe, daB Handlungs

druck weniger von einer benachteiligten Stellung in der anonymen Gesellschaft als vielmehr 

von einem wahrgenommenen Defizit in einem spezifischen Umfeld (dem Milieu) ausgeht. 

Damit ware aber die Furcht vor Ansehensverlust keine GeiBel der unteren Sozialschichten, 

sondern prinzipiell jedermanns Problem. 

Wahrend wir von bedrohtem Ansehen ausgehen und an Gefechte zu seiner Verteidigung 

denken, bevor ein sozialer Abstieg manifest wird, gewahrt Simmel einen Einblick in die Stel

lung desjenigen, der offensichtlich hinter schichtspezifischen Standards zuriickbleibt. Eine 

gewisse Ungleichheit innerhalb eines Milieus wird toleriert und behindert nicht die soziale 

ZusammengehOrigkeit, doch es gibt einen Mindeststandard, unterhalb dessen die »Voraus

setzungen des Standes« verlorengehen und die Person »formal deklassiert« wird. Simmel 

sieht, ohne dies naher zu begriinden, diese Grenze im Angewiesensein auf Unterstiitzung. 

Vielleicht offenbart Abhangigkeit, wie man mit Matza und Veblen vermuten konnte, den 

Besitz negativ bewerteter Eigenschaften wie der Unfahigkeit, das Dasein aus eigener Kraft 

zu bestreiten. Wir nehmen anders als Simmel an, daB die Annaherung an diesen Zustand 

nicht kategorischer, sondern gradueller Art ist. Auch feine Mangelerscheinungen, etwa die 

Unfahigkeit zu gewissen Konsumhandlungen, haben symbolische Bedeutung und zeigen ver

meintlich an, daB die Person aus ihrem Milieu riickt. Simmel macht deutlich, daB es nicht 

(allein) Entbehrung, sondern (mindestens auch) Ausgrenzung ist, die Armut in ein bedrohli

ches Gespenst verwandelt. Der Arme verliert die Zugehorigkeit zu einer Gruppe, die nach 
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wie vor seinen sozialen Bezug und MaBstab darstellt (weshalb Simmel den Arrnen in einer 

sonderbaren sog. Doppelstellung inner- und auBerhalb der Gruppe sieht), ohne sogleich in 

einer anderen Gruppe aufzugehen, so wie man von einer Leiterstufe zur niichsttieferen 

absteigt. 

Kehren wir zu einer theoretischen Ebene zuruck. Der vorangegangene AufriB sollte ein 

zweites Argumentationsprinzip fur die verrnutete soziale Einbettung der Belastungsver

arbeitung etablieren. Der Verrnutung, daB soziale Ungleichheit sich in der Verarbeitung 

wirtschaftlicher Probleme niederschliigt, wurde die Annahme zur Seite gestellt, daB die 

Folgen dieser Probleme fur die soziale Geltung zu einer eigenstiindigen Triebfeder des Be

wiiltigungsverhaltens werden. Das Individuum besitzt das Bedtirfnis, von seiner Umwelt 

Wertschiitzung zu erfahren, und halt einen gewissen Grad der Erwartungskonforrnitat dazu 

fur unerliiBlich. Finanzielle Probleme k6nnen dem Ansehen abtriiglich sein, sobald sie sich 

der Umwelt offenbaren. Dies jedenfalls befurchtet der soziale Mensch, und mit dieser 

bedrohlichen Konstellation muB er sich auseinandersetzen. Er kann seinen Eindruck auf 

andere zwar immer nur erahnen und kaum wirklich erfahren. Die bloBe Furcht vor dem 

Verlust der Wertschiitzung reicht aus, urn Besorgnis eigener Art zu wecken. Wir haben es 

mit einer genuin sozio-psychischen StreBquelle zu tun. Man beachte, daB die beiden Argu

mentationsprinzipien nicht notwendig ineinander verschriinkt sind. Die Furcht vor Anse

hensverlust ist a priori kein F1uch der Arrnen, obwohl die Verrnutung naheliegt, daB Arrne 

sie besonders oft erleiden, weil sie 6konomische Schwierigkeiten besonders hiiufig erfahren 

(zu dieser Frage siehe Abschnitt 4.6.2). Auch nicht6konomische (etwa familiiire) Probleme 

k6nnen sie ausl6sen. Wenn wir hier nur auf Implikationen fur 6konomische Probleme einge

gangen sind, sollten wir dies nicht ganz aus den Augen verlieren. 

Ein Transfer dieser Erkenntnis in den Transaktionsansatz muB keine lange Strecke 

zurucklegen. Die StreBverarbeitungstheorie ist ohne weitere Modifikationen in der Lage, die 

Furcht vor Ansehensverlust als Anliegen zu handhaben. Auf das Verhiiltnis zwischen Arrnut 

und Scham paBt Pearlins Begriffspaar der primiiren und sekundiiren Stressoren. Die Art und 

Weise, in der der Sekundiirstressor, Scham, sich im Verhalten niederschliigt, ist indessen 

nicht unbedingt identisch mit den Effekten der Beunruhigung, die von den haushalts6kono

mischen Problemen infolge finanzieller Zuspitzungen herriihrt. Die Person muB sich zum 

einen mit dem 6konomischen Problem auseinandersetzen. Sie schiitzt seine Tragweite und 

den eigenen Optionenspielraum abo Zum anderen muB sie sich daruber klar werden, weIchen 

m6glichen Imageverlust das Problem nach sich ziehen k6nnte und weIche M6glichkeiten sie 

hat, dem entgegenzuwirken. Weder Anliegen noch Optionen stehen in den beiden Bewer

tungsvorgiingen in einem identischen Verhiiltnis zueinander. Bei der zweiten Aufgabe unter

Iiegt die Person zudem gr6Berer Unsicherheit, da sie tiber das /maginiire Urteil hinaus 

praktisch keine Chance hat, sich tiber das tatsiichliche Urteil GewiBheit zu verschaffen. Das 

jeweils aus der Balance von Bedeutsarnkeit und Handlungsspielraum resultierende Bedro

hungspotential kann daher sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Sozialhilfebezieher k6nnte 
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beispielsweise zu der Auffassung gelangen, daB es moglich ist, bei auBerster Disziplin auch 

mit wenig Geld eine geregelte Haushaltsfuhrung aufrechtzuerhalten, daB aber ein gravieren

der Schaden eintritt, wenn seine Nachbam z. B. an seiner Kleidung einen wirtschaftlichen 

Abstieg erkennen. 

Wenn es berechtigt ist, yom Ansehen als einem selbstlindigen Anliegen neben finanziel

len Gesichtspunkten okonomischer Probleme zu sprechen, ist es auch notwendig, dieses 

Anliegen immer separat zu erheben. Wie stark seine Wirkungen auf Besorgnis und Verhalten 

sind, wird sich in empirischen Analysen herausstellen. In den Abschnitten 4.5 und 4.6 soli 

es im Rahmen dieses Paradigmas u. a. urn den EinfluB des bedrohten Ansehens auf emotio

nales Erieben und Verhalten gehen. 

Es bleibt nun noch ein letzter Aspekt der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung 

anzusprechen, der auBerhalb der inhaltlichen Reichweite des Paradigmas liegt. 

2.5 Ereignislast und Belastungsanflilligkeit 

Mit dem vorangehenden Abschnitt ist die Erorterung mutmaBlicher EinfluBgroBen auf die 

Verarbeitung okonomischer Belastungen abgeschlossen. Wie in der Einleitung zu diesem 

Kapitel angedeutet, wollen wir nun noch auf einen zusatzlichen Aspekt des Problems einge

hen. Uns beschliftigt nun nicht die Frage, ob, besonders in Kovariation mit der sozialen 

Position, Individuen besondere Neigungen zum Umgang mit Belastungen entwickeln, son

dem, ob die soziale Position bereits eine Rolle fur die Belastungsexposition spielt. In 

zweieriei Hinsicht konnte damit das Verstandnis des sozialen Kontexts der Belastungsver

arbeitung vertieft werden. Zum einen laBt sich eine vollstlindige Einschatzung der Belastung 

insbesondere durch soziale Stressoren eigentlich erst dann erzielen, wenn wir Klarheit tiber 

mogliche sozialstrukturelle Variationen im Eintreten der Ursa chen der Belastungen gewinnen 

(vgl. Pearlins [1989] entsprechende Forderung). Denn es ist denkbar, daB das Risiko, 

unerwtinschte Ereignisse zu erieiden, oder die Chance, verschont zu bleiben, infolge sozial 

bedingter Lebensbedingungen schicht-, geschlechts- oder altersspezifisch ungleich verteilt ist. 

Zum anderen konnte bei irgendwie kontrollierbaren Ereignissen auch der Umstand zum 

Tragen kommen, daB die praventive Abwendung eine sehr effektive Form der Bewaltigung 

ist. Wer bereits im Vorfeld dafur Sorge tragt, daB ein Problem nicht manifest wird, muB sich 

nicht mit seinen Folgen auseinandersetzen. Sowohl die Fahigkeit zum Abwenden als auch 

problemtrachtige Lebensbedingungen konnten mit denselben sozialen Merkmalen zusam

menhangen, die sich auf die Verarbeitung eingetretener Belastungen auswirken. Eine Doku

mentation der Arbeiten zu diesem Thema soli den Forschungsstand im Hinblick auf die 

soziale Einbettung der Belastungsverarbeitung abrunden. 
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2.5.1 Instabilitlit der Lebensverhliltnisse 

Bereits friih in der Entwieklung der StreBforschung wurde die Frage untersucht, ob die Betei

Iigung an belastenden Lebensereignissen (exposure) mit der Zugehorigkeit zu gesellschaftli

chen Gruppen zusammenhiingt. Eine erste systematische empirische Untersuchung dazu legte 

Barbara S. Dohrenwend 1973 vor. Sie geht von epidemiologischen Studien aus, die bei den 

Angehorigen sozialer Gruppen der US-amerikanischen Gesellschaft mit niedrigem Status 

(Arme, Schwarze, Frauen [!D ein erhOhtes Niveau psychischer, psychotischer und psychoso

matischer AuWiIIigkeiten verzeiehnen. Die Suche nach einem Verbindungsglied zwischen 

unterstellten gesellschaftlichen Schieflagen (biased social system) und individuellen Sym

ptomen fiihrt sie zu der Vermutung, daB die benachteiligten Gruppen Mufiger als andere 

Gruppen belastende Lebensereignisse erleiden. (Eine andere Position sieht eher chronische 

Stressoren wie wirtschaftliche Probleme als Ursache an, siehe Ulbrieh/Warheit/Zimmerman 

1989.) Fur die Stiehhaltigkeit der Erkliirung der Symptome durch die Ereignislast stellt die 

Autorin drei Kriterien auf: Erstens muB als gesiehert gelten, daB die Ereignisse bei breiten 

Bevolkerungsschichten (und nieht nur bei Sondergruppen) schiidliche Wirkungen besitzen. 

Zweitens muB es sich urn in der Realitiit hiiufig auftretende Ereignisse handeln, die jeder

mann widerfahren konnen. Drittens mussen die Ereignisse in unteren Sozialschichten hiiufiger 

als in oberen auftreten. Fur die Erfiillung der ersten beiden Kriterien kann Dohrenwend nur 

Literaturbelege anfiihren, die Priifung des dritten Kriteriums nimmt sie empirisch VOL 

Da die Studie in methodischer Hinsieht einige Besonderheiten aufweist, die bei der 

spiiteren Gegenuberstellung unserer eigenen Ergebnisse zu beriicksiehtigen sind, sei Dohren

wends Operationalisierung hier skizziert. Belastende Lebensereignisse werden gemeinhin 

durch ihre soziale Unerwiinschtheit charakterisiert. Die Autorin schliigt jedoch den von 

Holmes/Rahe (1967, zit. in Dohrenwend 1973:226) vorgeschlagenen abweiehenden Weg ein, 

solche Ereignisse zu betrachten, die groBe Veriinderungen im Leben verursachen. Holmesl 

Rahe hatten untersucht, welche Ereignisse am Beginn von Krankheitsverliiufen standen und 

dabei festgestellt, daB ein Teil davon nieht als unerwiinscht oder belastend im konventioneI

len Sinn gelten kann. Allen Ereignissen war jedoch gemein, daB sie den Betroffenen ein ge

wisses MaB an Anpassungs- oder Bewiiltigungsverhalten abveriangten. Zu den belastenden 

Lebensereignissen ziihlt daher ein breites Spektrum beruflicher, geschiiftlieher, familiiirer und 

gesundheitlicher Veriinderungen zum Besseren und zum Schlechteren, also etwa auch der 

Urnzug in eine bessere Wohngegend, eine BefOrderung und eine Veriobung (neben Todes

fiilIen, Krankheiten etc.). Fur das Gemessene wiire daher eher die Bezeiehnung lnstabilitiit 

der Lebensverhiiltnisse zutreffend. Die abgestufte Bewertung der Veriinderungsdrucks 

einzelner Ereignisse, aus der dann ein sog. Life Change Score (LCS) errechnet wird, beruht 

nieht auf der subjektiven Einschiitzung der Akteure, sondern auf einem Experten-Rating. Die 

Experten stufen die Ereignisse ebenfalls nach der Kontrollierbarkeit durch Betroffene ein. 

Pearlin (1989:244) bemiingelt, daB Holmes' und Rahes MaB - wie moglicherweise aile 
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ereignisorientierten Erhebungsinstrumente - insofem irrefuhrend ist, als es einen willkiirlich 

festgesetzten Katalog diskreter Manifestationen eines eigentiich kontinuierlich bestehenden 

Konstrukts erhebt. Es ist ja intendiert, das Volumen der Verilnderung zu messen, denn von 

ihnen sollen Folgen fur das Wohlbefinden ausgehen. Verilnderungen gehen jedoch nicht erst 

und nicht alleine in dem Augenblick vonstatten, in dem ein registrierbares Ereignis (z. B. 

eine Wohnungskiindigung oder eine Verurteilung vor Gericht) eintritt, da solche beobacht

baren Tatbestilnde eine Vorgeschichte besitzen. Es werden eher kleine Episoden langwieriger 

Probleme kenntlich gemacht. Pearlin ist aber weit davon entfemt, methodische Altemativen 

anbieten zu k6nnen, die belastungsinduzierende Verilnderungen erfassen, ohne sich an 

oberflilchlichen Erscheinungen zu orientieren. Diesen Einwand miissen wir beachten, wenn 

wir daran gehen, die folgenden Ergebnisse Dohrenwends und spilter unsere eigenen zu 

bewerten. Zur Zeit mussen wir schlicht darauf vertrauen, daB die erhobenen Ereignisse 

valide Indikatoren sozialstrukturell bedingter Belastungsquellen sind. 

Bei Dohrenwend bestiltigt sich, daB der Verilnderungsindex LCS und das Auftreten 

psychischer Symptome positiv korrelieren (r=0.35). Der bloBe statistische Zusammenhang 

lilBt nun sowohl den SchluB zu, daB Ereignisse Symptome verursachen, als auch den, daB 

Personen, die vermehrt Symptome aufweisen, Ereignisse quasi anziehen, indem sie aufgrund 

irgendwelcher Verhaltensbesonderheiten zu deren Eintreten erst beitragen. Gegen die zweite 

M6glichkeit spricht jedoch die Tatsache, daB der Zusammenhang zwischen Symptomen und 

(nach Expertenmeinung) unkontrollierbaren Ereignissen (z. B. Todesfallen in der nahen 

Umgebung) genau so groB ist. Daher ist anzunehmen, daB in der Regel die Symptomatik 

durch Vorkommnisse bedingt wird. Nun interessiert der EinfluB der SchichtzugehOrigkeit 

(Dohrenwend spricht von Klassen). Sie wird in Regressionsanalysen durch den SchulabschluB 

operationalisiert. Es ergibt sich ein negativer Zusammenhang mit dem LCS: Bei h6herem 

AbschluB erfahren die Befragungspersonen weniger Verilnderungen. Wiederum kann hier die 

Kausalvermutung ausgeschlossen werden, Schlechtergebildete seien selbst fur belastende Er

eignisse verantwortlich, denn fur unkontrollierbare Ereignisse errechnet sich eine noch hOhe

re Korrelation als fur kontrollierbare. Dohrenwend geht auch auf den m6glichen Einwand 

ein, die benachteiligten Gruppen besilBen ein spezifisches Antwortverhalten und neigten zu 

pessimistischen Haltungen und Ubertreibungen in ihren Berichten. Entsprechende Tendenzen 

muBten auch in prospektiven Aussagen uber erwartete Vorkommnisse im folgenden Jahr 

wirksam sein. Doch auch die partie lie Korrelation des LCS mit der sozialen Schichtung, bei 

der der Effekt der subjektiven Zukunftserwartung kontrolliert wird und in die daher ein ver

zerrtes Antwortverhalten nicht lilnger eingehen durfte, bestiltigt, daB der Bildungsstatus eng 

mit dem Verilnderungsvolumen zusammenhilngt. 

Andererseits existiert ein inverser Zusammenhang zwischen Schichtung und Symptomni

veau (r=-0.32). Kann man diese Beziehung dahingehend interpretieren, daB die unteren 

Schichten genau deshalb mehr Symptome zeigen, weil sie eine gesteigerte Ereignislast zu 

bewilltigen haben? Diese Annahme wird widerlegt. Wenn nur Ereignisse fur Symptome 
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ausschlaggebend waren, diirfte bei Kontrolle des LCS keine Korrelation zwischen Schichtung 

und Symptomen auftreten; tatsachlich betragt sie jedoch -0.25. Zwar ist dieser Wert kleiner 

als der bivariate Zusammenhang, und Symptomunterschiede werden folglich teilweise durch 

das Volumen induzierter Veranderungen erklart, doch offenbar sind auch jenseits von 

Lebensereignissen Faktoren am Werk, die in den unteren Schichten Symptome verursachen. 

In weiteren Analysen entdeckt die Autorin schlieBlich einen Interaktionseffekt zwischen Le

bensereignissen und Schichtung: In den unteren Schichten sind Belastungen hochgradig sym

ptominduzierend (r=0.56), wahrend in den oberen Schichten nur ein schwacher oder 

statistisch nicht signifikanter Zusammenhang existiert. Es liegt eine vertikal ungleich verteilte 

Anfalligkeit fur die Folgen von Lebensereignissen vor. 

Was darunter genau zu verstehen ist, fuhrt die Autorin nicht aus. Die vorangegangenen 

Ausfuhrungen zur Belastungsverarbeitung sollten aber prazise Vermutungen der Art begriin

den, daB Wahrnehmungs- und Verhaltensunterschiede sowie die Fehlausstattung mit protekti

yen sozialen und charakterlichen Ressourcen zu einer erhOhten Empfindlichkeit beitragen. An 

dieser Stelle fugt sich die Argumentation also nahtlos in das Modell der Belastungsver

arbeitung ein. 

Entsprechende Analyseschritte Dohrenwends zur Bestimmung des Geschlechtereinflusses 

bestiitigen eine fur Frauen erhOhte Ereignisbelastung, die wiederum nicht durch spezifische 

pessimistische Antwortneigungen erklart wird. Frauen weisen auch mehr Symptome auf, 

doch dieser Effekt verliert sich bei Kontrolle des LCS; demnach gibt es keinen Beleg fur eine 

geschlechtsspezifische Anfalligkeit fur Belastungen. Billings/Moos (1981:149) k6nnen 

dagegen, dies sei nur am Rande bemerkt, nicht einmal feststellen, daB die Schwere erlebter 

Ereignisse sich zwischen Mannern und Frauen unterscheidet. Sie erheben aber bei Frauen 

andere Ereignistypen als bei Mannern: mehr Ereignisse bedingt durch Krankheit und Kinder, 

weniger durch wirtschaftliche W echselfiille. 

2.5.2 Finanzielle Ressourcen oder Copingressourcen? 

McLeod/Kessler (1990) gehen das Thema Ereignislast und Belastungsanfalligkeit von 

verschiedenen Seiten an. Drei Leitfragen sind zu erkennen. Erstens greifen sie Dohrenwends 

Befund einer sozial ungleich verteilten Ereignislast auf, versuchen jedoch, die Wirkung 

sozio6konomischer Statusmerkmale praziser zu fassen. Sie bemangeln die Aggregation unter

schiedlicher Ereignistypen zu einem EinzelmaB und die Vernachlassigung verschiedener 

Dimensionen des Statusbegriffs, denn Dohrenwend (1973) hatte ja z. B. als einziges Status

merkmal die Schulbildung erfaBt. McLeod/Kessler differenzieren Einkommen, Bildung und 

ausgeiibten Beruf. Zweitens priifen sie die nun schon bekannte These, daB sowohl die Er

eignislast als auch die Anfiilligkeit (vulnerability) statusniedriger Gruppen zu deren erh6hten 

StreBsymptomen beitragen. Drittens suchen sie nach einer verfeinerten Erklarung der Um

stande, die die besondere emotionale Anfalligkeit statusniedriger Personenkreise gegeniiber 
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unerwlinschten Ereignissen herbeifiihren. Es werden zwei konkurrierende Erkliirungen ange

fiihrt. Die Copingressourcen-These, deren Aussagen wir schon anderweitig kennengelemt 

haben, verrnutet, daB AngehOrige der unteren Sozialschichten mit einer weniger wider

standsfiihigen Personlichkeitsstruktur ausgestattet sind und unter Mangel an anderen Ressour

cen leiden, so daB nur indirekt auch ein Zusammenhang zwischen Arrnut und Belastung 

gegeben ist. Fur die defizitiire Verarbeitung von Lebensereignissen in unteren Schichten 

sollen ein Gefiihl der Machtlosigkeit, also exteme Kontrolle, niedriges Selbstwertgefiihl, ein 

unzureichendes Bewiiltigungs-Verhaltensrepertoire und fehlende soziale Unterstiitzung ver

antwortlich sein. Diese Faktoren sollen auch dazu beitragen, daB schon das Risiko der 

Verwicklung in Ereignisse (exposure) variiert. Wir haben bereits die Verrnutung geiiuBert, 

daB im groBen und ganzen die gleichen Mechanismen, die uber die emotionalen Folgen eines 

Ereignisses entscheiden, auch schon mit dessen Eintreten zusammenhiingen. 1m Gegensatz 

dazu nimmt die Finanzressourcen-These an, daB statusabhiingig bestimmte Ereignisse wirt

schaftlichen Inhalts (Arbeitsplatzverlust u. ii.) gehiiuft auftreten, und fiihrt die Anfiilligkeit auf 

fehlende finanzielle Ressourcen zur Bewiiltigung zurUck. Ein direkter Zusammenhang 

zwischen Arrnut und Verletzlichkeit in Belastungssituationen wird also angenommen. Inso

fern die zweite These zutrifft, sollten Unterschiede der StreBerfahrung auf Ereignisse finan

zieller Natur beschriinkt bleiben; zudem durfte nicht sozialer Status schlechthin das Bela

stungsniveau erkliiren, sondem unter sonst gleichen Bedingungen nur die Einkommenskom

ponente und nicht Bildung und berufliche Position. Wenn die erste These zutrifft, muBten 

sich Unterschiede ereignistypunabhiingig nachzeichnen lassen. 

In mehreren epidemiologischen Studien wurden gravierende unerwlinschte Lebens

ereignisse aus sechs Kategorien (Einkommensverlust, Krankheit, Ehescheidung und -tren

nung, sonstige Trennungen, Todesfiille und schwerwiegende Vorkommnisse im personlichen 

Netzwerk) erhoben. Inwiefem sind ihnen nun statusniedrige Personen verrnehrt ausgesetzt 

(Leitfrage 1 von S. 80)? McLeod/Kessler kommen zu dem SchluB, daB ein soleher Effekt 

tatsiichlich existiert, wenn sie auch von einem insgesamt nur losen Zusammenhang sprechen. 

Gegenuber einer soleh undifferenzierten Aussage sind jedoch bei eingehender Betrachtung 

der Einzelresultate erhebliche Vorbehalte angebracht. 48 einzelne Regressionskoeffizienten 

zwischen Ereignistypen und Statusvariablen wurden errechnet9. 20 der Koeffizienten sind 

signifikant von Null verschieden, davon haben 14 ein negatives Vorzeichen, doch nur zwei 

sind dem Betrag nach groBer als 0.10.10 In den Daten sind die Belege fiir die behauptete 

Status-Ereignislast-Relation also mager. Statusmerkmale besitzen einen konsistenten Zusam-

In drei Substichproben (erwerbstatige Manner, erwerbstatige Frauen sowie homemakers [Hausfrauen und 
-manner]) wurden fUr 6 Ereignistypen jeweils Einkommen, Bildung und ausgeiibter Beruf (Ietzterer nicht 
fUr Hausfrauen und -miinner, daher 3 *3-1 = 8 Koeffizienten je Ereignistyp) als erklarende Variablen fUr die 
Zahl der erlebten Ereignisse eingesetzt. 

10 Aufgrund des groJlen Stichprobenumfangs von bis zu N=2219 sind multivariate Korrelationskoeffizienten 
bereits ab einem Betrag von 0.054 auf dem 5%-Niveau signifikant von Null verschieden. 
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menhang nur zu Einkommensverlusten und gesundheitlichen Problemen; hier gilt die Fest

stellung der steigenden Ereignislast mit sinkendem Status (funf von acht Koeffizienten sind 

signifikant negativ). In anderen Ereigniskategorien sind entweder die statistischen Zusammen

hange mit dem Status nur inkonsistent vorhanden (bei Trennung, Scheidung, sonstigem 

Verlust geliebter Personen), oder aber statushohe Personen sind haufiger betroffen. So 

werden beispielsweise mit steigender Bildung belastende Ereignisse im persiinlichen Netz

werk hiiufiger, was die Autoren damit erklaren, daB Hiihergebildete griiBere Netzwerke 

besitzen. Schlechte Bildung und niedrige berufliche Position wirken sich insgesamt nicht so 

sehr aus wie niedriges Einkommen. Die Wirkung ist zwar nicht auf finanzielle Ereignisse be

schrankt, wie es die Finanzressourcen-These vorhersagt, denn auch gesundheitliche Probleme 

treten bei niedrigem Status vermehrt auf. Doch auch das widerspricht dieser These eigentlich 

nicht, da schlechtbezahlte Tiitigkeiten gleichzeitig auch gesundheitsschadigend sein kiinnen. 

Weil sonstige Ereignistypen mit dem Status in keinem eindeutigen Zusammenhang stehen, 

muB die Finanzressourcen-These nicht verworfen werden (Leitfrage 3, s. S. 80). 

Dem Versuch der Autoren, die emotionale Belastung differenziert nach Ereignisinhalten 

zu untersuchen, ist eine kritische Anmerkung anzufugen. Auf diese Weise wollen die 

Autoren die Rolle wirtschaftlicher Faktoren fur die emotionalen Folgen der Belastungen 

ausfindig machen, was durchaus berechtigt ist. Es muB aber bezweifelt werden, ob sie 

diesem Ziel mit einer a-priori-Kategorisierung der Ereignisse nahekommen, da von prima 

facie gleichen Ereignissen unterschiedliche Konsequenzen ausgehen kiinnen. Eine Scheidung 

etwa kann emotional sehr unterschiedlich eingeschatzt werden. Vor allem aber diirfte es 

schwerfallen, eine Klassifikation nach den sechs genannten Ereignistypen im Einzelfall 

plausibel zu begriinden, da beispielsweise Trennung und Krankheit oft unmittelbar von einem 

Einkommensverlust begleitet werden. Es kann daher kaum verwundem, daB einzelne 

Ereignisarten zwar statusabhangig gehiiuft auftreten, sich aber dem Belastungsgehalt nach 

kaum voneinander unterscheiden. Es kame dem Untersuchungsinteresse entgegen, statt einer 

bloBen Taxonomie eine analytische Differenzierung von Ereignissen zu entwickeln oder aber 

eine subjektive Einschatzung durch die Betroffenen einzuholen. Die im weiteren Verlauf 

noch zu beschreibende Studie, deren Daten wir analysieren, erfaBt daher statt einer a-priori

Ereigniskategorisierung den jeweiligen subjektiven Bedeutungsinhalt. 

Die Frage der besonderen Belastungs-Anfalligkeit (Leitfrage 2, s. S. 80) wird anhand 

von Interaktionskoeffizienten zwischen Lebensereignissen und StreBsymptomen entschieden. 

Die Annahme war ja, daB Symptome nicht in Abhangigkeit yom Status schlechthin gegeben 

sind, sondem nur durch Ereignisse verursacht werden, und daB dieser Effekt bei niedrigem 

Status starker ausgepragt ist als bei hohem. Von wiederum 48 Interaktionskoeffizienten sind 

neun signifikant von Null verschieden, und davon sind acht, also ein Sechstel, negativ. Nur 

drei betragen mehr als 0.10. Es ist auch kein besonderer Trend in Abhangigkeit yom 

Ereignistyp zu erkennen. Die Autoren verweisen darauf, daB die Zahl negativer Koeffizienten 

gr6Ber ist, als bei einer zufalligen Streuung zu erwarten ware. Sie entscheiden, »SES [socio-
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economic status, K.S.] is associated negatively and significantly with vulnerability to life 

events. Lower-status persons develop more symptoms of psychological distress than do up

per-status persons after a serious, undesirable event« (Mcleod/Kessler 1990: 168), was wir 

aber wegen der wenig eindrucksvollen Regressionsergebnisse als groBziigige Interpretation 

betrachten sollten. 

ZusammengefaBt liefern die Arbeiten von Dohrenwend deutliche, die von Mcleod/Kess

ler jedoch eher maBig iiberzeugende Hinweise auf eine erhiihte Belastung niedriger Sozial

schichten durch unerwiinschte Lebensereignisse. Je nach Art des fraglichen Ereignisses sind 

statusniedrige Personen, d. h. Frauen, Personen mit schlechterer Bildung, weniger Einkom

men und niedriger beruflicher Position, mehr oder weniger stark einer erhiihten Ereignislast 

ausgesetzt. Die Belastung durch Ereignisse alleine erklart nicht das erhiihte Symptomniveau 

der unteren Schichten; sie sind fur die Folgen der Ereignisse offenbar auch emotional 

besonders anfallig. Fehlende finanzielle Ressourcen scheinen in gewissem Umfang dafiir 

verantwortlich zu sein, daB sich in der Folge bei diesem Personenkreis mehr StreBsymptome 

nachweisen lassen, wenn auch die vorliegenden Befunde nicht ausschlieBen, daB mit einem 

benachteiligten sozioiikonomischen Status mangelnde Coping-Ressourcen (Einstellungen, Ver

haltensrepertoires und soziale Unterstiitzung) einhergehen. Statt die Alternative Coping

Ressourcen oder Finanzressourcen Iii sen zu wollen, sollten wir die Miiglichkeit in Betracht 

ziehen, daB beide Ressourcen in der Auseinandersetzung mit herannahenden und eingetrete

nen Problemen niitzlich sind. 

Die Ubersicht tiber die in der Forschung bislang benutzten Konzepte zur Strukturierung 

und Erklarung der Belastungsverarbeitung ist mit dieser Diskussion abgeschlossen. Die 

weiteren Schritte bestehen nun in einer Zusammenfassung und Systematisierung der zahlrei

chen Konstrukte und ihrer Integration in ein Analysemodell, dessen Grundziige im folgenden 

Abschnitt dargestellt werden; im AnschluB daran verschaffen wir uns in Kapitel 3 einen 

Uberblick iiber die fur Analysen verfiigbaren Daten. 

2.6 Formulierung eines AnaJysemodells 

1m Hinblick auf eigene AnaJysen ist es notwendig, aus den vielen Einzelzusammenhangen, 

die in den vorangegangenen Teilen dieses Kapitels gesammelt wurden, ein zusammenhangen

des Modell der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung zu formulieren. Es soli die 

Analysen ordnen und gleichzeitig den Horizont abstecken, in dem zu testende Hypothesen 

lokalisiert sind. Die bescheidene Bezeichnung Analysemodell ziehen wir ganz bewuBt dem 

anspruchsvolleren Begriff Theorie vor, weil die Erfordernisse einer sozialwissenschaftlichen 

Theorie beim bisherigen Stand der Erkenntnis nicht ganz eingeliist werden kiinnen. Worin 

das Problem besteht, laBt sich am besten erst nach der Vorstellung des Modells verdeutli

chen. Es handelt sich urn einen Integrationsversuch zahlreicher Einzelbefunde, der notwendi-
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gerweise eklektisch bleibt, aber dennoch die kommenden Analysen in einen grOBeren Sinn

zusammenhang stellt. 

Zuvor ist es nutzlich, die wichtigsten Gegenstande und Detenninanten des StreBverarbei

tungsgeschehens zusammenzufassen. Zu diesem Zweck folgt zunachst eine inhaltlich geglie

derte Ubersicht mit einigen Begriffsfestlegungen. Dann mussen wir einen metatheoretischen 

Unterschied zwischen Variablenklassen herausarbeiten, der fiir die spatere Interpretation und 

Bewertung der Wirkungszusammenhange von Bedeutung ist. 

2.6.1 Zusammenfassung der Konstrukte 

Tabelle 2.2 enthalt eine Ubersicht der nach Bereichen gruppierten Konstrukte. Es liegt nahe, 

mit den einfachsten Tatbestanden zu beginnen, mit Belastungserfahrungen (-reizen, -quellen) 

und Belastungsreaktionen. Sie sind die vorrangig zur Erklarung stehenden Sachverhalte. Mit 

Belastungserjahrung (oder Expositionserjahrung) sollen bezeichnet werden: der Umfang, in 

dem bestimmte Expositionen stattfinden, und die Art, von der sie sind, d. h. urn welche Er

eignistypen und ggf. urn welche chronischen Belastungen (genauer: Belastungsquellen) es 

sich handelt. Die Ereignislast ist die Summe der Belastungssituationen, denen eine Person 

ausgesetzt ist. Der Bereich Reaktionen umfaBt zum einen die subjektive Empfindung von Be

sorgnis oder Beunruhigung und zum anderen das motorische und intrapsychische Verhalten 

des Individuums, wie es durch die Konfrontation mit einer Belastungsquelle ausgelast wird 

(siehe Abschnitt 2.2.4). Relativ empirienahe Verhaltenskonstrukte sind die sog. Coping

reaktionen (Typen, Strategien), die die Gesamtheit des Verarbeitungsverhaltens bilden und 

taxonomisch zu Klassen geordnet werden kannen. Auf konzeptioneller oder statistischer 

Grundlage definierte Teilmengen dieser Einzelreaktionen ordnen sich zu Funktionen, namlich 

zur Problemveranderung (instrumentelle oder problemorientierte Funktion) oder Gefiihls

beruhigung (palliative oder emotionsorientierte Funktion). 

Unter den erklarenden Konstrukten sind drei Bereiche zu trennen: Bewertungskognitio

nen, Ressourcen und die soziale Stellung. Bewenungskognitionen (siehe Abschnitte 2.2.2 und 

2.2.3) wurden von der Transaktionsschule als intervenierende Instanzen zwischen belastenden 

Reizen und Reaktionen eingefiihrt. Die primare Bewertung besteht in der Einschatzung der 

Bedeutsarnkeit einer Auseinandersetzung fiir das Individuum. Als Verfeinerung dieses Kon

strukts wurden sog. Anliegen eingefiihrt, die auch in qualitativer Hinsicht die subjektiv 

wahrgenommene Relevanz beschreiben. Die Art und Starke der Reaktionen hangt, so eine 

zentrale Hypothese der Theorie, von Umfang und Bedeutung der Anliegen abo Mit sekunda

rer Bewertung ist die Wahrnehmung individueller Handlungsoptionen zur Einwirkung auf die 

Belastungsquelle gemeint. Es gilt die Annahme, daB problemorientierte Reaktionen urn so 

eher erfolgen, je mehr Optionen erkannt werden, und daB emotionsorientierte Reaktionen 

eine Folge fehlender wahrgenommener EinfluBchancen sind. Bewertungskognitionen sind als 

intersituativ variable Vorgange zu verstehen; daneben gibt es Versuche, die Ausstattung mit 
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Tabelle 2.2: Konstrukte der Belastungsverarbeitung 

Bereich 

Ereignislast 

Konstrukte 

• Summe der Belastungserfahrungen (Haufigkeit und Art spezi
fischer Belastungsexpositionen) 

Reaktionen • subjektive Belastungsintensitat (Belastungsemotion, StreBempfin
dung) 

• Einzelreaktionen (Copingreaktionen, z. B. Informationssuche, 
positive Neubewertung) 

• Funktionen (Problemveranderung, Gefiihlsberuhigung) 

Bewertungskogni- • primare Situationsbewertung (Bedeutsamkeit, Anliegen) 

tionen • sekundare Situationsbewertung (Ressourceneinschiitzung, Ver-
anderungsoptionen) 

Ressourcen • Soziale U nterstiitzung 
• (Interne) Kontrolliiberzeugung 

Soziale Stellung • Geschlecht 

• Alter 

• Berufliche Bildung } ( 'k I ) S h' h 
• Einkommenl Armut vertl a e c IC tung 

stabilen Eigenschaften und Gegebenheiten zur Erklarung der Widerstandsflihigkeit gegen 

nachteilige Belastungsfolgen heranzuziehen. Da ihnen problemiibergreifende Wirkung 

zugeschrieben wird, bezeichnet man sie auch als (Verarbeitungs)Ressourcen. Die wichtigsten 

unter ihnen sind die Kontrolliiberzeugung, d. h. die generalisierte Uberzeugung der Person, 

sie kanne selbst Kontrolle iiber ihre Geschicke ausiiben oder werde im anderen Extrem von 

externen Kraften beherrscht, und soziale Unterstiitzung (siehe Abschnitte 2.3.3 und 2.3.4). 

Je nach Auspragung der Kontrolle (intern oder extern) sind eher problem- oder eher emo

tionsorientierte Verhaltensweisen zu erwarten. Soziale Unterstiitzung kann als wahrgenom

mener Riickhalt oder als Summe erhaltene Leistungen konzipiert werden. Besonders wahr

genommener Unterstiitzung wird eine hilfreiche Funktion bei der Problemlasung nachgesagt, 

wenngleich sie mit tatsachlich empfangener Hilfe in keinem engen Zusammenhang zu stehen 

scheint und maglicherweise eine Persanlichkeitsdisposition ist. SchlieBlich wird vermutet, 

daB Inhaber bestimmter sozialer Positionen zu unterschiedlichen Verarbeitungsformen neigen. 

In die Bestimmung der sozialen Positionen (oder Stellungen) gehen die soziodemographischen 

Grundkategorien Geschlecht und Alter sowie Merkmale der vertikalen Schichtung oder des 

sozia1en Status, v. a. Einkommen bzw. Armut (siehe Abschnitt 2.3.1), Bildung und berufli-
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che Position ein. (Eine wichtige Komponente des sozialen Status, die berufliche Position, 

wird leider fiir unsere Analysen nicht zur Verfiigung stehen.) Mit ihnen werden unterschied

liche Reaktionsmuster auf Belastungen in Verbindung gebrach!. Insbesondere Armut wird mit 

defizitiiren, problemabgewandten Verhaltensweisen identifiziert. Gleichzeitig ist ein Zu

samrnenhang zwischen Schichtungsmerkmalen und Ereignislast zu erwarten: Die Angehbrigen 

niedriger Schichten erleiden belastende Ereignisse mutmaBlich hiiufiger als der Bevolkerungs

querschnitt. 

2.6.2 Metatheoretische Systematisierung 

Wir sollten nach dieser inhaltlich orientierten Ubersicht die Gelegenheit nutzen, eine meta

theoretische Systematisierung der Erkliirungskonstrukte vorzunehmen - weniger zu formalen 

Ordnungszwecken denn als Orientierungshilfe, weil im weiteren eine Vielzahl von Einzel

zusamrnenhiingen zwischen heterogenen abhiingigen und unabhiingigen Variablen zu ver

stehen sein wird: einerseits situationsbezogenen und andererseits globalen, situationsiiber

greifenden Variablen. Es handelt sich urn mehr als eine taxonomische Unterscheidung, und 

sie ist fiir die spiitere Bewertung der Ergebnisse von einiger Bedeutung. 

Bei der Darstellung des Transaktionsansatzes haben wir eine seiner axiomatischen 

Grundpositionen kennengelemt: die Situationsorientierung. Verhalten wird als Folge ver

iinderlicher und stiindig neu generierter Umweltkognitionen interpretiert. Grundsiitzlich wen

det sich der Ansatz gegen Versuche, solche Bestimmungsfaktoren fiir Belastungsreaktionen 

verantwortlich zu machen, die nicht in unmittelbarer Niihe zu Wahmehmung und Erleben 

liegen. Ausdriicklich bezieht sich dies auch auf soziodemographische Merkmale; es ist erfor

derlich, so Lazarus/Folkman (1984:231), eine Korrespondenz zwischen ihnen und indivi

duellen Wahmehmungen und Erwartungen zu belegen, wenn sie fiir das Verhalten irgendein 

Gewicht besitzen sollen. Darin deutet sich bereits eine gewisse Schwierigkeit an, den Trans

aktionsansatz mit der Suche nach sozialstrukturellen Einfliissen in Einklang zu bringen. 

Die geforderte Situationsorientierung ist weder die ureigene Erfindung der Autoren des 

Transaktionsansatzes noch eine sehr ungewohnliche theoretische Position, da die Hervorhe

bung des individuellen Erlebens - nichts anderes bedeutet letztlich Situationsorientierung -

Element auch anderer im weiteren Sinn subjektivistischer und phiinomenologischer Positionen 

is!. Gemeinsam ist ihnen das Axiom, daB Verhalten aus dem Hier und Jetzt in der Per

spektive der Beteiligten erkliirt werden solie. Objektivistische Erkliirungsansiitze werden als 

unzuliissig zuriickgewiesen. Als objektivistisch gelten aile Verhaltensinterpretationen auf der 

Annahme, die Bedeutung der jeweiligen Umgebungsbedingungen sei durch Fremdbeob

achtung, Konvention, Durchschnittsbildung o.ii. und unter Verzicht auf die Feststellung 

individueller Erfahrung in jedem einzelnen Fall zu ermitteln. Insbesondere tragen struktur

orientierte Ansiitze, die auf demographische Kategorien als Bestandteile von Handlungs

umgebungen zuriickgreifen, stets objektivistische Ziige, da ein situativer EinfluB solcher 
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Merkmale in der Welt des Individuums durch den Forscher pauschal unterstellt wird. 

Dagegen wehrt sich Lewin (1951:62, zit. in lessor 1981:298): " ... to substitute for that 

world of the individual the world of the teacher, of the physicist, or of anybody else is to be, 

not objective, but wrong.« 

Lazarus'/Folkmans (1984) Ermahnung, bei der ErkHirung von StreBreaktionen die 

genauen Umstiinde einer Transaktion zur Kenntnis zu nehmen, statt yom Wirken psychischer 

Dispositionen auszugehen, ist nur eine spezielle Variante dieser Grundposition. Wie man 

unschwer erkennt, liiBt sich eine Forderung dieser Art prinzipell auch als Einwand gegen 

jeden Rekurs auf soziodemographische Merkmale erheben, zumal, wie wir uns erinnern, 

inhaltliche Begriindungen der (errechneten oder vermuteten) Effekte standarddemographischer 

Merkmale auf Belastungsverarbeitung kaum vorgebracht wurden (siehe Abschnitt 2.3, beson

ders 2.3.2). Wir werden uns mit diesem Vorbehalt beschiiftigen mussen, weil wir ja neben 

kognitiv-situativen Merkmalen auch sozialstrukturbezogene Eigenschaften beriicksichtigen 

wollen. 

Dazu ist die Diskussion eines terminologischen Vorschlags lessors (1981) zur K1assifizie

rung von Erkliirungsfaktoren hilfreich. Seinen Ausgangspunkt bildet die Annahme, daB 

Verhalten aus Kognitionen resultiert. Er ordnet aile Erkliirungsfaktoren auf einem Kontinuum 

der konzeptuellen Proximitiit (Niihe) zum Erleben und Verhalten des Individuums an. Die 

Extreme des Kontinuums heiBen proximal und distal. Ais distal bezeichnet er Faktoren, die 

von der Wahrnehmung weit entfernt Iiegen und fUr die Interpretation einer Situation irre

levant bleiben; hierzu gehOren typischerweise geographische, biologische und soziodemogra

phische Kategorien. Innerhalb dieser Kategorien variiert die subjektive Erfahrung so sehr, 

daB ihre Verhaltenswirksarnkeit und ihr theoretischer Stellenwert gering sein muB. Denn 

Schichtungsmerkmale bezeichnen keinesfalls trennscharf gegeneinander abgesetzte Klassen, 

sondern versinnbildlichen allenfalls Gebilde, zwischen denen empirisch ein stetiger Austausch 

stattfindet. Aile Inhaber verschiedener soziodemographisch beschriebener Positionen sind 

letztlich einer Vielzahl von Einflussen (z. B. der Massenmedien) in gleicher Weise ausge

setzt. 1m Hinblick auf die zu erkliirenden Tatbestiinde besitzen demographische Merkmale 

daher nur deskriptiven Charakter. Ein kausaler Zusammenhang des Verhaltens mit Struk

turkategorien ist nur dann begriindbar, wenn ihre Wirkung auf die Erfahrung zu belegen ist 

- allerdings riicken sie dann definitionsgemiiB bereits niiher zur Proximitiit. Manchmal wird 

aber eine Vermittlung zwischen einer bestimmten Ausstattung mit deskriptiven Merkmalen 

und bestimmten Reaktionen unplausibel bleiben. 

Proximal heiBen solche Faktoren, die situativ priisent sind, unmittelbar wahrgenommen 

werden und EinfluB auf die subjektive Interpretation einer Situation besitzen. »Along this 

distal-proximal dimension, the most proximal environment would be the perceived environ

ment, the environment of immediate significance for the actor« (Jessor 1981:300). Proximale 

Faktoren besitzen zwingende Effekte auf das Verhalten. So kann lessor die Hypothese 

aufstellen, daB mit der Proximitiit einer Variablen ihr statistischer Zusammenhang mit dem 
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Explanandum anwachst und daB nennenswerte Varianzanteile nur von proximalen und daher 

kognitiven Faktoren erklart werden konnen. Das Argument wendet sich, urn dies klarzu

stellen, nicht im besonderen gegen die Verwendung sozialstruktureller Erklarungen, da ja 

auch die Psychologie auf distale Faktoren (namlich Dispositionen) zuriickgreift. 

lessor belegt seine Vermutung mit den Ergebnissen zweier Umfragestudien zum ab

weichenden Verhalten. Bis auf eine markante Ausnahme bestatigen seine Befunde, daB 

proximale Faktoren wie die Billigung oder MiBbilligung einer konkreten devianten Ver

haltensweise durch Eltern und Freunde mit der Ausfiihrung dieser Verhaltensweise hoch

gradig korrelieren (r bis zu 0.76), wahrend die distalen soziodemographischen Merkmale 

Bildung, Berufsposition und religiose Denomination fast nichts zur Verhaltenserklarung 

beitragen. Steht nun also die Verwendung soziodemographischer Kategorien in Frage? Zwar 

erhebt lessor diese Forderung nicht, aber sie drangt sich geradezu auf. 

Wir haben seine Argumentation nicht wiedergegeben, urn uns ihr anzuschlieBen, sondern 

weil sich mit ihr, so merkwiirdig es auch im Augenblick klingt, das Interesse an Struktur

effekten besser begriinden laBt. Vor der weiteren Diskussion sollte aber der Klarheit halber 

illustriert werden, wie sich die in Abschnitt 2.6.1 zusammengefaBten Faktoren in das Schema 

der Proximitat gliedern. Abbildung 2.3 verdeutlicht ihre Nahe zur Wahrnehmung und zum 

Verhaiten durch konzentrische Spharen, in deren Mittelpunkt die situativen Zielvariablen 

stehen. Distale Faktoren liegen im auBeren Feld, proximale naher am Verhalten im mittleren 

Feld. Optionen und Anliegen sind Wahrnehmungsdimensionen und weisen einen engen 

Situationsbezug auf, konnen also als proximale Faktoren aufgefaBt werden. Kontrolle ist das 

distale psychologische Pendant zu Optionen. Alter, Geschlecht, Bildung und Einkommen sind 

distale soziologische Faktoren. Soziale Unterstiitzung liegt, wie im Kapitel 3 noch eriautert 

wird, als retrospektiv erhobene und daher distale Variable vor, ist aber prinzipiell auch als 

proximaler Faktor denkbar. Optionen und Anliegen sollten wegen ihrer konzeptuellen Nahe 

starken EinfluB auf das Verarbeitungsverhalten ausiiben (fett gezeichnete Pfeile), von den 

anderen Variablen wird nur ein schwacher Effekt erwartet (gestrichelte Pfeile). 

1. Bei der Diskussion miissen wir uns vor Augen fiihren, daB lessor auch auf der 

Metaebene nur hypothesenartige Aussagen machen kann, die, obgleich plausibel, an der 

Realitat getestet werden miissen. Gemeint ist damit vor allem die Behauptung, daB proximale 

Faktoren mehr Varianz erklaren als distale. Dabei stoBen wir bald auf eine Schwache des 

Proximitats-Konzepts. Was namlich genau in einer beliebigen, unbekannten Situation proxi

mal sein wird, worauf sich die Aufmerksarnkeit des Individuums richtet und welche Kogni

tionen verhaitenswirksam werden, laBt sich mit dieser Definition alleine nicht festlegen, 

sofern man nicht in einen zyklischen RegreB (proximal ist, was das Verhalten bestimmt) ver

fallen will. Wie aile Konzepte, die auf einer Vorstellung der Signifikanz, Relevanz, Salienz 

etc. beruhen, eignet sie sich folglich eher flir ex-post-Erklarungen. Doch stellen wir uns 

unter Proximitat schlicht Situationsbezug vor und lassen wir diese Schwierigkeit beiseite. 

2. lessors Argumentation setzt, von der Frage ihrer empirischen Giiltigkeit abgesehen, 
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Kontrolle 

Alter 

Geachlecht ... 

Blldung . ... 

Elnkommen 

Distale Faktoren: 
Dllpolltlonen. 
lozlodemographllche Merkmale 

Proximale Faktoren: 
Bewertungakognltlonen 

Optlonen 

Anliegen 

....... 

... 
Reaktionen 

Belaltungaempflndung 
Verhalten (inatrum.!emotJ 

Abb. 2.4: Bestimmungsfaktoren situativer Reaktionen, angeordnet nach Proximitat 

ein ganz bestimmtes Erkenntnisinteresse voraus, namlich die moglichst weitreichende 

Varianzerklarung des situativen Verhaltens mit beliebigen Bestimmungsfaktoren. Diese 

implizite Setzung muB eine sozialwissenschaftliche Untersuchung nicht teilen. Unser Interesse 

schlieBt diesen ersten Aspekt zwar ein, beschrankt sich aber nicht auf ihn. Wenn wir den 

sozialen Kontext der Belastungsverarbeitung studieren, haben strukturelle Einfliisse als Unter

suchungsgegenstand einen eigenstandigen Stellenwert. Wenn es ein Ziel ist, das Verhalten zu 

verstehen, ist es ein ebenso wichtiges zweites Ziel zu verstehen, inwiefern fur das Verhalten 

soziodemographische Faktoren von Belang sind - und sei es auch, daB sie belanglos sind. 

3. Dieses Interesse entspringt nicht alleine der sozialwissenschaftlichen Tradition, 

sondern ist auch Konsequenz der Suche nach stabilen Erklarungs- und Prognosegrundlagen. 

Denn das groBe Problem proximaler Erklarungen liegt in genau dem Situationsbezug, der 

ihnen auf konzeptioneller Ebene so viel Plausibilitat und auf statistischer Ebene so groBe 

Machtigkeit verschafft: Proximale Faktoren sind im besten Fall intersituativ variabel, im 

89 



schlimmsten Fall aber zufallig und fliichtig. Jenseits der singuliiren Situation wird der Faktor, 

der gerade noch einen enonnen Erkliirungsbeitrag leistete, plotzlich wertlos, wei! er nicht 

iibertragbar ist. Falls proximale Faktoren »gute« Erkliirungen (starke statistische Korrelatio

nen) liefem, sind sie nichtsdestoweniger kasualistisch. Von dauerhaftem Wert fiir Erkliirung 

und Prognose sind nur situationsiibergreifend stabile Konstrukte, und diese wiederum miissen 

distal sein. Es liegt nahe, die soziale Stellung als ein solches Konstrukt in Betracht zu ziehen. 

4. Es ist daher ein gedanldicher Fehler Jessors (1981 :314), die Fiihigkeit proxirnaler und 

distaler Faktoren zur Varianzaufkliirung gegeneinander aufzurechnen oder sie gar als kon

kurrierende Erkliirungsansiitze zu betrachten. Er iibersieht die unterschiedlichen Geltungs

bereiche distaler und proximaler Faktoren, denn sie sind zur Erkliirung jeweils sehr verschie

dener Gegenstiinde imstande. Am Beispiel der Belastungsverarbeitung wird dies sofort klar: 

Es wiire keine gr06e Uberraschung, wenn z. B. Schichtungsmerkmale sich nur schwach auf 

die spezifische Transaktion auswirken; freilich lii6t sich dieser EinfluB dann auch in jeder 

Situation priifen, wiihrend jede einzelne Bewertungskognition schon in der niichsten Trans

aktion obsolet wird. 

5. Je proximaler ein Faktor, desto trivialer sein Effekt. Je zwingender der Effekt eines 

Konstrukts theoretisch abgeleitet werden kann und je weiter sich die ennittelte Korrelation 

dem Wert 1 niihert, desto geringer ist der in diesem Schritt erzielte Erkenntnisfortschritt. In 

einem Nebensatz weist Jessor (1981:305) selbst darauf hin, »that the association of a distal 

perceived variable with behavior, although it is usually weaker, may be more interesting than 

the association of a proximal perceived variable precisely because the connection of the 

fonner is so less obvious« (Herv. im Original). Ein Erkliirungsfaktor wird nicht alleine 

dadurch "besser«, und ein Erkenntnisgewinn ist nicht automatisch dadurch gegeben, daB mehr 

Varianz erkliirt wird. 

6. Der Begriff der Proximitiit macht allerdings anschaulich, warum wahrscheinlich distale 

Faktoren fiir weniger Kriteriumsvarianz verantwortlich sind als proximale. Daran werden wir 

uns ggf. bei der Interpretation der Ergebnisse erinnem miissen. Insofem ist Jessors Hinweis 

auf die Variation der Wahrnehmung und Erfahrung innerhalb soziodemographischer Kate

gorien eine Wamung vor allzu groBen Erwartungen an soziodemographische Einfliisse. 

7. Vollkomrnen zu recht mahnt Jessor aber zur Suche inhaltlicher Begriindungen fiir ver

mutete Effekte distaler Faktoren. Die schematische Art und Weise, in der in den oben 

zitierten Studien bei der Regression auf soziodemographische Merkmale verfahren wurde, ist 

erst recht nach diesen Uberlegungen hiichst unbefriedigend. 

8. Keiner der Einwiinde gegen proximale Faktoren aus der Strukturperspektive darf nun 

andererseits zu der Konsequenz verleiten, diese Faktoren zu ignorieren. Aufschltisse iiber die 

Art, in der Kognitionen situative Reaktionen steuem, bilden eine sinnvolle Ergiinzung der 

Erkliirung durch Struktunnerkmale, da sie Unterschiede innerhalb soziodemographischer 

Kategorien erhellen. Ferner ist nun die Frage moglich, wie strukturelle Merkmale situative 

Kognitionen beeinflussen bzw. wie sich distale Faktoren indirekt tiber proximale Faktoren auf 
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situatives Verhalten auswirken. Wie in Abschnitt 2.6.3 dargelegt wird, lassen sich basierend 

auf dieser Uberlegung verschiedene Modelle entwerfen, die zum einen getrennte Analysen 

mit proximalen und distalen Bestimmungsfaktoren, zum anderen aber auch ebenentiber

greifend verbundene Analysen der Zusammenhange zwischen distalen und proximalen 

Faktoren vorsehen. 

2.6.3 Ein Modell der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung: Grundziige 

Ereignislast L' ·····r ... -·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·1 
I Bewertwlg : 0 ; --- Reaktionen i 

~- ----j 
Soziale SteUung 

Abb. 2.5: Der soziale Kontext der Belastungsverarbeitung 

Nach diesen Voriiberlegungen ist es an der Zeit, tiber Wirkungsvermutungen in einem 

tibergreifenden Zusammenhang zu sprechen. Abbildung 2.5 illustriert das Modell, an dem 

sich die Analysen in Kap. 4 orientieren. Es handelt sich hier noch nicht um eine Darstellung 

der Beziehungen zwischen Einzelvariablen, die erst nach den AusfUhrungen zur Daten

grundlage in Kap. 3 sinnvoll ist, sondern um die Beziehungen zwischen Merkmalsaggregaten 

oder -ebenen: der sozialen Stellung, der kognitiven Bewertung, den Verarbeitungsressourcen, 

den behavioralen und emotionalen Reaktionen sowie der Ereignislast. Folgende allgemeine 

Annahmen sollen mit dem Modell untersucht werden: Die soziale Stellung beeinfluBt die 

Ereignislast und die Reaktionen in Belastungssituationen direkt; auch Bewertungskognitionen 

und Verarbeitungsressourcen wirken auf situative Reaktionen, wie es der Transaktionsansatz 

beschreibt, doch sind sowohl Bewertung als auch Ressourcenausstattung ihrerseits von der 

sozialen Stellung abhangig, wodurch ein indirekter Zusammenhang der Reaktionen mit der 

sozialen Stellung konstituiert wird. 

Jeder Abschnitt des Kapitels 4 soli sich mit einem Ausschnitt aus dem Gesamtmodell 

befassen, in der Regel mit einem Pfeil in obiger Abbildung, der fUr eine Beziehung zwischen 
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Merkmalsebenen (die Bereiche in Tabelle 2.2) steht. Dort folgtjeweils auch die Spezifikation 

testbarer Hypothesen tiber die Beziehungen zwischen Variablen. Ein Ausblick tiber die Aus

schnitte soIl hier bereits das Spektrum der Einzelanalysen umreiBen. 

Zu Beginn der Analysen, in Abschnitt 4.1, greifen wir die Thematik auf, mit der wir den 

Literaturuberblick in diesem Kapitel beendet haben, also den Zusammenhang zwischen 

sozialer Stellung und Ereignislast. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Annahme, daB 

mit dem soziookonomischen Status Art und Umfang eriebter oder eriittener Ereignisse variie

ren. Hier werden wir primiir prufen, ob niedriger Status eine hOhere Belastung durch 

Ereignisse finanziellen Inhalts bedingt. ZusiitzIich werden wir dabei prufen, ob die Ver

fugung tiber Verarbeitungsressourcen die Ereignislast senkt (vgJ. Abschnitte 2.5.1 und 2.5.2; 

in Abbildung 2.5 wurde aus Grunden der UbersichtIichkeit kein Pfeil fur diesen Zusammen

hang gezeichnet). Mehrere Abschnitte gehen dann Aspekten der Verarbeitung dieser Ereig

nisse nacho Wie die Reaktionen unter Belastung je nach sozialer Stellung ausfallen, ist Inhalt 

des Abschnitts 4.2. Mit einem Teilmodell, das sonstige Komponenten des Verarbeitungsvor

gangs, vor allem Bewertungskognitionen, ignoriert, soIl zuniichst gekliirt werden, ob ein 

direkter Zusammenhang zwischen sozialen Schichtungs- und demographischen Kategorien auf 

der einen Seite und Problemverarbeitungsformen auf der anderen Seite existiert. Wir bezeich

nen diesen Ausschnitt auch als Sozialstrukturmodell. Weil Armut als ein zentrales Schich

tungskriterium gelten kann, steht im Mittelpunkt die Frage, ob sich Arme anders verhalten 

als Nichtarme. Dies wird ja von Arbeiten unterstellt, die Armut als Folge pathologischer Ein

stellungen und defizitiirer Verhaltensrepertoires ansehen. Inwiefern sich die Effekte relati

vieren, wenn Drittvariablen kontrolliert werden, ist dann Gegenstand eines spiiteren Teilmo

dells (Abschnitt 4.6). 

1m niichsten Abschnitt (4.3) geht es erneut urn Reaktionen. In der StreBtheorie wird 

sowohl kognitiven Prozessen als auch psychisch-sozialen Ressourcen Bedeutung bei der 

Belastungsverarbeitung beigemessen. Dieser Abschnitt entspricht der Strej3theorie Lazarus'. 

Problem- und emotionsorientiertes Verhalten unter Belastung sowie St6rungen des emotiona

len Wohlbefindens werden einer Erkliirung durch Bewertungskognitionen und Verarbeitungs

ressourcen zugefuhrt. Das dazugehorige Teilmodell lehnt sich eng an das Schema der Bela

stungsverarbeitung im Transaktionsansatz an, und, wie unschwer zu erkennen ist, umfaBt 

obige Abbildung 2.5 in der rechten Hiilfte Abbildung 2.1. Inwiefern nun den im psycho

logischen Ansatz unabhiingigen Konstrukten eine Variation nach sozialen Kategorien nach

gesagt werden kann, sollen die Abschnitte 4.4 und 4.5 kliiren. Sie bestehen aus Regressionen 

der Ressourcen (Kontrolle, soziale Unterstiitzung) und Bewenungskognitionen (Anliegen, 

Optionen) auf die soziale Stellung und unterstellen damit jeweils, daB soziale Kategorien 

ihren EinfluB auf Reaktionen indirekt austiben, indem sie die Randbedingungen der direkten 

Verhaltensdeterminanten priigen. 

Der in Abschnitt 4.3 umgesetzte Transaktionsansatz steht in direkter Konkurrenz zu dem 

Modell aus Abschnitt 4.2, in dem ja nur soziale Merkmale herangezogen werden. Unser 

92 



letztes Modell in Abschnitt 4.6 bezieht beide Erklarungsstrange, also soziale und kognitive 

Faktoren, sowie Ressourcen als Pradiktoren der Belastungsreaktionen ein. Damit wird es 

moglich sein, den Effekt beider Determinantengruppen unter sonst gleiehen Bedingungen zu 

ermitteln. 

Ein ohne Zweifel spannendes Thema ist die Art und Weise, in der sich »objektive«, d. h. 

der Fremdbeobachtung zugangliehe, Ereignismerkmale in der subjektiven Wahrnehmung 

wiederfinden. Der Transaktionsansatz nimmt sieh dieses Problems in keiner Weise an, denn 

fUr ihn existiert die Umwelt ja nur in der Form, in der sie das Individuum wahrnimmt. 

Perrez/Reieherts (1992a) beziehen objektive Tatbestandsqualitiiten in ihre Uberlegungen ein, 

allerdings nur unter dem Aspekt, daB eine Passung zwischen objektiver Gegebenheit und 

subjektiver Einschatzung fUr effektive Verarbeitung maBgeblich ist. Gewisse allgemeine 

Annahmen iiber den Zusammenhang klingen lediglich in den in Kap. 2 zitierten sozialwis

senschaftliehen Arbeiten an, die aber eher indirekt bleiben, wei! sie am EinfluB der Schich

tung auf die Ereigniswahrnehmung interessiert sind. Hier kann auf dieses Manko nur hinge

wiesen werden, und es ist miiBig, eigene Spekulationen anzustellen, da iiber Ereigniseigen

schaften auBerhalb der Einschiitzung der Probanden keine Informationen vorliegen. Die 

Verbindung zwischen Ereignissen und Bewertung wurde daher nur gestriehelt eingezeiehnet. 

AuBerdem werden wir Beziehungen zwischen Ressourcen und Bewertung nieht verfolgen, 

wei! sie fUr das iibergeordnete Interesse am EinfluB der sozialen Position nieht von Bedeu

tung sind. 

Zum SchluB sei betont, daB die jewei!s angenommenen eindeutigen Wirkungsrichtungen 

sicherlich eine Vereinfachung der wahren Verhaltnisse bedeuten. Es diirfte z. B. schwerfallen 

zu bestreiten, daB, zumindest auf lange Sieht, nieht nur die Ressourcen der Belastungsver

arbeitung deren Resultate bestimmen, sondem auch das Verhalten auf die Ressourcenaus

stattung zuriickwirkt, wei! ja soziale Unterstiitzung nicht einfach da ist, sondem aufgebaut 

wird und Kontrolle sieh infolge der Bewahrung unter Belastung verandem kann. Wir haben 

in Abschnitt 2.1.1 dieses Problem erwahnt. Es wiirde aber die Analyse sehr viel uniibersieht

licher machen und eigentlich Verlaufsdaten erfordem, wenn man Wechselwirkungen untersu

chen wollte. Deshalb wird hier davon abgesehen. 

Obwohl das Modell aile Einzelaspekte der sozialen Einbettung der Belastungsverarbei

tung abdeckt, auf die wir in Kapitel 2 gestoBen sind, besteht die Notwendigkeit, es in 

verschiedener Hinsieht fortzuentwiekeln, bevor in Zukunft weitere Schritte in die Empirie 

untemommen werden, so daB die Forschung zielstrebiger vonstatten gehen konnte. Diese 

nieht ganz triviale Aufgabe kann im begrenzten Rahmen dieser Arbeit nur umrissen, aber 

nicht erfUlit werden. Mit ihr miiBte sich eine eigene, theorieorientierte Arbeit beschiiftigen. 

Das Kemproblem des Modells in der vorliegenden Fassung ist die Desintegration der 

sozialen Aspekte der Belastungsverarbeitung. Man kann dem Transaktionsansatz ja nieht den 

Vorwurf machen, er ignoriere soziale Einfliisse auf das Verarbeitungsgeschehen, denn 

wiehtige Aspekte gehen in der Tat in die Theoriebi!dung ein. Sozialer Riickhalt ist als Res-
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source anerkannt, die Mobilisierung sozialer Unterstiitzung als situative Bewiiltigungsstrategie 

wird aufmerksam beobachtet, und wir werden diese beiden Elemente so ausfuhrlich unter

suchen, wie es die Datenlage zuliiBt. Weniger gut wird der Umstand berucksichtigt, daB die 

soziale Umwelt auch Belastungsquelle sein kann. Wir werden dieses Problem losen, indem 

wir die sozialen Folgeerscheinungen wirtschaftlicher Probleme in die Stressorenebene verla

gem und dann so verfahren, als handle es sich urn Belastungen wie beliebige andere. Ein 

solches Konzept behiilt aber eine grundsiitzliche Schwiiche. Es behandelt die verschiedenen 

Aspekte der sozialen Umgebung der Belastungsverarbeitung so, als lieBen sie sich ontolo

gisch einfach voneinander abspalten - eine wenig sachadiiquate Vorstellung. Es wiire naiv 

anzunehmen, daB sich einerseits heilsame soziale Unterstiitzung und andererseits konflikt

triichtige und belastende Seiten der sozialen Integration (Rollenkonflikte, soziale Kontrolle, 

Imaginiires Urteil etc.) trennen lassen. Das Problem wird iibrigens von Lazarus/Folkman 

(1984:248) durchaus erkannt. In der Diskussion der Effekte sozialer Unterstiitzung warnen 

sie ausdrucklich vor vereinfachenden Vorstellungen und weisen darauf hin, daB aus Bezie

hungsnetzen wahrscheinlich der Lowenanteil der Belastungen hervorgeht. Yom Standpunkt 

des Transaktionsansatzes betrachtet, erwachsen aus diesem konzeptionellen Arrangement 

keine weiler gravierenden Probleme, da das Individuum der Ort ist, an dem Verarbeitungs

prozesse ablaufen, und die sozialen Aspekte den Stellenwert von Peripherieelementen unter 

vielen anderen besitzen, deren Zusammenhang nicht erkliirt werden muB. Aber je mehr die 

soziale Einbettung selbst ins Zentrum des Interesses ruckt, desto unbefriedigender ist ein Mo

dell, das sie in zusammenhanglose Teile zerlegt und diese Teile dann an verschiedenen 

Stellen eines Modells wie Zusatzaggregate anflanscht. Das heiBt selbstverstiindlich nicht, daB 

in diesem Konstrukte-Arrangement unser Vorhaben unmoglich wiirde. Einige Effekte werden 

allerdings nicht mehr unmittelbar aus dem Modell heraus, sondern nur mit zusiitzlichen, 

externen Uberlegungen zu erschlieBen sein, wiihrend die Aufgabe einer Theorie doch gerade 

die Erkliirung und Prognose des gesamten Gegenstandsbereichs is!. 

Was miiBte eine sozialwissenschaftliche Theorie der Belastungsverarbeitung also leisten? 

Erstens sollte sie einen Deutungsrahmen fur das Einwirken sozialer Anforderungen und Bela

stungen auf das Individuum bereitstellen. Dabei kann sie sich nicht darauf beschriinken, 

Belastungsquellen in beliebigen situativen Umwelten zu suchen, denn beim derzeitigen Stand 

der Erkenntnis muB davon ausgegangen werden, daB soziale Positionen in einem systemati

schen Zusammenhang mit dem Risiko stehen, belastende Ereignisse zu erleben. Im Transak

tionsansatz kann dagegen die soziale Variation der Ereignislast nur atheoretisch behandelt 

werden. Gleichzeitig miiBte eine Theorie das Verhiiltnis von Belastungen und sozialem 

Riickhalt kliiren. 

Zweitens muB sie klarere Antworten auf die Frage nach sozialen Bestimmungsfaktoren 

des Bewiiltigungsverhaltens geben, als sie bisher vorliegen. Es werden ja, iibrigens auch in 

der psychologischen Forschung, oft soziodemographische Variablen (Geschlecht, Alter, 

Bildung, Einkommen) kontrolliert. Das Problem liegt daran, daB dies geschieht, wie auch 
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Pearlin (1989) feststellt, ohne damit gezielte Fragestellungen zu verkniipfen. Die Beriick

sichtigung dieser Merkmale dient allzuoft nur dazu, Residuen in statistischen Modellen zu 

minimieren, und wenn Effekte auftreten, werden sie kurzerhand ex post erkliirt. 1m vorhinein 

existieren keine begriindeten Vermutungen. Es handelt sich dann in der Terminologie Jessors 

urn extrem distale Merkmale, auf die man auch verzichten konnte. Die Aufgabe der Theorie

bildung besteht darin, Wirkungsverhiiltnisse priiziser zu benennen. Damit entscheidet sich 

indirekt auch gleich die Frage, we\che Merkmale iiberhaupt betrachtet werden sollen. 

Soziodemographische Merkmale sind so lange keine sozialen Merkmale, bis dargelegt wird, 

welche besondere Bewandtnis es mit ihnen hat, d. h., we\che verarbeitungsrelevanten Eigen

schaften sich mit ihnen veriindem oder fur we\che anderen, in etablierten soziologischen 

Diskursen gebriiuchlichen Parameter sie stellvertretend stehen sollten. In der Begriindung der 

Variablenauswahl liegt ein wichtiges Kriterium einer soziologischen Theorie und einer 

soziologischen Analyse. Eigentlich wiirde es bedeuten, im Nebel zu stochem, wenn man bloB 

schematisch ein standarddemographisches Raster iiber seine Daten legte. Viele der in 

Abschnitt 2.3.2 rezipierten Arbeiten kommen aber nicht iiber diesen Stand hinaus. 

Die Richtung einer denkbaren Begriindung der Differenzierung nach soziodemographi

schen Merkmale wird von Pearl in aufgezeigt. Seine Arbeit hat zum Inhalt: »enduring and 

widely experienced life-strains that emerge from social roles and ... coping modes that are 

shared by people who also share key social characteristics« (PearliniSchooler 1978:2). DaB 

deskriptive Grundvariablen fur gleiche Lebensverhiiltnisse stehen, wird zwar ohne groBe Um

schweife einfach angenommen, und die Suche nach altemativen Indikatoren unterbleibt, aber 

immerhin liiBt sich mit diesem Argument zweierlei hypothesenartig herausarbeiten: erstens, 

daB belastende Erfahrungen im Biographieverlauf mit der Stellung im sozialen Gefuge 

zusammenhiingen, und zweitens, daB vor diesem Hintergrund Fiihigkeiten erworben und Ein

stellungen sowie Dispositionen aufgebaut werden, die den Umgang mit kiinftigen Belastungen 

priigen. Unter der Priimisse, daB die Bewiiltigung sozio-okonomischer Probleme erlemt 

werden muB, konnten die zuniichst nur atheoretisch herangezogenen Grundkategorien 

zumindest den Rang passabler Indikatoren angehiiufter Bewiiltigungserfahrung erlangen. Ge

schlecht, Alter, Bildung und Einkommen sowie moglicherweise auch die berufliche Posi

tionll oder Armutslagen, fur die wir als Klammer den Begriff der sozialen Stellung ver

wenden, spiegeln dann die Kompetenz zur Problemlosung, die eine Art psychisch-sozialen 

Kapitals darstellt, und lassen gleichzeitig Riickschliisse auf Lemumgebungen zu, in denen 

diese Kompetenz erworben wird. 

Es ist nicht auszuschlieBen, allerdings auch nicht wahrscheinlich, daB eine tiefere 

Reflexion zu der Erkenntnis fuhren wird, daB diese soziodemographischen Variablen als 

Indikatoren ungeeignet sind. Eine Theorie muB auf Variablen verzichten, deren Bedeutung 

11 Daten zur beruflichen Position stehen leider fur eigene Analysen (Kap. 4) nicht zur Verfugung. Die 
vorhandenen Angaben beschranken sich auf die berufliche Qualifikation. 
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sie nicht klar benennen kann, und sich daran machen, Konstrukte mit kausalen Beziigen zu 

entwickeln; sie darf dabei nicht vorschnell auf gegebene Operationalisierungen zuriickgreifen, 

die die genaue Bedeutung ihrer Annahmen verfehlen. In diesem Sinn kann eine Untersu

chung, die sich auf die Standarddemographie stiitzt, nur ein Provisorium sein. 

Ein letztes Kriterium einer soziologischen Theorie der Belastungsverarbeitung ware die 

Fahigkeit, die Erkenntnisse der psychologischen Forschung zu integrieren. Jeder Ansatz, der 

die situative Variabilitat der StreBverarbeitung und den Stellenwert kognitiver Prozesse 

ignorierte, ware ein Riickschritt hinter den Stand der Wissenschaft. Der Gewinn kognitiver 

und situationsorientierter Ansatze darf nicht durch ein Beharren auf ausschlieBlich distalen 

Erklarungen leichtfertig verspielt werden. 
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Kapitel3 
Stich probe , Daten und Methoden 

Dieses Kapitel beschreibt die Datengrundlage, auf der die im empirischen Teil (Kap. 4) 

berichteten Analysen beruhen. Entstehungskontext der Untersuchung, Entwicklung des Instru

ments, Stichprobenziehung und Inhalte des Datensatzes sind Gegenstand des Abschnitts 3.1. 

In Abschnitt 3.2 geht es urn die Operationalisierung der in Kapitel 2 beschriebenen theoreti

schen Konstrukte fiir ein Erhebungsinstrument. Entsprechend der im Transaktionsansatz 

angenomrnenen Situationsgebundenheit der Belastungsverarbeitung werden Kognitionen und 

Reaktionen in fiinf unterschiedlichen Alltagssituationen erfaBt. In diesem Abschnitt finden 

sich die Logik der Umsetzung in Fragebogen-Items und der Wortlaut der Items, ggf. mit 

vorgegebenen Antwortkategorien. Ftir zentrale Variablen des Instruments enthiilt dieser Ab

schnitt auch Angaben zu meBtechnischen Eigenschaften: Antwortausfalle, Schwierigkeitsgrad, 

Trennschiirfe und interne Konsistenz der Skalen. Das Skalenniveau der Variablen wird 

erortert (Abschnitt 3.2.3). 

Das im vorigen Kapitel vorgestellte Analysemodell der Belastungsverarbeitung wird in 

Kap. 4 in mehrere multivariate Regressionsmodelle umgesetzt. Die Regressionstechnik 

alleine ist jedoch nicht in der Lage, Verbindungen zwischen isoliert durchgefiihrten Regres

sionen herzustellen. Dies ist Inhalt der Pfadanalyse. Sie ist imstande, mehrstufige Wirkungs

verlaufe (etwa von der sozialen Stellung tiber die kognitive Bewertung einer Situation zum 

Verarbeitungsverhalten) integral zu erfassen und zu quantifizieren. Die Analysen werden sich 

daher an manchen Stellen der Pfadanalyse bedienen, urn komplexe Aspekte der sozialen 

Einbettung des Verarbeitungsgeschehens zu veranschaulichen. Abschnitt 3.3 gibt eine 

Einfiihrung in die wichtigsten Grundlagen dieses Verfahrens. 

Abschnitt 3.4 behandelt ein gleichermaBen methodisches wie inhaltliches Problem: die 

Kontextabhangigkeit der Reaktionen. Insofern sich die Reaktionen der Probanden tiber 

Situationen hinweg ahnelten, ware es berechtigt, in den folgenden Analysen die fiinf unter

suchten Einzelsituationen wie verschiedene Messungen des gleiches Sachverhalts zu be

handeln und lediglich die Reaktionen unter einer Belastung zu untersuchen. Es werden jedoch 

hier Belege dafiir angefiihrt, daB Reaktionen sich zwischen Situationen durchaus unterschei

den; fiir die weitere Untersuchung ist daraus die Konsequenz zu ziehen, daB jede Situation 

gesondert betrachtet werden muB. Dies ist gleichzeitig der Grund dafiir, diese Frage un

mittelbar vor die eigentlich inhaltlichen Ausfiihrungen zu plazieren. 
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3.1 Der Datensatz 

3.1.1 Entstehungskontext und inhaltliche Vorgaben 

Die analysierten Daten entstammen der Umfrage »AlItag in Deutschland" (AiD), die 1994 

yom DFG-Projekt »Versorgungsstrategien privater Haushalte im unteren Einkotrunens

bereich« an der Fakultat fur Soziologie der Universitat Bielefeld durchgefuhrt wurde. Eine 

eigene Erhebung war notwendig, wei! uns kein Datensatz bekannt ist, der bestimmte Anfor

derungen an die Dateninhaite und an die Zielgruppe erfullt, auf die wir gleich eingehen 

werden. Es soli an dieser Stelle gentigen, diejenigen Aspekte des Datensatzes zu skizzieren, 

die zu seinem Verstandnis notwendig sind, wahrend ansonsten auf den AbschluBbericht des 

Projekts (AndreB et al. 1996) verwiesen werden muB. Zwei Vorgaben an die Umfrage sind 

zu erwahnen, die 1. ihre Zielgruppe und 2. ihre inhaltliche Zielsetzung betreffen. Die 

Umfrage richtete sich an die erwerbsfahige Beviilkerung der Bundesrepublik in den alten und 

neuen Bundeslandern und sollte dabei insbesondere Aussagen tiber einkommensschwache 

Gruppen zulassen, die in sozialwissenschaftlichen Standarddatensatzen wie dem Sozio-6kono

mischen Panel (SOEP) oder der Allgemeinen Beviilkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 

(ALLBUS) unterreprasentiert oder nur in kleinen Fallzahlen vertreten sind. Lipsmeier (1993) 

zeigt, daB zu diesen Gruppen die Haushalte von Sozialhi!febeziehern und andere geringver

dienende Personenkreise geh6ren. Ftir differenzierte Analysen sollte daher 1. der untere Ein

kommensbereich in der AiD-Befragungsstichprobe tiberreprasentiert werden (s.u.). 2. sollte 

die Ausrichtung der Befragung inhaltliche Schliisse zulassen, fur die die Standarddatensatze 

keine hinreichende Informationsbasis bieten. Die Umfrage erstreckt sich auf zwei wesentliche 

Fragestellungen: a) das deprivationsbasierte Armutskonzept mit Fragen zum notwendigen Le

bensstandard, zur Haushaltsausstattung, Konsumeinschrankungen und Reserven des Haushalts 

(siehe die in Abschnitt 3.2.2 folgenden Erlauterungen sowie Lipsmeier 1995a und AndreB et 

al. 1996) und b) die psychische Verarbeitung der Lebenslage Armut mit Fragen zum Um

gang mit belastenden Alltagssituationen. Ferner wurden Items zum konventionellen (einkom

mensorientierten) Armutskonzept sowie standarddemographische Fragen zur Person und zum 

Haushalt in den Fragebogen aufgenommen. Nur auf die Informationen zur Belastungsver

arbeitung wird im folgenden eingegangen. 

Nicht aile Aspekte des sozialen Kontexts der Belastungsverarbeitung, die in Kapitel 2 der 

vorliegenden Arbeit umrissen worden sind, sollten urspriinglich mit dem zur Verfugung 

stehenden Datensatz abgedeckt werden. Der Zuschnitt des Erhebungsinstruments paBt, wie 

wir noch sehen werden, gut zum Kern des Transaktionsansatzes. Er halt jedoch insbesondere 

fur Fragen der sozialen Unterstiitzung und der Wirkungen des bedrohten Ansehens Angaben 

nicht in der gewiinschten thematischen Breite bereit, was an manchen Stellen zu einer quasi 

sekundaranalytischen Vorgehensweise fuhrt. Nichtsdestoweniger ist der Datensatz geeignet, 

wesentliche Fragen zu bearbeiten. 
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Die Einschrankung auf die erwerbsfahige 8ev6lkerung erklart sich, urn dies nur kurz zu 

erwahnen, durch den hohen Stellenwert einiger Aspekte der 6konomischen Armutsbewalti

gung im Kontext der Untersuchung, aus der die Daten stammen. Die Zielgruppe sollte mit 

hoher Wahrscheiniichkeit die Option der Erwerbsarbeit besitzen. Entsprechend soUte ihr 

Einkommen nicht quasi automatisch einen hohen Anteil staatlicher Transfers enthalten. 

Rentner und Personen vor dem AbschluB der Berufsausbildung geh6rten aus diesem Grund 

nicht zur Zielgruppe - eine Einschrankung, die fur die Untersuchung der Belastungsver

arbeitung zwar unglticklich, aber leider nicht korrekt riickgangig zu machen ist (vgl. die 

folgenden Ausfuhrungen zu Tab. 3.1). 

Das Erhebungsinstrument zu diesem Schwerpunkt wurde im Friihjahr des Jahres 1994 

entwickelt und Mitte desselben Jahres Pretests unterzogen. Teilnehmer einer Lehrveranstal

tung der Universitat Bielefeld gingen mit einer ersten Version des Instruments zur psychi

schen Armutsbewaltigung ins Feld und fuhrten 29 Interviews durch; Mitarbeiter des Projekts 

»Versorgungsstrategien« lieBen eine zweite Fassung von 29 Personen ausfullen. Die eigentii

che Erhebung wurde als schriftliche postalische Befragung mit einem selbsterklarenden 

Fragebogen durchgefuhrt. Der Versand erfolgte von September 1994 bis Januar 1995. 

3.1.2 Stichprobenziehung12 

Zielpopulation der Befragung war die gesamte bundesdeutsche Wohnbev6lkerung im er

werbsfahigen Alter zwischen 25 und 65 Jahren. Gleichzeitig verfolgte die Stichprobenziehung 

entsprechend Vorgabe 1 (s. 0.) das Ziel, den in vie len Reprasentativumfragen nicht angemes

sen vertretenen unteren Einkommensbereich tiberreprasentiert zu erheben. Einerseits sollten 

damit strukturtreue Aussagen tiber die Wohnbev6lkerung, andererseits zuverlassige, v. a. auf 

hinreichend groBen Fallzahlen beruhende, Aussagen tiber Niedrigeinkommensbezieher er

m6glicht werden. Die Methode kann man sich in etwa vorsteUen wie eine Tonaufzeichnung 

mit dem Dolby-Verfahren. Dort werden hohe Toniagen, die fur St6rungen durch weiBes 

Rauschen besonders empfindlich sind, bei der Aufnahme mit hohem Pegel ausgesteuert und 

bei der Wiedergabe im Pegel abgesenkt. Auf diese Weise werden hohe T6ne auf ihren 

natiirlichen Klanganteil zuriickgefuhrt und gleichzeitig mit ihnen wird ein entsprechender 

Anteil des Rauschens unterdriickt. In ahnlicher Weise sollte nun bei der Stichprobenziehung 

durch Schichtungsvorgaben nach Einkommen eine Uberreprasentation der unteren Einkom

mensbereichs erzeugt werden, die sich durch (Unter)Gewichtung in Analyseprozeduren aus

gleichen laBt, mit dem Resultat, daB detaillierte Aussagen tiber Einkommensarmut machbar 

werden, ohne daB die Proportionen zu sonstigen Bev6lkerungsgruppen aus dem Lot geriickt 

werden. Nachfolgend gehen wir in groben Ztigen auf die praktische Durchfuhrung der Stich

probenziehung ein. 

12 In diesen Abschnitt sind in uberarbeiter Form Teile aus dem Beitrag des Autors zu Andrell et al. 1996 
(Anhang A3) eingegangen. 
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Aus praktischen Grunden wurden anstelle einer einzigen bundesweiten Stichprobe 

mehrere Einzelstichproben in Kommunen unterschiedlicher Gr6Benordnung in den alten und 

neuen Bundeslandem gezogen. Fur die neuen Bundeslander lieB sich eine disproportionale 

Schichtung nach der Einkommensposition nicht realisieren. (Die Grunde werden in AndreB 

et al. 1996 erlautert.) Daher wurden drei Kommunen ausgewahlt, in denen auf der Basis von 

Einwohnermeldeamtsadressen jeweils eine einfache Zufallsauswahl von je 600 Einwohnem 

im Alter zwischen 26 und 66 Jahren vorgenommen wurde. 13 Urn eine (sehr grobe) Anna

herung an die raumliche Struktur der Lebensverhaltnisse zu erreichen, fiel die Wahl auf zwei 

mittelgroBe Stiidte (Halle/Saale und Magdeburg) und eine eher landliche Gemeinde (Naum

burg/Saale). Insgesamt 1800 Personen wurden in den neuen Bundeslandem angeschrieben 

(wobei sich 34 Sendungen als unzustellbar erwiesen). 412 Personen sandten einen ausge

fullten Fragebogen zuruck. 

Fur das Gebiet der alten Bundeslander wurde auf den AdreBbestand einer Direktmarke

ting-Firma zuruckgegriffen. Dieser Bestand hat den Vorteil, daB sich Adressen nach soge

nannten Kaufkraftklassen auswahlen lassen und somit eine Uberreprasentierung des unteren 

Einkommensbereiches m6glich ist. Es wurden drei Kommunen ausgewahlt, die in ihrer 

Struktur mit den drei fur Ostdeutschland ausgewahlten Kommunen vergleichbar sind. Dazu 

wurden auf der Basis von Daten der Bundesforschungsanstalt fur Landeskunde und Raum

planung einige 6konomische und demographische Makrostrukturdaten verglichen und ver

schiedene Experten befragt. Gezogen wurde eine Stichprobe von Haushalten aus den Stiidten 

Karlsruhe und Braunschweig sowie dem Kreis Diepholz in der Nordheide (Niedersachsen). 

Fur jede dieser Kommunen wurden 600 Haushalte aus dem AdreBdatenbestand der Marke

tingfirma zufallig ausgewiihlt. Dabei wurden jeweils 300 Adressen der niedrigsten von funf 

verfiigbaren Kaufkraftklassen und 300 Adressen der ubrigen vier Kaufkraftklassen gezogen. 

Von den somit ebenfalls 1800 angeschriebenen Haushalten in Westdeutschland sandten 372 

einen ausgefullten Fragebogen zuruck. Da eine Einschrankung des Altersbereiches auf 

Personen im erwerbsfahigen Alter in den neuen Bundeslandem gegeben war, wurden aus 

Vergleichbarkeitsgrunden auch im Datenbestand zu den alten Bundeslandem aile Haushalte, 

deren Befragungsperson alter als 66 oder junger als 26 Jahre war, aus den Auswertungen in 

Kapitel4 ausgeschlossen. Wir bezeichnen diesen Schritt als Altersbereinigung. Ohne sie ware 

die Vergleichbarkeit erschwert, denn in der Belastungsverarbeitung sind an mehreren 

Punkten Alterseffekte zu vermuten. Wenn sich Substichproben hinsichtlich der Altersstruktur 

unterscheiden, kommen diese Effekte verschieden stark zum Tragen. Nach der Altersbereini

gung verbleiben im Westen 275 Haushalte. 

Die beiden oben beschriebenen Teilstichproben aus drei Ost- und drei Westkommunen 

13 Diese gegeniiber der Vorgabe urn ein Jahr hOheren Altersgrenzen haben technische Griinde. Aufgrund des 
geringen Unterschiedes diirfte hiermit dennoch weitestgehend die erwerbsfahige Bevolkerung erfaBt sein. 
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Tabelle 3.1: Stichprobenumfang nach Landesteil und Altersgruppe 

Alter Hauptstichprobe Sozialhilfebezieher Alle 

Ost West Summe Ost West Summe 

unbekannt 5 6 4 4 10 

unter 26 38 38 61 19 80 118 

26-66 410 275 685 196 120 316 1001 

iiber 66 54 55 10 7 17 72 

Summe 412 372 784 271 146 417 1201 

werden zusammen als Hauptstichprobe (HSTP) bezeichnet. Tabelle 3.1 zeigt ihren Umfang 

differenziert nach Alter und Region. Der altersbereinigte Stichprobenumfang ist der Zeile 26-

66 (fettgedruckt) zu entnehmen. Die Hauptstichprobe, die allen Auswertungen in diesem 

Bericht zugrundeliegt, umfaBt (altersbereinigt) 685 Haushalte. Zur Interpretation der Ergeb

nisse auf Grundlage der Hauptstichprobe ist an dieser Stelle lediglich anzumerken, daB sie 

nur bedingt auf die gesamte Bundesrepublik verallgemeinerungsfahig sind. Strenggenommen 

sind Hochrechnungen nur auf die sechs fur die Hauptstichprobe ausgewahlten Kommunen 

m6glich, die wir jedoch als Vertreter typischer Lebensraume in Ost- und Westdeutschland 

betrachten (vgl. AndreB et al. 1996, Anhang A3, S. 19). 

Sozialhilfebezieher bilden eine wichtige Teilgruppe der Bev6lkerung im unteren Einkom

mensbereich. Sie nehmen einenje nach Definition im Umfang schwankenden Prozentsatz ein. 

Der im Bev6lkerungsquerschnitt kleine Anteil der Gruppe (Ende 1994, also etwa zur Zeit der 

Befragung, bezogen 2,8% der Wohnbev6lkerung Hilfe zum Lebensunterhalt, vgl. Stati

stisches Bundesamt 1997:219) und die bekannten Probleme ihrer schlechten Erreichbarkeit 

mit den Mitteln der Umfrageforschung (siehe etwa AndreB 1993, Lipsmeier 1993), die sich 

in Rticklaufquoten von oft nur wenig tiber 10% niederschlagen (siehe die Ubersicht bei 

AndreB et al. 1996: 23), lieBen es als unrealistisch erscheinen, sie in einer einzigen Stich

probe zusammen mit der restlichen W ohnbev61kerung erreichen zu wollen. Sozialhilfe

bezieher sollten daher in der Umfrage »Alltag in Deutschland« mit einer separaten Zusatz

stichprobe erfaBt werden. Diese Stichprobe konnte durch ein zweistufiges Blindversandver

fahren in Kooperation mit kommunalen Sozialamtem aus neun Kommunen gezogen werden. 

Sie wird im folgenden als Sozialhi/febezieher-Stichprobe (SHB) bezeichnet. Einzelheiten ihrer 

Ziehung werden AndreB et al. 1996 behandelt. Dort kommen auch einige gravierende 

Probleme zur Sprache, die sich v. a. aus der schlechten AusschOpfung der Zusatzstichprobe 

ergeben haben. Diese Probleme bewogen uns, nur die Hauptstichprobe in den Mittelpunkt 

der Analysen in Kap. 4 zu stellen und die Zusatzstichprobe nur fur einige allgemeine Uber-
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sichten und Gegenuberstellungen heranzuziehen. 1m Interesse einer besseren Vergleichbarkeit 

der betrachteten Personenkreise wurde fur die Analysen in Kapitel 4 auch in der Zusatzstich

probe eine Altersbereinigung auf die Gruppe 26-66 Jahre vorgenommen. In unsere Aus

wertungen gehen somit 316 Sozialhilfebezieher-Haushalte ein (vgl. Tab. 3.1). 

In Kapitel 3 werden fur die Untersuchung der sozio- und psychometrischen Eigenschaften 

des Erhebungsinstruments, das fur die gesamte Bev6lkerung entwickelt wurde, Haupt- und 

Zusatzstichprobe zusammengefuhrt. Nur so HiBt sich gewiihrleisten, daB die Ergebnisse von 

Faktorenanalysen und die auf ihnen aufbauende Indexbildung fur beide identisch sind. Da 

hier keine stichprobenbezogenenen Aussagen gemacht werden, ist die unterschiedliche 

Altersstruktur unerheblich; auf eine Altersbereinigung wird daher in Kapitel 3 verzichtet. 

Fur aile Auswertungen mit der Hauptstichprobe wird ein Gewichtungsverfahren verwen

det, urn stichprobentechnische Unterschiede zwischen den Bestandteilen Ost und West aus

zugleichen. 1m Osten handelt es sich urn eine Personenstichprobe, da aus dem Melderegister 

aile Individuen mit gleicher Wahrscheinlichkeit gezogen wurden, wahrend im Westen eine 

Haushaltsstichprobe entstand, weil aus der Grundgesamtheit der TelefonanschluBinhaber und 

damit quasi nur der Haushaltsvorstande gezogen wurde. Nur eine Person je Haushalt hatte 

hier die Chance, in die Stichprobe zu gelangen, und Alleinstehende hatten eine griiBere 

Chance als AngehOrige von Mehrpersonenhaushalten. Die somit in den Substichproben unter

schiedlichen Ziehungswahrscheinlichkeiten werden durch Gewichtung ausgeglichen. AuBer

dem muB in der Substichprobe West die Uberreprasentierung des unteren Einkommensberei

ches durch ein geeignetes Gewicht kompensiert werden. Grundsatzlich gilt daher: Die 

einzelnen Faile werden in aile Analysen mit ihrem kombinierten Gewichtungsfaktor einge

bracht. Dies gilt auch fur Prozentangaben, die sich auf Populationsverteilungen beziehen. Die 

einzige Ausnahme von dieser Regel bilden die Angaben der ungewichteten Stichproben

umfange. Die von komplexen Auswahlverfahren verursachte Unterschatzung der Standard

fehler und das Problem der in der Folge uberhOhten Teststatistiken (AndreB/Hagenaarsl 

Kuhnel 1997) ignorieren wir dabei. 

Da Sozialhilfe an sogenannte Bedarfsgemeinschaften (in den meisten Fallen sind dies 

Haushalte) gezahlt wird, handelt es sich auch bei den Sozialhilfebeziehern urn eine Stich

probe auf Haushaltsebene. Die unterschiedlichen Ziehungswahrscheinlichkeiten fur Personen 

aus verschieden groBen Haushalten werden (wie fur die westdeutschen Befragten der Haupt

stichprobe) durch ein geeignetes Gewichtungsverfahren ausgeglichen. 

Ganz allgemein ist schlieBlich noch anzumerken: Eine getrennte Auswertung der beiden 

Teilstichproben in Kapitel 4 ist auch aufgrund der groBen stichprobentechnischen Heteroge

nitat der Haupt- und Sozialhilfebezieher-Stichprobe notwendig. Es wird nicht nach alten und 

neuen Bundeslandern differenziert, da a priori nur wenige Differenzhypothesen plausibel 

begriindet werden konnten, z. B. die, daB im Osten mehr Menschen einen BehOrdenkontakt 

hatten, wei! die Arbeitslosigkeit seit dem Umbruch griiBer ist als im Westen. Bei Testanaly

sen fielen systematische Ost-West-Unterschiede im Verhalten nicht auf, und weder die psy-
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chologische Theorie noch das Alltagswissen geben Hinweise darauf, daB mit so\chen Unter

schieden zu rechnen wiire. In dieser Hinsicht ist von deutlich anderen Voraussetzungen 

auszugehen als bei einer Untersuchung der iikonomischen Verhiiltnisse, so wie sie in AndreB 

et al. (1996) angestellt wird. Ein eventuell doch vorhandener EinfluB des Gebiets auf die 

Reaktionen unter Belastung wird hier im Interesse der Ubersichtlichkeit zugunsten einer 

Unterscheidung nach anderen soziodemographischen Merkmalen zuriickgestellt. 

3.2 Operationalisierungen14 

Nachdem der flir Analysen zur Verfligung stehende Datensatz mit seinen Besonderheiten 

vorgestellt worden ist, wenden wir uns nun denjenigen Inhalten zu, die flir die Untersuchung 

der Belastungsverarbeitung herangezogen werden kiinnen. Es handelt sich dabei in grober 

Unterscheidung einerseits urn einen Satz mehrfach vorhandener Informationen zum Umgang 

mit spezifischen Situationen, die wir jeweils flir sich als Situationsmodule bezeichnen, ande

rerseits urn einmalig erhobene soziodemographische Angaben zu Person und Haushaltskon

text sowie zur sozialen, iikonomischen und psychischen Ressourcenausstattung. 

Die Erfassung der Verarbeitung alltiiglicher Belastungen fuBt im transaktionalen Paradig

rna auf der Annahrne, daB emotionale und Verhaltensreaktionen situationsbedingt variieren. 

Wie eine Person mit einem Stressor umgeht, erkliirt sich zum einen aus den Gegebenheiten 

des Kontexts und zum anderen aus Merkmalen der Person (siehe Abschnitte 2.2 und 2.3); es 

sind intraindividuell intersituative und intrasituativ interindividuelle Variationen zu erwarten. 

Ein Erhebungsinstrument zur Belastungsverarbeitung hat beide Bestimmungsfaktoren zu 

beriicksichtigen. Der AiD-Fragebogen umfaBt daher einerseits einen aus flinf separaten 

Situationsmodulen bestehenden Block zur Erfassung kontextabhiingiger intraindividueller 

Variationen der Wahrnehmung und des Verhaltens. Andererseits enthiilt er mehrere Abfragen 

situationsiibergreifend stabiler Merkmale, deren Erfassung interindividuelIe, v. a. soziodemo

graphische, Effekte aufspiiren helfen soli. Es entsteht eine dreidimensionale Datenmatrix: 

Personen * Situationen * Reaktionen. 

3.2.1 Situationsmodule 

Zum besseren Verstiindnis des Aufbaus der Situationsmodule muB an ein grundsiitzliches 

Problem der Umfrageforschung erinnert werden: die Validitiit der Messung. Zahireiche aus 

der Theorie stammende Begriffe, sog. Konstrukte, sind nicht direkt beobachtbar. So wird 

beispieisweise hiiufig die Existenz einer Einstellung angenommen, die Verhalten in einem 

konkreten Kontext steuert. Da die Einstellung nicht direkt meBbar ist, bedient man sich einer 

14 In diesen Abschnitt sind in iiberarbeiter Form Teile aus dem Beitrag des Autors zu AndreB et al. 1996 
(Kapitel 7) eingegangen. 
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verbalen AuBerung an ihrer Stelle. Die AuBerung ist ein schluBfolgemder Indikator des Kon

strukts, weil aus ihren Merkrnalsauspriigungen auf den Zustand des Konstrukts lediglich 

geschlossen wird. Valide ist ein Indikator dann, wenn er tatsiichlich den Sachverhalt anzeigt, 

den das theoretische Konstrukt meint (vgl. z. B. Kromrey 1986:76ff.). Der Transaktions

ansatz distanziert sieh zwar von dem Konzept der stabilen Einstellung als Determinante des 

Verhaltens und operiert an ihrer Stelle mit einer Kombination aus Kognitionen und Verhal

tensweisen. Das Problem wird dadurch jedoch nieht grundsiitzlich veriindert, da einerseits 

situationsgebundene Kognitionen genausowenig beobachtbare Konstrukte sind wie stabile 

Einstellungen und andererseits die verbale Repriisentation einer Verhaltensweise (ein Item) 

nicht mit einer tatsiichlichen Verhaltensweise identisch ist. Auf dem Papier gemachte, d. h. 

verhaltensfem erhobene, Angaben erlauben nicht zuverliissig Vorhersagen uber Verhalten in 

realen Kontexten (Problem der okologischen Validitiit). 

Als Faktoren, die Validitiit begiinstigen, gelten neben meBtechnischen Aspekten die Niihe 

der erhobenen Konstrukte zum personliehen Erfahrungsbereich der Befragten und die 

RegelmiiBigkeit, mit der diese sieh mit einem Gegenstand auseinandersetzen (Neff 1979: 108). 

Komplikationen sind dagegen erstens zu erwarten, wenn Konstrukte sehr abstrakt operatio

nalisiert sind. Urn auf eine aus seiner Sieht vage Frage zu antworten, muB der Proband sein 

mentales Bild des Gegenstands vervollstiindigen, doch ist unbestimmt, welche Elemente er 

dazu heranzieht. Neben dem Problem der unklaren Bedeutung sind zweitens Effekte der 

sozialen Erwiinschtheit am Werk (Alexander/Becker 1978:93, 95; siehe auch Mummendey 

1987). 1m Sinne Goffmans ([1956] 1997:21) konnte man unterstellen: Der Befragte ver

pflichtet sich durch seine Angabe in einer Umfrage zu niehts; er macht anderen Akteuren 

gegenuber kein Versprechen, das er durch Handeln einlosen muBte. Als drittes Problem 

kommt bei vergangenheitsbezogenen Fragen sieher die luckenhafte und durch vielfache 

Einflusse getriibte Erinnerung hinzu. Lucken werden yom Befragten durch Konstruktionen 

geschlossen, die Konsistenz mit aktuellen Einstellungen sicherstellen. 

Zur Losung eines dieser Probleme werden sog. Vignetten15 eingesetzt: kleine Ge

schichten oder Szenen, die den Kontext nachfolgender Fragen priiparieren. Die Befragung 

wird als Zusammenstellung von Reiz-Reaktions-Sequenzen verstanden. In dieser Terminolo

gie soli der Stimulus so detailliert und konkret wie moglich gestaltet werden und auf die 

individuellen Probanden einheitlicher wirken als ein abstraktes und isoliertes Item. Reak

tionen werden ebenfalls auf die konkrete Situation bezogen. Dadurch, daB man den Stimulus 

erhohter Kontrolle und damit gleichsam einer Standardisierung unterzieht, soli im Vergleich 

mit konventionellen experimentellen Erhebungstechniken eine Anniiherung an lebensnahe 

Bedingungen und schlieBlich eine Verbesserung der Validitiit erzielt werden (Alexander/Bek

ker 1978:94). Erwiinschtheitseffekte werden, so jedenfalls versprechen es sieh manche 

15 Vignetten waren urspriinglich stilisierte Weinranken zur Illustration von Buchkapitelanfiingen und Seiten
randem oder als Buchhandlerzeichen. 
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Autoren, reduziert, weil dem Probanden wegen der Vielzahl mitgeteilter Details nicht klar 

ist, was erwiinscht ist und in welchem Aspekt der Szene er sich einer Erwartung anpassen 

soll (Alexander/Becker 1978:95). 

Neben diesem Hauptzweck kann die Vignettentechnik, wie wir hier nur andeuten wollen, 

auf zweierlei Weise auch der Untersuchung von Objekteigenschaften dienen: einmal ex

plorativ und einmal analytisch. Erstens werden Vignetten als Vorspann offener Fragen einge

setzt, urn von den Befragten die aus ihrer Sieht relevanten Details des Gegenstands zu 

erfahren. Sie werden beispielsweise gebeten, Fortsetzungen angefangener Geschiehten vor

zunehmen. Obwohl in standardisierte Instrumente eingebaut, haben sie hier eine erzahlungs

generierende Funktion wie in qualitativen Verfahren (Finch 1987). Zweitens dienen sie der 

systematischen Variation des Stimulus, urn die Bedeutung seiner verschiedenen Merkmale 

abzugrenzen. Rossi/Nock (1982a, 1982b) beschreiben diese Variante der Vignettentechnik in 

der Einstellungsforschung. Es wird angenommen, daB teils unterschiedliche Eigenschaften 

der Objekte (oft Personen) fiir die erhobenen Reaktionen (z. B. Bewertungen) der Befragten 

ausschlaggebend sind. Sie kommen zu ihrer Beurteilung durch allgemeingiiltige Prinzipien, 

die an Objekteigenschaften orientiert sind; teils sind aber auch Unterschiede zwischen Sub

gruppen der Befragten (Subjekte) gegeben. Man rotiert nun in den Vignetten, die den Befrag

ten vorgelegt werden, systematisch alle Objektmerkmale. Je Proband werden einzelne Kom

binationen oder Stiehproben der Menge aller moglichen Merkmalskombinationen vorgelegt. 

Statistische Verfahren ermitteln dann, welche Objekteigenschaften und welche Subjekteigen

schaften in die Bewertung eingehen. Von den zuletzt geschilderten Verwendungszwecken der 

Vignettentechnik machen wir allerdings keinen Gebrauch. 

Auch die fiinf Situationsmodule der AiD-Umfrage wurden in eine Vignettenform ge

bracht. Alle Komponenten nehmen Bezug auf eine Kontextbeschreibung. Formulierungen 

sind kontextabhangig und daher von einem niedrigeren Abstraktionsgrad als etwa die spater 

beschriebene Skala zur Kontrolltiberzeugung, die Einstellungen zum Leben schlechthin 

ansprieht. Nur in Ausnahmefallen sind damit Items zwischen Modulen austauschbar. Nach 

der nun folgenden Beschreibung der Auswahl der Vignetten und erhebungstechnischen 

Einzelheiten werden wir uns emeut mit den moglichen Effekten der Vignettentechnik auf die 

Validitat der Daten befassen. 

Aus den theoretischen Uberlegungen in Kapitel 2 ergeben sich einige Anforderungen an 

die den Probanden vorzulegenden Belastungsstimuli. Ihre Darbietung in einem Fragebogen 

soll Auseinandersetzungen aktualisieren, die in einem realen Kontext moglichst als tatsachli

che emotionale Belastung erlebt werden oder erlebt worden sind. Die Akzeptanz des Gesamt

fragebogens darf allerdings nicht durch Reaktivierung allzu traumatischer Erfahrungen bee in

trachtigt werden. Damit die Aussicht besteht, verhaltensnahe Reaktionen zu beobachten, 

sollen die Belastungen einem wesentlichen Teil der Population bereits widerfahren sein, da 

nieht siehergestellt ist, ob auf die Schilderung einer fiktiven Bedrohung hin eine valide Reak

tionserhebung moglich ist. Andererseits kann nieht der oft gewahlte Weg beschritten werden, 
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die Probanden ein Erlebnis aus frischer eigener Erinnerung auswahlen zu lassen, da auf diese 

Weise Auseinandersetzungen beliebigen Inhalts und unterschiedlicher Randbedingungen 

einflossen. Der Lebensbereich, dem potentielle Stressoren entstamrnen sollten, war vor

gegeben: Die Belastungen sollten einen okonomischen Hintergrund, genauer: einen Bezug 

zum Haushaltsbudget, besitzen, dabei jedoch dem Grunde nach geeignet sein, auch andere 

Bereiche der sozialen Existenz (wie das Ansehen) zu beeintrachtigen. Es sollte sich also urn 

Mehrbereichs- oder Mehrebenenprobleme handeln. Innerhalb dieses Belastungsbereichs fiel 

die Wahl auf 1. einen Restaurantbesuch mit Freunden, 2. einen Konflikt mit einem Kind an 

der Supermarktkasse, 3. eine gr6Bere Anschaffung fiir den Haushalt, 4. einen BehOrdengang 

und 5. drohende Arbeitslosigkeit. Diese Situationen waren in vorausgehenden offenen Inter

views haufig als problemtrachtig bezeichnet worden (Salentin 1994b). Weitere theoretische 

Aspekte wie die Kontrollierbarkeit der vorgegebenen Situationen blieben bei der Auswahl 

unbeachtet. 

Tabelle 3.2: Beschreibung der fiinf Situationen 

Restaurant 

Supermarkt 

Anschaffung 

Behorde 

Iobverlust 

Freunde von Ihnen wollen ein gutes Restaurant besuchen und moch
ten, daB Sie mitkommen. Eigentlich wollen Sie nicht, weil Sie sich 
dieses Essen finanziell nicht erlauben konnen. Sie schwanken, wie Sie 
sich verhalten sollen. 

1m Supermarkt sieht Ihr Kind SiiBigkeiten oder Spielzeug, das es 
unbedingt haben mochte. Eigentlich mochten Sie diese Gegenstande 
aber nicht kaufen. Das Kind quengelt. 

In Ihrem Haushalt steht eine groBere Anschaffung an, etwa weil Ihre 
Waschmaschine kaputtgegangen ist und nicht repariert werden kann. 
Sie haben aber keine ausreichenden Riicklagen und miissen sich 
moglicherweise verschulden. 

Sie begeben sich zu einer Behorde, urn eine staatliche Sozialleistung 
zu beantragen (z. B. zum Arbeitsamt, Sozialamt, Wohnungsamt). 

1m Zuge allgemeiner SparmaBnahmen werden viele Stellen gestri
chen, und auch Ihnen droht Arbeitslosigkeit. 

Die Grundstruktur einer Situationserfassung korrespondiert mit den Konstrukten der 

Bewaltigungstheorie. In jeder Situation werden 1. die emotionale Belastungsintensitat bzw. 

Streftempfindung, 2. die primare, 3. die sekundare Bewertung und 4. das Verarbeitungs

verhalten erhoben. Eine kuappe Beschreibung, d. h. der Belastungsstimulus, fiihrt in ein bis 

zwei Satzenjede Situation ein (siehe Tab. 3.2). Sie soli die Probanden in die Lage versetzen, 

sich in die Situation hineinzudenken, ohne ihnen eine Interpretation der Anliegen und eine 

emotionale Reaktion zu suggerieren. Die Konkretion der Situationsschilderung soli ent

sprechend der Intention der Vignettentechnik sicherstellen, daB die Befragten sich unter einer 
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yom Forscher gedachten Problemkonstellation moglichst stets vergleichbare Umweltbedin

gungen vorstellen. In einer schriftlichen Umfrage ist dieses Ziel jedoch nur niiherungsweise 

zu erreichen. Dies liegt u. a. an der Tatsache, daB die Abstraktheit des dargebotenen Situa

tionsstimulus ein Kontinuum darstellt. Es wird eine moglichst weitgehende Situationsorientie

rung (im Sinne von Reicherts/Perrez 1994:230) angestrebt, entsprechend der den Probanden 

nicht nur der generelle Belastungsbereich (hier: hauswirtschaftliche Probleme), sondem auch 

spezielle Merkmale der einzelnen Situation bekannt sind. Jede Schilderung muB jedoch mehr 

oder weniger unvollstiindig bleiben, da mit dem Grad der Konkretion auch die Wahrschein

lichkeit steigt, den Erfahrungshorizont groBer Teile der Population zu verlassen. Der BehOr

dengang wurde beispielsweise umschrieben als der Besuch einer BehOrde, urn eine Soziallei

stung zu beantragen. Ware hier eine Festlegung auf den Gang zum Sozialamt getroffen 

worden, hatte der Stimulus zwangslaufig fur die meisten Befragten jenseits der eigenen 

Erfahrung gelegen. 

AuBerst knifflig ist auch die Formulierung des finanziellen Problems im engeren Sinn. 

Wie man sich leicht denken kann, hatte wegen des unterschiedlichen finanziellen Leistungs

vermogens der Haushalte in der Stichprobe eine nominal identische Belastung, etwa eine 

Ausgabe in genau bezifferter Hohe, zwangslaufig sehr unterschiedlichen Belastungscharakter. 

Die Standardisierung, die im Regelfall einer Umfrage wiinschenswert ist, hatte hier kontra

produktiv gewirkt. Urn vergleichbare Reaktionen hervorzurufen, muB der Belastungsreiz den 

wirtschaftlichen Verhaltnissen angemessen sein. Selbstverstandlich ist es ausgeschlossen, 

jedem Haushalt oder jeder Einkommensschicht eine passende Belastung auf den Leib zu 

schneidem, weil die wirtschaftlichen Verhaltnisse im vorhinein unbekannt sind. Es bleibt nur 

die Moglichkeit, auf eine eher abstrakte Formulierung auszuweichen. So wird beispielsweise 

in einer Situation nach einer »groBeren Anschaffung« gefragt. In Abschnitt 4.5.1 werden wir 

dem Fall begegnen, in dem sich durchaus entgegengesetzte Hypothesen iiber die Wahr

nehmung finanzieller Belange aufstellen lassen, je nachdem, we1che Interpretation der 

Belastungsbeschreibung unterstellt wird. 

Expositionserfahrung 
Der streBtheoretischen Erfassung ist die Frage vorgeschaltet, ob die befragten Personen sich 

bereits personlich in der skizzierten Lage befunden haben, da davon auszugehen ist, daB in 

realen Umgebungen Verhalten u. a. davon abhangt, ob der Akteur eigene Erfahrungen aus 

friiheren Auseinandersetzungen des in Frage stehenden Typs besitzt oder nicht. Die Frage 

lautet: 

»Uns interessieren lhre Erfahrungen mit Problemen des alltiiglichen Lebens. Wir 

schildern fii.nf Situationen, in die jeder Mensch kommen kann. Geben Sie bitte zuerst 

an, welche der folgenden Situationen Sie bereits einmal pers6nlich erlebt haben, 

auch wenn das langer zuriickliegt.« 

Antwortmoglichkeiten waren »erlebt« und »nicht erlebt«. 
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Belastungsintensitat 

Die Erfassung der emotionalen Belastung wurde mit der Frage eingeleitet: »Wie empfinde ich 

die Situation?«. Es konnte daraufuin die Zustimmung zu Aussagen folgenden Wortlauts ange

kreuzt werden: »Die Situation ist mir unangenehm« (Restaurant; Supermarkt; Beh6rdengang), 

»Die Situation bereitet mir Unbehagen« (Anschaffung) und »Ich bin sehr besorgt« (Jobver

lust). Der Wortlaut des Belastungsitems wurde variiert, urn die Frage nieht im einen oder 

anderen Kontext unpassend wirken zu lassen. Zur Erhebung der Zustimmung zu den vor

gegebenen Aussagen kamen bei der Belastungsintensitat wie auch bei den folgenden Kon

strukten (primare und sekundare Bewertung, Verhalten) der Belastungsverarbeitung jeweils 

vierstufige Antwortskalen zum Einsatz. Soweit nichts anderes vermerkt ist, tragen die Aus

pragungen immer die Bezeichnungen »stimme voll ZU«, »stimme eher ZU«, »stimme eher nicht 

ZU«, »stimme uberhaupt nicht ZU«. Ein hoher Wert steht hier fiir hohe Belastung (minimall, 

maximal 4). Wir werden die entstehenden Variablen als metrische Skalen behandeln (siehe 

Abschnitt 3.2.3). 

Anliegen (primare Bewertung) 

In Abschnitt 2.2.2 haben wir das Anliegen als Konzept dessen eingefiihrt, was in einer 

Situation aus der Perspektive der Person auf dem Spiel steht. Den Ergebnissen einer Vor

studie (AndreB et al. 1993, Salentin 1994b) zur Bewaltigung wirtschaftIieher Knappheit 

entsprechend sollen hier folgende Anliegen beriicksichtigt werden: die eigene wirtschaftliehe 

Situation bzw. Geld, das Selbstwertgefiihl, das Wohlergehen von Haushaltsangeh6rigen, das 

Ansehen der Person in ihrer sozialen Umgebung, die Harmonie im Verhaltnis zu anderen, 

Sozialkontakte sowie, besonders im Zusammenhang mit dem BehOrdengang, Privatheit, d. h. 

die Wahrung einer vor fremdem Zugriff geschutzten Pers6n1ichkeitssphiire (siehe die Auf

stellung in Tabelle 2.1). Die Anliegen werden situationsadaquat formuliert und mit vier

stufigen Skalen erhoben. Die Variation des Wortlauts eines Konstrukts zwischen Situationen, 

die wir im ubrigen auch fiir das Verarbeitungsverhalten vornehrnen, hat zwar den Nachteil, 

daB die Items die intendierte Bedeutung nun mit unterschiedlicher Prazision transportieren, 

sie vermeidet aber den vielleieht gr6Beren Nachteil invarianter Formulierungen, in bestimm

ten Kontexten vollends deplaziert zu wirken. Ein derartiges Problem offenbarte sieh Stone et 

al. (1991) bei einer Nachbefragung von Versuchspersonen, die die »Ways of Coping Scale« 

ausgefiillt hatten. Es zeigte sich, daB einzelne Items vor dem Hintergrund mancher Bela

stungsereignisse unpassend sind. Eine sehr ahnliche SchluBfolgerung, daB namlich Anliegen 

je nach Sample variieren und ihre Operationalisierungen in Instrumenten entsprechend abge

andert werden mussen, ziehen riickblickend Lazarus/Folkman (1987:151). Zur Vermeidung 

konstruiert wirkender Abfragen entfallen daher auch einige Anliegen (Wohlergehen Naheste

hender, Harmonie im Verhiiltnis zu anderen, sozialer Kontakt und Privatheit) in manchen 
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Kontexten (z. B. die Frage nach Nahestehenden im Zusammenhang mit dem Restaurantbe

such). In allen Situationen wurde aber nach Geld, Ansehen und Selbstwertgeflihl gefragt. Das 

Instrument verzichtet ganzlich auf ein denkbares Moment der Herausforderung (vgl. Lazarus/ 

Folkman 1987: 151) in der Antizipation beanspruchender Auseinandersetzungen, denn in Pre

tests liefen entsprechende Items stets Gefahr, von einem Teil der Population als hOhnisch 

oder zynisch aufgefaBt zu werden (Beispiel: »Eine Kiindigung ist eine gute Chance, einen 

besseren Job zu finden«). 

Die Erhebung der Anliegen wurde durch die Frage eingeleitet: »Was steht in dieser 

Situationfiir Sie aUf dem Spiel?« Es wurde zu jedem Anliegen eine Aussage vorgelegt. Z. B. 

wurde Geld im Zusammenhang mit dem Restaurantbesuch umschrieben mit »Ich denke an die 

Rechnung, wei! Speisen und Getriinke mir einfach zu teuer sind«. Der Wortlaut der Items 

wurde dem situativen Kontext angepaBt. Zustimmung konnte wieder auf einer vierstufigen 

Skala angegeben werden. Auch hier wurde flir volle Zustimmung zu einer Aussage bzw. zu 

einem Anliegen der Wert 4 und flir Ablehnung der Wert 1 vergeben. 

Veranderungsoptionen (sekundare Bewertung) 

Ein wesentliches Moment der kognitiven Situationsevaluation ist die Einschatzung des 

Einflusses, den ein Individuum auf die Entwieklung einer Auseinandersetzung zu haben 

glaubt. Lazarus bezeiehnet diese Verarbeitungsinstanz als Optionen oder sekundare Bewer

tung. Wir verwenden synonym den Begriff des situativen Einflusses oder die Bezeiehnungen 

EinfluBnahmemoglichkeit und wahrgenommene Veranderbarkeit einer Situation. Die hier 

intendierte Bedeutung ist zu unterschieden von anderen Dimensionen der Veranderlichkeit 

einer Situation, die sieh auf die Kontrollierbarkeit des Eintritts einer Situation in deren Vor

feld, auf die Wahrscheinliehkeit der Wandlung der Situation durch ihre Eigendynamik oder 

auf den EinfluB Dritter beziehen (vgl. Reieherts/Perrez 1994:236). Optionen bezeiehnen auch 

keine potentiell verfugbare konkrete Handlungsweise, sondern eine Einstellung. Als Opera

tionalisierung dient eines der von Lazarus/Folkman (1987) aus einer urspriinglich vierdi

mensionalen Veranderlichkeitseinstufung (Folkman et al. 1986a) ausgewiihlten Evaluations

merkmale, die zu den Extremen einer Skala zusammengelegt wurden. Die beiden Extreme 

lauten: »/Ch kann daran nichts iindern« mit dem Wert 1 und »lch habe es in der Hand, das 

Problem zu lOsen« mit dem Wert 4. (Bei Lazarus/Folkman erfragten die Items urspriinglich, 

ob die Auseinandersetzung eine ist, die verandert werden kann, und eine, die akzeptiert 

werden muB.) Hier ist auf eine technische Besonderheit unseres Items hinzuweisen. In Ab

weiehung von allen anderen Verarbeitungs-Dimensionen wurde das Item zu Optionen nieht 

durch eine Einzelaussage dargestellt, zu der Zustimmung signalisiert werden sollte. Vielmehr 

wurden die beiden Extreme des Kontinuums genannt, und es sollte, wiederum auf einer vier

stufigen Skala, ein Wert dazwischen angekreuzt werden. 
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VerarbeitungsverhaIten 

Die Uneinheitlichkeit der Verhaltensstrukturierung in der Literatur wurde in den Abschnitten 

2.2.4 und 2.2.6 geschildert. Es ist jedoch nicht notwendig, die volle Vielfalt der denkbaren 

Dimensionen zu reproduzieren. Zweck der hier gewahlten Operationalisierung ist es, die ge

brauchliche Unterscheidung zwischen der problemverandernden und der emotionsreduzie

renden Funktion beizubehalten, urn grundsatzliche Reaktionstendenzen sichtbar zu machen. 

Da die groBe Spannbreite der Reaktionen offensichtlich ist, soli dabei eine moglichst um

fangreiche Auswahl unterschiedlicher Verhaltensformen vorgelegt werden. Urn die Akzeptanz 

des Instruments im Feld nicht durch einen iibergroBen Umfang zu gefahrden, wurde die Zabl 

der Reaktionen auf 12 begrenzt. Sie liegt also deutlich unter dem Umfang anderer Instrumen

te, die jedoch zumeist nur eine einzige Situation behandeln. Es bedarf auch keiner beson

deren Erklarung, daB die Erfassung in diesem Umfang nicht erschOpfend sein kann. Die 

Items entstanden in loser Anlehnung an das Original und die deutsche Version eines Erhe

bungs instruments der Gruppe urn Lazarus (Folkman et al. 1986a; Ferring/Filipp 1989) sowie 

an die Fragen von PearlinlSchooler (1978). Sie decken die beiden Verarbeitungsfunktionen 

ab und ordnen sich in folgende Verhaltensklassen: die Suche instrumenteller sozialer Unter

stiitzung, direktes problemorientiertes Handeln und Informationssuche als Strategien mit pro

blemreduzierender Funktion und Vermeidung, Wunschdenken, Selbstverantwortlichkeits

eingesmndnis, emotionale Entiadung, Reizselektion, Selbstkontrolle, kognitive Restrukturie

rung, positiver Vergleich und Resignation als emotionsreduzierende Strategien. 

Tabelle 3.3 erlautert die Bedeutung der einzelnen Klassen, und an anderer Stelle (Salen

tin 1994b) wird mit Fallbeispielen eine Reihe davon illustriert. Items zur Suche nach emo

tionaler sozialer Unterstiitzung wurden nicht aufgenommen, da ihre funktionale Zuordnung 

unklar ist. In jeder Situation ist jede Klasse genau einmal vertreten, wobei Items durch Uber

setzung der Vorlagen und eigene Formulierung generiert wurden. Urn ermiidungsbedingte 

Non-Response-Effekte im Feldeinsatz zu vermeiden, wurde der Wortlaut der Klassen iiber 

aile Situationen absichtlich variiert. Aus Platzgriinden entfallt das Item zur Klasse Selbst

verantwortlichkeitseingestandnis im Kontext der Anschaffung. Der Itemblock zum Verarbei

tungsverhalten wurde immer mit der Frage eingeleitet: »Wie reagieren Sie?« Aile Items 

wurden in vierstufigem Antwortmodus mit den Skalenauspragungen »Auf jeden Fall - Wahr

scheinlich - Eher nicht - Auf keinen Fall« abgefragt. Tabelle 3.4 enthalt den Wortlaut aller 

Items. 
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Tabelle 3.3: Reaktionsklassen der Belastungsverarbeitung 

Klasse Bedeutung 

Instrumentelle soziale Unterstiit- Mobilisierung der Hilfe Dritter zur ursachenorien-
zung tierten Reaktion (anders als emotionale Unterstiitzung, 

die u. U. mehr lindernde Wirkungen hat) 

Direktes problemorientiertes 
Handeln 

Informationssuche 

Flucht, Vermeidung 

Emotionale Entladung 

Wunschdenken 

Selbstverantwortlichkeits
eingestiindnis 

Reizselektion 

Selbstkontrolle 

Kognitive Restrukturierung 

Positiver Verg1eich 

Resignation 

Kalkulation moglicher Losungen und Entschei
dungsfindung, Implementation einer Losungsoption 

Erkundigung, Strukturierung des Problems, Vorberei
tung einer Problemlosung 

Zuruckweichen vor dem Problem, Flucht vor bela
stenden Situationen 

Wutausbruche, Aggression, Ausleben der inneren 
Anspannung 

ubertriebener Optimismus, unrealistische Hoffnungen 
auf eine Problemlosung 

Vorwurfshaltung gegenuber sich selbst; die Schuld am 
Problem auf sich nehmen und deshalb andere nicht zur 
Verantwortung ziehen konnen 

Ignorieren des Problems oder seiner belastenden 
Aspekte, selektive Wahrnehmung, etwas nicht wahr
haben wollen 

Unterdrucken des Unbehagens infolge einer Belastung 

dem Problem irgendeine gute Seite abgewinnen, Wer
teanpassung, der Belastung durch Abwertung des Un
erreichbaren begegnen 

Vergleich mit Personen, denen es schlechter geht als 
Ego, oder mit Egos schlechterer Vergangenheit 

Fatalismus, Akzeptieren von Nachteilen ohne Ver
suche der Problemveriinderung 
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Tabelle 3.4: Problem- und emotionsorientierte Verhaltensitems 
Situation Restaurant Supennarkt 

Instrumentelle Reaktionen 

Instrumentelle soziale Unterstiit- *lch frage eine unbeteiligte Per- Ich spreche spater Freunde an, die 
zung 

Direktes problemorientiertes 
Handeln 

Infonnationssuche 

F1ucht, Venneidung 

Emotionale Entladung 

son, was sie an meiner Stelle tun 
wtirde. 

wahrschein!. m. Ihren Kindem 
abn!. Erfahrungen machen. 

Ich erklare den Freunden, da/l es *lch schlage dem Kind einen 
mir momentan zu teuer ist. KompromiJl vor. 

Ich erkundige mich nach einem Ich erkundige mich, wie ich dem 
anderen Restaurant mit gemiiJligten Kind das Problem verstandlich 
Preisen und schlage es als Altema- machen kann. 
tive vor. 

Emotionsorientierte Reaktionen 

Ich lasse mir eine passende Aus- Ich nehme fortan das Kind zum 
rede einfallen und sage ab. Einkaufen lieber nicht mehr mit. 

*lch lasse die Freunde auf irgend- *lch verliere die Geduld und 
eine Weise meinen Unmut spiiren. schimpfe . ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Wunschdenken Ich hoffe, da/l die Freunde die Ich setze meine Hoffnung darauf, 

Selbstverantwortlichkeitseinge
stiindnis 

Reizselektion, Distanzierung 

Selbstkontrolle 

Kognitive Restrukturierung 

Positiver Vergleich 

Resignation 

Verabredung vorher noch absagen. da/l es irgendwann von selbst 
vemtinftig wird. 

*lch denke, schlieJllich liegt es an Ich mache mir klar, da/l ich selbst 
mir selbst, wenn ich das niitige 
Geld nicht habe. 

schuld bin, weil ich mir doch vor
her denken konnte, da/l es zu der 
Szene kommen wtirde. 

Ich versuche, gar nicht erst an die Ich tue einfach so, als hiirte ich 
hohe Rechnung zu denken. das Quengeln nicht. 

Ich gehe widerwillig mit, lasse mir Ich reiJle mich zusammen, urn 
aber nichts anmerken. nicht aus der Haut zu fahren. 

Zwar kann icb mir diese Verabredung nicb' Ich versuche, der Situation irgend
leisten. doch mich trostet deT Gedanke, daG wie noch etwas Gutes abzugewin
ich dabei wenigstens die Freunde wieder 

nen. 
einmal treffe. 

Ich denke an Leute, die sich noch Ich triiste mich damit, da/l mein 
viel weniger leisten kiinnen. 

Das Beispiel zeigt einmal mehr, 

Kind wenigstens sonst keine 
schlimmen Dinge tut. 

Ich gebe nach, urn dem Streit ein 
da/l man ohne Geld auch sonst im Ende zu machen. 
Leben benachteiligt ist. 

• Nicht zur Bildung eines Summenindex fUr emotionales/instrumentelles Verhalten herangezogen. 
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Anscbaffung 

Ich lasse mich von sachkundigen 
Bekannten beraten. 

Bebiirde 

Instrumentelle Reaktionen 

Ich spreche mit Leuten, die einen 
solchen Antrag bereits gestellt 
haben. 

Jobverlust 

Ich bitte Leute, die etwas Konkre
tes an der Lage iindern kOnnen, 
urn Hilfe. 

Ich kalkuliere, wie ich die entste
henden Raten mit meinem Ein
kommen abzahlen kann. 

Ich bemiihe mich, gleich aile not- Ich entwerfe einen Plan fUr mein 
wendigen Unterlagen mitzubrin- weiteres Vorgehen. 

Ich vergleiche die Konditionen 
verschiedener mOglicher Kreditge
ber. 

gen. 

Ich besorge mir bei einer Bera
tungsstelle oder im betreffenden 
Amt schriftliche Informationen. 

Emotionsorientierte Reaktionen 

*Ich iiberlege, wie ich die An- Ich schiebe den BehOrdengang 
schaffung noch hinausztigern kann. lange auf oder iiberlege, auf die 

Leistung zu verzichten. 

Ich erkundige mich bei verschiede
nen Stellen, was ich tun kann. 

Ich gehe in eine Kneipe oder sehe 
lange fern oder fahre einfach weg, 
urn nicht immer daran denken zu 
miissen. 

*Das Problem verdirbt meine 
Laune und ich werde sauer. 

*lch gerate mit dem Sachbearbei- *Ich bin stiindig schlecht gelaunt 
ter in eine hitzige Streiterei. und gereizt und habe oft Streit mit 

anderen. 

Ich vertraue darauf, daJl ich das *Ich hoffe, irgendwie wird die 
Geld schon irgendwie auftreiben Sache schon klappen. 
werde. 

Ich denke, es wird sich mit der 
Zeit schon irgendeine Lilsung fin
den, man kann nicht mehr tun als 
abwarten. 

[-] *Mir ist klar, daJl ich fUr einen *Ich mache mir klar, daJl ich an 
ungiinstigen Bescheid mitverant- dem Problem nicht ganz schuldlos 
wortlich ware. bin. 

Ich versuche, nicht zu oft an das 
Problem zu denken. 

Ich versuche, mOglichst wenig an 
den Gang zum Amt zu denken. 

*lch will zuerst gar nicht richtig 
glauben, daJl es passiert is!. 

Ich behalte das Problem so gut es Ich unterdriicke mein Unbehagen. *Ich versuche, mir meine Sorgen 
geht fUr mich. nicht anmerken zu lassen. 

Ich stelle mir vor, daJl dies trotz *lch sage mir, die unangenehmen 
allem eine Chance ist, eine bessere Seiten werden bald vergessen sein, 
Waschmaschine als die alte zu fin- wenn das Geld erst bewilligt is!. 
den. 

Ich trOste mich damit, daJl mir die 
Arbeit eigentlich gar nicht wichtig 
ist. 

Ich denke an Leute mit schlim
meren Problemen als ich. 

Ich denke an Zeiten, in denen ich *Ich trOste mich mit dem Gedan
schon schlimmeres durchgestanden ken, daJl andere noch viel schlech-
habe. ter dastehen als ich. 

Ich komme zu dem Schlu8, daJl Ich bin bereit, jeden Bescheid zu 
einem in solchen Situationen nichts akzeptieren, wenn die Sache damit 
anderes iibrig bleibt, als sich zu nur erledigt ist. 
verschulden. 

Ich finde mich mit den Tatsachen 
abo 
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Bildung der Verhaltensindizes. Lassen sich im Spektrum der von unserem Instrument 

erfragten Verhaltensweisen Strukturen erkennen, die die Zweiteilung in emotions- vs. pro

blemreduzierende Reaktionen widerspiegeln? Die inhaltliche Definition der Verarbeitungs

funktionen erscheint zunachst unproblematisch: Veranderung der belastenden Faktoren oder 

nur Management unangenehmer Empfindungen, ohne die eigentlichen Probleme zu losen. 

Doch die Messung gestaltet sich weniger trivial. Aus vielen Einzelitems muB ein konsistenter 

Index gebildet werden. Das Problem liegt in der Zuordnung der Items zu einer Coping

funktion. Bei einigen Instrumenten geschieht dies lediglich aufgrund inhaltlicher Uber

legungen des Forschers, was auf Plausibilitatserwagungen beruht, aber mit einiger Willkiir 

verbunden ist. So gibt beispielsweise die von Cohen (1987) und Ferring/Filipp (1989) be

schriebene faktorielle Instabilitat der Ways of Coping Checklist AniaB zum MiBtrauen vor 

einer unhinterfagten Iternzuordnung. Urn unsere Annahmen hinsichtlich der Zugehiirigkeit 

abzusichern, haben wir gepriift, ob die Items einer Funktion untereinander einen hoheren Zu

sammenhang aufweisen als mit den Items der anderen Funktion. Dazu haben wir den Zusam

menhang der dargebotenen Einzelitems fur instrumentelle und palliative Reaktionen hinsicht

lich der Trennscharfe der Items untersucht. Ein zweites Problem ist die Bestimmung der 

Beziehung zwischen problem- und emotionsorientiertem Verhalten. Sie sind sehr wohl als 

Gegensatze gedacht: Wer Probleme lost, sollte weniger darauf angewiesen sein, Symptome 

zu lindern. Andererseits ist jedoch auch vorstellbar, daB Personen je nach situativem Kontext 

sowohl mehr problemorientiertes als auch mehr emotionsorientiertes Verhalten an den Tag 

legen als andere, oder aber, daB das AusmaB der einen Verhaltensneigung vom AusmaB der 

anderen unabhangig ist. Diese Frage ist zu klaren, nachdem eine Zuordnung der Items zu 

Funktionen und eine Indexbildung stattgefunden hat. 

Tabelle 3.5 weist, in der Gesamtheit sowie gruppiert nach problem- und emotions

orientierten Klassen, einerseits Trennscharfewerte und andererseits das Cronbach-Alpha der 

Verarbeitungs-Items aus. Betrachten wir zunachst nur die Trennscharfe im Kontext aller 

Items einer Situation. Eine durchgehend schlechtere Korrelation der drei problemorientierten 

Fragen mit dem Summenscore - in dem ja die Zahl von neun palliativen Items den Schwer

punkt bildet - ware zu erwarten, ist aber nur maBig augenfallig. Die Koeffizienten dieser 

Teilgruppe bewegen sich zwar mehrheitlich, aber besonders in den Kontexten Superrnarkt 

und Anschaffung nicht vollstandig im Bereich unter 0.2, doch trifft dies in den Situationen 

Behiirdengang und 10bverlust auch auf eine Reihe emotionsorientierter Variablen zu. Immer

hin korrelieren aber, wie der Vergleich der Spalten "Problemorientiert« und »Emotions

orientiert« mit der Spalte »Gesamt« zeigt, die weitaus meisten Items beider Teilgruppen hiiher 

mit ihrer jeweiligen Teilsumme als mit der Gesamtsumme, was sehr fur ein Vorliegen der 

angenommenen Dualstruktur spricht. In der Hauptstichprobe ist diese Tendenz klarer abzule

sen als in der Sozialhilfe-Zusatzstichprobe. Items zur emotionalen EntJadung storen auf

fallend haufig die interne Konsistenz der problemabgewandten Subskalen, und auch Items 

anderer Klassen (z. B. Verrneidung, instrumentelle soziale Unterstiitzung) korrelieren 
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schwach mit Teil- und Gesamtsummen. Die Reaktionen »Eine Anschaffung hinausz6gem« 

(Venneidung im Kontext der Haushaltsanschaffung) und »Mit dem Sachbearbeiter streiten« 

(emotionale Entladung im Kontext des Beh6rdengangs) korrelieren beispielsweise nur 

unwesentlich mit der Skalensumme. Vielleicht beruht dieser Effekt auf dem Umstand, daB 

Reaktionen ungerechtfertigterweise a priori einer Funktion zugerechnet wurden, obgleich sie 

genausosehr mit der anderen wesensverwandt sein k6nnten, denn es ist beispielsweise vor

stellbar, daB echauffierte Konfrontation nicht nur eine ausgleichende Wirkung auf den Ge

miitshaushalt des Akteurs, sondem auch auf exteme Belastungsmomente besitzt. Diese 

Reaktion weist, wie auch die Ratsuche bei einer unbeteiligten Person beim Restaurantbesuch, 

einen h6heren Zusammenhang mit der Itemsumme der Komplementiirfunktion auf (in Tabelle 

3.5 nicht abgebildet). Die geringe Trennschiirfe der erwiihnten Merkmale ist vennutlich der 

Grund fur ein Cronbach-Alpha von 0.5 bis 0.6 in den meisten Situationen fur die durch 

instrumentelle Items gebildete Subskala und Koeffizienten stets unter 0.7 fur die Emotions

Subskala. Wenigstens die Emotionsitems erzielen in vier der funf Situationen untereinander 

ein hOheres KonsistenzmaB als die Gesamtheit der Reaktionen, wenngleich aile Alphas in der 

Sozialhilfestichprobe schlechter ausfallen und die jeweiligen drei instrumentellen Reaktionen 

eine geringere Konsistenz besitzen als die Gesamtheit. Bei Fortfall problematischer Items 

steigt das Alpha in manchen, aber nicht allen Situationen an. 

Die Exploration der KonsistenzmaBe hat gewisse Hinweise auf die Existenz zweier Reak

tionsschwerpunkte geliefert. In der faktorenanalytischen Zuordnung bestiitigt sich diese An

nahme noch deutlicher. Eine explorative Hauptachsenanalyse, deren Ergebnisse hier nicht in 

allen Details reproduziert werden konnen (siehe Salentin 1995 sowie AndreB et al. 1996, 

Abschnitt 7.2, fur die Ergebnisse zur drohenden Arbeitslosigkeit), ergibt im wesentlichen 

eine faktorielle Struktur, die der vorgegebenen Unterscheidung in instrumentelle und palliati

ve Reaktionen entspricht. Die Mehrzahl der Items liidt hoch (>0.4) auf Faktoren, die mit 

den entsprechenden Bezeichnungen (instrumentell, palliativ) versehen werden k6nnen. Dies 

sind in allen Situationen auch die Faktoren mit den hochsten Eigenwerten, weshalb wir sie 

als Hauptfaktoren bezeichnen k6nnen. Es sind jedoch einige Besonderheiten und Abweichun

gen zu erwiihnen. Fast aile Items zur emotionalen Entladung besitzen sowohl geringe 

Trennschiirfen als auch geringe Faktorladungen auf den Hauptfaktoren. Diese Klasse wurde 

daher in keinem Fall zur Indexbildung herangezogen. Dariiber hinaus wiesen mehrere Ein

zelitems anderer Klassen entweder hohe Nebenladungen auf demjeweils anderen Hauptfaktor 

auf, wie z. B. die Ratsuche bei einer unbeteiligten Person beim Restaurantbesuch, und sie 

sind folglich keinem Index eindeutig zuzuordnen. Oder sie zeigten nur einen Zusammenhang 

mit anderen Faktoren, ohne daB sie sich aber sinnvoll mit weiteren Items zu zusiitzlichen 

Indizes hiitten zusammenfassen lassen, wie z. B. der KompromiBvorschlag an das Kind beim 

Supennarkteinkauf. Insgesamt zwolf Einzelitems gehen aus diesem Grund nicht in die 

Indexbildung ein. (Sie sind in Tab. 3.4 mit einem * gekennzeichnet.) SchlieBlich tritt in den 

Reaktionen auf drohende Arbeitslosigkeit eine Besonderheit ein: Die Faktorenanalyse ordnet 
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Tabelle 3.5: Trennschlirfe und Schwierigkeitsgrad der Verhaltensitems 

Situation I. Restaurant 2. Supermarkt 

Schwie- Trennschlirfe Schwie- Trennschlirfe 
rigkeits- (Item-Summen-Korrelation) rigkeits- (Item-Summen-Korrelation) 
grad"" grad 

Stichprobe Klasse " Gesamt Problem Emotion Gesamt Problem Emotion 

HSTP Instrum. Unt. 12.1 0.30 0.17 63.8 0.28 0.46 

N=784 Direkthandeln 75.7 -0.07 0.22 83.2 0.17 0.18 

Inforrn.suche 67.9 0.11 0.34 70.6 0.21 0.44 

Flucht, Verrneidg 46.6 0.34 0.37 22.3 0.31 0.36 

Emot. Entladung 11.0 0.21 0.18 23.6 0.25 0.29 

Wunschdenken 41.9 0.41 0.44 76.0 0.28 0.31 

Selbstverant. 51.7 0.21 0.23 40.0 0.40 0.41 

Reizselektion 37.3 0.37 0.42 31.0 0.32 0.35 

Selbstkontrolle 20.7 0.41 0.47 68.9 0.38 0.35 

Kognit.Restruk. 58.6 0.36 0.39 82.0 0.26 0.23 

Posit. Vergleich 54.7 0.38 0.39 55.2 0.47 0.50 

Resignation 64.5 0.32 0.36 17.7 0.28 0.32 

Cronbach-aipha 0.630 0.403 0.686 0.662 0.540 0.671 

SHE Instrum. Unto 17.8 0.37 0.17 67.1 0.22 0.34 

N=420 Direkthandeln 79.1 -0.09 0.19 85.6 0.05 0.11 

Inforrn.suche 63.9 0.05 0.31 74.8 0.31 0.41 
Flucht,Vermeidg 45.3 0.32 0.39 32.6 0.33 0.36 

Emot. Entladung 16.1 0.20 0.16 21.7 0.07 0.12 

Wunschdenken 40.7 0.34 0.41 71.9 0.39 0.38 

Selbstverant. 47.7 0.19 0.21 38.0 0.40 0.43 
Reizselektion 40.8 0.37 0.44 29.1 0.17 0.19 

Selbstkontrolle 18.6 0.40 0.41 65.1 0.35 0.36 
Kognit. Restruk. 53.8 0.30 0.33 88.7 0.25 0.22 

Posit. Vergleich 61.5 0.43 0.41 56.6 0.43 0.39 

Resignation 71.2 0.32 0.34 21.1 0.23 0.26 

Cronbach-aipha 0.612 0.378 0.669 0.613 0.454 0.619 

Gewichtete Ausziihlung mit insgesamt N = 1204 Personen; HSTP Hauptstichprobe, SHE 

= Sozialhilfeempflinger 

• Zum W ortlaut der Items siehe Tab 3.4 
•• Schwierigkeitsindex = Anteil der Auspriigungen »Stimme voll ZU« und »Stimme eher ZU« 

bzw. »auf jeden Fall« und »wahrscheinlich« an der Summe der Antworten bei vierstufiger 

Skala 
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3. Anschaffung 4. Behiirde 5. Jobverlust 

Schwie- Trennschiirfe Schwie- Trennschiirfe Schwie- Trennschiirfe 
rigkeits- (Item-Summen-Korrela- rigkeits- (Item-Summen-Korrela- rigkeits- (Item-Summen-Korrela-

grad tion) grad tion) grad tion) 

Gesamt Problem Emotion Gesamt Problem Emotion Gesamt Problem Emotion 

65.5 0.19 0.30 81.0 0.14 0.39 83.0 0.10 0.44 
94.4 0.29 0.35 97.5 0.16 0.26 96.2 0.02 0.37 
84.8 0.28 0.48 91.3 0.17 0.43 94.4 0.07 0.50 
83.0 0.Q7 om 25.4 0.19 0.33 13.3 0.20 0.30 
33.8 0.26 0.26 13.9 0.02 om 25.5 0.14 0.18 
52.9 0.31 0.37 87.6 0.25 0.18 27.9 0.21 0.36 

41.3 0.13 0.19 26.2 0.11 0.10 
49.7 0.33 0.41 45.7 0.37 0.46 60.9 0.24 0.19 
59.0 0.28 0.38 69.8 0.25 0.25 77.5 0.15 0.06 
80.4 0.30 0.30 78.6 0.33 0.29 9.0 0.09 0.26 
64.1 0.27 0.32 77.1 0.28 0.25 52.4 0.22 0.26 
48.7 0.28 0.17 27.2 0.24 0.36 21.8 0.17 0.34 

0.594 0.565 0.565 0.528 0.546 0.555 0.400 0.625 0.512 

71.1 0.24 0.29 73.1 0.18 0.27 84.2 0.03 0.45 
94.0 0.23 0.30 97.1 om 0.08 90.3 0.12 0.34 
72.8 0.21 0.34 87.2 0.12 0.37 90.8 0.11 0.44 
79.6 0.10 0.11 25.3 0.17 0.28 17.5 0.11 0.24 
38.9 0.18 0.25 14.8 0.08 0.05 23.6 0.17 0.18 
58.6 0.28 0.36 85.6 0.19 0.19 32.7 0.28 0.43 

41.5 0.18 0.18 26.1 0.16 0.22 
53.6 0.24 0.35 49.8 0.29 0.40 57.2 0.21 0.17 
56.0 0.20 0.22 70.3 0.22 0.20 74.1 0.26 0.24 
79.9 0.32 0.22 77.9 0.26 0.28 12.1 0.03 0.15 
64.4 0.27 0.23 77.9 0.28 0.26 50.9 0.32 0.27 
51.0 0.26 0.18 35.0 0.25 0.29 31.3 0.26 0.37 

0.551 0.489 0.515 0.485 0.390 0.529 0.461 0.603 0.549 
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hier emotions- und problemorientierte Items nicht zwei unabhangigen Faktoren, sondern den 

Extremen ein und desselben Faktors zu. Es ware daher gerechtfertigt, ein eindimensionales 

Kontinuum zu bilden, das von emotionsorientiert bis problemorientiert reicht. Wenn man 

aber andererseits emotionsorientierte und problemorientierte Reaktionen zu separaten Indizes 

summiert, korrelieren sie nur maBig negativ (siehe die Ausfiihrungen zu Tab. 3.6), obwohl 

die Faktorenanalyse ja die Annahme nahelegt, daB eine hochgradige (negative) Korrelation 

vorliegt. 1m Interesse einer besseren Vergleichbarkeit der Situationen untereinander werden 

wir daher auch fiir drohende Arbeitslosigkeit instrumentelle und palliative Reaktionen 

getrennt ausweisen. Die Ergebnisse lassen sich dahingehend restimieren, daB die Kongruenz 

von Modellannahme und faktorieller Struktur zufriedenstellend ist. Die Konsistenz- und Fak

torenanalysen bestatigen die Existenz eines instrumentellen und eines palliativen Reaktions

schwerpunkts. Es ist daher zulassig, fiir Analysen zwei entsprechende Subskalen zu bilden. 

Sie werden durch ungewichtete Addition der Einzelitems und lineare Transformation auf den 

Wertebereich 1 bis 4 erzeugt. 

In welchem Zusammenhang stehen nun die beiden Verhaltensdimensionen in den einzel

nen Situationen? Die Indexbildung basiert zwar auf der faktoriellen Zuordnung von Items, 

doch gehen nicht die geschiitzten Werte der definitionsgemaB unabhangigen (orthogonalen) 

Faktoren, sondem Auspragungen der erhobenen Items in die Berechnung ein. Daher ist nicht 

zu erwarten, daB emotionales unabhangig von instrumentellem Verhalten ist. Tab. 3.6 ist zu 

entnehmen, daB die Korrelation je nach Stichprobe und Situation von -0.31 bis 0.17 (SHB: 

-0.24 bis 0.29) reicht. Aus den Arbeiten des Transaktionsansatzes geht fiir diesen Befund 

keine Erklarung hervor. Offensichtlich laBt sich die Art des Zusammenhangs auch empirisch 

nicht generalisieren: Supermarkt und Anschaffung rufen balancierte Reaktionen hervor, d. h., 

die Befragten ergreifen entweder Reaktionen beiderlei Art oder sie unternehmen nichts von 

beiden. Die Einladung und besonders stark der drohende lobverlust ruhren dagegen entweder 

zu instrumentellem oder zu emotionalem Verhalten. Doch selbst beim lobverlust ist die Kor

relation mit r=-0.31 eher moderat; obwohl die Items auf einem einzigen Faktor laden, 

stellen die beiden Indizes fiir die einzelnen Verarbeitungsdimensionen keine Extreme eines 

Kontinuums dar. 

Tabelle 3.5 enthiilt ebenfalls Angaben zum Schwierigkeitsgrad der Reaktionsitems. Es 

flillt auf, daB vier von fiinf Items zur direkten Problemlosung und auch drei Items zur 

Informationssuche sehr leicht sind, denn sie enthalten einen Zustimmungsgrad (vgl. Mum

mendey 1987:72) zu den Auspragungen »auf jeden Fall« und »wahrscheinlich« von tiber 80%. 

Diese starke Neigung zu instrumentellen Reaktionen muB mit Vorsicht interpretiert werden. 

Unsere eher anderslautenden Erkenntnisse aus narrativen Interviews (Salentin 1994b) legen 

die Vermutung nahe, daB hier weniger eine Neigung zu realem Verhalten als ein Sugge

stionseffekt des Fragebogens zum Tragen kommt, der plausibel klingende, naheliegende und 

sozial erwiinschte Verhaltensweisen beschreibt. Forderten wir bei mtindlichen Haushalts

befragungen zu vergleichbaren Themenkomplexen Interviewpartner zum Erzahlen auf, 
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Tabelle 3.6: Korrelation der instrumentellen und emotionalen Verhaltensindizes 

Situation Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde Jobveriust 

HSTP -0.10" 0.17" 0.09" -0.09" -0.31" 

N 643 623 653 653 657 

SHB -0.09 0.26" 0.29" 0.03 -0.24" 

N 303 282 296 306 298 

Anmerkungen: 
Angegeben sind Pearson'sche Produkt-Momentkorrelationen der instrumentellen und emotionalen Verhal
tensindizes. 
Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse, altersbereinigt. 
" signifikant auf 5 %-Niveau 

beriehteten sie weitaus weniger spontan zweckorientiertes Verhalten, als es die Mittelwerte 

hier annehmen lassen. Dieses Problem erinnert an Endler/Parker (1990), die kritisierten, daB 

auch einige Subskalen der Ways of Coping Scale von Lazarus/Folkman mit Erwiinschtheits

maBen korrelieren (siehe Abschnitt 2.2.4). 1m iibrigen hatten Endler/Parker ja auch die 

niedrige interne Konsistenz jenes Instruments bemangelt - eine Schwachstelle, die hier nicht 

vollstandig behoben werden konnte. 

Zum Ende dieses Unterabschnitts sollen noch einmal zusammenfassend Probleme der 

Erhebung der Reaktionen in fiktiven Situationen er6rtert werden. Eine Beeintrachtigung der 

Validitat ist aus drei Grunden m6glich: wegen zu abstrakter Fragen, sozialer Erwiinschtheit 

und zeitbedingter Erinnerungsliicken. Die Vignettentechnik ist als Abhilfe insbesondere gegen 

das erste Problem konzipiert. 1m Gegensatz zu situationsfreien, unspezifischen InstrumenteD 

wie der »Ways of Coping Scale« wird im AiD-Instrument eine konkret vorstellbare Alltags

situation vorgegeben. Die von Stone et al. (1991) entdeckten Schwierigkeiten mit abstrakten 

InstrumenteD (die von Probanden nur schlecht in ihre Lebenslage iibersetzt werden k6nnen) 

machen diese MaBnahme dringend erforderlich. Wie wir gesehen haben, sind der Kon

kretisierung allerdings Grenzen gesetzt, da mit ihr die Gefahr wachst, daB die Empathie der 

Probanden nieht mehr ausreieht, sich in die beschriebenen Umstande hineinzuversetzen. 

Niehtsdestoweniger scheint uns hier ein vertretbarer KompromiB gefunden zu sein, der die 

Validitat vermutlich nieht durch iiberzogene Abstraktion in Frage stellt. Dieser Zugewinn 

wird durch einen eingeengten Giiltigkeitsbereich der gewonnenen Daten und geringe Ver

gleiehbarkeit zwischen Modulen erkauft. 

Weniger AnlaB zu Optimismus ist hinsichtlieh erinnerungsbedingter Verzerrungen und 

sozialer Erwiinschtheit gegeben. Wir wissen zwar, ob die Befragten Erfahrungen mit den 

geschilderten Problemen besitzen, k6nnen aber weder einschlitzen, welche Erwartungen an 

ein angemessenes Verhalten sie wahrnehmen, noch, wie frisch ihre Erinnerungen sind. Wir 
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nehmen auch rein fiktive Antworten in Kauf. Mit Lazarus/Folkman (1987: 143) lieBe sich 

diese verhaltensferne Erhebung kritisieren, weil nun nicht mehr Verhalten, sondern Dispo

sitionen gemessen werden. Diese Autoren nehmen leider nie dazu Stellung, in welcher Form 

das Problem gelbst werden soli. Sie lassen die Probanden iiber selbstgewahlte Ereignisse 

berichten. Da dabei ja auch ein, wenngleich relativ kurzer, Verzug zwischen Erlebnis und 

Erhebung tritt, sind sie mit derselben, vielleicht nur graduell abgeschwachten Schwierigkeit 

konfrontiert - ganz abgesehen von der verlorenen Kontrolle iiber den Inhalt der Erlebnisse. 

Strenggenommen ist das Problem unlbsbar, denn die letzte Konsequenz kann nur im Riickzug 

auf eine behavioristische Position und den Einsatz von Beobachtungsmethoden bestehen - was 

mit den kognitiven Elementen des Transaktionsansatzes unvereinbar ware. 

Das Beispiel des extrem leichten problemorientierten Verarbeitungsverhaltens straft aile 

Hoffnungen Liigen, mit der Vignettentechnik kbnne soziale Erwiinschtheit reduziert werden. 

Auch wenn Reaktionen prazise und anschaulich formuliert sind, werden sie von den Proban

den mit einer Erwartungseinschatzung abgeglichen. Es ist sogar denkbar, daB die Bekanntheit 

des Kontexts diesen Druck noch verstarkt, da z. B. fur jedermann die Erwartung offensicht

lich ist, vor einem Behbrdengang bestimmte Vorkehrungen zu treffen. Die Einbettung der 

Items in einen plastischen Kontext andert nichts an der Tatsache, daB mit den Angaben in 

einer Umfrage durch den Befragten ein positives Selbstbild befbrdert wird, wahrend eine 

Kontrolle der Konsistenz des Wirtschaftsverhaltens mit verbalen Angaben nicht zu befurchten 

ist. Die Validitat einiger Items muB folglich angezweifelt werden. Es gibt dagegen keine Hin

weise darauf, daB iiber den Bereich der problemorientierten Reaktionen hinaus weitere Kon

strukte von derartigen Verzerrungen betroffen sind. Bei emotionsorientietem Verhalten ist 

z. B. nicht klar erkennbar, was in einer Situation erwartet wird. Auch die von Erwiinscht

heitsverzerrungen betroffenen Items sind nicht zwangslaufig wertlos. Ihre zentrale Tendenz 

weicht wahrscheinlich von realem Verhalten ab, nicht aber deshalb auch ihre Variation. Erst 

wenn erwiesen ware, daB die Neigung, unsere Items im Sinne von Erwiinschtheit zu be

antworten, mit Variablen kovariiert, die auch zur Verhaltenserklarung herangezogen werden 

(z. B. dem Einkommen), kame es zu bedenklichen Fehlschliissen. Wir werden also Aussagen 

iiber absolute Auspragungen des instrumentellen Verhaltens nur mit einer gewissen Vorsicht 

treffen diirfen. Diese Einschrankung gilt nicht fur die Effekte dritter Variablen auf dieses 

Verhalten. 

Fiktivitat sollte ein zweitrangiges Problem bilden, wenn auch bei nicht-fiktiven Antwor

ten ein mehr oder weniger groBer Abstand zwischen Verhalten und Erhebung tritt. Da Er

wiinschtheitseinfliisse das Antwortverhalten in fiktiven ebenso wie realen Situationen beein

trachtigen kbnnen, sind zwischen den Antworten der Subpopulationen mit vs. ohne Erfahrun

gen keine gravierenden Unterschiede zu erwarten. Ein empirischer Test dieser Annahme ist 

in Abschnitt 4.3.7 vorgesehen. 
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3.2.2 Ressourcenausstattung und standarddemographische Angaben 

Die ErHiuterungen zur Operationalisierung der Situationseinheiten sind damit abgeschlossen. 

Es folgen nun AusfUhrungen zur psychischen, sozialen und okonomischen Ressourcenaus

stattung und standarddemographische Angaben zur Person und zum Haushalt. 

Kontrolliiberzeugung 

Die individuelle Kontrolldisposition wird als zentrale psychische Ressource mit Wirkung auf 

das Bewaltigungsverhalten betrachtet (siehe die inhaltlichen Uberlegungen zu ihrer ver

muteten Wirkungsweise in Kapitel 2). Eine aus acht Items bestehende Batterie zur Kon

trolliiberzeugung wurde dem SOEP-Personenfragebogen der Welle 11 (1994, Item Nr. 71) 

entnommen. Sie wurde 1991 von Jutta Heckhausen fur eine Befragung im Projekt »Le

bensverlaufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR« entwickelt und im SOEP 

repliziert (Infratest 1993: 10, Infratest 1994). Sie verzichtet auf die mancherorts (z. B. von 

HauBer 1995) vorgenommene Dimensionalisierung der Kontrolle in subjektive Erklarbarkeit, 

Vorhersehbarkeit und BeeinfluBbarkeit und beschrankt sich auf die von Rotter (1966) primar 

gemeinte BeeinfluBbarkeit. Sie besteht weitgehend aus Ubersetzungen oder inhaltsahnlichen 

Entsprechungen einzelner Items der Skala von Rotter (1966)16. Die Items lauten im einzel-

nen: 

Nr. 

+ 

2 

3 + 
4 

5 

6 + 

Wortlaut 

»lch kann ziemlich viel von dem, was in meinem Leben passiert, selbst 

bestimmen.« 

»Planen macht einen Menschen nur ungliicklich, da Plane sich kaum je

mals in die Wirklichkeit umsetzen lassen.« 

»Mein Leben wird von meinem Verhalten bestimmt.« 

»lch meine, keiner kann seinem Schicksal entgehen. Es kommt im Leben 

alles, wie es kommen muB.« 

»Wenn ich bekomme, was ich will, so geschieht das meistens aus 

Gluck.« 

»Wenn ich Plane schmiede, bin ich sicher, daB das Geplante auch Wirk

lichkeit wird.« 

16 Falgende Items der AiD-Umfrage entsprechen Ratters Items: 

Skala 

AiD (1992) 

Rotter (1966) 

Item NT. 

2 

,25a =13b =28a =9a ,15a =13a =18a 

Dabei bedeutet: = identische Ubersetzung, -, Fonnulierung ins Gegenteil gekehrt. = iihnlich, - keine Entsprechung, 
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7 »Es hat wenig Sinn, fest umrissene Ziele zu verfolgen, weil doch immer 

etwas Unerwartetes dazwischenkommt.« 

8 »Es kommt doch immer anders als man denkt, man kann sich auf nichts 

verJassen. « 

Zustimmung konnte wie bei anderen Items auf einer Viererskala (codiert als Werte 1 bis 4) 

geauBert werden. Dem Wortlaut entsprechend steht volle Zustimmung entweder fur interne 

Kontrolle (mit »+« gekennzeichnete Items) oder fur externe Kontrolle (Items mit »-«). Aus 

den drei plus funf Items wurde durch ungewichtete Iineare Transformation (Summierung mit 

entsprechendem Vorzeichen und Division durch Anzahl der Items) ein von 0 bis 1 reichender 

Summenindex berechnet. Der Maximalwert von 1 steht fur interne, der Minimalwert 0 fur 

externe Kontrolle. Die sinngemaBe Zuordnung deckt sich mit dem Resultat einer Fakto

renanalyse, bei der die mit einem Plus- und Minuszeichen markierten Items auf zwei 

orthogonalen Faktoren hoch laden. Die Itemsummen korrelieren jedoch so hoch negativ, daB 

bei Beachtung der Vorzeichen die Zusammenfassung zu einem einzigen Index berechtigt ist. 

Berufsausbildung 
Die in Kapitel 2 zitierten US-amerikanischen Studien benutzten meist den ausgetibten Beruf, 

urn zu Erkenntnissen tiber den EinfluB der Schichtung bzw. des sozialen Status auf verschie

dene Zielvariablen zu gelangen. Leider liegen Daten zum ausgetibten Beruf oder zur berufli

chen Position uns nicht vor. Ersatzweise k6nnen wir aber auf Angaben zum beruflichen 

AusbildungsabschluB zuriickgreifen. Sie wurden in differenzierter Form erfragt. Mehrfach

nennungen waren zulassig. Eine Rangbildung der Abschltisse ist jedoch problematisch, weil 

in einer Rangfolge die Kategorien »anderer AbschluB« und »noch in Ausbildung« nicht ein

zuordnen waren. Eine Behandlung als nominales Merkmal hatte den Nachteil, daB viele 

Einzelauspragungen zu betrachten waren. Daher wurde eine einfache Dichotomie fur hohe 

vs. nicht-hohe berufliche Qualifikation konstruiert. Als hohe Qualifikation werden Univer

sitiits-, Fachhochschul- und Meisterabschltisse sowie deren Kombinationen mit anderen 

Abschltissen gewertet, zur Vergleichskategorie gehOren aIle anderen und fehlende Qualifika

tionen. 

Soziale Unterstiitzung 
Es stehen Informationen zur erhaltenen sozialen Unterstiitzung und zur Zufriedenheit mit ihr 

zur Verfugung. Erhaltene soziale U nterstiitzung wurde operationalisiert als Index aus 17 

Items, die von erhaltenen praktischen Hilfeleistungen bis zu Freizeitkontakten reichen. Die 

Haufigkeit dieser Vorgange wurde in einer Ftinferskala von »Kam nicht vor« bis »Fast 

tiiglich« erfaBt. In einer Faktorenanalyse zeigt BriiB (1995) vier Dimensionen, in die sich die 

122 



empfangene Unterstiitzung zerlegen HiBt: 1. Ratschlage und emotionale Unterstiitzung, 2. 

gemeinsame Freizeitaktivitaten, 3. praktische, tatige Hilfen und 4. finanzielle Hilfen. In 

einigen Analysen werden wir auf den Gesamtindex der sozialen Unterstiitzung zuriickgreifen, 

in einigen werden wir nach den genannten vier Unterindizes differenzieren. Tabelle 3.7 

enthiilt die Zuordnung der Einzelitems zu den vier Dimensionen. 

Tabelle 3.7: Operationalisierung sozialer Unterstiitzung 

Dimension 

Ratschlage und emo
tionale U nterstiitzung 

Items 

• Redete mit Ihnen tiber Ihre Sorgen und Probleme. 
• Beruhigte Sie, als Sie sehr aufgeregt oder argerlich waren. 
• Versicherte Ihnen, daB er/sie immer fiir Sie da ware, wenn 

Sie irgendwelche Hilfe brauchten. 
• Gab Ihnen einen wichtigen Rat bei einer schweren Entschei

dung. 
• Gab Ihnen praktische Tips, wie man etwas besser machen 

kannte. 
• Gab Ihnen einen Tip, an wen Sie sich wegen Unterstiitzung 

wenden kannten. 

Gemeinsame Freizeit- • Unterhielt sich mit Ihnen tiber etwas, was Sie besonders 
aktivitaten interessiert (z. B. ein Hobby). 

Tiitige Hilfen 

Finanzielle Hilfen 

Einkommen 

• Ging mit Ihnen in ein Restaurant oder eine Gaststatte. 
• Besuchte Sie oder Iud Sie zu sich ein. 
• Traf sich mit Ihnen zu einem gemeinsamen festen Termin 

(z. B. im Sportverein). 
• Ging mit Ihnen ins Kino, Theater oder Konzert. 

• Erledigte kleine Aufgaben (z. B. Einkaufen) fiir Sie, als Sie 
verhindert waren (z. B. weil Sie krank waren). 

• Half Ihnen bei kleinen Arbeiten im Haus oder Garten (z. B. 
Mabel riicken oder Leiter halten). 

-----------------------------
• Lieh Ihnen einen graBeren Geldbetrag (z. B. 100 DM). 
• Schenkte Ihnen etwas von graBerem Wert (z. B. Kinderbe

kleidung oder Haushaltsgerate). 
• Lieh Ihnen einen kleinen Geldbetrag (z. B. 10 DM). 

Variationen der Einkommens wurden in einigen der in Kapitel 2 referierten Arbeiten mit be

stimmten problem- oder emotionsorientierten Verhaltensneigungen und Variationen der Er

eignislast in Verbindung gebracht. Leider ist die Operationalisierung des Einkommens 

nirgendwo prazise dokumentiert. Sie ist alles andere als trivial. Namentlich ist unklar, ob 

unter Einkommensangaben neben Erwerbseinkommen auch andere Einkommensarten wie 

staatliche Transfers subsumiert wurden, ob sie sich auf Einzelpersonen oder Haushalte bezie-
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hen und wie gegebenenfalls ein Gesamteinkommen haushaltsintem umgelegt wurde. Wenn 

Einkommen als Statusindikator dienen soli, der gesellschaftlichen Erfolg durch wirtschaftli

chen Erfolg nach auBen anzeigt, sollte es sieher bevorzugt als Erwerbseinkommen erhoben 

und nieht in ein Verhiiltnis zu dem Bedarf gesetzt werden, der in Haushalten unterschiedli

cher GroBe stark schwanken kann. Ergiinzende Transfers mitzuziihlen liefe diesem Ver

wendungszweck zuwider. Wenn dagegen Einkommen als Ressource betrachtet wird, die sieh 

in Konsumgtiter (und damit u. a. auch in Prestigeobjekte), in Freizeit- und Sozialkontakte, in 

die Absicherung von Lebensrisiken, in Bildung, Information und anderes tauschen liiBt, ist 

es dagegen notwendig, es gegen den Bedarf zu relativieren, der je nach GroBe und Zu

sammensetzung des Haushalts variiert. Beide Aspekte des Einkommens sind zweifelsohne 

von Bedeutung. Aus zwei Grunden fiel jedoch die Entscheidung fur den Einsatz als Res

source: 1. Wenn von Armut als einem vorrangig materiellen Konstrukt die Rede ist, bedeutet 

Einkommen eine Ressource, und es hat sieh aus gutem Grund die Konvention herausgebildet, 

den Bedarf zu berucksichtigen, der mit dem verfugbaren Einkommen zu decken ist. 2. Es be

steht das praktische Problem, daB in der Umfrage »Alltag in Deutschland« nur das verfugbare 

Haushaltseinkommen als Summe aller Einkommensarten erhoben wurde, das sieh weder 

quantitativ disaggregieren noch einer Person etwa als Bezieher eines Einkommens unmittelbar 

zurechnen liiBt. Der Prestigeeffekt wird dabei durch die Tatsache verwischt, daB ein variabler 

Teil des erhobenen Gesamteinkommens aus wohlfahrtsstaatlichen Ergiinzungen oder Erset

zungen des Erwerbseinkommens stammen kann. Daher liiBt sieh Einkommen sinnvollerweise 

nur als Ressource verstehen und auf den Bedarf des Haushalts umgelegen. 

Der erfragte Betrag umfaBt aile Einkommensarten zusammengenommen, d. h. Nettoein

kommen aus Erwerbsarbeit und Nebentiitigkeiten, staatliche Sozialleistungen, Vermogens

ertriige, Unterhaltszahlungen u. s. w. Es wurden nieht exakte Betriige, sondem die Einkom

mensgruppen der Haushalte erfragt. 18 Einkommensklassen von unter 300 DM bis tiber 7500 

DM wurden angeboten. Als Betrag wurde jeweils die Klassenmitte angenommen; fur die 

Klasse tiber 7500 DM wurde der Mittelwert der Verteilung in der Allgemeinen Bevolke

rungsumfrage (ALLBUS) 1994 herangezogen, der bei 9900 DM liegt. 

Insofem Einkommen als Ressource verstanden wird, muB nun dem Umstand Rechnung 

getragen werden, daB Haushalte verschiedener GrOBe und Zusammensetzung einen unter

schiedlichen Bedarf besitzen, wenn sie ein vergleichbares Versorgungsniveau erreiehen 

sollen. Eine einfache Pro-Kopf-Einkommensberechnung ist dabei nieht sachgerecht. Es ist 

z. B. zu berucksichtigen, daB mit steigendem Haushaltsumfang der Bedarf zunimmt, aber 

nieht so stark wie die Zahl der Personen, weil in grOBeren Haushalten Einspareffekte zum 

Tragen kommen. Zu diesem Zweck werden hiiufig bedarfsbezogene Gewichtungsverfahren 

verwendet, die den Haushaltsmitgliedem je nach Alter der Person und Umfang des Haushalts 

ein unterschiedliehes Gewicht zugestehen und einen bedarfsgerechten Vergleieh des Einkom

mens erlauben. Die Summe der Gewiehte stellt ein Bedarfsiiquivalent dar. Der Quotient aus 

Einkommen und Bedarfsiiquivalent erlaubt einen Vergleieh des Versorgungsniveaus ver-
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schieden strukturierter Haushalte. Man bezeichnet solche Einkommen daher auch als A'quiva

lenzeinkommen (oder bedarfsgewichtete Pro-Kopf-Einkommen). Das Statistische Bundesamt 

spricht yom verfiigbaren Einkommen je Verbrauchereinheit. Wir verwenden in den folgenden 

Analysen stets das A.quivalenzeinkommen mit Gewichtung nach dem Bundessozialhilfege

setz. 17 Wenn wir kurzerhand von Einkommen sprechen, meinen wir daher das bedarfsent

sprechend vergleichbare A.quivalenzeinkommen und nicht das nominale Einkommen im Haus

halt. (Am Rande sei vermerkt, daB eine Reihe von Analysen, die zu Testzwecken alternativ 

mit dem A.quivalenz- und mit dem nominalen Einkommen angestellt wurden, zu keinen 

grundsatzlich verschiedenen Ergebnissen tendieren.) 

EinkonlDlenSarDlut 
Wenn eine Population in Arme vs. Nichtarme differenziert werden soli, ist es notwendig, 1. 

ein Kriterium zu benennen, das fur den Armutsstatus entscheidend ist, und zwar eine 

moglichst eindimensionale Variable, und 2. einen Grenzwen zu benennen, an dem sich die 

Population scheidet (siehe hierzu den Vorschlag von AndreB/Lipsmeier 1997). Wir haben 

oben begriindet, warum unter den EinkommensmaBen das A.quivalenzeinkommen ein ange

messenes Kriterium fur unterschiedliche Ressourcenausstattung entlang der vertikalen Schich

tung darstellt. Durch Festlegung eines Schwellenwerts wird haufig aus ihDl ein dichotomer 

Indikator fur Einkommensarmut gebildet. Die Begriindung dafur, unterhalb des Schwel

lenwerts von Armut zu sprechen, ist, daB »Personen dann nicht arm [sind], wenn sie uber ein 

im Familienzusammenhang ausreichendes Einkommen bzw. Vermogen verfiigen, denn in 

einer Marktwirtschaft kann man aile zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums 

erforderlichen Guter kaufen« (Hauser 1995:4). Die Bestimmung der Grenze fur Einkom

mensarmut richtet sich am arithDletischen Mittelwert der A.quivalenzeinkommen einer 

Population aus. Es ist in den Sozialwissenschaften ublich, sie mit 50% (manchDlal auch 40% 

oder 60%) des Durchschnitts zu definieren. Sie wird dann als 50%-(bzw. 40%- oder 60%)

Armutsgrenze bezeichnet. Einkommensarmut als dichotomisiertes MerkDlal eignet sich an

stelle des kontinuierlich skalierten A.quivalenzeinkommens Z. B. fur bivariate Ubersichten. 

Daneben kann es notwendig sein, eine mit Hilfe dieser Dichotomie identifizierte Population 

separat zu betrachten, wenn im untersten Einkommensbereich Extremgruppeneffekte erwartet 

werden, die einem linearen Trend im ubrigen Bereich der Verteilung zuwiderlaufen. Solche 

Anomalien werden ja in der Diskussion urn eine »Kultur der Armut« behauptet. 

Fur die Bestimmung der Armutsgrenze innerhalb der AiD-Stichprobe wurde auf das 

arithDletische Mittel des bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommens nach dem ALLBUS 1994 

zuriickgegriffen, das 1781. 75 DM betragt (AndreB et al. 1996: 86). Diese exteme Datenquelle 

17 Der Haushaltsvorstand geht mit dem Gewicht I, weitere Erwachsene mit 0,8 und Kinder je nach Alter mit 
einem Gewicht von 0,5 bis 0,9 ein (0-6 Jahre: 0,5; 7-13 J.: 0,65; Jugendliche 14-18 J.: 0,9). Einzelheiten 
werden in AndreB et al. 1996, Abschnitt 3.2.1, ausgefuhrt; fur eine allgemeine Ubersicht siehe Klein 1986. 
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Aquivalenzeinkommen 

2000 DM/Pemonengewicht 

1000 DM/Pemonengewicht 

o DM/Pcrsonengewicht 

... Populationsmittel (ALLBUS) 

6O%-Orenze 

SO%-Orenze . 

4O%-Orenze . 

einkommensarm 

~ 

Abb. 3. 1: Aquivalenzeinkommens-Annutsgrenze 

hat den Vortei! groBerer Fallzahl und weiterer regionaler Streuung. (Zum Vergleich: In der 

nicht altersbereinigten AiD-Hauptstichprobe liegt der Wert bei 1755 DM, nach Altersbereini

gung bei 1745 DM.) Dementsprechend errechnen sich folgende Annutsgrenzen (siehe auch 

Abb. 3.1): 

40%-Grenze: 712.70 DM/Personengewicht 

50%-Grenze: 890.88 DM/Personengewicht 

60%-Grenze: 1069.05 DM/Personengewicht 

Die angegebenen Betrage sind fur Einpersonenhaushalte unmittelbar als Annutsgrenzen 

giiltig. In groBeren Haushalten muB jewei!s mit dem Personengewicht multipliziert werden. 

Fur ein Paar mit zwei Vorschulkindern beispielsweise lage die 50%-Annutsgrenze bei 890.88 

DM*(1+0.8+0.5+0.5 Gewichte) = 2494.46 DM. 

Deprivationsarmut 
Wei! das Einkommen die Ressource ist, nach der sich die wirtschaftliche Lage einer Person 

bemiBt, stellt es einen indirekten Indikator der Wohlfahrtsposition dar. Es laBt einen un

mittelbaren SchluB auf die Lebensverhiiltnisse nicht zu, denn Einkommen kann zwar zum 

Konsum verwendet werden, bei gleichem Einkommen konnen aber selbst Haushalte gleicher 

GroBe und Zusammensetzung unterschiedliche Lebensstandards aufweisen, wei! sie etwa ihr 

Einkommen unterschiedlich verwenden oder in der Vergangenheit unterschiedliche Einkom

men bezogen haben. Eine Alternative zur Messung der Ressourcen sind direkte MeBkonzepte 
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der Wohlfahrtsposition, die z. B. die tatsachliche Verfiigbarkeit einer Auswahl von Kon

sumgiitem des alltaglichen Gebrauchs und andere Aspekte des Lebensstandards erfassen. 

Direkte MaBe orientieren sich also an den Verhiiltnissen, die ein Haushalt erzielt, nachdem 

er seine Ressourcen eingesetzt hat. Gegeniiber dem Einkommen, das betrachtlichen kurzfri

stigen Schwankungen unterliegen kann, weisen solche MaBe den Vortei! einer gewissen 

Stabilitat iiber die Zeit auf, wei! beispielsweise die Ausstattung eines Haushalts mit langlebi

gen Konsumgiitem weniger sprunghaften Veranderungen unterworfen ist. Die AiD-Umfrage 

enthalt Informationen, aus denen sich ein solches ausstattungsbasiertes MaB bilden laBt. Weil 

dieses MaB und ein darauf aufbauendes, die sog. Deprivationsarmut, auf das wir in den fol

genden Analysen zuriickgreifen, nicht als bekannt vorausgesetzt werden kann, werden sie 

hier in ihren wesentlichen Ziigen erlautert. Die exakte Konstruktion des MaBes ist allerdings 

aufwendig und kann hier nicht in allen Einzelheiten wiedergegeben werden. Lipsmeier 

(1995a), AndreB/Lipsmeier (1995; 1997) und AndreB et al. (1996, bes. Abschnitt 3.3.2) 

befassen sich mit Details und diskutieren Konsequenzen der Verwendung direkter vs. indirek

ter ArmutsmaBe. Es kann an dieser Stelle auch nur erwahnt werden, daB neben dem hier vor

gestellten eine Reihe anderer ausstattungsbasierter ArmutsmaBe existiert. Die genannten 

Arbeiten gewahren auch einen Uberblick iiber MaBe, auf die wir hier nicht eingehen konnen. 

Die Semantik der Deprivationsarmut ist leider recht unanschaulich. Es handelt sich urn 

einen Index, in den eine Reihe von Variablen eingeht, die als Bestandteile des Lebens

standards gelten konnen. Dies sind u. a. die finanziell bedingte Fehlausstattung mit alltagli

chen Giitem, das Vorhandensein finanzieller Riicklagen, positive Zukunftserwartungen in 

finanzieller Hinsicht und das Einkommen18 Ein Index wurde konstruiert, weil der Lebens

standard (oder die Wohlfahrtsposition, diesen Begriff verwenden wir synonym) sicher ein 

komplexes Konstrukt ist, das sich nicht auf eine einzige Variable reduzieren laBt. Zwei 

Aspekte sind nun zu erlautem: a) Wie wird die Fehlausstattung mit alltaglichen Giitem 

festgestellt, die eine tragende Komponente des Index bilden soli, und b) wie wird aus diesem 

und anderen Merkmalen schlieBlich ein Index gebildet? 

a) Zunachst miissen wir ein Konzept einfiihren, dessen Bedeutung trotz ahnlicher 

Bezeichnung yom spater gebildeten Index der Deprivationsarmut genau unterschieden werden 

muB: das Deprivationsniveau. Man kann es sich als finanziell bedingte, d. h. nicht nur auf 

freien Priiferenzen oder freiwilligem Verzicht beruhende, Fehlausstattung mit materiellen und 

immateriellen Giitem vorstellen, die gesellschaftlich als notwendige Haushaltsausstattung be

trachtet werden. Was zu diesen Notwendigkeiten gehOrt, liegt nicht a priori fest, sondem 

wird per Umfrage ermittelt. Zu den Giitem, die in Frage kommen, gehOren 29 Items, z. B. 

18 Insgesamt werden folgende Merkmale verwendet: das Deprivationsniveau (siehe die unter (a) folgende 
Erklarung), das Aquivalenzeinkommen, die Haushaltsgrolle, das Alter der Befragungsperson, das Vorhan
densein finanzieller Riicklagen, positive Erwartungen an die Zukunft in finanzieller Hinsicht sowie Dum
mies fur Sozialhilfebezieher und Wohnort in Ostdeutschland (Details und Begriindung der einzelnen 
Variablen in Andrell et aI. 1996:11lf.). 
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Aspekte der Wohnungsversorgung und der Ernahrnng und Haushaltsgegenstande, die zu 

einem Index zusammengefaBt werden (und zwar zu einem eigenstiindigen, der mit Depriva

tionsarmut noch nichts zu tun hat). Mit welchem Gewicht die 29 Dinge im Index beruck

sichtigt werden, wird aufgrund der Praferenzen der Untersuchungspopulation bestimmt. Die 

Befragten geben dazu an, ob sie diese Dinge fur verzichtbar, wtinschenswert oder unbedingt 

notwendig halten. Ferner werden sie gefragt, ob ihr eigener Haushalt diese Dinge besitzt. 

Die Indexbildung folgt der Annahme, daB fehlende Items starker zur Deprivation beitragen, 

wenn sie in vielen Haushalten der Population vorhanden sind, als wenn sie nur wenig 

verbreitet sind. Vorhandene Dinge kompensieren dagegen das Fehlen anderer Dinge. Das 

Deprivationsniveau ist fur sich bereits ein MaB der Wohlfahrtsposition, genauer: des Defizits 

materieller Wohlfahrt und einiger immaterieller Giiter. Es ware nun moglich, per (empirisch 

inspirierter) Setzung einen verbindlichen Grad der Minderausstattung festzulegen, des sen 

Vorliegen arme von nichtarmen Haushalten trennt. Es handelte sich dann urn einen Schwel

lenwert der Armut. (AndreB/Lipsmeier 1995 verfahren auf diese Weise, und AndreS/Lips

meier 1999 geben Durchschnittswerte des Deprivationsniveaus fur verschiedene Bevolke

rungsgruppen an.) Das hier benutzte MaB der Deprivationsarmut beschreitet aber einen 

anderen Weg, der, wie oben erlautert, versucht, die Minderausstattung mit weiteren Aspek

ten der Wohlfahrtsposition in einem MaS zu vereinen. In welcher Weise sollen nun die 

anderen Variablen einbezogen werden? 

b) Das Konstruktionsprinzip des Index der Deprivationsarmut sieht vor, die Gewichtung 

der finanziellen Riicklagen, Zukunftserwartungen etc. zueinander nicht einfach nach Gutdiin

ken zu setzen, sondern wiederum durch eine Populationsbefragung zu bestimmen. Es ware 

moglich, dazu erneut Fragen nach der Notwendigkeit von Riicklagen etc. fur einen akzepta

bien Lebensstandard und nach ihrem Vorhandensein zu stellen und dann, wie unter a) 

beschrieben, aber nun auf einer hoheren Ebene, eine gewichtete Summe zu berechnen. Hier 

wurde jedoch ein anderer Weg gewahlt. Die Uberlegung ist, die Einzelaspekte des Lebens

standards in genau der Weise zu berucksichtigen, in der sie zur Zujriedenheit der Haushalte 

mit ihrem Lebensstandard beitragen. (Zum Berechnungsverfahren kommen wir gleich.) Das 

Konstrukt versucht also, den Aspekt der Bewertung des Lebensstandards aus der kollektiven 

Perspektive der Populationshaushalte zu wtirdigen: Ein akzeptabler Lebensstandard soli in 

einem Haushalt dann gegeben sein, wenn er aus der Perspektive eines populationstypischen 

Haushalts als zufriedenstellend bewertet wtirde19 . Ein Wohlfahrtsdefizit, das wir dann als 

Deprivationsarmut bezeichnen, soli dann gegeben sein, wenn ein bestimmtes erwartbares 

Niveau der Zufriedenheit mit der Haushaltsausstattung unterschritten wird. Wohlgemerkt, 

man legt dabei nicht einfach die subjektive Einschatzung des Haushalts zugrunde. Man stuft 

19 Weil die Zufriedenheitsbildung der Population nieht zwangsliiufig »vemiinftiger. vonstatten geht als eine 
Setzung durch den Forscher, Hillt sieh die Entscheidung rur dieses Verfahren sieher kritisieren. Dies ist 
aber nieht der Ort, uns mit derattigen Einwanden zu befassen. 
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also nicht diejenigen Haushalte als ann ein, die mit ihrer Ausstattung unzufrieden sind, da 

in die Bildung dieser Einstellung zuf:H1ige und nur individuell wirksame Einfliisse und 

Verzerrungen eingehen. Vielmehr weiB man aufgrund eben der Populationsbefragung, daB 

sich Zufriedenheit wahrscheinlich dann einstellt, wenn ein Haushalt iiber eine minimale 

materielle Ausstattung in Verbindung mit ausreichendem Einkommen und anderen Dingen 

verfugt. Bei einer gegebenen Ausstattung UiBt sich daher auf statistischer Grundlage vorhersa

gen, wie zufrieden ein Haushalt mit dieser Ausstattung eigentlich sein miijJte. Der Grad der 

Zufriedenheit wird nicht gemessen, sondern errechnet (geschatzt im Sinn der Statistik) und 

damit unterstellt. Wenn diese unterstellte Zufriedenheit unter einer festgelegten Grenze liegt, 

gilt der Haushalt als (deprivations)ann. Das statistische Modell ahmt m. a. W. eine Befragung 

nach, in der sich die gesamte Population zur Ausstattung eines gegebenen Haushalts zu 

auBern hat. Objekt der Bewertung sind die individuellen Gegebenheiten, doch ihre Bewertung 

wird »demoskopiert« und der individuellen Praferenz enthoben. Zwischen der Eigenbe

wertung des Lebensstandards und der Schatzung aufgrund populationsbasierter Modellierung 

Iiegt deshalb ein fundarnentaler Bedeutungsunterschied, der es begriindet, nun von einem 

Indikator der Wohlfahrt bzw. der Annut zu sprechen. 

Telefon 

Auto 

Waschmaschine 

U.S.W.-

Deprivationsniveau 

Einkommen 

finanz. Riicldagen 

Zukunftserwartungen ------" 
/-"" 

u.s.w.·~ 

Abb. 3.2: Konstruktion der Deprivationsannut 

Deprivationsarmut 

Abbildung 3.2 zeigt schematisch, wie zuerst die Haushaltsausstattung in das Depriva

tionsniveau und dann dieses zusammen mit anderen Lebensstandard-Variablen in die Depriva

tionsannut eingeht. (In Kastchen ist angegeben, unter welchen Gesichtspunkten diese Parame

ter beriicksichtigt werden.) Es ist an der Zeit, die Vorgehensweise noch einmal naher zu 

erlautern. Wir miissen uns vor Augen fuhren, daB der Index, mit dem wir es bei der Depri

vationsannut zu tun haben, technisch betrachtet, nichts anderes ist als die unterstellte 

subjektive Unzufriedenheit eines Haushalts mit seinen Lebensverhaltnissen. Die Indexbildung 

funktioniert folgendennaBen: 

1. Schritt: Als allgemeine Tendenz in der Population wird, wie bereits erwahnt, an

genommen, daB der Grad der Zufriedenheit mit dem Lebensstandard unter anderem yom 

Deprivationsniveau abhangt, daB namlich die Zufriedenheit mit steigender Deprivation sinkt. 

129 



Doch die Deprivation besitzt bei dieser Einstellungsbi!dung nicht den Primat. Es wird 

angenommen, daB auch weitere Lebensstandard-Variablen wie beispielsweise das Einkommen 

sich auf die Zufriedenheit auswirken. Denn die Items, die in das Deprivationsniveau einge

hen, bi!den ja nur einen Tei!bereich des Konsums, und insbesondere Luxusartikel, die fiir die 

Zufriedenheit ausschlaggebend sein konnten, bleiben unberiicksichtigt. Ebenso kann man ver

muten, daB das schiere Vorhandensein finanzieller Ressourcen (Einkommen und Rucklagen) 

und gunstige Zukunftserwartungen den Lebensstandard gunstiger erscheinen lassen, wei! sie 

Konsummoglichkeiten erschlieBen bzw. versprechen. Ausgehend von diesen Uberlegungen 

wird ein Regressionsmodell (ein kumulatives Logit-Modell) aufgestellt, das den EinfluB der 

Deprivation, des (Aquivalenz-)Einkommens und der anderen Merkmale auf die subjektive 

Bewertung des Lebensstandards schatzt. Die AiD-Umfrage enthielt dazu eine Frage nach der 

Bewertung des eigenen Lebensstandards (als »ausgezeichnet«, »zufriedenstellend«, »beschei

den«, »schlecht« oder »vollig unzureichend«). Man beachte, daB im Gegensatz zu dem gleich 

folgenden Schritt dieses Schatzmodell die tatsiichliche subjektive Bewertung aller Haushalte 

auswertet, um die Starke des Effekts der Fehlausstattung etc. auf die Lebensstandard-Zufrie

denheit zu ermitteln (also Problem (b) von S. 128, s. a. die rechte Halfte von Abb. 3.2). 

2. Schritt: Wenn die Regressionsgleichung geschatzt ist, kann man nun anhand gegebener 

Merkmale eines beliebigen HaushaIts seine Lebensstandard-Zufriedenheit vorhersagen. An 

dieser Stelle entsteht die unterstellte Lebensstandard-Zufriedenheit als Index, in den die 

Kovariaten des Regressionsmodells eingehen (und zwar gewichtet). Es laBt sich beispiels

weise abschlitzen, ob der von bestimmten Haushalten erreichte Lebensstandard fiir sie nicht 

mehr zufriedenstellend (»bescheiden« oder schlechter auf der obigen Skala) sein mUBte. Wenn 

dies der Fall ist, ordnet man den Haushalt den Armen zu. Wie man sieht, spielt fiir diese 

Entscheidung nun die tatsachliche Zufriedenheit keine Rolle mehr. Abb. 3.3 verdeutlicht die 

Lage der Armutsgrenze auf der Skala der geschatzten Lebensstandard-Zufriedenheit. 

Man kann aber auch durch einfache Umformung der Schatzgleichung Bedingungen er

rechnen, die gegeben sein mussen, damit sich eine mindestens befriedigende Bewertung des 

Lebensstandards einstellt. Diesen Umstand kann man sich zunutze machen, um fiir jeden 

Haushalt ein maximal tolerables Deprivationsniveau zu errechnen, das der tatsachlichen 

Deprivation (den fehlenden Giitem) gegeniibergestellt werden kann. Denn Deprivationsarmut 

ist auch dann gegeben, wenn an dieser Stelle das tatsachliche (gemessene) Deprivationsniveau 

uber dem errechneten haushaltsspezifischen Deprivationsgrenzwert Iiegt. (So verfahren 

AndreB et al. 1996.) Leider tragt dieser Schritt nur wenig zur Veranschaulichung des 

Verfahrens bei, wei! die Grenzwerte fiir verschiedene Haushalte nicht verglichen werden 

konnen. 

Auf der Grundlage der Zufriedenheitsschatzung ist Deprivationsarmut prinzipiell un

mittelbar als kontinuierliches MaB gegeben. Zur Wahrung der Vergleichbarkeit mit friiheren 

Analysen behalten wir jedoch im folgenden die Dichotomisierung in Deprivationsarme und 

N icht -Deprivationsarme beL 
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Abb. 3.3: Deprivations-Armutsgrenze 

Das Konstrukt der Deprivationsarmut war in der Vergangenheit aus verschiedenen 

Griinden von MiBverstandnissen umgeben: wei! unter derselben oder ahnlichen Bezeichnun

gen Konstrukte unterschiedlichen Inhalts gefiihrt werden und Verwechslungen moglich sind, 

wei! der rechnerische Algorithmus nicht al\ein wegen seiner Zweistufigkeit kompliziert auf

gebaut ist, vor allem aber, wei! die Bedeutung des Konstrukts gewohnungsbediirftig ist. Es 

handelt sich namlich weder urn ein MaB der Haushaltsausstattung noch urn eine subjektive 

Zufriedenheitsbewertung, sondem urn ein auf materieller Grundlage quasi objektiviertes 

Zujriedenheitsma./3 oder urn eine Projektion materieller Variablen auf die Zufriedenheit, die 

als Gradmesser der Wohlfahrt dient. Dazu noch einige Erlauterungen. 

1. Wir haben Deprivationsarmut als unterstellte subjektive Unzufriedenheit bezeichnet, 

wei! ja die tatsachliche subjektive Zufriedenheitsbewertung eines Haushalts auf der oben 

dargestellten Skala zwar in die Regressionsschatzung (Schritt 1) eingeht, nicht aber in die 

Entscheidung, ob dieser einzelne Haushalt als deprivationsarm gelten soli (Schritt 2). 

Folglich gibt es Haushalte, die zwar mit ihrem Lebensstandard unzufrieden sind, aber nicht 

als deprivationsarm eingestuft werden und umgekehrt. Diese Entscheidung kann man als 

objektiviert im Sinne von intersubjektiv bezeichnen, wei! sie fiir jeden Einzelhaushalt die 

populationstypische Einstellungsbi!dung bestmoglich nachahmt. In diesem Zusammenhang ist 
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es wichtig zu beachten, daB der Algorithmus auf der theoretischen Annahme beruht, die Ein

stellung Zufriedenheit werde nur auf der Basis bestimmter, vorwiegend materieller, Gegeben

heiten ausgebildet. Folgerichtig darf das Konstrukt auch nur in dieser rein technischen 

Bedeutung interpretiert werden. (Bei der Diskussion unterschiedlicher deprivationsbasierter 

ArmutsmaBe ist tibrigens zur besseren Unterscheidung die Bezeichnung intersubjektive 

Deprivationsarmut rur unser Konstrukt zutreffend, wei! andere MaBe auf den Aspekt sub

jektiver Bewertung ganzlich verzichten, vgl. AndreB et al. 1996, Abschnitt 3.3.2.) 

2. Deprivationsarmut ist in gewisser Weise ein miBverstandlicher Begriff rur das Kon

strukt, das gemeint ist, wei! es trotz des Einflusses des Deprivationsniveaus weiterhin 

lediglich eine Schatzung der Zufriedenheit darstellt. Deprivationsarmut sagt tiber das Depri

vationsniveau nichts verbindliches aus, da bei Deprivationsarmen wie bei Nicht-Depriva

tionsarmen das Deprivationsniveau nahezu beliebig schwanken kann. Das Deprivationsniveau 

ist zwar eine sehr wichtige, aber bei!eibe nicht die einzige Determinante der Deprivations

armut. Die empirische Evidenz dieser Uberlegung ergibt sich aus der Tatsache, daB das 

Aquivalenzeinkommen in einem beinahe ebenso starken Zusammenhang mit der Zufrieden

heit steht wie das Deprivationsniveau (siehe die standardisierten Regressionskoeffizienten in 

AndreB et al. 1996, Tab. 3.9, S. 113). Jedes hohe Deprivationsniveau kann z. B. durch 

hohes Aquivalenzeinkommen, positive Zukunftserwartungen, finanzielle Riicklagen etc. kom

pensiert werden und muB nicht notwendig zu Deprivationsarmut ruhren. Ebenso kann bei 

sehr niedrigem Einkommen und entsprechender Schlechterstellung in sonstigen Dimensionen 

bereits ein geringrugiges Deprivationsniveau Deprivationsarmut auslosen. Insofem ist 

Deprivationsarmut ein Konstrukt, das Einkommensarmut ebenso wie materielle Deprivation 

anzeigt. Es ist auch der hypothetische Fall denkbar - wenngleich hier aus inhaltlichen 

Grunden unangemessen -, in dem im Regressionsmodell das Deprivationsniveau als Pradiktor 

fortflillt. Das auf diese Weise geschatzte Konstrukt nahme zwar tei!weise andere Auspragun

gen, aber nur eine modifizierte inhaltliche Bedeutung an und warde nicht sinnios. 20 Die 

20 Es ist daher unkorrekt anzunehmen, daJl bei der hier beschriebenen Konstruktion die Lebensstandard
Zufriedenheit als extemes Kriterium zur Bestimmung eines Schwellenwerts des Deprivationsniveaus benutzt 
wird. (Allerdings gibt es sehr wohl Konstruktionen, die Deprivationsarmut unmittelbar aus Deprivation 
ableiten, z. B. bei AndreJl/Lipsmeier 1995, wo drei fehlende Items den Schwellenwert der Deprivations
armut bilden). Dazu muJl man sich nur an die Herleitung des Deprivationsniveau-Grenzwerts erinnem. 
Durch Auflosung der Regressionsgleichung fur die Zielvariable Zufriedenheit nach dem Deprivationsniveau 
wurde ein Wert errnittelt, der fur nichtarmen Haushalte gerade noch zulassig is!. Wenn das gemessene 
Deprivationsniveau hOher liegt, wird der Haushalt als deprivationsarm bezeichne!. Diese Umforrnung fuhrt 
zwar zu einem anschaulichen Ergebnis, ist aber eigentlich iiberfliissig, da mit dem gleichen Effekt auch 
bereits die fur einen Haushalt geschiitzte Zufriedenheit mit der gesetzten Zufriedenheitsschwelle verglichen 
werden kann. Ebenso konnte man die Regressionsgleichung nach dem Einkommen, der HaushaltsgrOJle 
oder einem beliebigen anderen Pradiktor des Logit-Modells auflosen und mit dem angegebenen Einkom
men, der angegebenen HaushaltsgroJle u. s. w. vergleichen - mit identischen Ergebnissen fur die Differen
zierung nach Arrnen und Nichtarmen. Es handelt sich ja stets nur urn aquivalente Umforrnungen der 
Regressionsgleichung, obwohl nun scheinbar eine Einkommensarrnutsgrenze, eine. HaushaltsgroJlengrenze« 
u. s. w. vorliegt. Wie man unschwer erkennt, ware es eine absurde Vorstellung, daJl man die Zufriedenheit 
heranzieht, urn eine tolerable HaushaltsgroJle zu bestimmen, doch das gleiche geschieht, wenn man 
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Berechtigung, den Begriff Deprivationsarmut trotzdem zu verwenden, leitet sich aus der 

Tatsache ab, daB einerseits dieses MaB aus der gleichen Forschungstradition hervorgegangen 

ist wie andere Armutsgrenzen auf Deprivationsbasis, die als unmittelbare Schwellenwerte auf 

der Deprivationsskala fungieren, und daB andererseits die Zufriedenheit yom Deprivations

niveau am stiirksten erkHirt wird. Andererseits ware eine Bezeichnung wie Wohlfahnsdefizit 

weniger miBverstandlich und trafe den Gehalt des Konstrukts genauer. 

3. Das Konstrukt ist sinnvoll, obwohl es sich nur umstandlich veranschaulichen laBt, 

denn es weist zwei unter methodischen Gesichtspunkten wertvolle Eigenschaften auf: Es 

vereint zum einen dinglich-materielle (Haushaltsausstattung), abstrakt-materielle (Einkom

men, Rucklagen), kognitive (Zukunftserwartungen) und andere Aspekte zu einem einzigen 

Wohlfahrtsindikator. Die Gewichte, die den verschiedenen Aspekten beigemessen werden, 

durfen zum anderen als recht realitatsnah und nicht willkiirlich festgesetzt gelten, da sie aus 

Befragungsergebnissen errechnet wurden. Die Starke des Konstrukts liegt in seiner Eigen

schaft als Indikator eines Zustands, der, wie man mit Fug und Recht behaupten kann, in der 

Bev6lkerung als unbefriedigend empfunden wird. Seine Schwache resultiert daraus, daB es 

sich bei diesem Zustand urn eine Legierung heterogener Komponenten handelt, dessen 

Entstehung nach Erklarungen verlangt, der aber selbst wenig zur Erklarung anderer Phiino

mene beitragt. 

4. Wahrend diese Technik eine Reihe innovativer, »demokratischer« oder zumindest 

»demoskopischer« Elemente enthalt, da sie etwa die Bewertung der Notwendigkeit der 

Ausstattungsitems und die Bestimrnung der Koeffizienten der Indexbildung durch die Popula

tion vornehmen laBt (siehe Punkt 3.), bleibt in ihrem Kern ein starkes Moment der For

scherwillkiir, da die Armutsgrenze (hier namlich die Zufriedenheitsgrenze) auf den Punkt auf 

der Zufriedenheitsskala unterhalb »zufriedenstellend« nach Gutdunken festlegt wird. Hierin 

unterscheidet sich Deprivationsarmut nicht von den Varianten der Einkomrnensarmut. Die 

Setzung der Grenze laBt sich letztlich auch hier nur mit einem sprachlich-semantischen 

Argument (siehe die Antwortkategorien) und einer gewissen Konstruktvaliditat begriinden. 

5. Bedauerlicherweise ergibt sich bei Regressionsanalysen, die Deprivations- und 

Einkomrnensarmut als Pradiktoren gleichzeitig verwenden, das Problem, daB das Aquiva

lenzeinkomrnen dann zweifach in die Rechnung eingeht: einmal unmittelbar in Form der 

Einkomrnensarmut und einmal mittelbar als eine der (haushaltsspezifischen) Schiitzgrundlagen 

der Deprivationsarmut.21 (Wie oben gezeigt wurde, kann Deprivationsarmut genausosehr 

21 

annimmt, die Zufriedenheit sei externes Kriterium zur Bestimmung eines Deprivations-Schwellenwerts. 
Richtig ist vielmehr, daJl ein Merkmalspaket, zu dem unter anderem auch das Deprivationsniveau gehOrt, 
herangezogen wird, urn das erwartbare Niveau der Lebensstandardzufriedenheit zu bestimmen. Die einzige 
feste Grolle in diesem Kalkiil bleibt die vorgegebene Zufriedenheitsgrenze. 
Sehr unglticklich ist tiberdies die Tatsache, daJl in die Bildung der Deprivationsarmut auch der Haushalts
umfang zweifach eingeht: einmal in die Schiitzung der (Un)Zufriedenheit und einmal auf dem Weg tiber 
das Aquivalenzeinkommen, das ja den Haushaltsumfang quasi beinhaltet. 
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als Indikator hoher Deprivation wie niedrigen Einkommens interpretiert werden.) Der 

ausgewiesene EinkommenseinfluB wird daher regelmaBig kleiner sein, als er ohne Beriick

sichtigung der Deprivationsarmut ware, und die Interpretation der Ergebnisse wird erschwert, 

wie sich z. B. in Abschnitt 4.1.3 noch zeigen wird. 

Vergleich der Armutsma6e 

Es ergeben sich (in der Hauptstichprobe) ahnlich hohe Armutsquoten, wenn als Grenze 

einmal Deprivationsarmut und einmal Einkommensarmut nach dem 50%-Kriterium zugrunde

gelegt werden, namlich 8.7 % bzw. 9.2 %. Aus dieser Ahnlichkeit darf jedoch nicht auf 

Identitat der jeweils armen Personenkreise geschlossen werden. Inwiefern sie sich iiber

lappen, ist Tab. 3.8 zu entnehmen. Die Tabelle gibt AufschluB dariiber, welche Anzahl der 

Befragten und welcher Anteil nach einem gegebenen Kriterium arm ist (Spalten »Arme«) und 

welcher Anteil der jeweiligen Armutspopulation auch nach den anderen Kriterien arm ist 

(rechter Teil der Tabelle). Wenn wir uns auf die 50%-Armutsgrenze konzentrieren, zeigt sich 

eine Uberlappung nur etwa zur Halfte mit Deprivationsarmut, was bedeutet, das etwa die 

Halfte der Deprivationsarmen nicht einkommensarm ist und umgekehrt. (Die Uberlappungen 

in der Zusatzstichprabe liegen allerdings hiiher; eine Ost-West-Aufschliisselung findet sich 

bei AndreB et al. 1996:123.) Ebenso ist der Tabelle zu entnehmen, daB 57.5% der Armen 

nach dem 40%-Kriterium auch deprivationsarm sind, wahrend die Deprivationsarmen nur zu 

22% auch als arm nach dem 40%-Kriterium gelten kannen. (Die Uberlappungsquoten unter

scheiden sich hier stark, weil die Armutspopulationen verschieden graB sind.) Es bleibt 

festzuhalten, daB Deprivationsarmut und Einkommensarmut empirisch keineswegs identisch, 

allerdings auch nicht orthogonal sind, so daB es durchaus eine gewisse Berechtigung hat, in 

Analysen beide gemeinsam zu benutzen. Dies gilt ebenso flir das kontinuierliche Aqui

valenzeinkommen, das wir vorrangig in Regressionsanalysen einsetzen wollen. Es korreliert 

mit Deprivationsarmut zu r=-0.34 (Zusatzstichprobe r=-0.49), weist also mit ihr keinen so 

engen Zusammenhang auf, daB sich die gemeinsame Verwendung als Kovariaten verbietet. 

DaB die Uberlappungsquoten nicht ungewahnlich niedrig sind, zeigt z. B. der Vergleich mit 

einer finnischen Erhebung (Kangas/Ritakallio 1998: 187, Tab. 3). 

Nur am Rande soli darauf hingewiesen werden, daB auch Sozialhilfebezug nicht gleichbe

deutend ist mit Einkommens- und Deprivationsarmut. Uber 40% der Sozialhilfebezieher sind 

nicht einkommensarm nach dem 50%-Kriterium (Armutsquote 59.2%), und ein Drittel der 

Sozialhilfebezieher ist nicht deprivationsarm (Armutsquote 67.0%). Eine zusatzliche, hier 

nicht detailliert wiedergegebene Auswertung ergab, daB 27.0% der Sozialhilfebezieher weder 

einkommensarm (50%-Grenze) noch deprivationsarm sind, wahrend 53.1 % sowohl unter 

Einkommens- als auch unter Deprivationsarmut leiden. 
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Tabelle 3.8: Uberlappungsquoten der Armutsma6e 

Anne davon ebenfalls arm nach:2 

Mall 
N1 Anteil2 Depriv. 40%-Gr. 50%-Gr. 60%-Gr. 

HSTP Depr.Armut 69 9.2% 22.0% 50.8% 65.6% 

N3 =648 40%-Grenze 22 3.5% 57.5% 100.0% 100.0% 

50%-Grenze 61 8.7% 53.7% 40.4% 100.0% 

60%-Grenze 110 16.3% 37.2% 21.7% 53.7% 

SHB Depr.Annut 271 67.0% 59.8% 79.3% 87.3% 

N3 =379 40%-Grenze 150 41.8% 95.9% 100.0% 100.0% 

50%-Grenze 224 59.2% 89.8% 70.6% 100.0% 

6O%-Grenze 263 69.9% 83.7% 59.8% 84.7% 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland., nicht altersbereinigt. (Die Angaben sind nicht unmittelbar 
mit Anhang A vergleichbar, der auf den altersbereinigten Stichproben beruht, d. h. der Datengrundlage 
der Auswertungen in Kapitel 4.) 
Anmerkungen: 
1 ungewichtete Fallzahl 
2 gewichteter Anteil 
3 Zahl der faile, fur die sich aile Armutsmalle berechnen lassen 

3.2.3 Skalenniveau der Variablen 

Nach der Beschreibung der erhobenen Items stellt sich die Frage nach ihrem Skalenniveau, 

denn mit ihm hangt ganz wesentlich zusammen, zu weJchen Analysen die Daten herange

zogen werden durfen. Konkret ist zu entscheiden, ob es sich urn ordinal- oder intervall

skalierte Daten handelt. Recht einfach ist die Entscheidung beim Einkommen, das als zwar 

poly tom gemessenes, aber der Natur nach kontinuierliches metrisches Merkmal zu behandeln 

ist. Einkommensarmut, Deprivationsarmut und hohe vs. niedrige Berufsausbildung sind 

dagegen dichotome bzw. dichotomisierte Merkmale, die uber O/I-codierte Dummyvariablen 

in Analysen eingehen. Wir werden daneben aile Bestandteile der Situationsmodule bis auf die 

Expositionserfahrung, also die Belastungsintensitat, die Anliegen, die Optionen, das Ver

arbeitungsverhalten, sowie die Summenindizes fur die Ressourcen Kontrolle und soziale 

Unterstiitzung und das Einkommen als intervallskalierte Daten behandeln. Entweder wurden 

sie originar oder ihre Summenbestandteile in vierteiligen Skalen erhoben. Obwohl dies der 

ublichen Praxis entspricht, ist zu erlautem, warum wir es fur gerechtfertigt halten, ihnen 

metrische Qualitat zuzubilligen, und sie nicht lediglich als ordinale Merkmale betrachten. 
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Das Skalenniveau definiert sich nach Stevens (1946) auf der Grundlage der Uberlegung, daB 

gemessene Zahlenwerte fur unterschiedliche Qualitaten empirischer Information (Gleichheit, 

Rangfolge, GroBenverhiiltnisse) stehen. Auf einem gegebenen Niveau sind folglich nur solche 

mathematischen Transformationen erlaubt, die die empirische Information erhalten. Eine 

Intervallskala, auf der z. B. Operationen wie die Mittelwertberechnung und lineare Regressio

nen erlaubt sind, liegt dann vor, wenn sich die Abstande zwischen gemessenen Zahlenwerten 

sinnvoll interpretieren lassen. Stevens nimmt an, daB die meisten psychologischen Daten nur 

ordinale Qualitat besitzen und daher fur eine Reihe mathematischer Verfahren nicht tauglich 

sind. Wie Allerbeck (1978) zeigt, liegt die Schwierigkeit jedoch in der Erkenntnis der »wah

ren« Eigenschaften des Gegenstands, zumal eines solchen, fur den keine elaborierte Theorie 

zur VerfUgung steht: Wer soli entscheiden, ob es sich urn intervallskalierte Daten handelt? 

Stevens selbst fuhre das Dilemma vor Augen. Er »verbiete« einerseits die Berechnung von 

Mittelwert und Standardabweichung fur Skalen, auf denen die Intervalle von ungleicher 

GrOBe sind. Die Bestimmung der Ungleichheit von Intervallen setze aber andererseits gerade 

Intervallqualitat voraus. Es ware folglich korrekt, tiber Intervalle keinerlei Aussagen zu 

treffen, wenn man eine Skala fur ordinalskaliert halt. Das eigentliche Problem liegt aber 

offenbar darin, daB bei vielen Variablen tiber die »wahren« Eigenschaften nichts bekannt ist 

und sich ein Bild erst im Lauf von Analysen abzeichnet, in denen man die Variablen beispiel

weise mit anderen in Beziehung setzt. Folglich enthiilt fur diese Variablen die Frage, ob 

ordinalskalierte Skalen wie intervallskalierte Skalen behandelt werden dtirfen, bereits eine 

falsche Voraussetzung. 

Stevens' weithin akzeptierte Lehrsatze zur mathematischen Behandlung der Skalenniveaus 

tragen zu der Entscheidung, welches Skalenniveau im einzelnen Fall vorliegt, im Grunde 

nichts bei, weil es sich hierbei immer urn ein gegenstandsbezogenes inhaltliches Problem 

handelt, das bei Konstrukten jenseits der Anschaulichkeit der Uingenmessung mit einem 

Zollstock durchaus kontrovers gel6st werden kann: »Welche Skalenqualitat eine Messung hat, 

ergibt sich hiiufig erst im nachhinein bei der Analyse der Daten und hiingt jeweils von den 

spezifischen Interpretationen und Fragestellungen ab« (Diekmann 1998:256), weil ein und 

dieselbe Variable je nach dem Konstrukt, fur das sie steht, ein unterschiedliches Skalenniveau 

aufweisen kann. Man kann sich nun schematisch fur die sichere Alternative entschlieBen, auf 

die Annahme der Intervallqualitat zu verzichten. Dabei verzichtet man aber erstens mogli

cherweise auch auf in den Daten enthaltene Informationen, da Analyseverfahren fur ordinale 

Datenja tiber die Rangfolge hinaus keine etwaige Abstandsinformation nutzen. (Multivariate 

Verfahren fur sie gibt es ohnehin kaum.) Und man vergibt die Chance, durch Anwendung 

geeigneter statistischer Verfahren fur h6herwertige Daten (z. B. die Pfadanalyse) neue Auf

schltisse tiber die Natur der gegebenen Skala zu erzielen. Allerbeck (1978) pladiert daher fur 

die Annahme der Intervallqualitat auch bei SOlchen Skalen, tiber die einstweilen wenig be

kannt ist. Er fuhrt als erfolgreiches historisches Beispiel die Warmelehre an. In einer Zeit, 

in der man wenig mehr wuBte, als daB ein Korper sich in bestimmter Weise warm anfuhlt, 
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konnte die Physik eine Theorie der Warme, in der Temperatur, Warmeleitung und spe

zifische Warme analytisch getrennt werden, erst entwickeln, nachdem sie Warme als inter

vallskaliert angenommen hatte. Es ware unangemessen, der Soziologie die Chance vor

zuenthalten, das Grundlagenwissen uber Konstrukte durch Nutzung von Verfahren mit 

erweiterter Aussagefahigkeit auszubauen. 

Fur viele praktische Zwecke ist ubrigens, wie Allerbeck ebenfalls zeigt, die Entscheidung 

uber Skalenniveaus und Analyseverfahren gar nicht erheblich, da man unabhangig von der 

getroffenen Wahl zu identischen Sachaussagen gelangt. Er korreliert Variablen aus einem 

Umfrage-Datensatz zum einen als metrische Variablen (mit dem Produkt-Moment-Koeffi

zienten r) und zum anderen als ordinale Variablen (mit dem vergleichbaren 7 nach Kendall, 

einem KorrelationsmaB fiir Rangreihen). Die dabei entstehenden beiden Mengen von Koeffi

zienten setzt er zueinander in Beziehung. Dabei stellt sich beispielsweise heraus, daB die r-7-

Korrelation (also diejenige zwischen den r- und 7-Werten fiir dieselben Variablenpaare des 

Datensatzes) r=0.99 oder 7=0.92 betragt (Allerbeck 1978:207).22 Wenn also r eine Bezie

hung zwischen den Variablen des Datensatzes anzeigt, zeigt auch 7 eine Beziehung an. 

Eine inhaltliche Uberlegung stiitzt Allerbecks generelles methodologisches Argument im 

Fall unserer Variablen. Sie wurden den Befragten zumeist auch optisch als lineare Skala vor

gelegt, in denen eine graduelle Zu- oder Abnahme der Zustimmung zu Aussagen beschrieben 

wird. Diese lineare Anordnung widerspricht sicher nicht der Annahme gleicher Abstande 

zwischen Auspragungen. Anders gestaltet sich die Sachlage bei Bildungsabschlussen, denn 

sie lassen sich zwar - von strittigen Details abgesehen - in eine Hierarchie bring en, aber ein 

Vergleich der Abstande zwischen keinem AbschluB, Hauptschul-, RealschulabschluB und 

Abitur ist kein sinnvolles Vorhaben. Wenn uberhaupt, dann ware ein Vergleich der Dauer 

der Bildungsgange sinnvoll. Da wir jedoch, wie oben beschrieben, die Bildungsvariablen 

dichotomisieren, stellt sich das Problem hier nicht. Wieder anders liegen die Dinge bei der 

Frage nach der Zufriedenheit mit dem Lebensstandard. Ihre Antwortauspragungen werden 

individuell charakterisiert. Hier wurde argumentiert (AndreB et al. 1996), daB ungesichert 

ist, ob die Abstande zwischen Auspragungen gleich sind. So ist vorstellbar, daB etwa die 

Ahnlichkeit der Beschreibung der Auspragungen »schlecht« (»Der Lebensstandard ist 

schlecht. Ich kann mir bzw. wir k6nnen uns viele notwendige Dinge nicht leisten.«) und »un

zureichend« (»Der Lebensstandard ist v611ig unzureichend.«) recht groB ist, wahrend zwi

schen »schlecht« und »bescheiden« (»Der Lebensstandard ist zwar bescheiden, es reicht aber 

fiir das notwendigste.«) ein deutlicher Unterschied besteht. Entsprechend wurde die Zufrie

denheit nur als ordinale Variable analysiert (siehe z. B. den Zusammenhang mit Depriva

tionsarmut). 

22 r und T sind aber keineswegs darum auch numerisch identisch. T ist dem Betrag nach stets etwas niedriger, 
wei! es auf die Abstandsinformation verzichtet. 
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3.3 Pfadanalyse 

Wirkungszusammenhiinge zwischen Merkmalen werden in multivariaten Regressionsmodellen 

als Effekte der unabhiingigen Variablen auf eine abhiingige Variable formuliert. Es existieren 

genau zwei konzeptionelle Ebenen: die der unabhiingigen und die der abhiingigen Variablen. 

Nicht aile theoretischen Modelle lassen sich auf diese einfache Form reduzieren, wie Ab

bildung 3.4 zeigt. Sie stellt am Beispiel dreier Variablen typische Wirkungsverhiiltnisse dar. 

(Weitere Beispiele finden sich bei Opp/Schmidt 1976: 133f.) 1m Fall (a) wird von x2 eine 

Wirkung auf x 3 angenommen, wiihrend x2 seinerseits von x I abhiingig ist. 1m Fall (b) bestim

men x I und x 2 die Variable x 3' wobei zusiitzlich x I auch x 2 bestimmt. Dieser Fall iihnelt Fall 

(a) insofern, als eine Wirkung von xl auf x3 auf dem Umweg fiber x2 besteht, zu der hier 

jedoch ein direkter Effekt tritt. In Fall (c) bestimmen x lund x2' die miteinander korrelieren 

(runder Pfeil mit zwei Spitzen), ohne daB ein Bedingungsverhiiltnis angenommen wird, die 

Variable x3. Die Regressionsanalyse kontrolliert zwar im technischen Sinn statistische 

(a) XI-- JU_ Xl 

JU 

(b) /\ 
XI_Xl 

(c) 

Abb. 3.4: Kausalbeziehungen zwischen mehreren Variablen 

Korrelationen zwischen unabhiingigen Variablen wie in Fall (c), enthiilt aber kein Instrumen

tarium fUr die Analyse der indirekten Wirkung einer Variablen auf eine andere wie in den 

Fiillen (a) und (b) der Abbildung von xl fiber x2 auf x3. In empirienahen Modellen mfissen 

Effekte, die im Regressionsmodell isoliert betrachtet werden, als Teil groBerer Variablenge

flechte angesehen werden, da die unabbiingigen Variablen ihrerseits von theoretisch vor

gelagerten GrOBen bestimmt werden, wie x2 in Beispielen (a) und (b). Bei der Pfadanalyse 
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handelt es sich nun urn eine Erweiterung der Regressionsanalyse urn ein Rechenkalkiil fiir 

Systeme zusammenhangender Regressionsgleichungen, das es erlaubt, die Starke auch der 

indirekten Effekte einer Variablen auf eine andere zu bestimmen. Damit lassen sich die 

direkten und indirekten Effekte einer Variablen zueinander in Beziehung setzen und ihre 

komplexen Wirkungen vollstandiger als in der Regressionsanalyse quantifizieren und inter

pretieren. Wenn hier von Wirkungen die Rede ist und manche Autoren (so Duncan 1966, 

Asher 1976 und Bohrnstedt/Knoke 1988, die detaillierte Einfiihrnngen in die Pfadanalyse 

geben) von kausalen Analysen sprechen, so sind diese Begriffe in der Pfadanalyse nur bei 

Erfiillung der gleichen Voraussetzungen zulassig wie in der Regressionsanalyse, namlich der 

Vorzeitigkeit der unabhangigen Variablen, einer theoretischen Begriindung des Wirkungs

mechanismus und einer signifikanten statistischen Korrelation. 

Auch die in dieser Arbeit untersuchten Zusammenhange umfassen mehrstufige Wirkungs

gefiige, wie sich an dem Ubersichtsdiagramm (Abbildung 2.5, S. 91) erkennen laBt. Dort 

wird Verhalten als Foige der kognitiven Bewertung, der Ressourcenausstattung und der sozia

len Stellung forrnuliert. Dabei sind aber sowohl Bewertung als auch Ressourcenausstattung 

als von der sozialen Stellung abhangig gedacht, und somit muB die Korrelation zwischen den 

Kovariaten des Verhaltensmodells inhaltlich als Wirkung der sozialen Stellung auf die beiden 

anderen verstanden werden. Da von der sozialen Stellung ein Effekt auf Bewertung und 

Ressourcen und von diesen ein Effekt auf das Verhalten beschrieben wird, liegt ein indirekter 

Effekt der sozialen Stellung (tiber Bewertung und Ressourcen) auf das Verhalten VOL Er 

existiert zusatzlich zu dem direkten Effekt, der in einem Modell fiir das Verhalten als Foige 

der sozialen Stellung ja enthalten ist. 

Die Zusammenhange der Variablen werden tiblicherweise in einem Pfaddiagramm darge

stellt. Ein Pfaddiagramm der in Abschnitt 2.6 beschriebenen Effekte warde der Abb. 2.5 

gleichen, wobei allerdings nicht Variablenbereiche, sondern Einzelvariablen abgebildet 

werden mtiBten. Die Variablen werden entsprechend der zeitlich-kausalen Abfolge von links 

nach rechts angeordnet, so daB links die erklarenden (unabhiingigen, auch exogen genannten) 

und rechts die zu erklarenden (abhangigen, auch endogen genannten) Variablen stehen. Der 

Effekt einer Variablen x auf eine Variable y wird durch einen geraden Pfeil dargestellt und 

mit dem Pfadkoeffizienten Pyx bezeichnet. Pfadkoeffizienten sind Schatzwerte fiir die Starke 

der kausalen Beziehung zwischen den Variablen. (Zu ihrer Berechnung kommen wir gleich.) 

Korrelationen, die nicht theoretisch zu begriinden sind, werden durch gebogene Pfeile mit 

beidseitiger Spitze verdeutlicht, wie etwa im obigen Beispiel (c); in Abbildung 2.5 konnte der 

Zusammenhang von Bewertung und Ressourcen so gekennzeichnet werden. Wenn die Vor

aussetzungen der Regressionsanalyse (linear-additive Zusammenhange, metrische Skalenquali

tat, Unabhangigkeit der Fehlerterrne) und eine weitere Bedingung (s.u.) erfiillt sind, lassen 

sich die Pfadkoeffizienten durch herkommliche Regressionen errnitteln. Sie sind dann nume

risch mit den standardisierten Regressionskoeffizienten .fJyx identisch. Dies gilt unter der 

zusatzlichen Bedingung, daB sog. rekursive Kausalmodelle vorliegen. In ihnen kommen keine 
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Wechselwirkungen dergestalt vor, daB zwei Variablen fureinander gleichzeitig Ursache und 

Wirkung sind. Man spricht in diesem Fall auch von hierarchischen Modellen. (Wechselbe

ziehungen, die mit der Pfadanalyse auch bearbeitet werden k6nnen - wir gehen darauf hier 

nicht ein - wiirden mit zwei parallelen, gegenlaufigen Pfei!en dargestellt). Anschaulich 

gesprochen diirfen in einem rekursiven Modell im Pfaddiagramm Pfeile (auBer gebogenen) 

immer nur von einer Variablen zur anderen und von links nach rechts verlaufen, und fur die 

jeweiligen endogenen Variablen diirfen die Fehlerterme nicht mit den exogenen Variablen 

verbunden sein. 23 Falls die letztgenannte Bedingung verletzt wird, treten bei der Schatzung 

der Pfadkoeffizienten Fehler auf. 

Das Kemtheorem der Pfadanalyse sagt aus, daB sich der gesamte Zusammenhang 

zwischen zwei Variablen in komplexen Modellen in vier Typen von Effekten zerlegen 

(dekomponieren) laBt (siehe Opp/Schmidt 1976: 147ff.): 

1. Einen direkten kausalen Effekt, wie er aus der Regressionsanalyse bekannt ist. In Ab

bi!dung 3.4 stehen aile geraden Pfeile fur solche Effekte. 

2. Einen indirekten kausalen Effekt. Er besteht in der Wirkung einer Variablen Xl auf eine 

Variable x3 auf dem Weg iiber eine Variable x 2, wie in den Fallen (a) und (b). Direkter 

und indirekter kausaler Effekt zusammen werden auch als totaler kausaler Effekt be

zeichnet. Unter inhaltlichen Gesichtspunkten sind diese beiden Typen vom gr6Bten Inter

esse. Indirekte Effekte ergeben sich in komplexen Modellen auf dem Weg nicht nur iiber 

eine, sondem ggf. auch mehrere zwischengelagerte Variablen. 

3. Wenn, wie in Fall (c), zwei exogene Variablen Xl und X2 miteinander korrelieren, ohne 

zueinander in einem Kausalverhaltnis zu stehen, spricht man von einem indirekten 

korrelierten Effekt (von Xl iiber x2 auf x3 sowie von x2 iiber Xl auf x3)' Es handelt sich 

urn einen nichtkausalen Effekt, wei! zwar Xl und x 2, die beide auf x3 wirken, statistisch 

zusammenhangen, aber weder Xl Ursache fur X2 noch X2 Ursache fiir Xl ist. Von einem 

nichtkausalen Effekt spricht man auch dann, wenn eine korrelierte Variable indirekt 

wirkt. 

4. 1m Fall (b) besteht femer neben dem direkten Effekt von x 2 auf x3 ein weiterer Zu

sammenhang zwischen diesen Variablen. Weil beide von Xl abhangig sind, spricht man 

von dem Effekt einer Drittvariablen im Zusammenhang von x2 und x3. Wie bei dem 

indirekten korrelierten Effekt handelt es sich hier ebenfalls urn einen nichtkausalen 

Effekt. 

23 
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N.B. Die Verwendung des Begriffs der »Rekursivitat« in diesem Sinn ist leicht irrefuhrend, wei! er andem
orts oft fur Modelle benutzt wird, in denen das Ergebnis gleichzeitig Ausgangspunkt eines wiederkehrend 
ablaufenden Prozesses ist (z. B. in der Informatik). Der Transaktionsansatz versteht die Belastungsverarbei
tung als rekursiv im Sinn eines Kreislaufs aus Wahmehmung, Reaktionen, Riickwirkungen auf die 
Transaktion, emeuter Wahmehmung etc. (siehe Abschnitt 2.2.4). Rekursiv heiJlt in der Pfadanalyse 
zuriickgehend bis zu bekannten oder nieht mehr zur ErkHirung anstehenden Tatsachen (zu dieser Bedeutung 
vgl. Duden 1974, Eintrag »rekursiv«). 



Es gilt folgende Beziehung fur die Effekte einer Variablen x auf eine Variable y (Oppl 

Schmidt 1976: 149): 

direkter kausaler Effekt 

+ indirekte kausale Effekte 

+ indirekte korrelierte Effekte 

+ Effekte von Drittvariablen 

(bivariate) Korrelation r xy 

Die Herleitung dieser Beziehung und des unten beschriebenen Berechnungsverfahrens fur die 

Effekte wollen wir hier nieht wiedergeben (bei Bohrnstedt/Knoke 1988, Kap. 12, und Oppl 

Schmidt 1976, Kap. 3, ist das entsprechende nachzulesen). Die Gesamtheit dieser Effekte, 

die in Pfaddiagrammen mit vielen Variablen schnell uniibersiehtlich wird, HiBt sieh am an

schaulichsten zusammenstellen, wenn im Diagramm die einzelnen Pfade nach folgenden 

Regeln eingezeiehnet werden (nach Bohrnstedt/Knoke 1988:448f., Asher 1976:33 und 

Duncan 1966:6). Wir nehmen dabei an, daB die Regressionskoeffizienten./3 fur alle im Dia

gramm vorhandenen Beziehungen bekannt und als Pfadkoeffizienten eingezeiehnet sind. 

1. Zeiehne von der abhiingigen Variable, y, einen Pfad zur unabhiingigen, x (falls dieser 

Effekt im Modell vorgesehen ist). Dies ist der direkte Effekt, der mit dem standardisierten 

Regressionskoeffizienten ./3yx identisch ist. 

2. Falls von dritten Variablen, q, weitere Pfeile bei y ankommen, verfolge alle Verbindungen 

zwischen y und x, die durch q verlaufen. Die Starke des jeweiligen Effektes errechnet sich 

durch Multiplikation der Pfadkoeffizienten der einzelnen Stufen. Fiir indirekte kausale 

Effekte ist dies unmittelbar anschaulich. 

3. Wenn von q Pfeile sowohl zu x als auch zu y fuhren, wenn es sieh also urn einen Dritt

variablen-Effekt handelt, verfolge die Pfeile von y riickwarts bis zu q und dann vorwarts bis 

zu x. Ein zweimaliger Riehtungswechsel ist nicht erlaubt. Auch hier sind die Pfadkoeffizien

ten aller Teilstrecken, aus denen sich der Gesamtpfad zusammensetzt, zu multiplizieren. 

4. Indirekte korrelierte Effekte sind solehe, die iiber gebogene Pfeile verlaufen. Ein geboge

ner Pfeil darf von einem Effekt nur einmal durchlaufen werden, und jeder Effekt darf nur 

iiber maximal einen gebogenen Pfeil fuhren. Jeder Zug iiber einen gebogenen Pfeil ist mit 

einem Riehtungswechsel verbunden. 

Aus der Tatsache, daB die Addition aller moglichen und zulassigen Effekte in der Summe 

numerisch den bivariaten Korrelationskoeffizienten ergibt, lassen sieh fur eine inhaltliehe 

Interpretation mitunter interessante Schliisse ziehen. Ein Erkenntnisgewinn ist z. B. durch 

Gegeniiberstellung der Einzeleffekte zu erzielen. So laBt laBt sich leieht errechnen, wie groB 
indirekte kausale Effekte im Vergleieh mit einem direkten Effekt sind. In der oben zitierten 

Literatur werden Beispiele angefuhrt, in denen die indirekten Effekte die direkten weit iiber-
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ragen. Es sind auch Konstellationen denkbar, in denen sich Effekte mit unterschiedlichem 

Vorzeichen zur Nullkorrelation summieren. Von scheinbar zusammenhanglosen Gr6Ben 

k6nnen also durchaus Effekte ausgehen. In Abschnitt 4.6 werden wir einen Zusammenhang 

diskutieren, der potentiell dieser Art angeh6rt. 

Wenn wir vereinfachend annehmen, die Konstrukte aus Abbildung 2.5, die soziale 

Stellung, das Verhalten, Ressourcen und Bewertung seienjeweils durch eine einzige Variable 

erhoben worden, heiBt dies, daB die Korrelation zwischen der sozialen Stellung und dem 

Verhalten sich im wesentlichen zusammensetzt aus dem direkten Pfad von sozialer Stellung 

und Verhalten sowie einem Pfad von sozialer Stellung tiber Bewertung zum Verhalten und 

einem Pfad von sozialer Stellung tiber Ressourcen zum Verhalten. Wenn auch ein Zusam

menhang zwischen Ressourcen und Bewertung besteht (was wir nicht weiter thematisieren 

wollen), mtissen eigentlich auch zwei indirekte korrelierte Effekte beriicksichtigt werden. 

Grundsatzlich wollen wir die Pfadanalyse aber nicht verwenden, urn das vollstandige Netz 

aller konstruierbaren Pfade zu analysieren, sondem uns auf theoretisch relevante, namlich 

kausale, Effekte beschranken. 

Zu den multivariaten Regressionen, in die sich die Pfadanalysen gliedem, ist noch eine 

technische Besonderheit anzumerken. Da bei der Untersuchung der Verhaltenskonstrukte 

zahlreiche Pradiktoren verwendet werden, k6nnen fehlende Angaben zu einzelnen Variablen 

(Item-Nonresponse) die Zahl gtiltiger faile stark reduzieren. Wir fiihren aus diesem Grund 

Regressionen mit einer Korrelationsmatrix der beteiligten Variablen statt mit den Individual

daten durch. Auf diese Weise wird ein Fall nicht v611ig aus der Analyse ausgeschieden, wenn 

nur eine einzelne Angabe fehlt, sondem nur fiir eine paarweise berechnete Korrelation nicht 

beriicksichtigt. Die Fallzahlen der zugrundeliegenden Paarkorrelationen unterscheiden sich 

zumeist innerhalb eines Regressionsmodells. Als Fallzahl des Regressionsmodells wird dann 

die niedrigste Fallzahl aller Paarkorrelationen angegeben. Die Parameter-Schiitzergebnisse 

k6nnen in Form standardisierter oder unstandardisierter Koeffizienten mitgeteilt werden. Eine 

Regel (z. B. bei Asher 1976:47) besagt, daB unstandardisierte Koeffizienten zu bevorzugen 

sind, wenn Schiitzungen zwischen Populationen verglichen werden sollen, weil unstandardi

sierte Koeffizienten von populationsabhiingig schwankenden Varianzen nicht beeinfluBt wer

den, standardisierte Koeffizienten aber, wenn es urn die Effekte unterschiedlich skalierter 

Merkmale innerhalb eines Modells geht. Da hier unterschiedlich kodierte und heterogen ver

teilte Variablen in die Regressionsgleichungen eingehen und Vergleiche zwischen Sub

stichproben nicht von groBer Bedeutung sind, geben wir in den Tabellen immer standardisier

te Regressionskoeffizienten (betas) an. 24 

24 Statt der Pfadanalyse kiinnten auch Verfahren fur Strukturgleichungsmodelle (wie LISREL) verwendet 
werden. Einerseits hat uns aber mangelnde Vertrautheit mit der Technik dieser Verfahren bewogen, auf 
Regressionen und Pfadanalysen zuriickzugreifen. Andererseits wurden, wie erwilint, die soziale Stellung, 
Bewertungskognitionen, Ressourcen und Reaktionen, die eher Konstruktebenen als Konstrukte bilden (siehe 
Abb. 2.5 und Tabelle 2.1), jeweils durch mehrere Variablen operationalisiert. Die Situationsbewertung 
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3.4 Parallelitat der Situationen25 

In den einruhrenden Bemerirungen zu diesem Kapitel haben wir bereits ein Problem erwiihnt, 

das zuniichst methodischer Natur ist, aber weitreichende inhaltliche Konsequenzen hat: 

Erfassen die runf Situationseinheiten einen einzigen, identischen Sachverhalt in unterschiedli

chern sprachlichen Gewand oder runf verschiedene Gegenstiinde? Hinter dieser Frage steckt 

ein schwieriges konzeptionelles und theoretisches Problem: Kann die Untersuchung der 

Belastungsverarbeitung sich mit Reaktionen unter Belastung schlechthin befassen, oder muB 

sie den Besonderheiten situativer Kontexte in einem so hohen MaB Rechnung tragen, daB 

Analysen, Erkenntnisse und Aussagen auf spezifische Problemlagen, Lebenssituationen, 

Konfliktfalle und Belastungsquellen beschriinkt bleiben? Es besteht natiirlich kein Zweifel an 

dem generellen Interesse der Forschung, ihre Modelle so allgemein zu formulieren, daB sie 

unter Beriicksichtigung unterschiedlichster Randbedingungen aile empirischen Tatbestiinde 

unter eine einzige globale GesetzmiiBigkeit subsumieren konnen. Dieses Interesse liegt auch 

unserer Arbeit zugrunde. Gleichwohl muB man erkennen, wie voraussetzungsvoll dieses Ziel 

ist. Zum einen muB das theoretische Modell in der Lage sein, Faktoren zu benennen, die 

eventuell bestehende Unterschiede der Reaktionen in gegebenen Kontexten erkliiren. Die 

StreBtheorie Lazarus' liefert zu diesem Problem jedoch keinen geschlossenen Erkliirungs

ansatz. Zum anderen miiBten dann zu den einzelnen Randbedingungen auch entsprechende 

Hintergrunddaten verfugbar sein - eine Anforderung, die bei unklarer Konzeption erst recht 

nicht errullt werden kann. 

Das weitere Vorgehen wird einen vorsichtigen Weg einschlagen. Es ist vorab nur zu 

kliiren, ob rur die Analysen in Kapitel 4 die Daten zu runf Situationseinheiten zusammen

geruhrt werden diirfen oder getrennt verwendet werden miissen. In diesem Abschnitt wird 

daher zuniichst untersucht, inwiefern die Verarbeitungsreaktionen sich iiber Situationen 

hinweg gleichen. Eine gewisse Ahnlichkeit miiBte anhand dieses einfachen Kriteriums auch 

ohne Beriicksichtigung der theoretisch vorhergesagten EinfluBfaktoren zu beobachten sein, 

wenn es sich urn identische Konstrukte handelt. Die Ahnlichkeit ist, urn das Ergebnis vor

wegzunehmen, zu gering, als daB sie die Zusammenruhrung rechtfertigte, und folglich 

betrachten wir fortan die runf Situationen als Sachverhalte mit idiosynkratischen Eigenschaf

ten, an denen sich theoretisch abgeleitete Hypothesen jeweils neu zu bewiihren haben. 

Ob die Verarbeitungsreaktionen sich iiber Situationen hinweg gleichen, soli zuniichst auf 

besteht z. B. aus der Einschatzung sieben unterschiedlicher Anliegen und der Optionen. Ein zusammen
fassender Index HUlt sich aus diesen Variablen nicht bilden, wei! es sich nicht urn multiple Operationalisie
rungen eines jeweils identischen Konstrukts, sondem urn theoretisch unterschiedene Konzepte handel!. Sie 
alle in ein iibergreifendes Strukturgleichungssystem zu integrieren, wiirde zu einem hOchst uniibersicht
lichen Ergebnis fuhren. Wir halten es fur anschaulicher, multivariate Einzelzusammenhange zu analysieren 
und theoretisch bedeutsarne iibergreifende Zusammenhange mittels der Pfadanalyse zu bearbeiten. 

25 Teile dieses Abschnitts wurden aus Salentin (1995) iibemommen. 
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der Ebene der zw61f Reaktionsklassen untersucht werden. Befragungstaktische Erwiigungen 

waren, wie bereits ausgefuhrt wurde, fur die Variation der Itemforrnulierungen pro Klasse 

iiber Situationen ausschlaggebend. Nichtsdestoweniger gingen wir davon aus, daB alle Items 

einer Klasse den gleichen VerhaJtenstyp bezeichnen. Es ist nun zu priifen, ob die Daten diese 

verrnutete Gleichheit bestiitigen. Wir untersuchen dazu eine Korrelationsmatrix aller Ver

arbeitungsreaktionen. Ob sie das gleiche messen, liiBt sich an verschiedenen Kriterien 

ablesen. 

1. Ein einfaches Kriterium ist die Korrelation der Items einer Klasse untereinander. 

Wenn sich die Klassen in verschiedenen Situationen iihneln, miissen sich signifikante Korrela

tionskoeffizienten errechnen lassen. Z. B. muB die Korrelation der Klasse Flucht in Situation 

I mit der Klasse Flucht in Situation 2, Situation 3 etc. gr6Ber 0.2 sein. (Der Wert wurde 

gewiihlt, weil er doppelt so groB ist wie die Grenze, ab der man iiberhaupt sinnvoll von einer 

Korrelation spricht, niimlich 0.1.) Alternativ wurde gepriift, ob wenigstens ein Korrela

tionskoeffizient gr6Ber 0.1 erzielt wurde. Es sind alle Situationen zu kombinieren, in denen 

diese Klasse durch ein Item vertreten ist. Tabelle 3.9 zeigt in SpaJte [1] die Klassen, wobei 

die problemorientierten Verhaltenstypen den emotionsorientierten vorangestellt wurden. 

Spalte [2] gibt an, in wievielen Situationen die Klasse vertreten ist. Ein Item zur emotionalen 

Entladung fehlt bei der Anschaffung. Spalte [3] enthiilt die Zahl der Korrelationen ([2]*([2]-

1) /2). Spalte [4] zeigt die Zahl der Koeffizienten, die das »weiche« Kriterium von 0.1 nicht 

erfiillen. Die meisten Koeffizienten unter dem Limit weisen direktes problemorientiertes Han

deln (Sma!), FluchtiVerrneidung (4mal) und kognitive Restrukturierung (4mal) auf, sie 

messen also in den Situationenjeweils unterschiedliches. Konfrontation, Wunschdenken und 

positiver Vergleich haben nur Korrelationen iiber 0.1. 

2. Je verschiedener die Situationen als ganze strukturiert sind, desto schwerer ist das erste 

Kriterium zu erfullen. Es sollte daher auch ein zweites Kriterium gepriift werden: Die Ahn

lichkeit innerhalb einer Klasse ist gr6Ber als die Ahnlichkeit von Situationen als ganzen (und 

zwar unabhiingig von der Verschiedenheit innerhalb Situationen). Technisch gesprochen 

miissen Korrelationen zwischen Items einer Klasse X in Situationen A und B (homogener 

Vergleich) gr6Ber sein als die zwischen Klasse X in Situation A und irgendeiner Klasse Y in 

Klasse B und als die Korrelation zwischen irgendeiner Klasse Y in Situation A und Klasse 

X in Situation B (heterogener Vergleich). Jeder Korrelationskoeffizient der Klasse XA, B ist 

mit 2*NItems je Situation-2 = 22 anderen Werten zu vergleichen. Dieser Vorgang ist in 10 

Situationspaaren durchzufuhren. Wenn die Klasse emotionale Entladung beteiligt ist, reduzie

ren sich die Zahlen. Die Tabelle zeigt in Spalte [6] die summierte Zahl von Vergleichen, in 

Spalte [7] die Zahl der Vergleichswerte, die h6her als der Vergleich identischer Klassen 

ausfielen, und in Spalte [8] den Prozentwert der letzteren bezogen auf die ersteren. Auch hier 

schneiden wieder direktes Handeln, Flucht und kognitive Restrukturierung eher schlecht abo 

Besonders ungiinstig sind Flucht und kognitive Restrukturierung, wo der Anteil der hetero-
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genen Vergleiche mit h6heren Korrelationen als der des homogenen Vergleichs an die 40%

Marke heranreicht. 

3. Ein letzter Anhaltspunkt fur die Brauchbarkeit des Klassenkonzeptes ist gegeben, wenn 

die AhnIichkeit innerhalb einer Klasse gr6Ber ist als die A.hnlichkeit innerhalb einer Situa

tion. Anders gesagt mussen Korrelationen einer Klasse X in Situationen A und B gr6Ber sein 

als aile Korrelationen von X in Situation A mit irgendeinem Y in Situation A und aile Korre

lationen von X in Situation B mit irgendeinem Y in Situation B. Die Zahl anzustellender Ver

gleiche ist mit der in Kriterium 2 identisch (Spalte [6] der Tabelle). Spalte [9] gibt die Zahl 

von Vergleichen an, in denen das Kriterium 3 verletzt wird, und Spalte [10] den Prozent

wert. Der positive Vergleich erfullt das Kriterium weitgehend (10 VerstOBe bei 216 Verglei

chen). Flucht, kognitive Restrukturierung und Resignation erreichen dagegen Anteile von 

50% und mehr ungunstiger Vergleiche, wahrend die meisten Klassen im Bereich zwischen 

30% und 40% liegen. 

Trotz einiger Anzeichen fur A.hnlichkeit zwischen den Situationen sind also durchaus 

nicht aile Kriterien erfullt, und man muB eine betrachtliche Uniihnlichkeit zur Kenntnis 

nehmen. Zwei Grunde k6nnen dafur verantwortlich sein. Entweder ist die Variation der 

Formulierungen uber das Ziel hinausgeschossen. Oder aber die A.hnlichkeit der Reaktionen 

kann sich erst bei Berucksichtigung verhaltensrelevanter Situationsparameter wie der Kontrol

lierbarkeit erweisen. Bevor daruber nicht weitere Klarheit hergestellt worden ist, sollten 

daher weitere Analysen die funf Situationen als unabhangige Beobachtungen verschiedener 

Gegenstande behandeln. 
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Kapitel4 
Analysen 

Ereignislast 

/ Bewertung 
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/ /:...... . 4.2 -~-
Soziale Stellung ~ 

Abbildung 4.1: Analyseplan Kapitel 4 

Ziel des Kapitels 4 ist es, mit den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Daten zu fiinf 

Alltagssituationen Aussagen zu priifen, die sich aus dem zu Ende des Kapitels 2 vorgestellten 

Modell der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung ableiten. Die folgenden Unter

punkte der Gliederung befassen sich jeweils mit Ausschnitten des Modells, die in Abschnitt 

2.6.3 eingefiihrt worden sind (siehe dazu auch Abbildung 4.1): die Effekte der sozialen Stel

lung auf die Ereignislast (Abschnitt 4.1), die Reaktionen (4.2), die Verarbeitungsressourcen 

(4.4) und die kognitive Situationsbewertung (4.5); die Effekte der kognitiven Bewertung und 

der Ressourcen auf die Reaktionen entsprechend dem Transaktionsansatz (4.3) sowie eine 

Kombination des Transaktionsansatzes mit Merkmalen der sozialen Stellung als erkHirenden 

Variablen (4.6). Die Logik der Beziehungen zwischen Variablenebenen ist in Kapitel2 schon 

erliiutert worden; hier geht es nun darum, jeweils testbare Hypothesen tiber Zusammenhiinge 

zwischen Einzelvariablen aufzustellen und zu begriinden. Zur Erinnerung an den tibergeord

neten Kontext haben wir jedem Abschnitt eine Abbildung des Gesamtmodells vorangestellt, 

in dem der aktuell zur Untersuchung anstehende Ausschnitt durch Fettdruck hervorgehoben 

ist. Die einzelnen Abschnitte enthalten dann immer einen deskriptiven Uberblick, der zu 
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einer ersten Orientierung die Mittelwerte der Kriteriumsvariablen im Vergleich zwischen 

Situationen erortert, und einen regressionsanalytischen Teil, der den EinfluB unterschiedlicher 

theoretisch bestimmter Priidiktoren priift. 

Da in den Regressionen keine gemeinsame Behandlung der Haupt- und Zusatzstichprobe 

moglich ist, die Aufschltisse tiber besondere Effekte des Sozialhilfebezugs geben konnte, 

nutzen wir in den deskriptiven Passagen zumeist die Gelegenheit zum Mittelwertvergleich 

zwischen den Sozialhilfebeziehem und dem Bevolkerungsquerschnitt. Wegen unbekannter 

Selektionseffekte ist die Nutzung der Sozialhilfebezieher-Daten nur unter gewissen Vor

behalten moglich. Daher werden die Analyseergebnisse im AnschluB an die deskriptiven 

Ubersichten alleine fur die Hauptstichprobe ausfUhrlich interpretiert. Falls nichts anderes ver

merkt ist, beziehen sich deshalb Werte und Tabellen immer auf die Hauptstichprobe. 
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Erelgnlslast 

I Bewertung 
~. '- --

-::: Reaktionen 
~Ressourcen·--

SoziaIe Stellung 

4.1 Soziale Stellung und Ereignislast 

Das Thema dieses Abschnitts sind Unterschiede in der Expositionserfahrung sozialstrukturell 

definierter Gruppen: 1st die Wahrscheinlichkeit, belastende Ereignisse zu erleben, von der 

Zugehorigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht, zu einem Geschlecht oder zu einer Alters

gruppe abhangig? Vor einer detaillierten Betrachtung dieser Frage soli aber ein erster 

deskriptiver Uberblick dariiber AufschluB geben, inwiefern die Probanden die beschriebenen 

fiinf Situationen erlebt haben. Am Anteil der Personen, die eine Situation aus eigener Erfah

rung kennen, laBt sieh zum einen abschatzen, ob unsere Auswahl auf realitatsnahe Probleme 

gefallen ist und die Probanden nieht Angaben zu fiktiven Situationen machen muBten, und 

zum anderen dient der Vergleieh zwischen Hauptstiehprobe und Sozialhilfeempfangern als 

Einstieg in die eigentliche Diskussion, in der u. a. geklart werden soli, inwiefern Armut mit 

einem erhohten Expositionsrisiko verbunden ist. Es wird dabei zunachst vom VerhaIten unter 

Belastung abgesehen. 

4.1.1 Uberblick: Erfahrungen mit fiinf Situationen26 

Abbildung 4.2 zeigt, welcher prozentuale Anteil der Populationen die fiinf Situationen bereits 

erlebt hat. 27 Er betragt in der Hauptstiehprobe jeweils zwischen einem Drittel und der 

Halfte. Lediglich einen Konflikt im Supermarkt haben 60% der Befragten dieser Population 

bereits erfahren. Sie unterscheiden sieh hierin nieht von Sozialhilfebeziehern. Es flillt jedoch 

auf, daB die Befragten der Sozialhilfestiehprobe viel Mufiger angaben, die anderen Situatio

nen aus eigener Erfahrung zu kennen (Anteile von 55.8% bis 94.3%). ErwartungsgemaB hat 

26 Teile der deskriptiven Situationsiibersichten in den Abschnitten 4.1.1 und 4.2.1 wurden den Beitriigen des 
Autors zu AndreB et aI. (1996, Kapitel 7) entnommen. 

27 Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurden die diskreten Mittelwerte in dieser und den folgenden Ab
bildungen zu Polygonziigen verbunden. 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.2: Die Erfahrung mit fiinf Alltagssituationen 

der weitaus grOBte Teil von ihnen (94.3 %) bereits ein Amt besucht. Es ist darauf hinzuwei

sen, daB ein Behbrdengang bei Sozialhilfeempfiingem vermutlich meist einen Gang zum 

Sozialamt bedeutet, wiihrend in der Hauptstichprobe eher an andere Behbrden gedacht wird. 

Dazu Iiegen jedoch aus der Umfrage keine Zusatzinformationen vor. Es gibt zwei plausible 

Griinde dafiir, daB nicht restlos aile Personen aus der Sozialhilfeempfiinger-Zusatzstichprobe 

ein Amt besucht haben: 1. Person1iche Behbrdenvorsprachen, die notwendige Voraussetzung 

des Leistungsbezugs sind, konnen von anderen Haushaltsangehbrigen als den Probanden 

erledigt worden sein. 2. Manche Sozialhilfebezieher verschweigen vielleicht auch aus Scham 

ihre Behordenkontakte. Mogliche Griinde der in der Hauptstichprobe geringer verbreiteten 

Erfahrung Iiegen auf der Hand. Faktische Umstiinde bewahren sie vor der Notwendigkeit, 

Sozialleistungen zu beantragen, oder vor realer Bedrohung durch Arbeitslosigkeit. Moglicher

weise haben die Befragten der Hauptstichprobe aber auch deshalb nicht angegeben, eine 

Situation erlebt zu haben, weil in der Schilderung (siehe Tab. 3.2) der Aspekt der wirtschaft

lichen Zuspitzung erwiihnt wurde und sie zwar die Situation als solche, nicht jedoch darin 

einen finanziellen EngpaB erlebt haben. Fur die Interpretation durfte diese Frage jedoch 

unwichtig sein. Insofem das Verstiindnis der Frage zwischen bloBer Exposition und subjekti

ver Belastungserfahrung schwankt, laufen die Unterschiede der gewonnenen Erkenntnisse 
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lediglich auf die Differenz zwischen der Abwendung des Problems im Vorfeld und seiner 

Bewiiltigung hinaus. In der Hauptstiehprobe betriigt die Verbreitung der Bedrohungserfahrung 

durch Arbeitslosigkeit fast 40%. Sie ist im Mittel beiden Stichproben hiiufiger widerfahren 

als die Notwendigkeit einer Anschaffung, fiir die die Rticklagen nieht reichen. Insgesamt liillt 

sieh festhalten, daB die geschilderten Auseinandersetzungen von groBen Teilen der beiden 

Teilstiehproben erlebt wurden und zumindest nieht wirklichkeitsfremd sind. 

4.1.2 Modellformulierung 

Eine Bestandsaufnahme des Forschungsstands (siehe Abschnitt 2.5) hat Hinweise auf eine 

erhohte Ereignislast, d. h. eine verstiirkte Betroffenheit von belastenden Lebensereignissen, 

in den unteren sozialen Schiehten ergeben. Die Befunde waren jedoch nieht in jeder Hinsieht 

tiberzeugend. Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, die Analysen mit dem vorliegenden 

Datensatz zu replizieren. Vorweg sei auf wiehtige Unterschiede in den vorhandenen Daten 

hingewiesen. In den zitierten Untersuchungen wird Material analysiert, das in den sechziger 

und siebziger lahren in den USA erhoben wurde. Grundsiitzliche Uberlegungen tiber die 

Natur der infolge geschiehtlicher Veriinderungen und struktureller Unterschiede zwischen den 

Systemen der sozialen Sieherung zu erwartenden Differenzen auf der Ebene der realen 

Belastungen konnen an dieser Stelle nieht angestellt werden, obwohl offensichtlieh ist, daB 

beispielsweise die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit kaum vergleiehbar ist. Wichtiger 

erscheint die Tatsache, daB sieh friihere Untersuchungen mit dem Eintreten gravierender 

Lebensereignisse befaBt haben, wiihrend sieh die vorliegende Studie ja mit Alltagsproblemen 

(daily oder auch minor hassles) beschiiftigt, deren Belastungspotential sieh in einem kleineren 

Rahmen bewegt. Niehtsdestoweniger sollten etwaige Effekte aber iihnliehe SchluBfolgerungen 

erlauben. Bei aller inhaltlichen Ambivalenz, die unsere fiinf Situationen besitzen sollten, darf 

nieht tibersehen werden, daB sie stets urn eine primiir okonomische Zuspitzung kreisen, 

wiihrend dieser Aspekt in der Ereigniskatalogen der zitierten Untersuchungen nieht durch

giingig enthalten war. Sie be standen auch aus manchen nur emotional bedeutsamen Ereignis

sen (z. B. dem Tod eines Nachbam). Es handelt sieh hier also strenggenommen nieht urn 

eine Replikation, sondem urn eine iihnlieh gelagerte Analyse. 

Modell 1. Die zitierten Publikationen basieren im wesentlichen auf Regressionen der Betrof

fenheit von unerwiinschten Ereignissen auf die klassischen drei Komponenten der vertikalen 

Schichtung, die dort als soziookonomischer Status (socio-economie status, SES) bezeiehnet 

werden: Einkommen, Schulbildung und berufliche Position. Grob gesprochen zeichnete sieh 

die Tendenz zu erhohtem Expositionsrisiko in den unteren Statuslagen ab, wobei Effekte 

besonders bei Ereignissen mit finanziellem Inhalt, z. B. bei Einkommensverlusten, zu ver

zeiehnen waren. Die Differenzierung nach dem Inhalt der Ereignisse ist aber, wie wir 

argumentiert haben, wegen der Ambivalenz ihrer Folgen oft nicht sinnvoll; im tibrigen geht 
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es in den fiinf Alltagssituationen stets in irgendeiner Fonn urn Geld. Sowohl das Einkommen 

als auch die berufliche Bildung waren Variablen, deren diimpfende Effekte auf das Exposi

tionsrisiko je nach Untersuchung nachgewiesen wurden. Ein Unterschied der Geschlechter, 

sprich eine hOhere Belastung der Frauen, erwies sich in einer Studie. Die dritte Komponente 

des sozialen Status, niimlich die berufliche Position, wurde nur in einer Analyse (McLeod! 

Kessler 1990) beriicksichtigt, und wirkt sich offenbar weniger stark aus. Da uns keine Daten 

zur beruflichen Position (zum ausgeiibten Beruf) zur Verfiigung stehen, hiitten wir sie 

ohnehin nicht in unser Modell einbeziehen k6nnen. Die genannten Variablen sollen den Kern 

des ersten Modells bilden, das primiir Statuseinfliisse testet. Wir sprechen auch von einem 

»klassischen« SES-Modell. Angesichts der beschriebenen Situationsinhalte miissen ferner in 

die Analysen einige Kontrollvariablen zugeschaltet werden. Da die Auseinandersetzung im 

Supennarkt Kinder im Haushalt voraussetzt, wurde eine Dummyvariable gebildet, die die 

Infonnation enthiilt, daB Kinder unter 14 Jahren zum Haushalt der befragten Person gehOren. 

Das Alter wird einbezogen, weil mit ihm das Risiko steigt, jegliches Problem irgendwann 

einmal erlebt zu haben. Alter geht als metrische Variable ein. Zur besseren intersituativen 

Vergleichbarkeit der Analysen lassen wir die Kontrollvariablen in aile Situationsmodelle 

eingehen. 

Modell 2. 1m zweiten Modell soli der Ansatz einen Schritt weiter gehen und auch andere 

Merkmale mit m6glichem EinfluB einbeziehen, niimlich die, die wir als Ressourcen der 

Belastungsverarbeitung kennengelernt haben. Die Begriindung hierfiir ist in etwa die gleiche, 

die wir bei der Erkliirung des Bewiiltigungsverhaltens jeweils anfiihren, da wir, wie gesagt, 

annehmen, daB Faktoren, die zur erfolgreichen Auseinandersetzung mit einem akuten 

Problem beitragen, auch bewirken k6nnen, daB ein solches Problem nicht erst manifest wird. 

Wir sprechen daher auch von einem erweiterten Modell. Es kann die erfolgreichste Fonn der 

Bewiiltigung sein, dafiir Sorge zu tragen, daB man gar nicht in eine belastende Situation 

geriit. Insofern die Vennutung berechtigt ist, daB eine internale psychologische Kontroll

disposition aktiv probleml6sendes Verhalten begiinstigt, liegt erstens die Annahme nahe, daB 

sie in die Lage versetzt, problematische Entwicklungen im Vorfeld einer Zuspitzung zu einer 

belastenden Situation zu beeinflussen, so daB internal Kontrollierte belastende Situationen 

eher weniger hiiufig erlebt haben miiBten. In iihnlicher Weise sollte zweitens soziale Unter

stiitzung helfen, belastende Ereignisse abzuwenden. Deprivationsannut ist neben Einkom

mensannut ein Indikator einer materiell benachteiligten Lage und hat sich in friiheren 

Analysen (AndreB et al. 1996, Kapitel 7) als wichtiges Korrelat des Verhaltens erwiesen. Da 

jedoch schwer nachzuvollziehen ist, warum von ihr eine ursiichliche Wirkung ausgehen 

sollte, geht dieses Merkmal nur als Kontrollvariable ein. 

Die folgenden Modelle ennitteln fiir jede Situation getrennt den EinfluB der aufgeziihlten 

Priidiktoren. Zielvariable ist jeweils die Frage, ob eine Situation erlebt wurde oder nicht. 

Wenn die Angabe zur Ereigniserfahrung fehlte, wurde sie so behandelt, als habe der Proband 
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die Situation nicht erlebt, weil wir davon ausgehen, daB die Anweisung zum Beantworten der 

Frage dahingehend miBverstanden wurde, daB nur Situationen anzugeben seien, die erlebt 

wurden. Weil es sich dabei urn dichotome Kriterien handelt, verwenden wir logistische 

Regressionsmodelle. Als erganzendes bzw. zusammenfassendes MaS betrachten wir auBer

dem die Zahl der Situationen, die jemand erlebt hat (0-5 Situationen). Da wir sie als me

trische GrOBe betrachten, wird sie in einfachen multivaraten OLS-Regression analysiert. Sie 

wird allerdings mit Vorsicht zu behandeln sein, weil sie erstens die Haufigkeit der Problem

exposition ignoriert und zweitens eine Gleichgewichtung des Problemgehalts der funf 

Situationen impliziert, die sich eigentlich kaum begriinden laBt. Grundsatzlich sei auch daran 

erinnert, daB die Auswahl der Situationen in dem Sinn willkiirlich erfolgte, daB sie das 

Kriterium der inhaltlichen Polyvalenz erfiillen muBten. Daher kann die Anzahl der Expositio

nen nur einen Ausschnitt der Problemlast abbilden, die Menschen zu tragen haben. 

4.1.3 Ergebnisse 

Modell 1. Tabelle 4.1 enthalt die Ergebnisse des ersten Regressionsmodells fur situative 

Exposition und Anzahl erlebter Situationen. Es werden standardisierte KoeffIzienten der 

logistischen (fur Einzelsituationen, Spalten 1-5) bzw. OLS-Regression (fur die Zahl der 

Situationen, Spalte 6) angegeben. In dieser wie in allen folgenden Tabellen soli aus Platz

griinden auf eine Verbalisierung der getesteten Hypothesen verzichtet und statt dessen nur die 

betreffende Variable aufgefuhrt werden. Die Bedeutung ergibt sich jeweils aus dem Zu

sammenhang, etwa die Hypothese: Ie hoher das gewichtete Haushaltseinkommen, desto 

geringer das Risiko, einer Situation ausgesetzt gewesen zu sein. Das Ergebnis ist direkt 

abzulesen. Ein positiver Koeffizient steht hier beispielsweise fur eine Erhohung der Wahr

scheinlichkeit des Erlebens einer Situation (bzw. der Anzahl erlebter Situationen) durch ein 

Merkmal. Sozialhilfeempfanger haben im Durchschnitt 3.43 Situationen erlebt, weitaus mehr 

als die Probanden in der Hauptstichprobe mit nur 2.11 Situationen28 . Damit ist die Ten

denz angezeigt, die sich auch im EinfluB des Einkommens spiegelt: Je hoher das Einkom

men, desto geringer das Risiko, daB den Probanden eine Belastungssituation widerflihrt 

(standardisierter KoeffIzient in der Hauptstichprobe auBer im Supermarkt von -0.11 bis 

-0.40), was sich auch in einer geringeren Zahl erlebter Situationen niederschlagt (be

ta=-0.27). Finanzie11 Bessergeste11te haben a11e Auseinandersetzungen weniger haufig 

erfahren, und die Einkommenseffekte sind in der Hauptstichprobe mehrheitlich signifikant. 

In die g1eiche Richtung zeigen die Effekte hoher beruflicher Qualifikation (akademische und 

Meisterabschliisse, beta -0.01 bis -0.10), die aber bis auf eine Ausnahme dem statistischen 

28 Die Mittelwerte sind im t-Test bei ,,= 1 % signifikant verschieden. 
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Signifikanzkriterium (5 %-Fehlerwahrscheinlichkeit) nicht geniigen. 29 

Tabelle 4.1: Klassisches SES-Modell der Ereignislast 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

Einladung Super- Anschaf- BehOrde lobverlust Anzabl Si-

markt fung tuationen 

Erlebt' 216 377 215 318 268 

Anteilb 
02.11 

32.6% 60.7% 32.5% 46.5% 38.9% 

beta Aq.-Einkommenc -0.25' -0.02 -0.11' -0.40' -0.27' -0.27' 

Hohe Qualifik. -0.01 -0.08 -0.10' -0.05 0.04 -0.06 

Mann 0.03 -0.05 -0.02 -0.00 -0.07 -0.04 

Alter -0.18' 0.29' -0.12' -0.17' 0.05 -0.03 

Kinder -0.10 0.59' 0.01 -0.08 0.01 0.12' 

L2 33.499 125.369 21.356 76.440 34.769 

df 5 5 5 5 5 

P 0.0001 0.0001 0.0007 0.0001 0.0001 

R'd 0.04 0.13 0.02 0.08 0.04 R2=13%' 

N 669 669 669 669 669 669 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, Hauptstichprobe, gewichtete Berechnung 
Anmerkungen: Wegen fehlender Werte weichen Anteile und Fallzablen der Gruppen mit Ereigniserfabrung 
von den Angaben in Anbang A abo Fehlende Angaben zur Ereigniserfabrung wurden behandelt wie .nicht 
erlebt«. 
• signifikant bei <>=5% 
• ungewiehtete Fallzabl der Probanden mit Expositionserfabrung 
b gewichteter Anteil der Probanden mit Expositionserfabrung 
C Es sei daran erinnert, daJl Einkommen hier und in allen folgenden Tabellen das Aquivalenzeinkommen 

oder bedarfsgewichtete Pro-Kopf-Einkommen bedeutet (siehe Abschnitt 3.2.2). 
d Das Pseudo-R2 wurde mit McFaddens Formel berechnet als R' = 1-(1,110) (AndreJl/Hagenaars/Kiihnel 

1997), wobei II das logarithmierte Likelihood des Modells mit und 10 der entsprechende Wert ohne 
Kovariaten is!. 

Das Geschlecht besitzt keinen nennenswerten EinfluB auf das Expositionsrisiko (Koeffi

zienten in der Hauptstichprobe -0.07 bis 0.03). Bei Kontrolle der anderen Variablen weisen 

Frauen also keine Erfahrungsunterschiede zu Miinnem auf. Das Alter strukturiert die 

Erfahrung insofem, als mit steigendem Lebensalter zumindest drei Situationen (Einladung: 

-0.18, Anschaffung: -0.12, Behorde: -0.17) seltener auftreten. Wir interpretieren das vorsich

tig als Indiz fiir eine Stabilisierung der Lebensverhiiltnisse mit dem Alter. Entweder haben 

29 

154 

Interessanterweise geben hochqualifizierte Sozialhilfeempfanger (freilich nieht signifikant) haufiger an, von 
Arbeitslosigkeit bedroht gewesen zu sein. Vermutlieh liegt das daran, daJl Arbeitslosigkeit ihre Haupt
ursache fiir den Bezug von Sozialhilfe ist, wahrend Niedrigqualifizierte die Leistung wegen geringen Er
werbseinkommens, als Alleinerziehende oder aus sonstigen Grunden erhalten. Es zeigt sich, daJl die Wir
kungszusammenbange in den beiden Teilstichproben wohl sehr verschieden sind. 



sich die fur Anschaffungen bedeutsamen finanziellen Verhaltnisse stabilisiert, oder die 

Anspriiche reichen bei alteren Personen nicht iiber die Moglichkeiten hinaus; BehOrdengange 

zum Sozialleistungsbezug sind infolge einer abgesicherten wirtschaftlichen Lage weniger oft 

notig; schlieBlich engt sich auch der Bekanntenkreis ein, er fluktuiert weniger und die Gesel

ligkeit findet in den eigenen vier Wanden statt, weshalb eine kostspielige Einladung unwahr

scheinlicher wird. DaB mit dem Alter ein Konflikt an der Supermarktkasse haufiger erlebt 

wurde (0.29), wundert zunachst, da das Vorhandensein von Kindem im Haushalt ja kon

trolliert wird. Diese Variable bezieht sich allerdings nur auf Kinder, die zum Befragungs

zeitpunkt im Haushalt leben, und es ist anzunehmen, daB die alteren Befragten Erlebnisse 

angeben, die sie mit inzwischen nicht mehr im Haushalt lebenden Kindem hatten. Der starke 

Kindereffekt im Zusammenhang mit dem Supermarkt (0.59) ist trivial. DaB er auch auf die 

Anzahl erlebter Situationen signifikant ist (0.12), liegt nur an dieser einen Situation. Da es 

sich urn standardisierte Koeffizienten handelt, sind die Einfliisse der verschiedenen Merkmale 

innerhalb der Situationsmodelle vergleichbar. Abgesehen yom Supermarktkonflikt gilt, daB 

Statuskomponenten, vor allem das Einkommen, groBere Effekte besitzen als die askriptiven 

demographischen Merkmale Geschlecht, Alter und Kinder im Haushalt. 

Modell 2. Modell 2 unterscheidet sich von Modell 1 durch die Beriicksichtigung der 

Ressourcen Kontrolle und soziale Unterstiitzung sowie der Deprivationsarmut (siehe Tabelle 

4.2). Zunachst zum letztgenannten Merkmal: Trotz meBtechnischer Unterschiede soll Depri

vationsarmut ein ahnliches Konstrukt wie Einkommensarmut messen, namlich materielle 

Schlechterstellung. Die Besonderheit der Deprivationsarmut liegt vor allem in der Uber

legung, daB Armut sich auch im finanziell bedingten Fehlen langlebiger Konsumgiiter und 

anderer Indikatoren des Lebensstandards, d. h. in einem eingeschrankten Verwendungs

ergebnis des Einkommens, ausdriickt, wahrend Einkommensarmut das Konsumpotential miBt. 

Wegen der intendierten AhnIichkeit und wegen des Konstruktionsverfahrens der Depriva

tionsarmut (Abschnitt 3.2.2), die ja zu einem geringen Grad auch durch Einkommensarmut 

hervorgerufen wird, sollte es nicht wundem, wenn sich ein Teil des Einkommenseffekts bei 

Kontrolle der Deprivationsarmut verliert. Dem ist tatsachlich so, doch nicht in dem AusmaB, 

daB der Einkommenseffekt verschwindet. 1m Gegenteil: Einkommens- und Deprivationsarmut 

behalten zumeist je fur sich einen signifikanten Effekt; in drei der vier Situationen, fur die 

im einfachen Statusmodell ein signifikanter Einkommenseffekt berechnet wurde, besteht er 

auch neben dem der Deprivationsarmut (Einladung: -0.15, Behorde -0.32, 10bverlust: -0.19). 

Deprivationsarme sind in vier von funf Situationen einem hoheren Expositionsrisiko ausge

setzt als Nicht-Deprivationsarme (Koeffizienten hier 0.14 bis 0.23). Darin ist auch ein emeu

ter Beleg fur die Konstruktvaliditat der Deprivationsvariablen zu sehen. 

Kontrolle und soziale Unterstiitzung zeigen nicht die erwarteten Schutzwirkungen gegen 

die Belastungskonfrontation, jedenfalls nicht mit der erwarteten Deutlichkeit. Die Kontrolle 

scheint lediglich in der Lage zu sein, eine kostspielige Einladung abzuwenden (-0.14), 

ansonsten lassen sich keine signifikanten Einfliisse nachweisen (-0.05 bs 0.05). Einige andere 
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Tabelle 4.2: Erweitertes Modell der Ereignisiast 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Einla- Super- Anschaf- Behiirde Iobver- Anzahl 
dung markt fung lust Situatio-

nen 

Erlebt l 207 360 204 303 255 

Anteil2 
02.11 

33.0% 60.4% 32.2% 46.5% 39.0% 

beta Aq.-Einkom- -0.15' 0.01 -0.03 -0.32- -0.19' -0.19' 
men4 0.14' -0.02 0.17' 0.23- 0.15- 0.20' 

Depr.-Armut 0.03 -0.11' -0.07 -0.04 0.07 -0.03 
Hohe Qualifik. : 0.03 -0.07 -0.02 -0.00 -0.08 -0.04 
Mann -0.19- 0.31' -0.12' -0.18' 0.04 -0.04 
Alter -0.14 ' -0.01 -0.05 0.05 0.01 -0.04 
Kontrolle 0.09 -0.00 0.09 0.04 -0.05 0.04 
Soz. Unterst. -0.10 0.62' -0.00 -0.07 0.01 0.12' 
Kinder 

L2 48.946 128.786 32.100 88.450 40.322: 

df 8 8 8 8 8: 
p 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 ! 
R' 0.06 0.14 0.04 0.09 0.04 1 

R2=_ 

15%' 

N 637 637 637 637 6371 637 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, Hauptstichprobe, gewichtete Berechnung 

Anmerkungen: siehe Tabelle 4.1. 
Die Abweichungen zwischen Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 in den Angaben zur Zahl und zum Anteil der 
Personen mit Ereigniserfahrung ist bedingt durch einen unterschiedlichen Bestand fehlender Angaben, der 
sich jeweils im reduzierten Stichprobenumfang (Zeile »N«, vgl. mit Anhang A) ablesen lall!. 

Koeffizienten (z. B. fur die Anschaffung) lieBen sich dem Vorzeichen nach sinnvoU interpre

tieren, sind aber dem Betrag nach zu schwach. 

Fur die Wirkung erhaltener sozialer Unterstiitzung bleiben stichhaltige Belege auf der 

ganzen Linie aus (Koeffizienten 0.0 bis 0.09, keiner davon signifikant bei a=5%). Man 

kann nur dariiber spekulieren, warum das so ist. In Kapitel 2 sind wir darauf gestoBen, daB 

sich auf die Bewiiltigung eines Problems eher wahrgenommene als erhaltene Unterstiitzung 

auswirkt, da es sich bei dieser urn eine Einstellung handelt. Dies konnte in gleicher Weise 

fur das Praventionsverhalten giiltig sein. Moglicherweise zeigt sich der Nutzen sozialer 
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Unterstiitzung aber auch erst, wenn ein konkreter Bedarf besteht, d. h. wenn ein Ereignis 

bereits eingetreten ist. 1m Vorfeld der Belastung bzw. dann, wenn sich eine solche noch gar 

nicht abzeichnet, miiBte ein Effekt deshalb nicht unbedingt vorhanden sein. Eine letzte 

ErkHirung konnte in zeitlichen Schwankungen der sozialen Unterstiitzung zu finden sein. 

Erhoben wurde unHingst erhaltene Unterstiitzung (4-Wochen-Frist), wahrend der fur Ereignis

expositionen in Betracht kommende Zeitraum vollig unbestimmt ist und weit zuruckreichen 

kann. Veranderungen zwischen der Unterstiitzung im ersten, vorgegebenen und im zweiten, 

imaginaren Zeitraum sind anzunehmen. 

Mit einem Blick auf die Anzahl erlebter Situationen lassen sich die Ergebnisse recht gut 

zusammenfassen. Es sei daran erinnert, daB aile Aussagen unter dem Vorbehalt stehen, daB 

die zugrundeliegende Ereignisauswahl nicht notwendigerweise reprasentativ fur Belastungs

quellen in allen Lebensbereichen ist, weil sie nach dem Kriterium okonomisch-sozial-psychi

scher Polyvalenz getroffen wurde. Sozialhilfebezieher erfahren eine betrachtlich hiihere Er

eignislast als der Bevolkerungsquerschnitt. Wieviele Belastungssituationen jemand erlebt hat, 

hangt in beiden Substichproben stark mit vorliegender Deprivationsarmut zusammen. Wer 

deprivationsarm ist, d. h. unter einem Wohlfahrtsdefizit leidet, hat auch ein gesteigertes 

Risiko, in ein streBauslosendes Ereignis verwickelt zu werden. Das Risiko feillt dagegen in 

fast gleichem MaB mit steigendem Einkommen. Ein Alterseffekt geht bei summarischer 

Betrachtung verloren; tatsachlich treffen dabei fur bestimmte Typen von Auseinanderset

zungen steigende und sinkende Risiken zusammen. Das Geschlecht ist fur die Ereignislast 

irrelevant. Statusmerkmale, oder genauer, wenn wir namlich die Befunde fur Deprivations

armut einbeziehen, materielle Aspekte der Lebenslage stehen von den gepruften Variablen im 

engsten Zusammenhang mit dem Risiko, in eine belastende Situation verwickelt zu werden. 

Doch gerade das Beispiel des Supermarkt-Konflikts zeigt, daB die materiellen Aspekte des 

Status nicht immer von Bedeutung sind, da weder mit sinkendem Einkommen noch mit 

steigender Deprivation die Erfahrung der Supermarkt-Auseinandersetzung steigt. Entgegen 

unserer Erwartungen belegen die Daten schlieBlich nicht, daB die Personlichkeitsressource 

Kontrolle und die soziale Ressource erhaltene Unterstiitzung davor bewahren, in belastende 

Situationen zu geraten. 30 

30 Nur mit einigen kurzen Bemerkungen kann auf Besonderheiten in der Sozialhilfebezieher-Stichprobe 
eingegangen werden. Einkommenseffekte sind erwartungsgemaB nicht zu verzeichnen (siehe die Erorterung 
in Abschnitt 3.1.3; Koeffizienten hier -0.06 bis 0.11, aile nicht signifikant). Deprivationsarmut geht aber 
teilweise auch mit Belastungserfahrungen einher. Kinder im Haushalt entpuppen sich als der Faktor, der 
bei Sozialhilfeempfangern am nachhaltigsten zur Konfrontation mit StreBauslosern fiihrt (0.09 bis 0.64). 
Es bleibt ungeklart, warum diese Tendenz in ausnahmslos allen Situationen auftritt (zweimal unterhalb der 
statistischen Signifikanz). Vielleicht kommt es zu einer Einladung Mufiger, weil Kinder Verbindungen zu 
Gleichaltrigen aufbauen, die Kontakte der Eltern untereinander zur Foige haben. Mit den gewahlten Pradik
lOren laBt sich nicht signifikant besser als mit einem Zufallsmodell erklaren, ob Sozialhilfeempfanger vor 
der Aufgabe gestanden haben oder nicht, eine grOBere Anschaffung filr den Haushalt zu bestreiten 
(Modellfit ist nicht signifikant von einem Zufallsmodell verschieden). Dieses Ergebnis ist hochgradig 
plausibel, da wesentliche Anschaffungen wie die in der Schilderung erwahnte Waschmaschine als einmalige 
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Bewertung 

,"::: Reaktionen 

.• ~ 
Soziale SteUung 

4.2 Verarbeitungsreaktionen im Sozialstrukturmodell 

Der EinfluB der sozialen Stellung auf das Verhalten unter Belastung soli uns nun beschiifti

gen. Es sind die in den Abschnitten 2.3. 1 und 2.3.2 entwickelten Vermutungen, die im 

folgenden zu einem Analysernodell verarbeitet werden. Wie bereits angekiindigt, sieht eine 

der Erkliirungsvarianten von der Miiglichkeit ab, Situationskognitionen als intervenierende 

Variablen kiinnten sozialstrukturbezogene Reaktionsdifferentiale erkliiren. Es interessiert 

einstweilen nur der Effekt, der nicht urn den EinfluB kognitiver Faktoren bereinigt ist (siehe 

aber Abschnitt 4.6 flir ein entsprechendes Modell). Doch zuvor soli die erstrnalige Betrach

tung der Reaktionen genutzt werden, urn einen allgerneinen Uberblick der problern- und erno

tionsorientierten Tendenzen zu vermitteln. Das Hauptaugenmerk liegt in diesern Abschnitt auf 

dern Verhalten irn engeren Sinn; ein Blick zur Seite wird dabei auch die ernotionale Bela

stungserfahrung streifen, deren Zustandekommen wir auf iihnliche Weise erkliiren wollen wie 

das des Verhaltens. 

4.2.1 Uberblick: Verhalten und Besorgnis 

Wie verhalten sich die befragten Personen in den geschilderten Situationen, d. h. wann wird 

eher problernorientiert und wann eher ernotionsorientiert reagiert? Abbildung 4.3 enthiilt die 

Stichprobenmittelwerte der problernorientierten und ernotionsorientierten Verhaltenssummen. 

Wie die einzelnen Reaktionsiterns bewegen sich die Werte der Summen irn Bereich von 1 flir 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.3: Instrumentelles und emotionales Verhalten nach Substichproben 

die schwachste Auspragung bis 4 fur die starkste Auspragung. Die tiber aile Situationen deut

lich starkere Neigung zu instrumentellen als zu emotionalen Reaktionen muB mit Vorsicht 

interpretiert werden. Die eher anderslautenden Erkenntnisse aus narrativen Interviews 

(Salentin 1994b) legen die Vermutung nahe, daB hier neben einer Neigung zu realem Verhal

ten ein Suggestionseffekt des Erhebungsinstruments zum Tragen kommt, das plausibel klin

gende und naheliegende Items einsetzt. Wurden namlich bei mtindlichen Haushaltsbefragun

gen zu vergleichbaren Themenkomplexen Interviewpartner zum Erzahlen aufgefordert, be

richteten sie spontan weitaus weniger zweckorientiertes Verhalten, als es die Mittelwerte hier 

annehmen lassen. Sozialhilfeempfanger verhalten sich den Daten zufolge nur geringfugig, 

teilweise jedoch signifikant emotionaler als andere Befragte und handeln insgesamt im glei

chen Umfang instrumentell. 31 Unterschiede zwischen Situationen ergeben sich zum einen 

aus einer Variation der Starke des Verhaltens insgesamt bei konstantem Abstand zwischen 

instrumentellem und emotionalem Verhalten. So resultiert aus der Konfrontation mit einer 

Anschaffung sowohl mehr instrumentelles (0 Hauptstichprobe 3.23) als auch mehr emotio-

31 1m t-Test auf dem 5%-Niveau signifikante Mittelwertunterschiede sind in den Abbildungen des Abschnitts 
4.2 durch schraffierte Balken gekennzeichnet. 
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nales (0 Hauptstichprobe 2.65) Verhalten als aus derjenigen mit Einladung (2.88 bzw. 2.36) 

und Supermarkt (2.75 bzw. 2.40). Die Situationen sind also in unterschiedlichem MaB reak

tionstrachtig. Zum anderen zeichnen sich der BehOrdengang und noch starker die drohende 

Arbeitslosigkeit dadurch aus, daB die Spanne zwischen den Verhaltensdimensionen anwachst. 

Der Iobverlust fuhrt eindeutig zu instrumentellem Verhalten, das nicht durch emotionales 

Verhalten aufgewogen wird. Wenn Tabelle 3.6 (Korrelation der beiden Verhaltenssummen) 

noch den SchluB zulieB, daB ein Teil der Population auf drohende Arbeitslosigkeit problem

orientiert (und nicht emotionsorientiert) und ein anderer Teil emotionsorientiert (und nicht 

problemorientiert) reagiert, geht aus Abbildung 4.3 hervor, daB die erste Moglichkeit 

eindeutig vorherrscht. 

I!!IeIaslung 
4 

3 

2 

Sozlalhillebezleher 

EInladung An8chaIfung 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland- 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.4: Belastung durch Situationen 

Weisen die dargestellten Situationen einen fur die Reaktionserfassung notwendigen Bela

stungswert auf, d. h. fuhlen sich die Betroffenen bedroht oder besorgt? Das gemessene 

Verhalten soli Indikator fur Belastungsreaktionen im Alltag sein. Daher miissen Situations

kontexte nicht nur einen hohen Erlebtheitsgrad aufweisen, sondern auch spiirbare emotionale 

Folgen hervorrufen. Die Belastungsvariablen in den funf Situationsmodulen konnen Werte 

von 1 fur keine Belastung bis 4 fur hohe Belastung annehmen. Abbildung 4.4 zeigt die Situa

tionsmittelwerte der beiden Subpopulationen. Nach ihrem Belastungseffekt in eine Rangord-
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nung gebracht, wird die Liste der Situationen yom drohenden Iobverlust angefUhrt. Der 

durchschnittliche Belastungswert liegt hier fUr beide Substichproben bei 3.8 und damit recht 

nahe am erreichbaren Maximalwert yom 4.0. Die Vorstellung bevorstehender Arbeitslosig

keit hat offenbar bevOikerungsweit den Charakter eines unbedingten Stressors. Die Reihe 

setzt sich fort mit der Haushaltsanschaffung (0 3.39) und mit der als peinlich empfundenen 

Einladung (2.91). DaB die Anschaffung zu beachtlicher Sorge AnlaB gibt, liegt wahrschein

lich an der laut Situationsbeschreibung (Abschnitt 3.2.1) in ihrem Gefolge drohenden Ver

schuldung. Die Szene im Supermarkt (2.63) und, erstaunlicherweise, der Behordengang 

(2.84) fUhren am wenigsten zu Besorgnis. Vergleiche zwischen drohender Arbeitslosigkeit 

und anderen Situationen sollten nur mit Zuriickhaltung angestellt werden, wei! die Formu

lierung des Items fiir Belastung bei Arbeitslosigkeit von den Pendants in anderen Situationen 

abweicht ("besorgt« gegenuber sonst »unangenehm«). Immerhin ist der Wortlaut fUr Ein

ladung, Supermarkt und BehOrdengang identisch, so daB es bei der Feststellung bleibt, daB 

ein BehOrdengang weniger Besorgnis erregt als eine Aufforderung zum gemeinsamen 

Restaurantbesuch. Auch ein Vergleich zwischen Substichproben ist moglich. Sozialhi!feemp

fanger erleben den Konflikt an der Supermarktkasse, die Einladung und die Anschaffung als 

signifikant bedrohlicher als andere Personen. Es lieBe sich vermuten, daB dies auch auf den 

BehOrdengang und drohenden Iobverlust zutrifft, wei! einerseits die Angewiesenheit auf 

Sozialhi!fe grOBer ist als auf solche Transfers, die in der Hauptstichprobe eher bezogen 

werden, und andererseits die Chancen einer erneuten Plazierung auf dem Arbeitsmarkt 

schlechter sind, doch wurde hier keinerlei Mittelwertunterschied gemessen. 

4.2.2 ModellformuJierung 

Armut soli, so die zentrale These der Vertreter der »Kultur der Armut«, mit Verhaltens

neigungen einhergehen, die ungeeignet sind, die benachteiligte Lage zu uberwinden. Einer 

- nicht unbestrittenen - Annahme zufolge besteht ein wesentliches Element der Verfestigung 

der Armut in der Sozialisation des Nachwuchses unter Bedingungen, die zunachst kaum reale 

Chancen zur Verbesserung der Lebensumstiinde zulassen. Ahnliche Prozesse werden in der 

aktuellen Diskussion z. B. unter Stichwortern wie Entmundigung durch Sozialstaatsinter

vention unterstellt. Es komme dann zu Hi!flosigkeitssymptomen, die anzeigen, daB Probleme 

selbst dann kaum noch konstruktiv gelOst werden konnen, wenn Chancen objektiv gegeben 

sind. Angezweifelt wird von Kritikern vor allem die Ursiichlichkeit habitualisierter Verhal

tensrepertoires fUr Armutsprobleme, denn es werden plausible Erkliirungen dafUr ins Feld 

gefiihrt, daB die - offenbar auch durch die Kritiker anerkannten - Verhaltensdefizite fort

wiihrend reproduzierte Folgen einer chancenarmen gesellschaftlichen Position, z. B. eines 

gesteigerten Arbeitslosigkeitsrisikos, sind. Unsere Daten bieten nun die Moglichkeit, am 

Beispiel des Umgangs mit Belastungssituationen zunachst zu priifen, ob sich Arme wirklich 

anders verhalten. In die Diskussion urn die Kausalrichtung konnen wir dabei unabhiingig yom 
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Ergebnis nicht fundiert eingreifen, weil dazu Daten n6tig waren, die zeitliche Veranderungen 

abbilden. 

Es wurde schon auf die Schwierigkeit hingewiesen, das zu operationalisieren, was die 

SchOpfer des Begriffs mit der Kultur der Armut nun meinen, wenn sie denn ihre Gleichset

zung mit (Einkommens)Armut vemeinen. Niedrigeinkommen soli ja keine hinreichende, aber 

neben Resignation, Fatalismus und ahnlichem doch notwendige Bedingung ihrer Entstehung 

sein. Aus unserer Sicht miiBten Einkommens- und Deprivationsarmut aber in jedem Fall im 

Verhalten Spuren der beschriebenen Effekte hinterlassen, wenn die These iiberhaupt stich

haltig sein soli, weil wir der Uberzeugung sind, daB sie Sammelindikatoren einer mit 

Chancen schlechter ausgestatteten Lebenslage sind. Und falls sich diese Wirkung nicht als 

monotoner Effekt des Einkommens belegen laBt, sollte sie sich doch wenigstens in Extrem

gruppen nachweisen lassen. DaB ausstattungsbasierte Deprivationsarmut ein aussagefahiges 

Konstrukt ist, hat sich im vorangegangenen Abschnitt und in einer friiheren Arbeit (AndreB 

et al. 1996, insbesondere Kap. 7) erwiesen. 

Ohne auf ein vergleichbares Echo zu stoBen, allerdings auch ohne besondere Anstalten 

zu einer Erklarung zu untemehmen, haben auch die in Abschnitt 2.3.2 referierten streB

analytischen Arbeiten auf Zusammenhange zwischen StreBverarbeitungsverhalten und sozialer 

Position hingewiesen. Besserverdienenden und H6hergebildeten wird, teilweise beschrankt 

auf finanzielle Probleme, die bevorzugte Wahl problemorientierter Reaktionen und der 

Verzicht auf lediglich palliative Verhaltensweisen bescheinigt. Geschlechterunterschiede im 

Verarbeitungsverhalten sind umstritten und existieren, wenn iiberhaupt, nur kontextspezi

fisch. Trotzdem soli das Geschlecht hier zur Kontrolle beriicksichtigt werden. Als ahnlich 

umstritten konnten wir die Befunde fur Alterseinfliisse zusammenfassen, wenngleich von 

manchen Autoren festgestellt wurde, daB mit steigendem Alter Ansatze zur direkten Pro

bleml6sung unwahrscheinlicher werden. 

Zur Operationalisierung des Alters ist noch eine Bemerkung notwendig. 1m vorangegan

genen Abschnitt ging es urn die Belastungsexposition, die vermutlich mit dem Alter kumula

tiv ansteigt, weshalb Alter als metrische Variable verwendet wurde. Ein linearer Zusammen

hang zwischen Alter zum einen und Einstellungen, Wahmehmungen und Verhaltensneigun

gen zum anderen kann jedoch nicht ohne weiteres unterstellt werden. Vielmehr ist eine 

Beeinflussung des Bewaltigungsverhaltens durch das Alter dergestalt denkbar, daB sich mit 

steigendem Alter Erfahrungen des Scheitems haufen, da einerseits die Aussichten auf eine 

automatische Verbesserung der Lebensentwicklung (Karriere etc.) schwinden und eine Ver

schlechterung der Handlungsoptionen durch gesundheitlichen Abbau und schleichende De

qualifizierung wahrgenommen wird, die sich nicht durch wachsende Erfahrung aufwiegen 

laBt. Es kommt u. a. zu Kontrollverlust. Dieser Effekt wachst wahrscheinlich nicht linear an, 

sondem tritt gehauft in einer spaten Lebensphase zutage. 1m hOheren Alter, besonders nach 

Vollendung des 50. Lebensjahrs, diirfte er einen Niederschlag im Verhalten finden (vgl. Hui

ninkiDiewald/Heckhausen 1994). Deshalb erfolgt in den folgenden Abschnitten stets eine 
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Dummy-Kodierung des Alters in die Gruppe bis 50 Jahre und die Gruppe dariiber. 

Mit Geschlecht, Alter, hoher beruflicher Qualifikation und Arrnutsindikatoren ist der 

Kreis der Sozialstrukturvariablen abgesteckt, die die folgenden Auswertungen beriicksichti

gen. Als Einstieg sollen bivariate Mittelwertvergleiche der Verhaltensindizes in der Haupt

stichprobe dienen, bei denen Drittvariablen nicht kontrolliert werden. Zur Dichotomisierung 

der Stichprobe nach Einkommen ziehen wir die 50%-Arrnutsgrenze heran. 32 In multiplen 

Regressionsmodellen wird dann der EinfluB der Pradiktoren auf Verhalten unter Kontrolle 

ihres gegenseitigen Zusammenhangs ausgelotet. Diese Modelle befassen sich auch wieder mit 

der emotionalen Belastungsempfindung. 

4.2.3 Ergebnisse 

Ob Manner sich starker problemorientiert verhalten als Frauen, wie in einigen friiheren 

Studien herausgefunden wurde, lliBt sich anhand der Abbildung 4.5 abschiitzen. Die Ver

mutung bestatigt sich nicht. 1m Gegenteil: Es sind tiber aile Situationen hinweg Frauen, die 

eine deutlich erhiihte Bereitschaft erkennen lassen, Probleme als soiche direkt anzugehen. 1m 
Konflikt an der Superrnarktkasse, wo ein besonders deutlicher Unterschied klafft, laBt er sich 

noch durch groBere Erfahrung der Frauen erklaren; ansonsten mtissen wir ohne Ursachen

spekulation zur Kenntnis nehmen, daB die landlaufige Vorstellung zweckrational handelnder 

Manner und emotional reagierender Frauen unhaltbar ist. Gravierende geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Palliativverhalten sind aber nicht zu erkennen. 1m vorgeriickten Alters

bereich (tiber 50 Jahren) zeigt sich dagegen neben schwach dampfenden Effekten auf instru

mentelles Verhalten eine starke Zunahme emotionaler Reaktionen, und zwar einheitlich in 

allen Kontexten (Abb. 4.6). Personen tiber 50 versuchen also unter Belastung sichtlich mehr 

Gefuhlsbesanftigung. Hohe Berufsbildung hat genau den umgekehrten Effekt (Abb. 4.7). 

Hochqualifizierte zeigen zwar der Erwartung entgegen kein starker ausgepragtes instrumen

telles Problemloseverhalten, immerhin aber konsistent weniger emotionale Reaktionen. 

Inwiefern sich die Arrnutsposition auf das Verhalten auswirkt, davon verrnitteln die Ab

bildungen 4.8 und 4.9 einen Eindruck. Sie enthalten die Situationsmittelwerte fur emotions

orientiertes und problemorientiertes Verhalten bei Differenzierung der Hauptstichprobe nach 

Einkommens- bzw. Deprivationsarrnen im Vergleich mit den jeweiligen Nichtarrnen. (Es 

handelt sich nicht urn wirklich verschiedene Subgruppen, weil sich Einkommens- und 

Deprivationsarrnut tiberlappen.) Mit einer Ausnahme (Einkommensarrne bei einer Einladung) 

steht keiner der beiden Arrnutsindikatoren mit auffalligen Unterschieden im instrumentellen 

Verhalten in Beziehung, denn Arrne und Nichtarrne weisen jeweils ahnlich groBe Werte auf. 

Bei diesem Ergebnis bleibt es auch, wenn statt der 50%- die 40%- oder die 60%-Arrnuts

grenze verwendet wird. Wenn sich tiberhaupt eine der beiden Gruppen durch verrninderte 

32 Die Verteilungen der Dichotomien sind Anhang A zu entnehmen. 
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Problemorientierung hervorzuheben scheint, dann sind es die Deprivationsarmen, doch die 

Mittelwertunterschiede sind in keinem Fall signifikant. Dagegen sind, besonders in den Reak

tionen auf die Einladung, den Supermarkt und die Anschaffung, bei den Armen hOhere Nei

gungen zu emotionsorientiertem Verhalten erkennbar. Diese Beobachtung gilt sowohl fur 

Einkommens- als auch fur Deprivationsarme. 

3 

2 

" 
o 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, Hauptstichprobe , gewichtete Berechnung 

Abbildung 4 .5: Verhalten nach Geschlecht 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland_ 1994, Hauptstichprobe, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.6: Verhalten nach Altersabschnitt 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994. Hauptstichprobe. gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.7: Verhalten nach Berufsausbildung 
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Datenbasis: Umfrage .AlItag in Deutschland. 1994. Hauptstichprobe. gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.8: Verhalten nach Einkommensarmut (50%-Armutsgrenze) 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, Hauptstichprobe, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4 .9: Verhalten nach Deprivationsannut 

Fur sich alleine betrachtet, besitzt jede der untersuchten sozialen Dichotomien Auswirkungen 

auf emotionales und instrumentelles Verhalten. Doch haben diese Effekte auch dann noch 

Bestand, wenn die jeweils anderen kontrolliert werden? Der zweite Schritt in der Unter

suchung des Zusammenhangs von Verarbeitungsreaktionen und sozialer Stellung bedient sich 

eines multivariaten Regressionsmodells, das den EinfluB der einzelnen benutzten Erkliirungs

variablen, niimlich Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen (im Gegensatz zur Abbildung 4.8 

nun kontinuierlich gemessenes Aquivalenzeinkommen) und Deprivationsannut, unter Kon

stanthaltung der anderen ennittelt. Zielvariablen sind problemorientiertes Verhalten (siehe 

dazu die Ergebnisse in Tabelle 4.3), emotionsorientiertes Verhalten (Tabelle 4.4) und emo

tionale Belastung (Tabelle 4.5). 

Die sich in Abbildung 4.5 abzeichnende Geschlechtsabhiingigkeit des instrumentellen Verhal

tens wird weitgehend bestiitigt: Miinner ergreifen offenbar stets weniger problemorientierte 

Strategien als Frauen (beta -0.04 bis -0.19). Andererseits erregen bei Miinnem aile Situatio

nen auch weniger Besorgnis (beta -0.06 bis -0.11, Tabelle 4.5), wiihrend ein Zusammenhang 

mit palliativem Verhalten nur in einem Fall (Behbrdengang, beta -0.11) sichtbar wird. Es 

erhiirtet sich die Vennutung, daB das Alter zu einer Verschiebung der Verhaltensfunktionali-
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Tabelle 4.3: Sozialstrukturelle Variation des problemorientierten Verhaltens 

Einladung Supermarkt Anschaffung Behorde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.12' -0.19' -0.08 -0.16' -0.04 

Uber 50 -0.11' -0.00 -0.08' -0.03 -0.18' 

Hohe Qualifik. 0.04 -0.04 0.04 -0.02 0.06 

Aq.-Einkommen 0.05 0.13- -0.04 0.00 om 
Depr.-Armut 0.10- om -0.05 -0.04 -0.05 

R2 3%' 5%' 2%- 3%- 4%-

N 644 625 648 648 648 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei '" = 5 % 

Tabelle 4.4: Sozialstrukturelle Variation des emotionsorientierten Verhaltens 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.03 -0.02 0.02 -0.11' 0.07 

Uber 50 0.17- 0.18' 0.19- 0.24' 0.11-

Hohe Qualifik. -0.16- -0.14- -0.08 -0.15- -0.11-

Aq.-Einkommen -0.08 -0.02 -0.09- 0.05 -0.00 

Depr.-Armut 0.07 0.12- 0.05 0.06 0.01 

R2 8%- 8%- 6%- 10%- 3%-

N 644 625 648 648 648 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei '" = 5 % 

tlit fUhrt, denn Personen im Lebensalter tiber 50 legen konsistent mehr emotionsorientierte 

Reaktionen an den Tag als jtingere (beta 0.11 bis 0.24), und sie reagieren in drei Situationen 

signifikant weniger problemorientiert (Jobverlust: -0.18, Einladung -0.11, Anschaffung 

-0.08). Es war vermutet worden, eine hohere berufliche Bildung fUhre zu problemgerichteten 

Reaktionen. DafUr finden sich jedoch auch im multivariaten Modell keine Belege (beta -0.04 

bis 0.06). Allerdings mindert dieser Faktor emotionales Bewliltigungsverhalten, wie an den 

fUnf negativen Koeffizienten (-0.08 bis -0.16, davon 4 signifikant) in Tabelle 4.4 zu erkennen 

ist. 

Die Geschlechts-, Alters- und Bildungseffekte sind offenbar so robust, daB sie unter Kon

trolle der anderen soziodemographischen Variablen nicht zusammenbrechen. Anders verhlilt 

es sich mit dem EinfluB des Einkommens und der Deprivationsarmut. In den multivariaten 

Modellen verschwinden die meisten der vormals signifikanten Effekte, und von systemati-
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Tabelle 4.5: Sozialstrukturelle Variation der emotionalen Belastung 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.07 -0.06 -0.11 ' -0.09' -0.09' 

Uber 50 -0.02 0.03 -0.03 0.17' 0.02 

Hohe Qualifik. -0.04 0.02 0.02 -0.00 0.04 

Aq. -Einkommen -0.09' -0.10' -0.00 0.07 om 
Depr.-Armut 0.08 0.01 0.08' 0.08 0.03 

R2 3%' 2% 2%' 4%' 1% 

N 644 625 648 648 648 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 
• signifikant bei <>=5% 

schen Wirkungen kann nieht rnehr die Rede sein. Trotz einzelner signifikanter Koeffizienten, 

auf die wir hier nicht detailliert eingehen wollen, sind die Befunde insgesamt zu instabil, urn 

entweder die Annahrne zu stiitzen, Arme wiesen Defizite irn problemadaquaten Bewalti

gungsverhalten auf und reagierten problemabgewandt, oder andererseits die, sie triigen 

hOhere emotionale Belastungen davon. 

Gegen diesen SchluB konnten zwei Einwande erhoben werden. Erstens ist es denkbar, 

daB wegen der gerneinsamen Anteile von Einkommen und Deprivationsarmut in einem 

Modell, das beide Variablen einbezieht, ihr »wahrer« EintluB unterschatzt wird. Wiirden die 

Parameter des Einkommens in einern Modell ohne Deprivationsarmut berechnet, dann 

konnten sie urn die gerneinsarnen Anteile anwachsen. Das ist jedoch nieht der Fall. Es andert 

sich in entsprechend reduzierten Regressionen niehts an den Einkommenseffekten auf 

problemorientiertes Verhalten und ernotionale Belastung. Die (negativen) Koeffizienten 

zwischen Einkommen und ernotionalern Verhalten steigen dem Betrag nach leieht, doch nur 

im Fall der Einladung iibersteigt der Wert auch die Signifikanzschwelle, und aile Einkorn

menseintliisse bleiben schwacher als die von Alter und Bildung. Zweitens lieBe sieh im Sinne 

der »Kultur der Armut« argumentieren, es handele sieh nieht urn lineare Zusammenhange, 

sondem urn Extremgruppeneffekte, die nur am unteren Ende der Einkommensverteilung zu 

beobachten seien. Urn dieser Moglichkeit nachzugehen, haben wir in einer weiteren Analyse

reihe das bedarfsgewiehtete Haushaltseinkommen durch die Armutsposition (bei 40%

Armutsgrenze, auch als absolute oder extreme Armutsgrenze bezeiehnet) ersetzt. Es traten 

aber wiederum nur wenige bemerkenswerte Veranderungen irn Vergleich zu Tabellen 4.3 bis 

4.5 ein. Personen unter der Armutsgrenze zeigen nun im Supermarkt und bei der Anschaf

fung markant mehr emotionale Reaktionen auf, doch rechtfertigen diese Einzelbefunde sieher 

noch nicht die Verallgemeinerung, Arme verhielten sieh - unter sonst gleiehen soziode

mograhischen Voraussetzungen - anders als Niehtarme. 
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Nun noch einmal zurUck zu Tabellen 4.3 bis 4.5. Die Anteile erkHirter Varianz (R2) sind 

bis auf zwei Ausnahrnen bei 15 Regressionen irnmer signifikant groBer als Null, doch fiir in

strumentelle Reaktionen und emotionale Belastung immer nur bescheiden (oft 5 % oder 

weniger), was darauf hindeutet, daB auch andere Faktoren als unsere Pradiktoren, also 

Faktoren auBerhalb der sozialen Stellung, das Verhalten unter Belastung nachhaltig beein

flussen. Andererseits ist an dieser Stelle das Fazit eriaubt, daB soziodemographische Grund

kategorien trotz ihrer distalen Stellung zu den Kriteriumsvariablen fiir das Verstiindnis des 

Verhaltens durchaus keine zu vernachHissigende ErkHirungsperspektive darstellen. Es sind 

vor allem Alter und Bildung, die Aufmerksarnkeit veriangen. Dagegen konnte demonstriert 

werden, daB wider alle Annahmen ein anderes prominentes Merkmal vertikaler Schichtung, 

Einkommen, fast keinen nachteiligen Effekt auf das Bewaltigungsverhalten ausiibt. Wir sind 

der Meinung, dies auch fiir extreme Armut (40%-Armutsgrenze) bewiesen zu haben. Dieses 

Ergebnis widerspricht der Annahme, Armut komme dadurch zustande, daB die Armen es 

versaumten, ihre Chancen zu nutzen, und daB sie sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

problemabgewandt verhielten. 
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4.3 Verarbeitungsreaktionen im Transaktionsmodell 

Der Transaktionsansatz ist der Kern, urn den herum das Analysemodell der sozialen Ein

bettung der Belastungsverarbeitung konstruiert ist. Er macht im Gegensatz zu den Annahmen 

des vorangegangenen Teilmodells die Grundaussage, daB nicht stabile Merkmale, sondem 

situationsgebundene Einschatzungen fur die Reaktionen unter Belastung ausschlaggebend 

sind. Die folgenden Analysen gehen dem EinfluB solcher Kognitionen nach, ohne zunachst 

die soziodemographischen Eigenschaften zu kontrollieren, deren Effekte sich im vorangegan

genen Abschnitt bestatigt haben. Ein kombiniertes soziodemographisch-kognitives Modell 

folgt dann in Abschnitt 4.6. Doch zu Beginn dieses Abschnitts gibt die erstmalige Begegnung 

mit Bewertungskognitionen Gelegenheit zu einem deskriptiven Uberblick. 

4.3.1 Uberblick: Anliegen und Optionen 

Wie nehmen die Befragten die funf Alltagssituationen wahr? Der transaktionalen StreBtheorie 

entsprechend ist diese Frage nach zwei Aspekten zu differenzieren: Was steht fur die 

Befragten auf dem Spiel, und inwiefern sehen sie Einwirkungsoptionen? Ubersichten dazu 

sind in den Abbildungen 4.10, 4.11 und 4.12 enthalten. Wir nutzen diesen Uberblick wieder 

fur einen Vergleich zwischen den beiden Teilstichproben. 

Wie in Abbildung 4.10 zu erkennen ist, besteht hinsichtlich der wahrgenommenen Kon

trollierbarkeit sowohl ein Unterschied zwischen den Stichproben als auch zwischen den 

Situationen. Zunachst fallt auf, daB Sozialhilfebezieher uber aile Situationen hinweg gleich

bleibend weniger Moglichkeiten der EinfluBnahme sehen. (Fur aile Situationen sind die 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.10: Wahrgenommener situativer EinfluB 
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Datenbasis: Umfrage . AIltag in Deutschland. 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4 .11: Anliegen der Hauptstichprobe 

Stiehprobenmittelwerte im t-Test auf dem 1 %-Fehlerniveau signifikant verschieden.) Es ist 

nieht iiberraschend, daB diese Gruppe weniger Optionen bei der Beantragung einer Sozial-
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.12: Anliegen der Sozialhilfebezieher 

leistung erkennt, berichten doch Sozialhilfeernpfanger hiiufig tiber ein Gefiihl der Macht

losigkeit dern Sozialarnt gegentiber. Aber es scheint, als gelte diese pessirnistische Sicht auch 

in anderen Lebensbereichen, selbst in eher privaten Auseinandersetzungen wie der Einladung 

durch Bekannte oder dern Konflikt mit dern Kind irn Supermarkt. Von beiden Substichproben 

werden drohende Arbeitslosigkeit und BehOrdengang gleichermaBen als eher unkontrollierbar 

betrachtet, wiihrend die Auseinandersetzung urn eine Einladung beiden am ehesten kon

trollierbar scheint. 

Was steht in den Augen der Befragten auf dern Spiel? Wie betrachten irn Uberblick 

zuniichst die vier Anliegen, die in der Mehrzahl der Situationen erhoben wurden: Geld, 

Selbstwertgefiihl, Ansehen sowie Wohlergehen Nahestehender. Beiden Substichproben geht 

es, wie Abbildungen 4.11 und 4.12 zu entnehmen ist, in erster Linie urn Geld, denn dieses 

Anliegen erreicht stets den hOchsten Mittelwert. Relativ hohe Durchschnittswerte weist auch 

die Sorge urn das Wohlergehen Nahestehender auf, insbesondere in Anbetracht eines bevor

stehenden Arbeitsplatzverlusts und, wie zu erwarten, irn Supermarkt. Das Selbstwertgefiihl 

steht irn Kontext von Supermarkt und Anschaffung ebensosehr auf dern Spiel wie Geld, ist 

sonst aber deutlich weniger von Bedeutung. 

GroBe Schwankungen verzeichnet die Auspriigung des Selbstwertgefiihls, das bei der 

Anschaffung eine sehr groBe und bei Einladung und Beh6rdengang nur eine kleine Rolle 

spielt. Eine rnogliche technische Ursache der starken Schwankung dieses Anliegens zwischen 

den Situationen ist wahrscheinlich eine Besonderheit der Iternformulierung bei der An-
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schaffung, die den semantischen Gehalt in die Nahe eines finanziellen Stakes riickt: »Es ist 

mir unangenehm, meine wirtschaftliche Unabhangigkeit aufzugeben.« Fiir Einladung und 

BehOrdengang lauten die Items: »W enn ich mir nicht einmal das erlauben kann, komme ieh 

mir armlich VOf.« und »lch habe das Gefiihl, mieh zu emiedrigen oder zu betteln.« Das Anse

hen scheint eine untergeordnete Rolle zu spielen, da seine Stiehprobenmittelwerte immer die 

kleinsten sind. 

Wiirde man die beiden obigen Abbildungen iibereinanderlegen, so verliefen die Linien 

fiir Anliegen der Sozialhilfebezieher zumeist oberhalb derjenigen der Hauptstiehprobe. Es 

steht also fiir diese Gruppe in vielfacher Hinsicht mehr auf dem Spiel als fiir den Bevolke

rungsquerschnitt, was man auch so formulieren konnte, daB sie sensibler auf Belastungs

situationen reagieren. Insbesondere gilt dies situationsiibergreifend fiir die Anliegen Geld und 

Wohlergehen Nahestehender. Einladung und Supermarktkonflikt bedrohen auch starker 

Ansehen und Selbstwertgefiihl der Sozialhilfebezieher. 

Die Mittelwerte der iibrigen Anliegen, die nicht durchgangig erhoben wurden und in den 

Graphiken nieht abgebildet sind, stehen in Anhang A. Die Sorge urn familiare Harmonie 

nimmt eine nachrangige Position ein. Der Kontakt mit Freunden ist, eigentlich erwartungs

gemaB, das Hauptanliegen, wenn es urn die Annahme einer Einladung geht. Bei Sozialhilfe

beziehem wird es von finanziellen Erwagungen iibertroffen. Bei einem BehOrdengang wurde 

schlieBlich nach der Beeintrachtigung der Privatsphare gefragt. Es bestatigt sieh, daB ein 

solches Anliegen wahrgenommen wird, allerdings nieht mit Vorrang (Mittelwerte: Haupt

stiehprobe 2.61; Sozialhilfebezieher 2.78). 

4.3.2 Modellformulierung 

Der Transaktionsansatz macht detaillierte Aussagen iiber die Effekte der Bewertungskognitio

nen, Anliegen und Optionen, auf die Reaktionen in belastenden Situationen. Wir blicken kurz 

zuriick auf die Bestandsaufnahme in Kapitel 2, urn spezifische Hypothesen zu formulieren, 

die sieh mit den AiD-Daten testen lassen. Ein Nebenaspekt der Analyse ist, ob diejenigen 

Anliegen, die im Mittel hohe Auspragungen erzielen, auch nachhaltig die Reaktionen 

beeinflussen. 

Allgemein soUte gelten: Je starker das Anliegen, desto mehr wird untemommen, urn eine 

Belastung zu verarbeiten. Inwiefem sieh dem Inhalt nach unterschiedliehe Anliegen beson

ders auswirken, dariiber konnte den rezipierten Arbeiten kaum etwas entnommen werden 

(siehe Abschnitt 2.2.4). Darum belassen wir es bei dieser VeraUgemeinerung fiir aUe 

Anliegen. Der starkste Zusammenhang zwischen Anliegen und Reaktionen soUte sieh 

hinsiehtlich finanzieUer Gesichtspunkte einstellen, da Geld dasjenige Gut ist, das vorrangig 

auf dem Spiel steht, wahrend die vorangegangenen deskriptiven Ausfiihrungen Zweifel daran 

aufkommen lieBen, daB die Sorge urn Ansehen emstzunehmen ist. 

Zur Erinnerung: Das, was die Person bewirken kann, ist konzeptueU einmal in die trans-
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aktionale Variable Optionen und einmal in die Personvariable Kontrolle gefaBt. Optionen sind 

der situationsspezifisch wahrgenommene EinfluB, wiihrend Kontrolle ein situationsiiber

greifende Grundeinstellung der Person bezeichnet. Von den Optionen sollte abhiingen, welche 

Art Verhalten vorwiegt: In schwer beeinfluBbaren Situationen erwarten wir emotions-, in 

leicht beeinfluBbaren Situationen problemorientiertes Verhalten. AuBerdem sollte die Beein

f1uBbarkeit im umgekehrten Verhiiltnis zur emotionalen Belastung stehen, wohingegen auch 

letztere bei groBeren Anliegen ausgepriigter sein sollte. 

Kontrolle als personale Ressource soli sich ja Rotter zufolge eher in solchen Situationen 

verhaltensbestimmend auswirken, die undurchschaubar oder unbekannt sind, wenn also keine 

spezifischen Erwartungen vorliegen. Da dies auf die fiinf Situationen gewiB auch zutreffen 

kann, rechnen wir mit Effekten, die der Richtung nach denen der Optionen entsprechen. Die 

eigentlich an dieser Stelle notwendige Differenzierung nach Fiillen, in denen bekannte vs. 

unbekannte Auseinandersetzungen bewiiltigt werden, wird im Interesse eines iibersichtlichen 

Modells zuriickgestellt. Abschnitt 4.3.7 versucht, Interaktionen zwischen Expositionserfah

rung, Optionen und Kontrolle aufzuspiiren. SchlieBlich wird sozialer Unterstiitzung bei aller 

notwendigen Differenzierung nach Art und Inhalt insgesamt eine emotional belastungsmin

demde und eine instrumentelle, ursachenorientierend wirkende Ressourcenfunktion nach

gesagt. Je mehr soziale Unterstiitzung also die Probanden erfahren haben, desto weniger soll

ten sie besorgt sein und desto mehr sollten sie problemorientiert reagieren. 

Die abhiingigen Variablen, instrumentelles und palliatives Verhalten und emotionale Bela

stung, werden auf der Ebene dieses Modells als Epiphiinomene behandelt, d. h. als gleich

rangige - wenn auch nicht bedeutungsgleiche - Konzepte, die mit derselben Priidiktorenmenge 

erkliirt werden. Es liiBt sich weder aus der Transaktionstheorie ableiten noch aufgrund 

einfacher Plausibilitiitserwiigungen festlegen, ob zwischen ihnen ein Verursachungsverhiiltnis 

existiert und gegebenenfalls, welches. Zwar ist denkbar, daB sich infolge der Situations

bewertung Belastung einstellt, die dann Verhalten auslbst, aber auch, daB der Grad der 

Belastung ein Ergebnis moglicherweise unterbliebenen instrumentellen oder aber erfolgten 

palliativen Verhaltens ist, was ja, wie wir uns erinnem, exakt die Funktion des letzteren sein 

solI. Ebensogut ist konzeptionelle Unabhiingigkeit vorstellbar, so daB die Art und Weise, wie 

sich jemand verhiilt, nicht unbedingt auf seine Befindlichkeit schlieBen lassen muB. Ein 

empirischer Zusammenhang zwischen Besorgnis und instrumentellem Verhalten hat sich in 

einer friiheren Auswertung (AndreB et al. 1996, Abschnitte 7.3.2 und 7.4.3) nicht bestiitigt, 

wiihrend oft, aber nicht immer, Palliativverhalten und emotionale Belastung schwach positiv 

zusammenhingen. Da keine zwingenden Argumente fiir eine andere Verfahrensweise vor

liegen, behandeln die folgenden Modelle Emotionen und Verhalten als unzusammenhiingende 

Konzepte. In Regressionen auf die einen bleiben die anderen jeweils unberiicksichtigt. 
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4.3.3 Ergebnisse 

Die folgenden Tabellen enthalten die Regressionsergebnisse fur problemorientiertes Verhalten 

(Tab. 4.6), emotionsorientiertes Verhalten (Tab. 4.7) und emotionale Belastung (Tab. 4.8). 

Wegen der iihnlichen Modellstruktur liegt es nahe, sie vergleichend zu diskutieren. 

Tabelle 4.6: Transaktionsmodell des problemorientierten Verhaltens 

Einladung Superrnarkt Anschaffung 

Hauptstichprobe 

beta Geld 0.18' 0.06 0.20' 

Ansehen -0.17' -0.05 -0.09 

Selbstwert -0.15' 0.03 0.07 

Nahestehende 0.01 0.03 

Harmonie 0.07 

Kontakt 0.04 

Privatheit 

Optionen -0.07 -0.03 0.09' 

Kontrolle -0.00 0.00 0.08 

Soz. Untersl. 0.17' O.ll· O.ll ' 

R2 II %. 2% 9%' 

N 644 619 633 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 
• signifikant bei 0' = 5 % 

Behiirde 

0.21' 

-0.25' 

0.13' 

0.12' 

-0.05 

-0.03 

0.00 

0.13' 

12%' 

636 

Jobverlust 

O.ll' 

-0.15' 

om 
0.08 

O.ll' 

0.07 

0.12' 

0.12' 

0.15' 

12%' 

629 
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Tabelle 4.7: Transaktionsmodell des emotionsorientierten Verhaltens 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde Jobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Geld om 0.17' -0.05 -0.08' -0.10 

Ansehen 0.30' 0.15' 0.21' 0.22' 0.23* 

Selbstwert 0.19' 0.05 0.07 0.28' -0.11* 

N ahestehende 0.09' -0.07 0.03 -0.07 

Harmonie 0.10' -0.08 

Kontakt 0.06 -0.06 

Privatheit 0.06 

Optionen -0.06 -0.02 0.00 -0.01 -0.18' 

Kontrolle -0.20' -0.21' -0.24' -0.10' -0.15' 

Soz. Unto -0.08' -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 

R2 34%' 27%' 12%' 29%' 14%' 

N 644 619 633 636 629 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 
• signifikant bei 0<=5% 

Welcher EinfluB geht von spezifischen Anliegen aus? Trotz erheblicher Unterschiede 

zwischen den Situationen lassen sich einige allgemeine Tendenzen erkennen. Je mehr es urn 

Geld geht, desto problemorientierter reagieren die Probanden (beta 0.06 bis 0.20, in vier 

Fallen signifikant) und desto hiiher steigt die induzierte Besorgnis (auBer bei Behorde beta 

von 0.19 bis 0.52).33 Bemerkenswert sind die Effekte des bedrohten Ansehens. Es hat 

erstens eine sehr markante und konsistente Wirkung, die ganz im Gegensatz zu seiner 

nachrangigen Position unter den oben vorgestellten Durchschnittswerten steht. Die emotionale 

Belastung begriindet sich bis auf eine Ausnabme (Jobverlust) hochgradig in dem AusmaB, in 

dem das Ansehen auf dem Spiel steht (beta auBer bei Jobverlust 0.12 bis 0.39), und ebenso 

wird von ibm immer emotionsorientiertes Verhalten signifikant erklart (stets positive Korre

lationskoeffizienten von 0.15 bis 0.30). In vielen Einzelmodellen ist Ansehen sogar weitaus 

wichtiger als Geld oder dort mit signifikantem Effekt wirksam, wo Geld bedeutungslos 

bleibt. Bei der Beurteilung der ausgewiesenen Koeffizienten fur das Anliegen Geld ist aller-

33 
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Sehr interessant ist eine Abweichung von dieser Regel bei Sozialhilfebeziehem. Wenn es ihnen beim 
BehOrdengang auf Geld ankommt, fiihlen sie sich anders als sonst enliastet (beta -0.10). Das konnte damit 
zusammenhlingen, daJl es nun nicht urn eine Ausgabe oder urn einen Einkommensausfall, sondem urn Ein
kommen im positiven Sinn geht. Andererseits ist wahrscheinlich, daJl Klienten des Sozialamts Geld
leistungen entspannt entgegensehen, weil diese Zahlungen halbwegs sicher sind. Das Anliegen Geld hat 
aber widerspriichliche Effekte auf emotionsorientiertes Verhalten, denn einmal steigert und ein anderes Mal 
senkt es diese Neigung. 



Tabelle 4.8: Transaktionsmodell der emotionalen Belastung 

Einladung Supermarkt Anschaffung 

Hauptstichprobe 

beta Geld 0.27- 0.19- 0.52* 

Ansehen 0.38- 0.39- 0.12' 

Selbstwert 0.11- -0.01 0.02 

N ahestehende -0.01 0.08-

Harmonie 0.07 

Kontakt 0.08-

Privatheit 

Optionen -0.01 om -0.03 

Kontrolle 0.03 0.04 0.04 

Soz. Unt. -0.01 0.00 0.Q3 

R2 36%* 25%- 41%-

N 644 619 633 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 
* signifikant bei 0<=5% 

Beh6rde lobverlust 

-0.01 0.42-

0.23* -0.07 

0.45- 0.09 

0.00 0.10-

-0.02 

0.Q2 

0.07 

-0.14- -0.07 

0.06* 0.02 

0.02 om 

50%* 27%* 

636 629 

dings zu beachten, daB die zugehorigen Items in der Regel sehr leicht waren und weniger 

streuen als die des Anliegens Ansehen, so daB ihre Parameter wahrscheinlich unterschiitzt 

sind. Zu behaupten, das Ansehen besitze eine sUirkere Wirkung als finanzielle Anliegen, 

konnte auf einem statistischen Artefakt beruhen. Ganz im Gegensatz zu finanziellen Anlie

gen, deren Gegebenheit ja instrumentelles Verhalten fordert, hat Ansehen femer mit diesem 

imrner negative Zusamrnenhange (beta -0.05 bis -0.25), was im Klartext zunachst bedeutet: 

Bedrohtes Ansehen mindert die Neigung zur Problemlosung! Wenn Geld und, wie wir noch 

sehen werden, andere Dinge auf dem Spiel stehen, sind die Probanden mehr urn eine Pro

blemlosung bemiiht, wenn aber Ansehen auf dem Spiel steht, sind sie weniger bemiiht - ein 

Befund, der den Annahmen widerspricht und den wir erst nach einem weiteren Analyseschritt 

werden aufklaren konnen (dazu Abschnitt 4.3.4). 

Von den weiteren Anliegen besitzt nur das Selbstwertgefiihl noch nennenswerte Effekte, 

die aber entweder in ihrer Richtung uneinheitlich bleiben oder nur punktuell vorhanden sind. 

Problemorientiertes Verhalten wird, auBer bei der Einladung, positiv beeinfluBt, ebenso 

emotionsorientiertes Verhalten, nun mit Ausnahme der drohenden Arbeitslosigkeit (beta auf 

emotionsorientiertes Verhalten von -0.11 bis 0.19). Beunruhigung stellt sich tendenziell auch 

in Abhangigkeit von bedrohtem Selbstwertgefiihl ein, wobei der Effekt vor einem Behorden

gang extrem stark ausfiillt (beta=0.45). Aile Erwagungen hinsichtlich des Wohlergehens 

Nahestehender, der familiaren Harmonie und des Sozialkontakts zeigen insgesamt zu schwa

che und uneinheitliche Wirkungen, als daB ihnen besondere Aufmerksarnkeit geschenkt 
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werden miiBte. Eine kleine Bemerkung verdient die Furcht vor dem Verlust von Privatheit, 

die im Zusammenhang mit dem BehOrdengang erhoben wurde. Wahrend sie die Hauptstich

probe unberiihrt laBt (beta 0.07), sorgt sie bei Sozialhilfeempflingern rur betrachtliche Beun

ruhigung (beta=0.21); allerdings bleibt sie ohne Folgen rur das Verarbeitungsverhalten. 

Optionen sollten, wenn man dem Transaktionsansatz Glauben schenkt, bestimmen, ob die 

Reaktionen zum Problem hin gerichtet oder von ihm abgewandt sind. Die Daten untermauern 

diese Hypothese nicht sehr klar. Nur bei drohendem Iobverlust gilt: je mehr Optionen, desto 

mehr instrumentelles (beta 0.27) und desto weniger palliatives (beta -0.18) Verhalten. 

Ansonsten entsprechen die meisten Regressionskoeffizienten entweder in Starke oder Rich

tung nicht der Vorannahme. Tendenziell senkt die Wahmehmung situativer Kontrollierbarkeit 

auch die Belastung, doch sind die meisten Einzeleffekte statistisch nicht signifikant 0.01 bis 

-0.14). Was also die Bewertungskognitionen anbetrifft, bestatigt sich nur die Wirksarnkeit der 

primaren Bewertung, wahrend der vermutete EinfluB der sekundaren Bewertung hier nicht 

nachgewiesen wird. Zusammen mit der Tatsache, daB Items der sekundaren Bewertung 

bereits in Lazarus'/Folkmans eigenen Untersuchungen (1986b:575) nicht signifikant die 

Varianz psychischer Belastungssymptome erklaren, ist dies als Indiz darur zu werten, daB im 

theoretischen Ansatz die Bedeutung dieses Konstrukts iiberschatzt wird. 

Zu den Ressourcen: Interne Kontrolle senkt sehr bestandig palliatives Verhalten (beta 

-0.10 bis -0.24), aber man kann nicht im UrnkehrschluB folgern, daB sie instrumentelles 

Verhalten steigert, denn ein solcher Effekt ist auf drohende Arbeitslosigkeit beschrankt (beta 

0.12). Zwischen Belastung und Kontrolle sind, wie schon zwischen Belastung und Optionen, 

so gut wie keine signifikanten Effekte zu verzeichnen (beta 0.02 bis 0.06) - ein unerwarteter 

Befund, dem wir noch weiter nachgehen miissen (siehe 4.3.5). Der letzte Pradiktor der 

Modelle ist soziale Unterstiitzung. Nachdem sich bei einer ganzen Variablenreihe keine stich

haltigen Anhaltspunkte rur eine Wirkung auf instrumentelles Verhalten nachweisen lieBen, 

werden wir nun wieder rundig. Wer mehr soziale Unterstiitzung erhalten hat, neigt verstiirkt 

zu problemorientierten Reaktionen (beta 0.11 bis 0.17), wenn damit auch umgekehrt wieder

urn kein (eigentlich erwartbarer) negativer Zusammenhang mit emotionalen Verhalten und 

emotionaler Beunruhigung empirisch gegeben ist. Moglicherweise hangen soziale Unter

stiitzung und instrumentelles Verhalten nur deshalb zusammen, weil ein Teil der instru

mente lien Reaktionsmoglichkeiten in einem semantisch verwandten Konzept, der Mobilisie

rung sozialer Unterstiitzung, besteht. Mit diesem Problem wird sich Abschnitt 4.3.6 beschaf

tigen. 

Die von den Zielvariablen ausgehende Frage, welche Faktoren am meisten zur Erklarung 

des Verhaltens und der Besorgnis beitragen, liiBt sich wie folgt beantworten: 1. Ie mehr 

finanzielle Gesichtspunkte auf dem Spiel stehen und je mehr soziale Unterstiitzung jemand 

erhalten hat, desto starker wird seine Neigung zu problemorientiertem Bewaltigungsverhalten 

sein; sie wird aber schwacher ausfallen, werm sein Ansehen bedroht ist - ein Befund, der 

weiterer Untersuchung bedarf (dazu Abschnitt 4.3.4).2. Emotionsorientierte Reaktionen sind 
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eine Frage bedrohten Ansehens und Selbstwertgefuhls, wiihrend finanzielle Erwiigungen hier 

keine Rolle spielen. Intern Kontrollierte weisen deutlich weniger derlei Reaktionen auf. 3. 

Die emotionale Belastung steigt im groBen und ganzen mit allen Anliegen, wenn auch von 

Geld und Ansehen besonders starke Wirkungen ausgehen. 

Die in obenstehenden Tabellen ausgewiesenen Modellfits (R2) belegen im Vergleich mit 

Tabellen 4.3, 4.4 und 4.5, daB das Transaktionsmodell die Varianz der Verarbeitungs

resultate urn einiges besser erkliirt als ein Modell, das nur von soziodemographischen 

Kategorien ausgeht (R2 fur emotionale Belastung von 25% bis 50% und fur emotionsorien

tiertes Verhalten von 12 % bis 34%). Den grOBten Beitrag dazu leisten offenbar die Anliegen. 

Es bleibt aber festzuhalten, daB problemorientiertes weniger gut erkliirt wird als emotions

orientiertes Verhalten und Belastung; das R2 von nur 2 % fur problemorientiertes Verhalten 

in der Supermarkt-Szene ist in der Hauptstichprobe nicht einmal signifikant von Null 

verschieden (Werte sonst 9 % bis 12 % ). 

4.3.4 Die besondere Wirkung des bedrohten Ansehens 

Bemerkenswert ist an vorstehenden Ergebnissen die ungewohnliche Wirkung des befurchteten 

Ansehensverlusts. Wie sollte es zu erkliiren sein, daB die Probanden ihre Probleme nicht 

direkt angehen, wenn sie ihr Ansehen bedroht sehen, wiihrend sie sonst bei groBerer Rele

vanz einer Situation (stiirkeren Anliegen) stets mehr in dieser Hinsicht unternehmen? Urn 

diese Besonderheit zu verstehen, miissen wir uns fur einen Augenblick daran erinnern, wie 

problemorientiertes Verhalten konzipiert wurde. Es umfaBt die Suche nach sozialer Unter

stiitzung, direktes Handeln und Informationssuche. Es wird hilfreich sein, die Wirkung des 

bedrohten Ansehens auf diese Reaktionen jeweils einzeln zu betrachten, urn anhand besonders 

starker Zusammenhiinge weitere Erkliirungen zu suchen. Dazu wurden die folgenden Ta

bellen 4.9 und 4.10 erstellt. Zur Erkliirung: In den vorstehenden Tabellen des Abschnitts 

4.3.3 wurde durch Regressionsmodelle jeweils der Summenindex fur problem- und emotions

orientiertes Verhalten erkliirt. Die Tabellen wiesen die Effekte aller erkliirenden Variablen 

aus. Hier werden nun die einzelnen Verarbeitungs-Items, deren Wortlaut in Tab. 3.4 zu 

finden ist, betrachtet. Fiir jede Strategie wurde eine separate Regression mit den aus obigen 

Tabellen (z. B. Tab. 4.6) bekannten erkliirenden Variablen durchgefuhrt. Da die Effekte 

anderer Regressoren bereits im letzten Unterabschnitt erortert wurden und hier nicht mehr 

zur Debatte stehen, wurde im Interesse einer iibersichtlichen Darstellung aus den vielen 

Einzelmodellen (12 Reaktionen, ergiinzt durch Summenindizes, a 5 Situationen) jeweils nur 

das beta fur ein bestimmtes Anliegen entnommen und tabelliert (Tab. 4.9 fur Geld und 4.10 

fur Ansehen), wiihrend die Koeffizienten der sonstigen erkliirenden Variablen nicht abgebil

det sind. Es kann auch auf eine Tabellierung der Effekte der weiteren Anliegen verzichtet 

werden, da sie der Richtung nach denen des Geldes entsprechen. Die Tabellen sagen also im 

Uberblick etwas dariiber aus, wie ein bestimmtes Anliegen auf die Einzelreaktionen in den 
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Situationen wirkt. Man beachte, daB sich abweichend vom Aufbau der bisher besprochenen 

Tabellen nun in jeder Zeile nicht eine unabhangige Variable mit ihren Effekten, sondem der 

Effekt eines Anliegens auf die angegebene Reaktion ausgewiesen wird. Informationshalber 

wird neben dem beta fur Einzelreaktionen jeweils das beta fur den Summenindex (instrumen

telles und emotionales Verhalten) angegeben, das mit den Werten aus Tabellen 4.6 und 4.7 

identisch ist. 

Tabelle 4.9: Effekte finanzieller Anliegen auf Verarbeitungsreaktionen 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Suche soz. Unters!. -0.00 0.03 0.12' 0.15' O.OS 

Direktes Handeln 0.20' 0.07 0.19' 0.25' 0.12' 

Informationssuche 0.11' O.OS 0.13' 0.07 0.07 

Instrum. Verhalten1 O.IS' 0.06 0.20' 0.21' 0.11' 

Flucht, Vermeidung O.OS' 0.02 0.25' -0. IS' -0.07 

Emotionale Entladung 0.02 0.06 0.17' 0.00 -0.02 

Wunschdenken 0.12' 0.14' -0.16' 0.19' -0.04 

Selbstverantwortl. 0.03 0.10' 0.02 -0.12' 

Reizselektion -0.11' 0.11' 0.02 -0.03 0.10 

Selbstkontrolle 0.04 0.10' 0.12' -0.02 0.13' 

Kogn. Restrukturierung -0.10' 0.11' -O.OS 0.23' -0.10 

Positiver Vergleich -0.06 0.12' -0.07 0.07 om 
Resignation 0.07 0.03 -0.01 -O.OS' -0.06 

Emotionales Verhalten 1 0.01 0.17' -0.05 -O.OS' -0.10 

ErHiuterung im Tex!. 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

* signifikant bei a = 5 % 

1 Summenindex, zur Bildung siehe Abschnitt 3.2.1 

Von besonderem Interesse ist jeweils der Bereich der instrumentellen Reaktionen (Zeilen 

»Suche sozialer Unterstiitzung« bis »Informationssuche«; Wortlaut der Items in Tabelle 3.4). 

Wie zu erwarten war, sind die Koeffizienten des Anliegens Geld (Tab. 4.9) fast ausnahmslos 

positiv. Vollkommen anders beim Ansehen (Tab. 4.10): Es treten neben zwei positiven nur 

negative Koeffizienten auf. Besonders zu achten ist auf diejenigen Items, die sich durch die 

hochsten negativen Korrelationen mit dem Anliegen hervortun, d. h., die von ihm am stiirk

sten gehemmt werden. Dies sind etwa: Suche nach sozialer Unterstiitzung und Informations

suche beim BehOrdengang (»lch spreche mit Leuten, die bereits einen solchen Antrag gestellt 
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Tabelle 4.10: Effekte des Anliegens Ansehen auf Verarbeitungsreaktionen 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Suche soz. Unterst. 0.10' -0.02 -0.03 -0.31' -0.09 

Direktes Handeln -0.23' 0.02 -0.02 -0.01 -0.12' 

Informationssuche -0.05 -0.06 -0.13' -0.16' -0.15' 

Instrum. Verhalten -0.17' -0.05 -0.09 -0.25' -0.15' 

Flucht, Vermeidung 0.33' 0.10' 0.03 0.29' 0.20' 

Emotionale Entladung 0.01 0.10' 0.23" -0.07 O.ll' 

Wunschdenken 0.24' -0.08 0.15' -0.04 0.17' 

Selbstverantwortl. 0.Q1 0.20' 0.16' 0.25' 

Reizselektion 0.10' 0.08 0.13' 0.18' -0.02 

Selbstkontrolle 0.24' 0.13' 0.35' 0.09 0.09 

Kogn. Restrukturierung 0.17' 0.00 0.05 0.02 0.18' 

Positiver Vergleich O.ll" 0.06 0.10' -0.01 0.12' 

Resignation 0.04 0.10' -0.04 0.12' 0.10' 

Emotionales Verhalten 0.30' 0.15' 0.21' 0.22' 0.23' 

Erliluterung im Text. 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei '" = 5 % 

haben«, beta=-0.31; »lch besorge mir bei einer Beratungsstelle oder im betreffenden Amt 

Informationen«, beta=-0.16) oder direktes Handeln naeh einer Einladung (»lch erkliire den 

Freunden, daB es mir momentan zu teuer ist«, beta=-0.23). Interessanterweise bleiben Reak

tionen von diesem Effekt ausgenommen, wenn es sieh urn abseits stehende Personen handelt, 

von denen Unterstiitzung anzufordern ist (Einladung: »lch frage eine unbeteiligte Person, was 

sie an meiner Stelle tun wiirde«, beta = +0.10 in der Hauptstichprobe und +0.24 bei Sozial

hilfebeziehern), oder wenn im Supermarkt mit dem eigenen Kind zu verhandeln ist (»lch 

sehlage dem Kind einen KompromiB vor«, beta = +0.02 in der Hauptstichprobe.) Deutlieher 

noeh ist der Kontrast in der Sozialhilfebezieher-Stichprobe mit einem Beta von -0.01 flir das 

gerade genannte Item KompromiBvorsehlag vs. -0.17 bzw. -0.09 flir Items, die Kontakte zu 

Fremden implizieren (Freunde mit iihnliehen Erfahrungen anspreehen; Erkundigen, wie man 

dem Kind das Problem verstiindlieh maehen kann). Offenbar gilt: Unter der Voraussetzung, 

daB eine Situation peinlich wirken hinnte, werden so1che Reaktionen vermieden, die person

liehe Kontakte einbeziehen. Dazu gehOren aber wohl nieht die Kontakte zu anonymen oder 

unbeteiligten Dritten oder zu engen Vertrauten. Immer wenn Personen involviert sind, in 
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deren Augen das eigene Ansehen hochgehalten werden soli, die also das ImaginaTe Urteil 

reprasentieren, wiirde jegliche Bitte urn Information oder Hilfe das eigene Problem offen

baren und damit, tatsachlich oder vermeintlich, den Ansehensverlust quasi offentlich voll

ziehen. Neutrale, dissoziale Strategien, d. h. solche, die keine Drittpersonen einbeziehen, wie 

die Kalkulation der Raten vor einer Anschaffung auf Kredit, oder nur eine intim vertraute 

Person, der gegeniiber es nichts zu verheimlichen gibt, weisen dagegen praktisch keinen 

statistischen Zusammenhang, jedenfalls keinen hochgradig negativen, mit dem Ansehens

verlust auf. 

Es ist beachtlich, wie exakt sich dieser Befund mit einer Beobachtung der »soziologischen 

Modifikationen des Schamgefiihls« (das er auch als »Alterierung des lehgefiihls« definiert) 

durch Simmel (1983: 145f.) in Ubereinstimmung bringen laBt. »Die priidestinierte Personlich

keit, urn in uns jene Alterierung des lehgefiihls hervorzubringen, ist diejenige, die uns weder 

vollig fern noch vollig nab steht. Der ersteren gegeniiber sind wir eigentlich kein leh, wei! 

sie uns, eben wegen des Mangels personlicher Kenntnis, gar nicht von anderen zu unter

schieden weiB . ... Daher die sonderbare Offenheit, mit der Reisegefahrten, die sich seit einer 

Stunde kennen und sich nach einer Stunde nicht mehr wiedersehen werden, einander oft 

genug intime Dinge anvertrauen. Hier ist man sich eben gegenseitig anonym, das leh als 

solches ist aus der Beziehung ausgeschaltet und diese letztere kann deshalb mancherlei 

Inhalte bekommen, die dem Niiherstehenden gegeniiber fiir uns beschiimend waren .... DaB 

andererseits vor dem ganz nab Vertrauten vielerlei ohne weiteres geschieht oder eingestanden 

wird, was Femeren gegeniiber die tiefste Scham erzeugen wiirde, liegt einesteils an der 

Solidaritat mit ihm .... Andererseits - und dies ist das Tiefere und Wichtigere - wird die 

Aufmerksamkeit dessen, der uns kennt und liebt, sich nicht leicht auf einen Punkt in uns 

richten, an dessen Erregung sich jenes peinliche Spiel zwischen Exaggerierung und Her

abdriickung des lehgefiihls kniipfen konnte.« 

Vor dem Hintergrund der oben vorgenommenen Differenzierung der Reaktions-Items 

nach sozialen Adressaten wird vielleicht plausibel, warum sich vermeintlich zusammen

gehOrige, wei! nominal doch problemorientierte, Verhaltensweisen faktorenanalytisch so 

schlecht miteinander vereinbaren lassen. Die beiden Items, die bei der Faktorenanalyse nicht 

auf dem problemorientierten Faktor laden, namlich eine unbeteiligte Person fragen (Ein

ladung) und dem Kind einen KompromiB vorschlagen (Supermarkt, vgl. die in Tabelle 3.4 

mit * gekennzeichneten Items), korrelieren jewei!s mit positivem Vorzeichen mit Ansehen, 

wahrend die beiden anderen instrumentellen Items negativ korrelieren. Letztere Verhaltens

weisen bi!den moglicherweise deshalb einen gemeinsamen Faktor, wei! sie einen Kontakt zu 

nichtanonymen Fremden beinhalten. 

1m Riickblick auf friihere Untersuchungen miiBte man nun fragen, warum etwa Folkman 

et al. (1986), die u. a. ebenfalls nach speziellen Effekten der Anliegen suchten (vgl. Ab

schnitt 2.2.4), die Besonderheit des bedrohten Ansehens nicht deutlicher herausarbeiten 

konnten. Denn eher bei!aufig erfahrt der Leser dort in einer kleinen Anmerkung lediglich, 
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daB bei Gefahr fur das Selbstwertgefuhl (self-esteem) neben vielen anderen Folgen die Suche 

nach sozialer Unterstiitzung abgeschwiicht wird. Es sind mehrere Erkliirungen moglich. Zum 

einen versteckt sich bei Folkman et al. hinter self-esteem ein Index, der sowohl Selbstwertge

fuhl als auch Ansehen in unserem Sinn umfaBt. Die Items reichen von der Furcht vor dem 

Verlust der Zuneigung einer wichtigen Person bis zur Furcht davor, einen inkompetenten 

oder »unethischen« Eindruck zu hinterlassen. Diese Items konnten ja durchaus unterschied

liche Coping-Effekte nach sich ziehen, obwohl sie faktorenanalytisch zusamrnenhiingen. Ein 

Effekt wlirde dann durch die Aggregation zu einem Index verschleiert. Zum anderen ist der 

Gegenstandsbereich ein anderer, denn die Probanden konnten der Gruppe urn Folkman 

beliebige Belastungsereignisse berichten, die sie kiirzlich erlebt hatten. Es wird nicht mit

geteilt, urn we\che Ereignisse es sich handelte. Und mit iiberdurchschnittlichem Einkomrnen 

und hoher Schulbildung entspricht schlieBlich die Stichprobe jener Studie keinem Bevolke

rungsquerschnitt. 

1m Vorbeigehen sei noch eine kurze Bemerkung erlaubt, die weniger mit Belastungsver

arbeitung zu tun hat, weil sie sich speziell auf die Mobilisierung sozialer Unterstiitzung 

bezieht. Zu ihren Nachteilen bzw. Kosten wird hiiufig die Verpflichtung zur Gegenseitigkeit 

geziihlt, die durch erhaltene Hilfe eingegangen wird. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen 

nun aber gegen diese Annabme, zumindest im vorliegenden Kontext. Db Geld oder das 

Ansehen auf dem Spiel stehen, iindert sicher nichts an moglichen Reziprozitiitsverpflich

tungen fur erbetene Hilfe, und doch unterscheidet sich das tatsiichliche Verhalten je nach 

Anliegen so deutlich. Wenn also im einen Fall Hilfe mobilisiert wird und im anderen nicht, 

spricht dies einzig fur die Annabme, daB die Kosten der sozialen Unterstiitzung in einem 

Verlust von Vertraulichkeit bestehen. 

Letzte Sicherheit iiber die Giiltigkeit der hier entwickelten Deutung des auBergewohnli

chen Zusamrnenhangs instrumenteller Verhaltensweisen und bedrohten Ansehens liiBt sich 

vielleicht mit der Gegenfrage gewinnen, we\che Effekte wohl bedrohtes Ansehen auf emo

tionsorientiertes Verhalten hat. Wenn die Scham verhindert, daB die Betroffenen sich Hilfe 

in ihrer Umgebung holen, miiBte sie - in formaler Negation dieses Effekts - andererseits auch 

zum Verschweigen des Problems und zum Riickzug aus sozialen Beziehungen antreiben, in 

denen es sich offenbaren konnte. Die untere Hiilfte der Tabelle 4.10 enthiilt die entspre

chenden multivariaten Zusamrnenhiinge des Anliegens Ansehen mit emotionsorientierten 

Reaktionen. Es ist wieder aufschluBreich, einige Einzelreaktionen mit herausragend hohen 

Korrelationskoeffizienten zu betrachten. Hier handelt es sich, in der Reihenfolge der Situatio

nen, urn: »lch lasse mir eine passende Ausrede einfallen und sage ab« (Einladung/Evasion, 

beta=O.33), »lch gehe widerwillig mit, lasse mir aber nichts anmerken« (Einladung/Selbst

kontrolle, beta=O.24), »lch behalte das Problem so gut es geht fur mich« (Anschaffung/ 

Selbstkontrolle, beta=O.35), »lch schiebe den BehOrdengang lange auf oder iiberlege, auf die 

Leistung zu verzichten« (BehOrdengang/Evasion, beta=O.29), »lch versuche, moglichst wenig 

an den Gang zum Amt zu denken« (ReizselektioniBehordengang, beta=O.18), »lch gehe in 
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eine Kneipe oder sehe lange fern oder fahre einfach weg, urn nieht immer daran denken zu 

miissen« (Jobveriust/Evasion, beta=O.20). Diese Reaktionen haben im Unterschied zu den 

meisten anderen palliativen Reaktionen, die das Individuum gleiehsam in neutraler Abge

schiedenheit von seiner sozialen Umwelt ergreift, die implizite Abwendung von einem Sozial

kontakt gemein. Ein Problem wird Dritten gegeniiber verschwiegen. Die Person weicht durch 

aktive Flucht oder Aufschieben der belastenden Situation selbst bzw. ihrer ansehensbedrohen

den Foigeauseinandersetzungen dem Problem aus. Es gibt zwar auch andere Reaktions

klassen, die in Einzelflillen einen hohen Zusammenhang mit bedrohtem Ansehen aufweisen, 

doch ist erstaunIieh, daB die hOchsten Korrelationskoeffizienten fast ausnahrnslos mit denjeni

gen Reaktionen bestehen, die Evasion und Verheimlichen beinhalten. Es handelt sich auch 

keinesfalls urn Reaktionen, die von AnIiegen generell ausgelost werden, denn in Tabelle 4.9, 

die die Korrelationen mit finanziellen AnIiegen enthalt, fehlt den aufgezahlten Items jegliches 

herausgehobene Profil. Das Zuruckweiehen vor Sozialkontakten und das Verheimlichen eines 

finanziellen Problems sind also nieht Foige beliebiger Situationseinschatzungen, sondern nur 

der Befurchtung, das Ansehen konne Schaden nehmen. Das Muster bestiitigt die zuerst an 

instrumentellen Reaktionen gemachte Beobachtung, daB die Empfindlichkeit fur potentiell 

beschamende Situationen starke Effekte auf das Sozialverhalten besitzt. 

Mit der gerade vorgebrachten Anwendung des Theorems des lmagindren Urteils sind 

zwar nieht restlos aile Besonderheiten der Tabelle 4.10 zu erklaren. Die Zustimmung zum 

Item .. leh erkundige mieh bei verschiedenen Stellen, was ich tun kann« (Informationssuche 

bei Iobverlust) wird ebenfalls unter drohendem Ansehensverlust unwahrscheinIieher, ohne 

daB hier zwingend erkennbar ist, daB relevante Drittpersonen in die bevorstehende Arbeits

losigkeit eingeweiht werden. Trotzdem sind nun die im vorangegangenen Abschnitt vor

gefundenen Besonderheiten nieht mehr unplausibel. Was ursprunglich einfach nur das 

neutrale Konzept der Problemorientierung operationalisieren sollte, wurde ohne Absieht teil

weise zurn Indikator emotional besetzter sozialer Vorgange. Wer in einer Nottage Hilfe 

sucht, offenbart dabei mitunter iiberhaupt erst diese Notlage. Wer befurchten muB, daB da

durch sein Ansehen Schaden nimmt, wird sorgfaltig abwagen, den Gewinn in Anspruch zu 

nehmen, den soziale Unterstiitzung ihm bringt, da er sieh mit ihr auch offentlich die 

Schmach zuzieht, die seinem Problem anhaftet. Die Akteure in unseren Situationen stecken 

in einem Dilemma, das sie wohl allzuoft in Untatigkeit verharren und vor einer problemge

riehteten Bewaltigung zuruckschrecken laBt. Es bedarf sieher keiner groBen Phantasie sieh 

auszumalen, bei wievielen realen Vorgangen der Mechanismus am Werk ist, den wir hier mit 

Umfragedaten unter quasi-experimentellen Bedingungen nachweisen konnten. 

4.3.5 Kontrolle und Belastung 

DaB zwischen Kontrolle und emotionaler Belastungsempfindung kein Zusammenhang besteht, 

wie sich in Abschnitt 4.3.3 zeigte, widersprieht der Annahme, interne Kontrolle sei ein 
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Schutzfaktor gegen Belastungen (siehe die Aussagen zur Wirkung interner Kontrolle in 

Abschnitt 2.3.5). Der bivariate Zusammenhang scheint die protektive Wirkung eher zu 

bestlitigen, denn der Zusammenhang ist in allen fiinf Situationen negativ und bei Einladung, 

Supennarkt und BehOrdengang dem Betrag nach gr06er als -0.12 und signifikant. Drei 

Erklarungen kommen in Frage: erstens die Bereinigung des Effekts durch die multivariate 

Regression, zweitens der Verlust der Pufferfunktion durch Folgebelastungen, deren Ursache 

die Kontrollfiberzeugung ist, und drittens ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen Kon

trolle und Belastung. Die erste - technische - Erklarung fiir das Verschwinden des Zusam

menhangs konnte in der Tendenz des multivariaten Verfahrens liegen, Effekte zu eliminieren, 

die von zusammenhangenden Pradiktoren ausgehen. Die Konstanthaltung anderer Variablen 

konnte zur Folge haben, daB der »reine« Effekt der Kontrolle verschwindet. Bei den Dritt

variablen, die hierbei moglicherweise ausschlaggebend sind, konnte es sich urn Optionen und 

vor allem urn Anliegen handeln. Die meisten Anliegen weisen eine bivariate Korrelation mit 

Kontrolle im Bereich von -0.10 bis -0.30 auf, und Optionen hangen zu etwa dem gleichen 

Betrag positiv mit der Kontrolle zusammen. (Optionen besitzen allerdings im Gegensatz zu 

den Anliegen keinen im multivariaten Modell bestlindigen Effekt.) Wenn Kontrolle nun 

negativ mit Belastung und Anliegen korreliert und Anliegen einen positiven Effekt auf die 

Belastung ausfiben, ist es denkbar, daB sich der Effekt der Kontrolle im multivariaten Modell 

verliert. Die zweite mogliche Erklarung ist inhaltlicher Natur. Folkman (1984:845f.) be

schreibt Bedingungen, unter denen Kontrolle die Bedrohungsempfindung steigen. Dies ist 

beispielsweise der Fall, wenn die Kontrolle fiber eine Situation Folgebelastungen auslost, 

etwa in der Fonn einer unangenehmen Therapie bei schweren Krankheiten oder der Notwen

digkeit, fremde Hi!fe anzunehmen. Derartige Uberlegungen sind aber eher plausibel, wenn 

von situativer Kontrolle (also Optionen) die Rede ist, da generalisierte Kontrolle ja kon

zeptuell keinen Situationsbezug besitzt und unabhangig von konkreten Gegebenheiten erhoben 

wird. Insofern ist nicht einzusehen, warum laut Tabelle 4.8 Optionen die Belastung in 

einigen Fallen senken, Kontrolle aber nicht. Die dritte Erklarung geht auf Rotter (1966: 16f.) 

zurUck, der andeutete, daB Kontrolle mit bestimmten Variablen in keinem linearen Zu

sammenhang steht. Er findet Beziehungen, die weder ein lineares noch ein U-fOnniges 

Muster ergeben und nur schwer zu deuten sind. Andererseits konnte aber, wie Mayring 

(1988: 145) vennutet, zwischen Kontrolle und Belastungsempfindung ein kurvilinearer Zu

sammenhang bestehen, wahrend obige Regressionen einen linearen Zusammenhang unter

stellen. Sowohl extrem interne als auch extrem externe Kontrolle konnte belastungsauslosend 

wirken, wei! sich im einen Fall die Person von Anforderungen fiberfordert fiihlt, im anderen 

besonders stark herausgeforden und mobilisiert. Anhand der folgenden Abbi!dungen laBt sich 

abschiitzen, ob die Linearitatsannahme berechtigt ist. 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.13: Kontrolle und Belastung durch Einladung 
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Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Berechnung 

Abbildung 4.14: Kontrolle und Belastung durch Behordengang 
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Die Abbi!dungen zeigen den Zusammenhang zwischen Kontrolle und situativer emotiona

ler Belastung34 Die erste Abbi!dung (4.13), die die Verhiiltnisse fUr die Einladung zeigt 

und deren Form fUr den Supermarkt identisch ist, weist auf eine lineare Struktur hin. Fiir 

drohende Arbeitslosigkeit eriibrigt sich jede Erorterung, wei! die Linie konstant auf hohem 

Niveau verliiuft. Aus der zweiten Abbi!dung (4.14), die auf dem Situationsmodul BehOr

dengang beruht und in etwa auch der Anschaffung entspricht, geht dagegen die Art des Zu

sammenhangs nicht zweifelsfrei hervor, und wegen der fUr beide Substichproben hohen 

Belastungswerte bei Kontrolle iiber 0.9 ist Kurvilinearitiit nicht mit Sicherheit auszuschlieBen. 

Denkbar ist also, daB in einem Personenkreis mit niedriger (extemer) Kontrolle diese 

belastungssenkend, im Bereich hoher (interner) Kontrolle aber belastungssteigernd wirkt. Die 

betreffenden Regressionen des Abschnitts 4.3.3 wurden daher fUr Modelle wiederholt, in die 

Kontrolle nach geeigneter Transformation nichtlinear eingeht. 35 Die Ergebnisse, die hier 

nicht in allen Einzelheiten erortert werden miissen, bestiitigen die Erkliirung mit Kurvi!ineari

tat jedoch nicht, wei! Kontrolle nach wie vor so gut wie keine signifikanten Effekte besitzt. 

Nachdem nun die dritte Erkliirung im groBen und ganzen ausgeschlossen werden kann und 

die zweite unplausibel ist, scheint der wahrscheinlichste Grund der ausbleibenden Diimp

fungseffekte der Kontrolle in der Bereinigung ihres Einflusses durch die multivariate Regres

sion zu liegen. Da, wie oben geschildert, zwischen Kontrolle und Anliegen ein negativer 

Zusammenhang besteht, konnen wir davon ausgehen, daB Kontrolle im multivariaten Modell 

deshalb keinen Effekt zeigt, wei! intern Kontrollierte weniger Anliegen wahmehmen, was 

sich diimpfend auf die emotionale Belastung auswirkt. 

4.3.6 Soziale Unterstiitzung als Ressource und instrumentelle Reaktion 

Es hat sich herausgestellt, daB soziale U nterstiitzung als Ressource mit instrumentellen 

34 Anmerkung: Die Streuung einzelner Falle kann nicht anschaulich graphisch dargestellt werden. Da die Aus
pragungen der emotionalen Belastung nur die Werte 1, 2, 3 oder 4 annehmen konnen, wiirde die Ver
teilung aus vier waagerechten Linien mit mehr oder weniger dicht beieinanderliegenden Punkten bestehen. 
Die Abbildungen machen sich die Tatsache zunutze, daJl auch die Kontrollauspragungen, die ja durch 
lineare Transformation der Summe einzelner Items entstanden sind, letztlich nur eine diskrete Variable 
(namlich mit 23 auftretenden Auspragungen) bilden. Dargestellt sind nun die gewichteten Mittelwerte der 
Belastung fur Falle gleicher Kontrollauspragung, unter Ausschlull solcher Auspragungen, die weniger als 
funf Falle umfassen. Eine Mittelwertbildung innerhalb bestimmter Partilgruppen (Klassen gleich groller 
Besetzung) ware wegen der diskreten Verteilung der relativ zahlreichen x-Werte auf relativ wenige, 
ungleich stark besetzte Auspragungen hier nicht sinnvoll, denn gegebene Kontrollauspragungen wiirden 
dabei unvermeidlich verschiedenen Partilen zugeordnet. 

35 Wenn man in Abb. 4.14 einen leichten Anstieg der Belastungswerte erkennen will, so beginnt er bei 
Kontrolle=O.65. (Dies ist auch der Mittelwert der Kontrolle in der Hauptstichprobe.) Ein nichtlinearer 
Zusarnmenhang zwischen Kontrolle und Besorgnis wurde simuliert durch folgende Transformationen der 
Auspragungen fur Kontrolle: 

Kontrolle' = abs (Kontrolle-O. 65) 
sowie 

Kontrolle' = (Kontrolle-O.65)2 
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Bewaltigungsreaktionen in einem posltJven Zusammenhang steht. Hierfur kann es zwei 

verschiedene Erklarungen geben: Soziale Unterstiitzung stellt instrumentelle Hilfen bereit und 

schafft ein Klima, in dem sich die Person ganz auf eine Problemlosung konzentrieren und auf 

Gefuhlsberuhigung verzichten kann. Oder die beiden Variablen hiingen nur deshalb zusam

men, weil instrumentelles Verhalten unter anderem in der Mobilisierung eben der sozialen 

Unterstiitzung besteht. Urn diese Frage zu klaren, konnen wir auf eine nun schon bekannte 

Technik zuriickgreifen, die Disaggregation des Index fur problemorientiertes Verhalten. 

Wenn die erste Erklarung zutrifft, miiBten aile Einzelreaktionen mit sozialer Unterstiitzung 

als Ressource kovariieren. Andersfalls diirften es nur solche sein, die eine aktive Inanspruch

nahme von Hilfe implizieren. Dann ware der Zusammenhang der sozialen Unterstiitzung und 

problemorientierter Reaktionen zumindest eine Uberinterpretation, wenn nicht sogar ein 

Artefakt, da problemorientiertes Verhalten aus mehr als nur der Mobilisierung sozialer 

Unterstiitzung besteht. Erhaltene soziale Unterstiitzung miBt die Tatsache, daB eine Person 

grundsatzlich viele Sozialkontakte pflegt und entsprechende Hilfen empfangt. Die Mobilisie

rung sozialer U nterstiitzung als Reaktion bedeutet nur, daB dies unter Belastung geschieht. 

Ein Zusammenhang ware alleine wegen der semantischen Gleichheit der Konstrukte nicht 

iiberraschend. Der Wortlaut eines Items fur die Mobilisierung ist beispielsweise bei der 

Haushaltsanschaffung »lch lasse mich von sachkundigen Bekannten beraten«. (Fiir die ande

ren Situationen ist er Tabelle 3.4 zu entnehmen.) 

Tabelle 4.11 zeigt die errechneten Zusammenhange zwischen sozialer Unterstiitzung und 

allen Einzelreaktionen. Sie ist aufgebaut wie Tabellen 4.9 und 4.10. Am starksten ist die 

Wirkung erhaltener sozialer Unterstiitzung in fast allen Situationen auf die Suche sozialer 

Unterstiitzung (erste Wertezeile, beta von 0.11 bis 0.18). Lediglich bei der Einladung ist die 

Wirkung auf Infonnationssuche noch groBer (»lch erkundige mich nach einem anderen 

Restaurant mit gemaBigten Preisen und schlage es als Alternative vor«, beta 0.15). Allen 

Reaktionen, die durch soziale Unterstiitzung gefOrdert werden, ist eine Kontaktaufnahme mit 

Personen aus dem Bekanntenkreis zu eigen. Reaktionen, deren Wortlaut einen Sozialkontakt 

unerwahnt laBt (z. B. die Ratenkalkulation, beta -0.06) oder die auf die Inanspruchnahme 

nicht naher spezifizierter Infonnationsquellen hinauslaufen (»lch erkundige mich, wie ich 

dem Kind das Problem verstandlich machen kann«, beta 0.05), weisen einen schwacheren, 

zumeist statistisch nicht signifikanten Zusammenhang auf. Von den eingangs vorgestellten 

Erklarungen trifft also eher die zweite zu. Erhaltene Hilfe aus dem sozialen Netzwerk fOrdert 

nicht generell problemorientiertes Verhalten, sondern vorrangig die situative Inanspruch

nahme weiterer Hilfe. Zwar macht letztere eine wichtige Komponente des gesamten in

strumentellen Verhaltens aus, doch ist dieser Effekt aufgrund der oben geschilderten kon

zeptuellen Nahe der beiden Konstrukte nicht iibennaBig hervorzuheben. 

Warum reicht der Effekt der sozialen Unterstiitzung nicht weiter, z. B. bis zum emotions

orientierten Verhalten und zur Belastungsempfindung? Zwei mehr oder weniger spekulative 

Deutungen sind moglich. Zum ersten hat sich ja auch in anderen Studien erwiesen, daB eher 
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Tabelle 4.11: Effekte sozialer Unterstiitzung auf Verarbeitungsreaktionen 

Einladung Supermarkt Anschaffung Behorde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Suche soz. Unterst. 0.11 • 0.15' 0.18' 0.12' 0.17' 

Direktes Handeln 0.12' 0.09' -0.06 0.03 0.10' 

Informationssuche 0.15' 0.05 0.08' 0.10' 0.03 

Instrum. Verhalten 0.17' 0.11 • 0.11' 0.13' 0.15' 

Flucht, Vermeidung om 0.02 0.07 0.03 0.05 

Emotionale Entladung 0.09' 0.08 0.02 0.02 om 
Wunschdenken -0.01 -0.03 0.02 0.07 -0.06 

Selbstverantwortl. -0.07 0.01 om 0.12' 

Reizselektion -0.06 0.02 0.00 -0.02 0.01 

Selbstkontrolle -0.04 0.02 -0.13' 0.01 -0.05 

Kogn. Restrukturierung 0.00 0.02 0.00 0.03 om 
Positiver Vergleich -0.06 -0.00 -0.02 -0.01 -0.02 

Resignation -0.15' -0.10' 0.05 -0.07 -0.03 

Emotionales Verhalten -0.08' -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 

Erliiuterung im Text. 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

* signifikant bei a = 5 % 

wahrgenommene als die hier untersuchte erhaltene Unterstiitzung Belastungen mindert (vgl. 

die Ausfiihrung in Abschnitt 2.3.3). Leider war es hier nicht m6glich, alternativ die Wirkung 

wahrgenommener Unterstiitzung zu priifen, da sie nicht erhoben wurde. Zum zweiten wurde 

soziale Unterstiitzung losgel6st von der eigentlichen Belastungssituation erhoben, denn es 

wurde ja nach erhaltenen Hilfen »in den letzten vier Wochen« gefragt. Es ist nicht auszu

schlieBen, daB eine eher proximale (auf die Situation bezogene) Erhebung des Konstrukts zu 

starkeren Zusammenhangen gefiihrt hatte. Was wir ermittelt haben, ist der Zusammenhang 

zwischen einem sehr belastungsfernen UnterstiitzungsmaB und einer sehr punktuellen Bela

stungssituation. Die eigentlich interessierende Frage ist aber doch eher. wie eine Person die 

in einer konkreten Situation vorhandene Hilfe bewertet (Lazarus/Folkman 1984:246f.) und 

ob die in dieser Situation erhaltene Hilfe sich auf Wohlbefinden und Verhalten niederschlagt. 

Freilich wiirden eine so1che proximal definierte soziale Unterstiitzung als Ressource und die 

Mobilisierung sozialer Unterstiitzung als Strategie sich empirisch so sehr ahneln, daB eine 

konzeptuelle Trennung kaum noch vertretbar ware. 

Ubrigens kann aufgrund des im Verhaltnis zur erhobenen Situation distalen Charakters 

der sozialen Unterstiitzung weitgehend ausgeschlossen werden, daB sich die sog. Mobilisie-
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rungs- und Kompensationseffekte (vgl. Abschnitt 2.3.3) iiberlagern, was eine hypothetische 

dritte Erklarung ist. Ein Mobilisierungseffekt liegt dann vor, wenn in einer Krisensituation 

die Inanspruchnahme der Unterstiitzung mit der Starke der Belastung wachst (positive 

Korrelation). Er kann sich unter bestimmten Umstanden mit der Belastungskompensation 

durch soziale Unterstiitzung (negative Korrelation) vermengen (siehe Abschnitt 2.3.4). Der 

Zeithorizont der Erhebung (s. 0.) macht es jedoch unwahrscheinlich, daB hier die Inanspruch

nahme mit der Verwicklung in die funf Belastungssituationen zusammentrifft. Da nach 

Unterstiitzung in einem fest umrissenen nahen Zeitraum und nach Situationen zu einer 

beinahe beliebigen Zeit gefragt wurde, spricht nichts dafur, daB die erhobene Unterstiitzung 

speziell aufgrund der angesprochenen Belastungssituation mobilisiert wurde. 

Was die Wirkung der sozialen Unterstiitzung anbetrifft, ist noch ein interessantes Detail 

nachzutragen. Verschiedentlich wurde beobachtet, daB ihr Effekt bei Frauen starker ausge

pragt ist als bei Mannern. Begriindet wird dies damit, daB Frauen aufgrund anderer Erzie

hungsmuster besonders auf die Zuwendung ihrer sozialen Umwelt angewiesen seien, urn ihr 

Selbstwertgefuhl aufrechtzuerhalten (Turner/Roszell 1994: 196). Interpersonelle Abhiingigkeit 

(Dependenz) sei bei ihnen starker ausgepragt. Soziale Ressourcen wie die Zahl der Beziehun

gen, die Menge sozialer Aktivitaten und andere Dimensionen des Beziehungsnetzes senken 

in einer empirischen Studie von Billings/Moos (1981: 153) bei Frauen starker als bei Mannern 

psychische und physische StreBsymptome. Wir haben die Abhangigkeitshypothese an unseren 

Daten mit einem Interaktionseffekt zwischen Geschlecht und sozialer Unterstiitzung gepriift, 

der einen etwaigen zusatzlichen Effekt bei Frauen miBt. Tatsachlich wird der Index fur 

problemorientiertes Verhalten (eigentlich ja nur die Mobilisierung weiterer Hilfe) bei Frauen 

markant starker von erhaltener Unterstiitzung gefiirdert als bei Mannem, denn der Inter

aktionseffekt ist mit Werten von 0.04 bis 0.16, die in drei Situationen signifikant sind, sehr 

wohl erkennbar. Zumeist bleibt der signifikante Haupteffekt der sozialen Unterstiitzung, der 

fur die Wirkung bei Mannern steht, erhalten, wenn auch mit geringerem Betrag. Bei Frauen 

erreicht der Gesamteffekt je nach Situation Werte von 0.17 bis 0.25, gegeniiber nur 0.07 bis 

0.14 bei Mannern. In der Erklarung des emotionsorientierten Verhaltens und der Besorgnis 

spielt indes der Interaktionseffekt genausowenig eine Rolle wie der nicht nach dem Ge

schlecht differenzierte Effekt, der in Abschnitt 4.3.3 beschrieben wurde. (Einzelheiten 

miissen hier nicht wiedergegeben werden.) Dies zusammen mit der Einschrankung der 

Wirkung der sozialen Unterstiitzung, die oben demonstriert wurde, gebietet griiBte Vorsicht 

bei einer Entscheidung, ob die Ergebnisse als Indiz fur das Vorliegen eines Abhangigkeits

effekts gewertet werden kiinnen. Es sind differenziertere Daten notwendig, urn dies zu 

klaren. 
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4.3.7 Expositionserfahrung und die Wirkung von Kontrolle und Optionen 

Bei den bisherigen Analysen wurde zwischen Personen mit und ohne Expositionserfahrung 

kein Unterschied gemacht. Aus der Sieht des Transaktionsansatzes ist das nicht unproblema

tisch. Lazarus/Folkman (1987:143) sehen die Beobachtung des tatsachliehen (gegenwartigen 

oder vergangenen) Verhaltens als Voraussetzung der adaquaten Analyse, da verhaltensfeme 

Angaben zu »gewohnliehen« Reaktionen auf der Annahme von Dispositionen beruhen. Diese 

mussen keine validen Indikatoren realen Verhaltens sein. In Abschnitt 4.1 zeigte sieh, daB 

die Untersuchungspopulation die geschilderten Situationen stets zum Teil erlebt und zum Teil 

noch nieht erlebt hat. Es leuchtet nun zunachst nieht ein, daB die Reaktionen in fiktiven und 

in real erlebten Auseinandersetzungen identisch sein sollen. Bevor ausfuhrliche Erkenntnisse 

uber Wirkungszusamrnenhange in der Belastungsverarbeitung vorlagen, die in den Ab

schnitten 4.2 und 4.3 erarbeitet wurden, war es nieht sinnvoll, etwaigen Unterschieden 

zwischen den Subpopulationen auf den Grund zu gehen. Das soll nun nachgeholt werden. 

Das eigentlich maBgebliche Kriterium durfte bei genauerer Betrachtung auch nieht die 

Frage sein, ob jemand eine Situation uberhaupt jemals erlebt hat, sondem, ob die Kenntnis 

der Umstande und die Erinnerung an Reaktionen noch frisch sind. Nur dann durfte von 

verhaltensnaher Erhebung die Rede sein. Den Gegensatz bilden Angaben zu Auseinanderset

zungen, die vollig auBerhalb des Erfahrungshorizonts der Probanden liegen, oder solche, die 

sie in femer Vergangenheit erlebt haben. Unter diesem Gesiehtspunkt scheinen Begrenzungen 

auf maximal ein Jahr zuriickliegende Erlebnisse, wie sie McLeod/Kessler (1990) vomehmen, 

zwar sinnvoll, aber moglicherweise noch zu we it gefaBt, und es bleibt fraglich, in welcher 

Weise zeitliche Distanz zu einer Auseinandersetzung oder auch ihre Fiktivitat zu unterschied

lichem Antwortverhalten fuhren. Dazu liegen unseres Wissens auch keine empirischen Befun

de vor. Haufig wird jedoch die Messung im unmittelbaren zeitliehen Bezug zur Konfrontation 

mit einer Belastungsquelle empfohlen (z. B. von Cohen 1987:291) 

Angaben zur zeitlichen Lage der Erfassung zum Ereignis wurden in der AiD-Umfrage 

nieht erfragt. Die einzige Information, die in diesem Zusamrnenhang zur Verfugung steht, 

ist, ob die Befragten sieh jemals in den geschilderten Situationen befunden haben. Es soli nun 

gepriift werden, ob sieh Reaktionen unterscheiden, je nachdem, ob bei den Probanden 

Erfahrungen vorliegen oder ob es sieh urn fiktive Ereignisse handelt. Dies soll dariiber 

AufschluB geben, ob es Aussagen uber fiktive Ereignisse an Validitat fur reales Verhalten 

fehlt und ob die Interpretation der Ergebnisse moglicherweise entsprechend eingeschrankt 

werden muB. 

Die Existenz moglicher Differenzen wurde in zwei Schritten untersucht. Zunachst konnen 

sieh ja prinzipiell aile Parameter der Modelle aus Abschnitt 4.3.3 zwischen Personen mit und 

ohne Erfahrung unterscheiden. Daher wurden diese Regressionen in einem ersten Schritt 

getrennt fur beide Gruppen (jeweils innerhalb der Substiehproben) durchgefuhrt und ver

glichen. Es treten einzelne markante Unterschiede auf, jedoch keine situations- und stieh-
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probenubergreifenden Muster, so daB kaum mehr als kasualistische Erklarungen moglich 

sind. Die Mehrzahl der signifikanten Effekte, vor allem durch Anliegen und Kontrolle, bleibt 

aber auch bei Differenzierung nach Erfahrung stabil. Eine der wenigen theoretisch plausiblen 

Annahmen uber Veranderungen mit der Erfahrung leitet sich aus der Natur der Konstrukte 

Kontrolle und Optionen abo Kontrolle ist die generalisierte Uberzeugung von der Wirksam

keit des eigenen Verhaltens, wahrend Optionen die Wahrnehmung in der Situation konkret 

gegebener EinfluBmoglichkeiten bedeutet. Optionen sind gleichbedeutend mit situationsspezi

fischer Kontrolle, wahrend dem allgemeinen Kontrollkonstrukt eine Bedeutung flir unbe

stimmte Kontexte zugeschrieben wird, flir die dem Akteur keine Erfahrungswerte vorliegen. 

Es ist daher zu erwarten, daB Kontrolle einen groBeren EinfluB auf das Verhalten in unbe

kannten bzw. noch nie erfahrenen Situationen ausubt, wahrend Optionen ihre Wirkung 

eigentIich nur dort entfalten sollten, wo bereits Erfahrungen vorliegen. In fiktiven Situationen 

durfte eine spezifische Wahrnehmung von EinfluBmoglichkeiten, die von der generalisierten 

Kontrolle abweicht, nicht ausgebildet sein. Daher sollten die Effekte flir Optionen bei Perso

nen mit Erfahrung dem Betrag nach groBer sein als bei Personen ohne Erfahrung, und die 

Effekte flir Kontrolle sollten bei Personen ohne Erfahrung groBer sein als bei Personen mit 

Erfahrung. 

Die (nicht tabellierten) Regressionskoeffizienten bestatigen diese Vermutung jedoch nicht. 

Zwar haben beim BehOrdengang und im Supermarkt Optionen unter Personen (aus der 

Hauptstichprobe) mit Erfahrung eine starker hemmende Wirkung auf emotionsorientiertes 

Verhalten, doch das Ergebnis im Kontext der Einladung widerspricht der Erwartung, weil 

der hemmende Effekt bei Erfahrung abnimmt. In bezug auf problemorientiertes Verhalten 

findet sich kein einziger Beleg flir den erwarteten U nterschied. 

Da dieser erste Untersuchungsschritt gewisse, wenn auch uneindeutige, Hinweise auf die 

Veranderlichkeit der Effekte von Kontrolle und EinfluB zwischen den Subpopulationen mit 

und ohne Erfahrung erbrachte, wurde die Analyse in einem zweiten Schritt mit einem Modell 

wiederholt, das die differentielle Wirkung der beiden Parameter (Optionen, Kontrolle) je 

nach Erfahrung explizit zulaBt. Ein Interaktionseffekt36 wurde einbezogen. Wenn die ge

schilderte Annahme zutrifft, muBte sich Z. B. flir emotionsorientiertes Verhalten folgendes 

Koeffizientenmuster einstellen: Kontrolle negativ, Optionen Null, Interaktion Kontrollel 

Erfahrung positiv (Summe Kontrolle bei Erfahrung also Null) und Interaktion Optionenl 

Erfahrung negativ (Summe Optionen also bei Erfahrung negativ).37 Fur die Belastung sollte 

36 Produkt aus Kontrolle/Optionen und Erfahrung, wobei der Faktor Erfahrung eingeht mit den Werten 
erlebt=l, nicht erlebt=O. 

37 Stark vereinfacht lailt sich der Zusammenhang von emotionsorientiertem Verhalten (EMOVERH), 
Kontrolle (KONT), Optionen (OPT) und Erfahrung (ERF) wie folgt darstellen (von weiteren Pradiktoren 
und einer Konstante wird der Ubersichtlichkeit halber abgesehen): 
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1m theoriebasierten Idealfall wirkt Kontrolle nUT bei Unerfahrenen. Ihr Effekt ,6t soli negativ sein. Bei 



das Muster identisch, fUr instrumentelles Verhalten umgekehrt sein. Die Ergebnisse, auf 

deren Darstellung wiederum verzichtet sei, bestiitigen die Erwartung jedoch nicht. Die 

Tendenz zwischen Situationen, Substichproben und Zielvariablen ist widerspriichlich. Eine 

glatte Bestiitigung der Annahmen ist nur beim Behordenbesuch zu verzeichnen. Aile Inter

aktionseffekte sind hier dem Betrag nach mindestens 0.23 und signifikant. Ansonsten besitzen 

die Effekte zwar mehrheitlich das erwartete Vorzeichen, jedoch keinen nennenswerten 

Betrag, und es treten auch einige krasse Widerspriiche zu erwarteten Differenzen auf. 38 

Offensichtlich zeigt also auch die Gegenprobe mit zwei ausgewiihlten und theoretisch 

begriindeten Interaktionseffekten keinen durchgiingig giiltigen und inhalt1ich plausiblen Unter

schied der Reaktionen zwischen erlebten und fiktiven Situationen. Fiir den Zusammenhang 

zwischen Expositionserfahrung, Kontrolle und Optionen gibt es nur einzelne und inkon

sistente empirische Belege. 

Zusammengenommen mit den Ergebnissen des ersten Untersuchungsschritts (separate 

Analysen nach Erfahrung/Nichterfahrung), in dem eine systematisch differentielle Wirkung 

der sonstigen unabhiingigen Variablen der Regressionsmodelle nicht zu verzeichnen war, 

begriinden die Befunde also keineswegs die Notwendigkeit einer Unterscheidung nach 

Expositionserfahrung. Solange nicht andere zwingende Gegenargumente vorgebracht werden, 

verbietet es sich riickblickend und in Vorausschau auf noch anstehende Analysen nicht, die 

Substichproben in vollem Umfang, d. h. inclusive der Personen ohne Exposition, zu beriick

sichtigen. Freilich soli damit nicht prinzipiell die Moglichkeit ausgeschlossen werden, daB 

Erfahrung die Wahrnehmung eines Problems und das Verarbeitungsverhalten veriindert. Urn 

solchen Effekten beizukommen, sind allerdings weitergehende grundsiitzliche Uberlegungen 

iiber die durch Erfahrung ausgelosten Vorgiinge sowie eine detaillierte Erfassung der Exposi

tionsgeschichte notwendig. 

Erfahrenen sollte Kontrolle insgesamt keinen Effekt besitzen. Der Interaktionseffekt fi3' der die Ver
iinderung der Starke des Kontrolleffekts bei Erfahrenen gegeniiber Unerfahrenen miBt, miiBte daher positiv 
sein, damit sich bei Erfahrenen als Summe von direktem Effekt fi l und Interaktionseffelct fi3 Null ergibt. 
Die Betriige von fi l und fi3 sollten gleich sein. 
Entsprechend sollte ein (Gesamt)effekt der Optionen nur bei Erfahrenen vorhanden sein. Damit muB aber 
der Gesamteffekt gleich dem Interaktionseffekt fi 4 sein, und der Haupteffekt fi2' der den EinfluB der 
Optionen bei Unerfahrenen miBt, kann nur Null sein. Wenn nun fi l negativ, fi2 Null, fi3 positiv und fi4 
negativ ist, dann ergibt das Einsetzen der Werte fiir Erfahrung (1 bzw. 0) fiir Unerfahrene: 
EMOVERH = (fil +fi3ERF)*KONT + (fi2 +fi4ERF)*OPT 

= filKONT 
Wie von der Theorie gefordert, wird also ein Regressionsmodell zugrundegelegt, das annimmt, bei Un
erfahrenen wirke nur Kontrolle. Sie senkt die Starke des emotionsorientierten Verhaltens, denn fi l soli ja 
negativ sein. Und fiir Erfahrene: 
EMOVERH = (fi l +fi3ERF)*KONT + (fi2 +fi4ERF)*OPT 

= (negativ + positiv)*KONT + (Null + fi4)*OPT 
= fi40PT 

Wie theoretisch gefordert, wirken im Modell bei Erfahrenen nur Optionen. Sie senken die Starke des 
emotionsorientierten Verhaltens, denn fi4 soli ja ebenfalls negativ sein. 

38 Sozialhilfebezieher scheinen die Annahme sogar iiberwiegend zu widerJegen. 
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4.4 Soziale Stellung und Verarbeitungsressourcen 

Inwiefern von der sozialen Stellung unrnittelbar Effekte auf das Belastungs-Verarbeitungs

verhalten zu erwarten sind, war Gegenstand des Abschnitts 4,2, 1m anschlieBenden Abschnitt 

ging es darum, welche Rolle kognitive Situationsbewertungen spielen. Nachdem wir also den 

direkten Zusammenhang des Verhaltens unter Belastung mit sozialen Merkmalen beleuchtet 

und anschlieBend ein konkurrierendes psychologisches Modell umgesetzt haben, schlieBen 

wir nun die Frage an, ob die Ausstattung mit Verarbeitungsressourcen mit der Position in der 

Sozialstruktur variiert. Es soll untersucht werden, inwiefern erhaltene soziale Unterstiitzung 

mit ihren vier Dimensionen und die Kontrolltiberzeugung von Geschlecht, Alter und sozialem 

Status abhiingen. Ziel ist es, ein Bild der sozialen Bedingtheit derjenigen Faktoren zu 

zeichnen, die in der psychologischen Theorie als unabhangige Pradiktoren gelten. Daraus 

ergeben sich Aufschltisse tiber eine etwaige indirekte Wirkung sozialer Struktur auf das 

Bewaltigungsverhalten. 

4.4.1 Modellformulierung 

Die in Abschnitt 2.3.1 referierte These der »Kultur der Armut« laBt sich in eindeutige 

Aussagen tiber die Ressourcenausstattung der ArmutsbevOikerung tibersetzen. Ihrzufolge 

sollen Arme erfahrungs- oder sozialisationsbedingt eine externe Kontrolltiberzeugung auf

weisen, d. h. sie sollen der Auffassung sein, ihr Leben werde von fremden Kraften statt von 

ihnen selbst beeinfluBt. Ebenso pessimistisch wird die interne Solidaritat der Gruppe einge-

196 



schatzt, und es laBt sieh die Hypothese ableiten, den Annen stehe weniger soziale Unter

stiitzung zur Verfiigung als dem Bev6lkerungsdurchschnitt. Die Ausfiihrungen zur Kontrolle 

in Abschnitt 2.3.4 dokumentieren, daB seit Rotters friihen Arbeiten eine Kovariation der 

Kontrolle mit Sozialstruktunnerkmalen angenommen wird. Kontrolle hangt danach mit 

Schichtungskennzeichen, Alter und wahrscheinlich auch mit dem Geschlecht zusammen. Je 

h6her Einkommen und Berufsbildung, desto h6her (eigentlich: desto starker intern) die 

Kontrolle. Frauen weisen eher externe Kontrolluberzeugung auf, genauso wie altere Perso

nen. Aus unserer Sieht ist ebenso plausibel anzunehmen, daB Geschlecht, Alter und Bildung 

sich auf das Potential sozialer Unterstiitzung auswirken. Manner k6nnten wegen auBerhausli

cher Beschaftigungen, jungere Personen wegen insgesamt grOfierer Flexibilitat und Aktivitat 

ein umfangreieheres Netzwerk und damit Zugang zu mehr Hilfen besitzen. (Geschlechts

unterschiede werden allerdings kaum zum Tragen kommen, weil in den vorliegenden Daten 

der Hauptstiehprobe Hausfrauen fast nicht vorkommen.) Auch eine hohe berufliche Bildung, 

die den Zugang zu entsprechenden Tiitigkeiten er6ffnet, k6nnte den Bekanntenkreis ge

genuber schlechter ausgebildeten Personen erweitem. Die Befunde sind aber uneinheitlich. 

Fur eine weiterfiihrende Diskussion sei auf AndreB/LipsmeierlSalentin (1995b) verwiesen. 

4.4.2 Ergebnisse 

Da ein Leitmotiv der Untersuchung bei allen Einzelfragen stets die m6gliche Einkommens

abhangigkeit der Verarbeitung ist, werden wir zuerst bivariate Zusammenhange mit Ressour

cen betrachten, urn dann in einem multivariaten Ansatz zu priifen, ob Einkommensunter

schiede an sich oder mit dem Einkommen verbundene Drittvariablen eventuelle Effekte 

verursachen. Tabelle 4.12 zeigt die bivariaten Korrelationen zwischen Einkommen und 

Ressourcen. Fur eine Ubersieht wurden das bedarfsgewiehtete Haushaltsnettoeinkommen 

(A.quivalenzeinkommen) und Deprivationsannut verwendet. (lnfonnationshalber, und nur 

ausnahmsweise, wird auch das ungewiehtete Haushaltsnettoeinkommen aufgefiihrt, das in 

vielen Fallen mit dem Erwerbseinkommen identisch ist und grob der beruflichen Position ent

sprieht.) Eine einkommens- bzw. deprivationsbedingte Variation der Kontrolle ist offen

siehtlieh gegeben, und zwar unabhangig yom gewahlten MaB. Sowohl das gewichtete als 

auch das ungewiehtete Einkommen als auch Deprivation weisen einen starken Zusammen

hang (r jeweils 0.31, 0.28 bzw. -0.28) mit der Kontrolle auf. Erhaltene soziale Unterstiitzung 

ist zwar auch signifikant, aber weniger stark einkommensabhangig (r = 0.09, 0.10 mit den 

EinkommensmaBen bzw. -0.13 mit Deprivationsannut). Unter den Dimensionen der sozialen 

Unterstiitzung sind es nur Freizeitaktivitaten und, mit Abstriehen, praktische Hilfen, die Bes

serverdienenden in grOfierem Umfang zur Verfiigung stehen, wahrend uberraschenderweise 

Einkommens- und Deprivationsanne nicht weniger finanzielle Hilfen erhalten. (Der Zu

sammenhang zwischen Einkommen und Freizeitaktivitaten kommt ubrigens dadurch zustande, 

daB in Westdeutschland sowohl h6heres Einkommen als auch mehr Freitzeitaktivitaten 
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Tab. 4.12: Bivariater Zusammenhang zwischen Einkommen, Deprivationsarmut und 
Verarbeitungsressourcen 

Pearsonsches r, Fall- Kontrolle Soz. Unt.: Tips, Emo- Freizeit Finanz. Hi!- Praktische 

zahl N Summe tionale Hi!- fen Hilfen 

fen 

Hauptstichprobe 

Bedarfsgewichtetes 0.31' 0.09' 0.05 0.17' -0.00 -0.01 
Haushaltsnettoeinkom- 662 662 658 661 649 656 
men 

Haushaltsnettoeinkom- 0.28' 0.10' 0.02 0.11' -0.01 0.12' 

men 662 662 658 661 649 656 

Deprivationsarmut -0,28' -0.13' -0.07 -0.15' -0.06 -0.07 
639 640 638 640 631 635 

Soz. Un!.: Summe 0.16' 0.85' 0.69' 0.49' 0.67' 
675 672 675 663 670 

Tips und Emotionale 0.07 0.85' 0.34' 0.29' 0.47' 

Hi!fen 671 672 672 663 669 

Freizeit 0.23' 0.69' 0.34' 0.32' 0.22' 
674 675 672 663 669 

Finanz. Hi!fen 0.06 0.49' 0.29' 0.32' 0.25' 

662 663 663 663 661 

Praktische Hi!fen 0.06 0.67' 0.47' 0.22' 0.25' 
669 670 669 669 661 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 
* signifikant bei O! = 5 % 

vorhanden sind. Bei getrennter Berechnung fiir Ost- und Westdeutsche verliert sich der 

Zusammenhang.) Dabei konnte die Tatsache eine Rolle spielen, daB sie eher der Notwendig

keit unterliegen, solche Hilfen zu mobilisieren. Informationshalber sei erwahnt, daB auch 

Kontrolle und erhaltene soziale Unterstiitzung untereinander einen positiven Zusammenhang 

(r = 0.16) aufweisen. Er kommt fiir die Summe der sozialen Unterstiitzung allerdings le

diglich dadurch zustande, daB »Inteme« (Personen mit intemer Kontrolliiberzeugung) mehr 

gemeinsame Freizeitaktivitaten haben (r = 0.23). Es besteht kein signifikanter Zusammen

hang mit den anderen Faktoren. 
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Sind nun diese Effekte genuine Einkommenseffekte oder verlieren sie sich bei Kontrolle 

weiterer Merkmale? Zum Vergleich mit friiheren Arbeiten (z. B. von PearliniSchooler 1978) 

berechnen wir die Effekte wieder in zwei verschiedenen Modellen: rum einen nur mit 

A.quivalenzeinkommen und Bildung sowie Alter und Geschlecht, rum anderen auch unter 

Beriicksichtigung von Deprivationsarmut. Die Ergebnisse der multivariaten Regressionen 

stehen in den Tabellen 4.13 und 4.14. 

Tabelle 4.13: Ressourcen nach sozialen Merkmalen 

Kontrolle Soz. Unt.: Tips, Freizeit 

Hauptstichprobe 

beta Mann 0.09-

Uber 50 -0.15-

Hohe Qualifik. 0.17-

Aq.-Einkommen 0.25-

R2 15%* 

N 671 

Summe 

-0.03 

-0.16-

0.12-

0.06 

5%* 

671 

Emotionale 

Hilfen 

-0.08-

-0.08-

0.09-

0.04 

2%* 

671 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei <>=5% 

0.05 

-0.22-

0.11-

0.14-

9%* 

671 

Geld 

-0.03 

-0.20-

0.06 

-0.01 

4%' 

663 

Praktische 

Hilfen 

-0.07 

-0.01 

0.09-

-0.02 

1% 

670 

Tabelle 4.14: Ressourcen nach sozialen Merkmalen, erweitertes Modell mit Depri
vationsarmut 

Kontrolle Soz. Unt.: Tips, Emo- Freizeit 

Summe tionale Hil-

fen 

Hauptstichprobe 

beta Mann 0.10* -0.02 -0.08 

Uber 50 -0.14' -0.15* -0.08* 

Hohe Qualifik. 0.16* 0.11 * 0.08* 

Aq.-Einkommen 0.19' 0.03 0.02 

Depr.-Armut -0.18* -0.10* -0.04 

R2 18%* 6%* 2%-

N 648 648 648 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei <>=5% 

0.05 

-0.21* 

0.10' 

0.11' 

-0.09* 

10%' 

648 

Geld 

-0.02 

-0.20* 

0.05 

-0.03 

-0.05 

5%* 

648 

Praktische 

Hilfen 

-0.07 

-0.00 

0.08* 

-0.05 

-0.07 

2% 

648 
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Aile vennuteten Beziehungen bestiitigen sich fur die Kontrolliiberzeugung. Der stiirkste 

Effekt geht allerdings yom Einkommen aus (beta = 0.25), und im Vergleich mit dem 

bivariaten Zusammenhang (r = 0.31) bleibt seine GriiBenordnung erhalten. Mit anderen Wor

ten wird die exteme Kontrolle der unteren Einkommensgruppen nicht durch Ausbildungs

defizite und Altersunterschiede erkliirt. Es bleibt unklar, welche Mechanismen sich sonst 

hinter diesem Befund verbergen, da ein ursiichlicher EinfluB des Einkommens als solchem 

wenig plausibel ist. 1m vorgeriickten Altersabschnitt sinkt femer die Kontrolliiberzeugung, 

und Hochqualifizierte neigen zu intemer Kontrolle. Auch fur Miinner ergibt sich ein beta, 

das auf interne Kontrolle hinweist, doch ist mit den vorliegenden Daten nicht zu kliiren, ob 

es sich wirklich urn einen genuinen Geschlechtseffekt handelt oder ob nicht dahinter ein 

Effekt der beruflichen Stellung liegt. In diesem Modell werden mit verbliiffender Genauigkeit 

die Parameter reproduziert, die PearliniSchooler (1978) errechneten: Das beta betriigt hier 

0.25 fur Einkommen gegeniiber 0.27 bei PearliniSchooler, 0.15 fur die Altersdichotomie 

gegenliber 0.17 fur kontinuierlich gemessenes Alter dort und -0.09 fur Frauen gegeniiber 

-0.11 dort. Lediglich die berufliche Qualifikation hat mit 0.17 einen schwiicheren EinfluB 

(dort 0.28), was durch die Dichotomisierung in hohe vs. nicht-hohe Abschliisse bedingt sein 

kiinnte. (PearliniSchooler machen keine Angaben zu ihrer Operationalisierung.) Wird als 

zusiitzlicher Priidiktor Deprivation in das Regressionsmodell aufgenommen, iindem sich die 

Effekte nur geringfugig (Tab. 4.14): Einkommen behiilt ein beta von 0.19. 

Ganz anders sehen die Verhaltnisse fur das Kriterium soziale Unterstiitzung aus. Hier ist 

im multivariaten Modell (Tab. 4.13) eine Schlechterstellung der Personen mit geringem 

Aquivalenzeinkommen kaum mehr auszumachen. Weder die Summe der erhaltenen Unter

stiitzung noch die meisten Einzeldimensionen korrelieren signifikant mit dem Einkommen. 

Doch kiinnen finanziell Bessergestellte aufmehr Freizeitkontakte zuriickblicken (beta=0.14), 

was die Vennutung bestiitigt, daB Geselligkeit nicht kostenlos erhaltlich ist. Am nachhaltig

sten wird die Kriteriumsvariable yom Altersabschnitt gepriigt: Personen iiber 50 erhalten in 

fast jeder Hinsicht weniger Unterstiitzung als Jiingere. Umgekehrt sind es emeut die Hiiher

qualifizierten, die durchweg mehr Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Der EinfluB der 

beruflichen Qualifikation ist zwar klein (z.T. beta <0.10), aber bis auf den Empfang finan

zieller Hilfen signifikant. Geschlechtsabhangige Differenzen sind dagegen bis auf eine kleine 

Ausnahme nicht vorhanden: Manner erhalten geringfugig weniger Tips und emotionale 

Unterstiitzung. Wird in dieses Regressionsmodell Deprivationsannut aufgenommen (Tab. 

4.14), zeigt sich ein kleiner, aber signifikanter Zusammenhang zwischen Deprivation und 

niedriger Unterstiitzung (beta=-O.lO); angesichts dieses Betrags wiire es aber wohl iiber

trieben, von Wohlfahrtsdefiziten (Deprivation) und fehlender Unterstiitzung als festen 

Begleiterscheinungen einer benachteiligten Lebenslage zu sprechen. Damit priizisieren sich 

friihere Ergebnisse der Arbeitsgruppe AndreB/LipsmeierlSalentin (1995b) weiter. Bei Kon

trolle des Haushaltstyps und des Vorliegens von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug 

konnten in einer vergleichenden Analyse mehrerer Umfragedatensiitze gewisse Defizite 
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sozialer Unterstiitzung im Zusammenhang mit Armut nachgewiesen werden. Nun zeigt sich, 

daB soJche Effekte zwar vorhanden sind, aber wohl durch die Qualifikations-, Geschlechts

und Altersstruktur der Geringverdienenden und nicht durch Einkommenseinflusse verursacht 

werden. 

Nachrichtlich ist an dieser Stelle noch zu erwahnen, daB die Zufriedenheit mit den 

erhaltenen Hilfen keine Funktion sozialstruktureller Variablen ist. Es wurde nach der 

Zufriedenheit zum einen mit Hilfen von Personen im eigenen Haushalt und zum anderen von 

Personen auBerhalb des Haushalts gefragt. Antwortkategorien waren »eher zu wenig«, »genau 

richtig« und »eher zu viel«. Fur die Zustimmung zur Kategorie »genau richtig« wurde eine 

logistische Regression auf die oben bezeichneten sozialen Charakteristiken durchgefiihrt 

(Ergebnisse hier nicht tabelliert). Fur beide Kriterien wird trotz vereinzelter signifikanter, 

aber schwacher Einzeleffekte kein signifikant von Null verschiedenes Modellfit erzielt. Da 

die Zufriedenheit eher Einstellungscharakter besitzt als die mitgeteilte erhaltene Hilfe, wurde 

auch ein Zusammenhang mit der Kontrolluberzeugung getestet, der sich jedoch nicht besta

tigte. 

Die Befunde sind dahingehend zusammenzufassen, daB Ressourcen der Belastungsver

arbeitung sehr wohl sozialstrukturellen Variationen unterliegen. Werden keine sonstigen 

Faktoren beriicksichtigt, ergeben die Analysen, daB die Ressourcenausstattung mit fallendem 

Einkommen zuriickgeht. Fur Kontrolluberzeugung und soziale Unterstiitzung gestalten sich 

die Zusammenhange allerdings sehr unterschiedlich, wenn Drittvariablen konstantgehalten 

werden. Kontrolle ist eine Frage des Einkommens sowie der Berufsqualifikation, des Ge

schlechts und des Alters; erhaltene soziale Unterstiitzung erweist sich dagegen unter sonst 

gleichen Bedingungen als einkommensunabhangige, wenn auch mit Deprivation zusammen

hangende Ressource, die yom Alter und von der Qualifikation bestimmt wird. 

Die sozialstrukturelle Variation der Ressourcenausstattung wurde untersucht, urn ein

zuschatzen, ob neben dem in Abschnitt 4.2 analysierten direkten Effekt ein indirekter Effekt 

der sozialen Stellung auf Belastungsreaktionen existiert. Dieser Effekt ist vorhanden, wenn 

er auch weniger eine Frage der vertikalen Schichtung als der demographischen Situation zu 

sein scheint. 1m Hinblick auf die zur Diskussion stehende vertikale Ungleichheit in der Bela

stungsverarbeitung haben wir aber trotzdem nur ein schwaches Argument zur Hand. Wenn 

wir an das Ubersichtsmodell der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung (Abb. 2.5) 

zuriickdenken, verlauft zusatzlich zu dem direkten Effekt von der sozialen Stellung auf das 

Verhalten ein indirekter Effekt von der sozialen Stellung uber die Ressourcenausstattung auf 

das Verhalten. Da sich aber die Starke des indirekten Effekts multiplikativ aus zwei Zu

sammenhangsmaBen errechnet, kommt es wohl insgesamt nur zu einer unbedeutenden 

ErhOhung. 
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4.5 Soziale Stellung und Situationsbewertung 

Der vorangegangene Abschnitt hat Verarbeitungsressourcen als Zwischenglied von sozialer 

Stellung und Verarbeitungsverhalten thematisiert Dies stand in Zusarnmenhang mit der 

Uberlegung, daB ein indirekter Effekt der sozialen Position auf Belastungsreaktionen sich 

dadurch einstellen konnte, daB die unabhangigen Merkmale des Transaktionsansatzes eine 

Funktion soziodemographischer Kategorien sind. In analoger Weise fragen wir nun, ob nicht 

auch Bewertungskognitionen, die zweite Pradiktorenklasse psychologischer Ansatze, einer 

Variation mit der Sozialstruktur unterliegen. Dazu ruhren wir Regressionen der Anliegen und 

der situativen Optionen auf soziodemographische Grundkategorien durch. 

4.5.1 Modellformulierung 

Zur »Kultur der Armut« soUen, wie Abschnitt 2.3.1 dargelegt hat, unvorteilhafte Handlungs

muster gehOren, die von pessimistischen Wahrnehmungstendenzen hervorgerufen werden. 

Extrem Arme sollen dazu neigen, eigene Bewaltigungschancen ihrer Probleme zu iibersehen 

und Handlungsoptionen gering einzuschatzen. Wenn iiberhaupt irgendein Zusammenhang des 

von Lewis beschriebenen Syndroms mit Einkommensarmut existiert, miiBte sich ein direkter 

Zusammenhang zwischen Einkommen bzw. Deprivationsarmut und Optionen (wahrgenom

mene EinfluBnahmemoglichkeit in einer Situation) auch in unseren Daten zeigen. 

Was die Anliegen anbetrifft, liegen die Dinge weniger offensichtlich. Vordergriindig ist 

es plausibel anzunehmen, daB im unteren Einkommensbereich der finanzielle Aspekt der 
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Belastungssituationen einen grOfieren Stellenwert besitzt, da hier die faktisch vorhandenen 

Ressourcen zur Bewaltigung der Probleme starker eingeschrankt sind. Es sind aber eigentlich 

zwei gegenlaufige Tendenzen denkbar, deren Durchschlagen von der Art und Weise abhangt, 

wie die Probanden die Fragebogenanweisung verstanden haben und zu realisieren imstande 

waren. Wenn sie sich vollends in die Lage desjenigen versetzen konnten, dem es an finan

ziellen Mitteln fehlt, urn die okonomischen Anforderungen ohne groBe Umschweife zu erful

len, sollte sich einkommensunabhangig eine gleichfiirmige Verteilung des finanziellen Anlie

gens einstellen. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn Bessergestellte doch ihre realen Verhalt

nisse zugrundelegten; dann sollte sich in der Tat eine umgekehrt reziproke Beziehung zeigen. 

An dieser Stelle ist die schiere Unmoglichkeit zu erkennen, in einem Fragebogen okonomi

sche Belastungen so zu formulieren, daB sie anschaulich werden und doch fur verschiedene 

okonomische Milieus gleichwertige Stimuli bleiben. (Wir haben auf dieses Problem bereits 

bei der Diskussion der Vignettentechnik in Abschnitt 3.2.1 hingewiesen.) 

Ansehen und Selbstwertgefuhl sind sicher zum einen in dem MaB bedroht, wie es in 

unseren Situationen bei der Zuspitzung okonomischer Probleme urn zentrale und fur die 

Umgebung sichtbare Aspekte der Lebensfuhrung geht, und zum anderen davon abhangig, 

welche MaBstabe die Person und ihre Umwelt an eine standesgemaBe Lebensfuhrung anle

gen. Da es fur finanziell Bessergestellte einen steileren sozialen Abstieg bedeuten konnte, mit 

den funf Problemsituationen konfrontiert zu werden, ist es moglich, daB sie eine groBere 

Bedrohung durch diese Anliegen empfinden. Andererseits durfte sich in der Regel ihr 

Ansehen und Selbstwertgefuhl aus mehr als nur ihrer okonomischen Position speisen (nam

lich aus beruflichem Erfolg, Bildung und sonstigen Errungenschaften), und okonomische 

Probleme allein durften ihre Stellung nicht in dem MaB anfechten, wie sie es bei Armen 

wahrscheinlich vermogen. Diese Uberlegungen zusammengenommen, ist es also schwer, eine 

eindeutige Zusammenhangshypothese zu formulieren. Dagegen erwarten wir erfahrungs- und 

informationsbedingt eine Zunahme der Optionen bei hoher Bildung. In aile Analysen lassen 

wir wieder Kontrollen fur Alter und Geschlecht eingehen. 

Es ist eine schwierige Entscheidung, ob auch ein Zusammenhang zwischen generalisierter 

Kontrolle und situativen Optionen beriicksichtigt werden muB. Einerseits ahneln sich die 

Konstrukte in semantischer Hinsicht, andererseits betonen aber die Schopfer des Optionen

Konzepts ihre Unabhangigkeit (vgl. Abschnitt 2.2.3 und Folkman et al. 1986b:572). Auch 

Rotter (1966) verbindet mit Kontrolle die Idee einer Einstellung, die nur in unbestimmten, 

nicht auf Erfahrungsgrundlage handhabbaren Situationen wirksam wird (siehe Abschnitt 

2.3.4). Kontrolle wird daher als Pradiktor nicht in die folgenden Modelle aufgenommen. 

(Am Rande sei bemerkt, daB sich auch bei Beriicksichtigung der Kontrolle als Kovariate an 

den Ergebnissen nichts wesentliches andert, obwohl unsere Daten eine positive Korrelation 

zwischen Optionen und Kontrolle zeigen.) 
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4.5.2 Ergebnisse 

Tabelle 4.15: Soziale Stellung und Optionen 

Ein1adung Supermarkt Anschaffung 

Hauptstichprobe 

beta Mann 0.05 0.Q2 0.08 

Uber 50 -0.17" -0.11" -0.04 

Hohe Qualifik. 0.13' 0.Q7 -0.01 

Aq.-Einkommen 0.08 0.06 0.03 

Depr.-Armut -0.14" -0.19' -0.16" 

R2 lO%' 7%" 4%' 

N 648 619 633 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

* signifikant bei '" = 5 % 

BehOrde Jobverlust 

0.08" 0.09" 

-0.15" -0.25' 

0.04 0.03 

0.06 0.00 

-0.07 -0.07 

5%' 8%' 

636 629 

Die Auswertungsergebnisse sind in den folgenden Tabellen enthalten. Beginnen wir mit den 

Optionen (Tabelle 4.15). Situationsiibergreifend - und auf situationsspezifische Einzelbefunde 

wollen wir nicht eingehen - sind zwei wesentliche Tendenzen erkennbar. Erstens: Depriva

tionsarme nehmen weniger Optionen wahr als andere Personen. Die Effekte sind in drei 

Situationen statistisch signifikant und zeigen ansonsten in die gleiche Richtung (beta -0.07 bis 

-0.19). Ein signifikanter entgegengesetzter Effekt hOheren Aquivalenzeinkommens ist zwar 

der Tabelle nicht zu entnehmen (beta 0.00 bis 0.08). Werden aber die gleichen Regressionen 

ohne Kontrolle der Deprivationsarmut durchgefiihrt, wobei nun die Einkommenseffekte nicht 

mehr urn die Gemeinsarnkeiten mit Deprivationsarmut bereinigt werden, dann erweist sich 

auch das Einkommen stets als ein starkerer, in zwei Situationen signifikanter Erklarungs

faktor der wahrgenommenen Optionen. Diese Ergebnisse untermauem die Annahme eines 

Zusammenhangs zwischen Sekundarbewertung und materieller Lage, denn in Abbildung 4.10 

zeigte sich ja bereits, daB Sozialhilfeempfanger weniger Optionen wahrnehmen als andere 

Personen. Zweitens: Wie schon fiir die generalisierte Kontrolliiberzeugung festgestellt wurde, 

erodiert sehr konsistent mit dem Alter auch die situative Veranderbarkeitseinschatzung: 

Personen iiber 50 glauben weniger daran, etwas an den Problemen andem zu k6nnen (beta 

-0.04 bis -0.25). Hohe Berufsbildung zeigt nur vereinzelt den erwarteten Effekt, die Options

wahrnehmung zu steigem (beta -0.01 bis 0.13). Wenn es einen Geschlechtsunterschied gibt, 

der allerdings auch nicht sehr deutlich ausflillt, dann trauen sich Manner mehr situativen 

EinfluB zu (beta 0.02 bis 0.09). 

Finanzielle Anliegen (dazu Tabelle 4.16) sehen vor allem Einkommensschwache (beta 

-0.08 bis -0.17, vier von fiinfKoeffizienten signifikant), was die eingangs erlauterte Erwar-
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TabeHe 4.16: Soziale SteHung und finanzieHe Anliegen 

Einladung Supermarkt Anschaffung 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.09- -0.00 -0.18-

Uber 50 0.04 0.10- 0.05 

Hohe Qualifik. -0.01 -0.08 0.02 

Aq. -Einkommen -0.09- -0.17- -0.09-

Depr.-Armut 0.15- 0.09- 0.05 

R2 5%- 7%- 5%-

N 648 619 633 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 

• signifikant bei or = 5 % 

Behiirde lobverlust 

-0.14- -0.08 

om 0.00 

-0.03 0.07 

-0.08 -0.11-

0.04 0.04 

3%- 2%-

636 629 

tung bestatigt, und Frauen (auBer beim Supermarkt: beta flir Geschlecht=Mann -0.08 bis 

-0.18), was angesichts der Kontrolle des Einkommens eher tiberrascht und auf Erklarung 

wartet. In einer Regressionsgleichung ohne Deprivationsarmut fallen tibrigens die Einkom

menseffekte nochmals h6her aus. Die Effekte der Deprivationsarmut (beta 0.04 bis 0.15, 

Tabelle 4.16) sind denen des Einkommens entgegengesetzt, aber etwas schwacher. 

Ob Ansehen (Tabelle 4.17) auf dem Spiel steht, ist situationstibergreifend nur eine 

Altersfrage (beta flir Alter tiber 50: 0.08 bis 0.19, stets signifikant); die sonstigen soziode

mographischen Variablen und Armutsindikatoren weisen flir eine besondere Erwahnung zu 

unregelmaBige Effekte auf. Insbesondere das Einkommen hat zwischen den Situationen 

widersprtichliche Wirkungen (beta von -0.09 bis 0.09), die sich zwar partiell numerisch erhO

hen, aber nicht vereinheitlichen, wenn vorliegende Deprivationsarmut auBer acht gelassen 

wird. Sehr ahnliche Ergebnisse zeigt die Regressionsanalyse des bedrohten Selbstwertgeflihls. 

Es handelt sich auch hierbei in der Hauptsache urn einen Alterseffekt (auBer beim drohenden 

Iobverlust beta 0.09 bis 0.21), wahrend der Tendenz nach hohe berufliche Qualifikation einer 

Bedrohung des Selbstwertgeflihls entgegenwirkt. Indikatoren der materiellen Lage sind ohne 

nennenswerten EinfluB. 

Es bleibt zusamenfassend festzuhalten, daB die Bewertungskognitionen sinnvoll durch 

soziale Merkmale vorhergesagt werden k6nnen, wei! die Modellfits (R2) fast ausnahmlos 

signifikant besser sind als in Durchschnittsmodellen (Modelle, die lediglich den Durchschnitt 

der Zielvariablen voraussagen). Allerdings bewegen sich die Modellfits auch in einem sehr 

bescheidenen Rahmen, was darauf hinweist, daB Einfltisse auBerhalb der geschatzten Modell

parameter einen starken Zusammenhang mit den kognitiven Variablen haben mtissen. 

Innerhalb unserer Modelle hat sich wider Erwarten die Altersgruppe als wichtigster soziode

mographischer Faktor beim Zustandekommen der Situationseinschatzung herausgestellt. 
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Tabelle 4.17: Soziale Stellung und Anliegen Ansehen 

Einladung Supennarkt Anschaffung Behorde Jobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.05 0.06 -0.06 0.02 0.10-

Uber 50 0.08- 0.18- 0.19- 0.18- 0.10-

Hohe Qualifik. -0.08 -0.01 0.01 -0.04 0.06 

Aq .-Einkommen -0.04 -0.09- -0.07 0.09- 0.03 

Depr.-Annut 0.12- 0.Q7 0.06 0.03 0.04 

R2 4%- 5%- 5%- 4%- 3%-

N 648 619 633 636 629 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

* signifikant bei '" = 5 % 

Tabelle 4.18: Soziale Stellung und Anliegen Selbstwertgefiihl 

Einladung Supermarkt Anschaf- BehOrde Jobverlust 

fung 

Hauptstichprobe 

beta Mann -0.07 0.04 -0.14- -0.07 -0.03 

Uber 50 0.09- 0.11- 0.09- 0.21- 0.00 

Hohe Qualifik. -0.13- -0.09- om -0.04 -0.04 

Aq. -Einkommen -0.08- -0.06 0.02 -0.00 0.02 

Depr.-Annut 0.05 0.03 om 0.09- -0.00 

R2 6%" 3%- 3%- 6%- 0% 

N 648 619 633 636 629 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 

* signifikant bei '" = 5 % 

Indikatoren der materiellen Lage besitzen nur eingeschriinkte Wirkungen: Deprivation fOrdert 

die Wahrnehmung der Unabiinderlichkeit eines Problems, hohes Einkommen hat tendenziell 

den gegenteiligen Effekt und finanziell Bessergestellte sehen von den geschilderten Bela

stungssituationen auch weniger ihre finanziellen Belange beriihrt. 

Wie Abschnitt 4.4 haben die Analysen dieses Abschnitts nach indirekten Effekten der 

sozialen Stellung auf das Verarbeitungsverhalten geforscht. Nach den Ressourcen ging es nun 

urn Bewertungskognitionen in Abhiingigkeit von sozialen Merkmalen. Eine Verbindung 

zwischen diesen Merkmalen und Optionen existiert; leider wissen wir aus Abschnitt 4.3, daB 
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die Optionen nur sporadische Wirkungen auf das Verhalten ausiiben. Von einem indirekten 

Effekt kann daher eigentlich nicht die Rede sein. Zudem ist auch die Abhangigkeit der 

primaren Situationsbewertung von der sozialen Stellung nicht so stark, daB bei multiplikativer 

Verkniipfung mit dem Effekt von Anliegen auf Verhalten noch ein markanter indirekter 

Effekt resultierte. 
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4.6 Parallelmodell: Soziale Stellung, Situationsbewertung und Belastungsverarbeitung 

Die wichtigsten Ergebnisse der Regression der Verarbeitungsresultate auf die soziale Stellung 

in Abschnitt 4.2 waren: Vor allem das Alter und daneben Geschlecht und berufliche Bildung 

beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen auf okonomische Belastungen reagieren; 

zentrale Aspekte der vertikalen Ungleichheit (Einkommen und Deprivationsarmut) zeigen 

dagegen unter sonst gleichen Voraussetzungen nur sehr schwache Wirkungen. Spater hat sich 

dann herausgestellt, daB es unter den Wahrnehmungsparametern vor allem die Anliegen der 

Person in einer gegebenen Situation sind, die fur die Variation der Reaktionen verantwortlich 

zeichnen (Abschnitt 4.3). Nach den getrennt voneinander umgesetzten Einzelmodellen sollen 

nun die beiden Determinantengruppen in einem vereinten Modell ihre Fahigkeit unter Beweis 

stellen, Vorhersagen auf Verarbeitungsreaktionen zu begliinden. Ziel ist es festzustellen, ob 

die direkten Effekte der sozialen Stellung bei Kontrolle der Bewertung und der Ressourcen 

fortbestehen. Es ist nicht notwendig, Hypothesen fur die einzelnen Pradiktoren zu formu

lieren, da dies in den vorangegangenen Abschnitten bereits geschehen ist. Die Ergebnisse der 

genannten Einzelmodelle, insbesondere die Modellfits der Regressionen, und die allgemeinen 

Uberlegungen zu distalen und proximalen Erklarungsfaktoren (Abschnitt 2.6.2) lassen aber 

erwarten, daB Reaktionen eher auf Wahrnehmungen als auf soziale Kategorien zuliickzu

fuhren sind. 
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4.6.1 Ergebnisse 

Die Regressionsergebnisse sind den Tabellen 4.19 bis 4.21 zu entnehmen. Vergleichspunkt 

sind jeweils die Parameter der Regressionen auf der Grundlage des Transaktionsmodells 

(Tab. 4.6 bis 4.8). Ein Blick auf die Modellfits HiBt gleich zu Beginn erkennen, daB die aus 

Bewertungs- und Sozialstrukturelementen zusammengesetzten parallelen ErkHirungsmodelle 

die Zielvariablen etwas besser erklaren als die Transaktionsmodelle (deren Modellfits hier 

nachrichtlich auch abgedruckt sind), da die Werte fur R2 jeweils urn einige Prozentpunkte 

hoher liegen, ohne daB allerdings damit ein wirklicher Sprung nach vome geschafft ware. 

Selbstverstandlich ist die Erklarungskraft der Parallelmodelle deutlich grOBer als die der So

zialstrukturmodelle (vgl. Tabellen 4.3 bis 4.5), die ja deutlich unterhalb der der Trans

aktionsmodelle blieb. 

Den starksten EinfluB unter allen Pradiktoren tiben die Anliegen aus. Ihr Effekt andert 

sich bei Kontrolle der soziodemographischen Struktur praktisch nicht gegentiber den Trans

aktionsmodellen. Eine insgesamt etwa gleich starke Wirkung geht von den Anliegen Geld 

und Ansehen aus, wobei emeut zu beobachten ist, daB bedrohtes Ansehen die Bereitschaft zu 

problemorientierten Reaktionen schmalert (beta -0.03 bis -0.25, siehe Tab. 4.19). Ansonsten 

gilt: Je groBer die Anliegen, desto groBer die Neigung zu problemorientiertem Verhalten 

(z. B. fur Geld: beta 0.07 bis 0.19, Tab. 4.19) und desto groBer die Besorgnis (beta bis 0.52 

fur Geld und 0.40 fur Ansehen). Ein tiber die Situationen hinweg bestandiger Effekt der 

Anliegen auf emotionsorientiertes Verhalten ist nur beim Ansehen zu erkennen (beta 0.15 bis 

0.30), wahrend andere Anliegen unbestandige oder widerspriichliche Wirkungen aufweisen. 

Ftir Optionen und Kontrolle gilt das in Abschnitt 4.3 Gesagte: Entgegen allen Vorannahmen 

lassen sich nachhaltige Effekte nur zwischen Kontrolle und emotionsorientierten Reaktionen 

nachweisen. Die Koeffizienten betragen mehrfach nahezu -0.20 (siehe Tab. 4.20, beim 

BehOrdengang jedoch nur -0.06). Es bleibt auch dabei, daB soziale Untersrutzung problem

orientiertes Verhalten fordert (beta 0.10 bis 0.17). 

Viele im reinen Sozialstrukturmodell (Abschnitt 4.2) gemessene Effekte schwachen sich 

im Parallelmodell ab, verschwinden allerdings nicht ganzlich. Betrachten wir sie im einzel

nen. Der GeschlechtseinfluB auf problemorientiertes Verhalten ist nach wie vor gegeben und 

in den meisten Situationen statistisch signifikant. Manner verhalten sich weniger problem

orientiert (beta -0.03 bis -0.20). Ein stabiler Zusammenhang mit emotionsorientiertem Ver

halten war im Sozialstrukturmodell bereits nicht gegeben und ist nun nur noch beim BehOr

dengang vorhanden, bei dem Manner sich weniger emotionsorientiert verhalten. Zwischen 

den Geschlechtem existiert bis auf eine Ausnahme (Supermarkt, beta=-0.09) auch kein 

nennenswerter Unterschied der emotionalen Belastung. Der vormals in drei Situationen 

nachgewiesene Altersunterschied im problemorientierten Verhalten veriiert sich weitgehend, 

er halt sich aber bei minderen Betragen im emotionsorientierten Verhalten. Hinsichtlich der 

Besorgnis hat das Alter keineriei EinfluB mehr. Eine hohe berufliche Bildung schlieBlich 
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Tabelle 4.19: Problemorientiertes Verhalten im Parallelmodell 

Einladung Supermarkt Anschaffung BehOrde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Geld 0.16- 0.07 0.18- 0.19- 0.11-

Ansehen -0.18- -0.03 -0.08 -0.25' -0.14-

Selbstwert -0.14- 0.03 0.07 0.13' 0.00 

Wohl 0.01 0.04 0.12- 0.07 

Harmonie 0.09 0.10-

Kontakt 0.04 om 
Privatheit -0.06 

Optionen -0.07 -0.03 0.09- -0.03 0.10* 

Kontrolle 0.02 0.01 0.08 0.00 0.10' 

Soz. Unto 0.17- 0.10' 0.10- 0.12' 0.13-

Mann -0.12' -0.20' -0.05 -0.11- -0.03 

Uber 50 -0.07 -0.00 -0.06 0.01 -0.10' 

Hohe Qualifik. -0.00 -0.04 0.01 -0.03 0.03 

Aq.-Einkommen 0.04 0.14- -0.05 0.04 0.02 

Depr.-Armut 0.12- 0.01 -0.02 -0.04 -0.01 

N 644 619 633 636 629 

R2 14%- 7%- 10%- 14%- 14%' 

nachrichtlich: 

R2 im Sozialstrukturmodell 3%- 5%' 2%- 3%' 4%-

(Tab. 4.3) 

R2 im Transaktionsmodell (Tab. 11%- 2% 9%' 12%' 12%* 

4.6) 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 
* signifikant bei ,,= 5 % 
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Tabelle 4.20: Emotionsorientiertes Verhalten im Parallelmodell 

Einladung Supennarkt Anschaffung Behtirde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Geld 0.02 0.17' -0.04 -0.09' -0.08 

Ansehen 0.30' 0.15' 0.20' 0.23' 0.23' 

Selbstwert 0.18' 0.04 0.Q7 0.25' -0.11-

Wohl 0.09- -0.08 0.Q2 -0.08 

Harmonie 0.11- -0.09 

Kontakt 0.07- -0.04 

Privatheit 0.06 

Optionen -0.04 -0.01 0.00 0.00 -0.18-

Kontrolle -0.19- -0.19' -0.20- -0.06 -0.14-

Soz. Unt. -0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 

Mann 0.03 -0.02 0.05 -0.10- 0.07 

Ober 50 0.09- 0.09- 0.13- 0.13- 0.02 

Hohe Qualifik. -0.06 -0.09- -0.05 -0.12- -0.09-

Aq.-Einkommen -0.02 0.Q7 -0.04 0.04 -0.00 

Depr.-Annut -0.02 0.05 0.01 0.02 -0.03 

N 644 619 633 636 629 

R2 35%' 29%- 15%- 32%- 15%-

nachrichtlich: 

R2 im Sozialstrukturmodell 8%- 8%- 6%' 10%- 3%' 

(['ab. 4.4) 

R2 im Transaktionsmodell (['ab. 34%' 27%- 12%' 29%' 14%' 

4.7) 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland« 1994, gewichtete Ergebnisse 
• signifikant bei '" = 5 % 
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Tabelle 4.21: Emotionale Belastung im Parallelmodell 

Einladung Supermarkt Anschaffung Behiirde lobverlust 

Hauptstichprobe 

beta Geld 0.26- 0.18- 0.52- -0.01 0.42-

Ansehen 0.38- 0.40- 0.14- 0.23- -0.08 

Selbstwert 0.11- -0.01 0.03 0.44- 0.08 

Wohl -0.01 0.09- 0.00 0.11-

Harmonie 0.09- -0.01 

Kontakt 0.07- 0.01 

Privatheit 0.07 

Optionen -0.02 0.01 -0.02 -0.14- -0.06 

Kontrolle 0.04 0.05 0.02 0.05 0.00 

Soz. Unl. -0.02 -0.01 0.01 0.01 0.00 

Mann -0.02 -0.09- -0.00 -0.05 -0.04 

Uber 50 -0.06 -0.06 -0.10- 0.01 0.02 

Hohe Qualifik. 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 

Aq. -Einkommen -0.05 -0.04 0.06 0.05 0.07 

Depr.-Armut 0.00 -0.02 0.05 0.03 0.02 

N 644 619 633 636 629 

R2 37%- 27%- 42%- 51 %- 28%" 

nachrichtlich: 

R2 im Sozialstrukturmodell 3%- 2% 2%- 4%- 1% 

(Tab. 4.5) 

~ im Transaktionsmodell (Tab. 36%- 25%- 41%- 50%" 27%-

4.8) 

Datenbasis: Umfrage »Alltag in Deutschland. 1994, gewichtete Ergebnisse 
* signifikant bei a = 5 % 
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senkt in allen Situationen die Tendenz zu pal\iativem Verhalten, doch muB man den Zu

sammenhang als schwach bezeichnen, da die Koeffizienten meist dem Betrag nach unter 0.10 

liegen und teilweise nicht signifikant sind. Einkommen und Deprivationsarmut, die im Sozial

strukturmodell noch gewisse Wirkungen zeigten, weisen nun so gut wie keinen statistisch 

abgesicherten EinfluB mehr auf. 

Zusammenfassend lassen sich zwei Schliisse ziehen. Erstens haben, wenn man Unter

schiede nur in bivariater Gegeniiberstellung sucht, Einkommens- und Deprivationsarmut 

gewisse, wenn auch nicht situationeniibergreifend stabile und nur schwache Effekte auf 

Reaktionen unter 6konomischen Belastungen. Je mehr jedoch im Vergleich mit einer bivaria

ten Betrachtung (von der Abschnitt 4.2 seinen Ausgang nahm) weitere Sozialstrukturparame

ter und schlieBlich, wie oben geschehen, Wahrnehmungsaspekte kontrolliert werden, desto 

mehr schalt sich ein Bild der Unabhangigkeit der Belastungsreaktionen von der materiellen 

Lage heraus. Unter sonst gieichen Bedingungen bedeuten Einkommensdifferentiale und 

materielle Deprivation also offenbar nichts fur die Bewaltigung armutsbedingter Probleme. 

Die geringen Unterschiede, die auf den ersten Blick vorgefunden wurden, sind nicht ursach

lich durch Einkommen und Deprivationsarmut bedingt, sondern durch Alter, Geschlecht, 

niedrige Qualifikation und Situationsbewertung der finanziell Schlechtergestellten. Keines

wegs sind in diesen Ergebnissen Belege dafur zu finden, daB Arme zu ihrer Lage durch 

dysfunktionales eigenes Verhalten beitragen. 

Zweitens aber, nachdem sich das Argumentationsprinzip der sozialen Ungleichheit in der 

Belastungsverarbeitung als empirisch nicht sonderlich fruchtbar erwiesen hat, darf das 

alternative Argumentationsprinzip auf Grundlage des Imaginiiren Urteils sehr wohl als 

begriindet angesehen werden. Die Sorge urn den guten Ruf erweist sich als neben finanziellen 

Anliegen starkste Triebfeder des Bewaltigungsverhaltens; sie ist mit diesen zusammen im 

wesentlichen dafur verantwortlich, daB es durch 6konomische Belastungsquellen zu emotio

nalen Belastungen kommt. 

4.6.2 Indirekte Effekte des Einkommens 

Der vorangegangene Abschnitt hat sich mit Effekten der Variablengruppen sozialer und 

psychischer Natur befaBt. Es hat sich wie bereits in Abschnitt 4.2 gezeigt, daB die vertikale 

Schichtung kaum einen EinfluB auf Belastungsreaktionen besitzt. Gegen diesen SchluB ist der 

Einwand denkbar, daB dabei nur direkte kausale Effekte beobachtet wurden. Es k6nnten indi

rekte kausale Effekte existieren, die u.U. gegenlaufig wirken und sich in der Summe auf

heben. So wurde an anderer Stelle die Vermutung geauBert, daB z. B. das Einkommen keinen 

nennenswerten Gesamteffekt auf problemorientiertes Verhalten besitzt, weil es keinen 

direkten Effekt besitzt und eine positive und eine negative indirekte Wirkung sich gegenseitig 

aufheben (AndreB et al. 1996:344). Einerseits gehe mit niedrigem Einkommen externe 

Kontrolle einher, die weniger instrumentelles Verhalten bewirkt. Andererseits fuhre fehlendes 
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Einkommen zu erh6hten Anliegen, die ja instrumentelles Verhalten anregen. Da diese 

Wirkungen sich im Sozialstrukturmodell i.iberlagerte, wiirde dort kein direkter Effekt sicht

bar. Ferner ist es von Interesse zu erfahren, auf welchem indirekten Weg im Pfadmodell die 

eventuell vorhandenen bivariaten Zusammenhiinge verlaufen. 

Da im Analysemodell (Abb. 2.5) die soziale Stellung sowohl via Bewertungen als auch 

via Ressourcenausstattung und darin jeweils i.iber mehrere Einzelvariablen Effekte auf Bela

stungsreaktionen ausi.iben kann, ist eine uni.iberschaubare Vielfalt indirekter Wirkungsverliiufe 

vorstellbar. Dem oben genannten Beispiel lieBe sich etwa ein Pfad hinzufiigen, der einen 

Zusammenhang zwischen Kontrolle und Bewertungskognitionen einbezieht und einen Verlauf 

von Einkommen i.iber Kontrolle und Bewertung zum Verhalten nimmt. Wir wollen uns aber 

aus zwei Griinden auf nur wenige indirekte Beziehungen (dazu Abb. 4.15) konzentrieren: 

Einesteils geht es darum, theoretisch begriindete Zusammenhiinge empirisch zu priifen, und 

nicht etwa darum, die bivariate Korrelation durch Summierung aller direkten und indirekten 

Effekte numerisch zu reproduzieren. Andernteils bestehen empirische Zusammenhiinge, etwa 

derjenige zwischen Einkommen und beruflicher Qualifikation, die man schwerlich wird als 

Effekte bezeichnen kannen, weil es problematisch wiire, die eine Variable im Pfad (Einkom

men) generell als Ursache der anderen (Qualifikation) zu betrachten. Pfadverliiufe i.iber die 

anderen soziodemographischen Merkmale (neben der Qualifikation das Alter, das Geschlecht 

und die Deprivationsarmut) wurden daher beiseite gelassen. 

Bewertung 

Reaktionen 

Einkommen 

Abbildung 4.15: Effekte des Einkommens auf Reaktionen 

Abbildung 4.15 verdeutlicht den direkten und die beiden indirekten Effekte, auf die wir 

uns beschriinken wollen: die Beziehung zwischen Einkommen und Reaktionen erstens i.iber 

Bewertungskognitionen (Anliegen und Optionen) und zweitens i.iber Bewiiltigungsressourcen 

(Kontrolli.iberzeugung und soziale Unterstiitzung). Wir haben hier zur Identifikation der 

Stufen in der anschlieBenden numerischen Kalkulation jeweils den ersten Teilabschnitt des 
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Pfads (ausgehend vom Einkommen) als A und den zweiten (miindend in die Reaktionen) als 

B markiert. Die Ergebnisse der Pfadberechnung befinden sich in den folgenden Tabellen: 

Tab. 4.22 fur problemorientiertes Verhalten, Tab. 4.23 fur emotionsorientiertes Verhalten 

und Tab. 4.24 fur emotionale Belastung. Der Aufbau der Tabellen ahnelt dem bekannten 

Schema, allerdings wurden nun die aus friiheren Tabellen (siehe hier die Verweise im 

TabellenfuB) schon bekannten Regressionsergebnisse mit den Mitteln der Pfadanalyse (vgl. 

Abschnitt 3.3) zusammengestellt. So enthalt die Tabelle 4.22 die Effekte, die das Einkommen 

direkt und auf dem Weg iiber die Anliegen Geld, Ansehen, Selbstwertgefuhl, die Optionen, 

die Kontrolle und soziale Unterstiitzung auf problemorientiertes Verhalten besitzt. Fiir jede 

Situation ist unter A die erste und unter B die zweite Stufe des Pfads angegeben. (Es wurde 

bereits darauf hingewiesen, daB wir auf die Er6rterung vielstufiger Pfade verzichten.) Die 

Spalten A einer gegebenen Situation sind iiber aile drei Tabellen hinweg identisch, wei! es 

immer urn dieselbe, vom Einkommen ausgehende, Beziehung geht. Der indirekte Effekt 

errechnet sich als Produkt der Regressions- (oder Pfad-)Koeffizienten und wird in der Spalte 

»Effekt« angegeben. Ferner wird die Summe der benannten indirekten Effekte (die sich durch 

Hinzunahme weiterer Pfade erh6hen k6nnte), der direkte Effekt und informationshalber die 

bivariate Korrelation ausgewiesen. 

Die Befunde der drei Tabellen lassen sich rasch zusammenfassen. 1. Da die Pfadkoeffi

zienten der Stufen A und B klein sind, belaufen sich die Betrage der meisten indirekten 

Effekte auf 0.02 oder weniger. Es ist nicht sinnvoll, diese Effekte inhaltlich zu interpretie

ren. 2. Daher eriibrigt es sich strenggenommen, auf die obige Vermutung entgegengesetzter 

Effekte einzugehen. Sie ist zwar im Prinzip nicht falsch, wie man in Tab. 4.22 in den Zei!en 

Anliegen Geld (negative Effekte) und Kontrolle (zweimal positive Effekte) erkennt, doch 

eben nicht substantiell giiltig. 3. Allenfalls auf zwei Pfaden sind etwas starkere Pfadeffekte 

(Betrage bis 0.05) erkennbar: Einkommen mindert emotionsorientiertes Verhalten, wei! es 

mit interner Kontrolle einhergeht und diese zu weniger emotionsorientierter Bewaltigung 

fuhrt (Tab. 4.23). Und das Einkommen senkt die emotionale Belastung, wei! es zu einem 

kleineren Anliegen Geld fuhrt, das wiederum fur die Belastungsintensitat ausschlaggebend ist 

(Tab. 4.24). 4. Fiir die Einladung und den Supermarkt besteht eine signifikante bivariate 

Korrelation zwischen dem Einkommen und emotionsorientiertem Verhalten (dies auch fur die 

Anschaffung) und emotionaler Belastung. In diesem Fallen weisen die Summen der ausgewie

senen indirekten Effekte in dieselbe Richtung wie der bivariate Zusammenhang und iiberstei

gen im Betrag den direkten Effekt - eine Konstellation, die bereits von Duncan (1966) mehr

fach beschrieben wird. 

Auch die pfadanalytische Zusammenschau der in separaten Regressionsmodellen vor

genommenen Untersuchungen der Wirkungen des Einkommens auf Reaktionen unter Bela

stung hat also keinerlei Anhaltspunkte dafur erbracht, daB das Einkommen irgendeinen 

nachhaltigen Effekt ausiibt. 

215 



~
 

T
ab

eU
e 

4.
22

: 
D

ir
ek

te
 u

od
 w

ic
ht

ig
e 

in
di

re
kt

e 
E

ff
ek

te
 d

es
 A

qu
iv

al
en

ze
in

ko
m

m
en

s 
au

f 
pr

ob
le

m
or

ie
ot

ie
rt

es
 V

er
ha

lt
eo

 
0

\ 

E
in

la
du

ng
 

S
up

er
m

ar
kt

 
A

ns
ch

af
fu

ng
 

B
eb

O
rd

e 
lo

bv
er

lu
st

 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

A
 

B
I 

(A
·B

) 
A

 
B

I 
(A

·B
) 

A
 

B
I 

(A
·B

) 
A

 
B

I 
(A

·B
) 

A
 

B
I 

vi
a 

B
ew

er
tu

ng
 

A
nl

ie
ge

n 
G

el
d2

 
-0

.0
9 

0.
18

 
-0

.0
2 

-0
.1

7 
0.

06
 

-0
.0

1 
-0

.0
9 

0.
20

 
-0

.0
2 

-0
.0

8 
0.

21
 

-0
.0

2 
-0

. I
I 

O
.I

I 

E
ff

ek
t 

(A
·B

) 

-0
.0

1 

A
nl

ie
ge

n 
A

ns
eh

en
3 

-0
.0

4 
-0

.1
7 

0.
01

 
-0

.0
9 

-0
.0

5 
0

.0
0

 
-0

.0
7 

-0
.0

9 
0.

01
 

0.
09

 
-0

.2
5 

-0
.0

2 
0.

03
 

-0
.1

5 
-0

.0
0 

A
nl

ie
ge

n 
S

el
bs

tw
er

t4
 

-0
.0

8 
-0

.1
5 

0.
01

 
-0

.0
6 

0.
03

 
-0

.0
0 

0.
02

 
0

.0
7

 
0.

00
 

-0
.0

0 
0.

13
 

0.
00

 
0.

02
 

0.
01

 
0.

00
 

O
pt

io
ne

nS
 

0.
08

 
-0

.0
7 

-0
.0

1 
0.

06
 

-0
.0

3 
-0

.0
0 

0.
03

 
0.

09
 

0.
00

 
0.

06
 

-0
.0

3 
-0

.0
0 

0.
00

 
0.

12
 

0.
00

 

vi
a 

R
es

so
ur

ce
n 

K
on

tr
ol

le
6 

0.
19

 
-0

.0
0 

0.
00

 
0.

19
 

0
.0

0
 

0.
00

 
0.

19
 

0.
08

 
0.

02
 

0.
19

 
0

.0
0

 
0.

00
 

0.
19

 
0.

12
 

0.
02

 

S
oz

. 
U

nt
er

st
.7

 
0.

03
 

0
.1

7
 

0.
01

 
0.

03
 

O
.I

I 
0.

00
 

0.
03

 
O

.I
I 

0.
00

 
0.

03
 

0.
13

 
0.

00
 

0.
03

 
0.

15
 

0.
00

 

S
um

m
e 

de
r 

da
rg

es
te

ll
te

n 
in

di
re

kt
en

 E
ff

ek
te

 
0.

00
 

-0
.0

1 
0.

01
 

-0
.0

4 
0.

01
 

di
re

kt
er

 E
ff

ek
t 

0.
04

 
0.

14
 

-0
.0

5 
0.

04
 

0.
02

 

(T
ab

. 
4.

19
) 

bi
va

ri
at

e 
K

or
re

la
tio

n 
0.

01
 

0.
09

 
-0

.0
2 

-0
.0

2 
0.

04
 

A
nm

er
ku

ng
en

: 

1 
en

tn
om

m
en

 a
us

 T
ab

. 
4.

6 
2 

S
pa

lt
e 

A
 e

nt
no

m
m

en
 a

us
 T

ab
. 

4.
16

 
3 

T
ab

. 
4.

17
 

4 
T

ab
. 

4.
18

 
S

T
ab

. 
4.

15
 

6 
T

ab
. 

4.
12

 
7 

T
ab

. 
4.

14
 



T
ab

el
le

 4
.2

3:
 D

ir
ek

te
 u

nd
 w

ic
ht

ig
e 

in
di

re
kt

e 
E

ff
ek

te
 d

es
 A

qu
iv

al
en

ze
in

ko
m

m
en

s 
au

f 
em

ot
io

ns
or

ie
nt

ie
rt

es
 V

er
ha

lt
en

 

E
in

la
du

ng
 

S
up

er
m

ar
kt

 
A

ns
ch

af
fu

ng
 

B
eh

or
de

 
Io

bv
er

lu
st

 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

A
 

B
I 

(A
'B

) 
A

 
B

I 
(A

'B
) 

A
 

B
I 

(A
'B

) 
A

 
B

I 
(A

'B
) 

A
 

B
I 

(A
'B

) 

vi
a 

B
ew

er
tu

ng
 

A
nl

ie
ge

n 
G

el
d

2 
-0

.0
9 

0.
01

 
-0

.0
0 

-0
.1

7 
0

.1
7

 
-0

.0
3 

-0
.0

9 
-0

.0
5 

0.
00

 
-0

.0
8 

-0
.0

8 
0.

01
 

-0
.1

1 
-0

.1
0 

0.
01

 

A
nl

ie
ge

n 
A

ns
eh

en
3 

-0
.0

4 
0.

30
 

-0
.0

1 
-0

.0
9 

0.
15

 
-0

.0
1 

-0
.0

7 
0.

21
 

-0
.0

1 
0.

09
 

0.
22

 
0.

02
 

0.
03

 
0.

23
 

0.
01

 

A
nl

ie
ge

n 
S

el
bs

tw
er

t4
 

-0
.0

8 
0.

19
 

-0
.0

2 
-0

.0
6 

0.
05

 
-0

.0
0 

0.
02

 
0

.0
7

 
0.

00
 

-0
.0

0 
0.

28
 

0.
00

 
0.

02
 

-0
.1

1 
-0

.0
0 

O
pt

io
ne

n5
 

0.
08

 
-0

.0
6 

-0
.0

0 
0.

06
 

-0
.0

2 
-0

.0
0 

0.
03

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

06
 

-0
.0

1 
-0

.0
0 

0.
00

 
-0

.1
8 

0.
00

 

vi
a 

R
es

so
ur

ce
n 

K
on

tr
ol

le
6 

0.
19

 
-0

.2
0 

-0
.0

4 
0.

19
 

-0
.2

1 
-0

.0
4 

0.
19

 
-0

.2
4 

-0
.0

5 
0.

19
 

-0
.1

0 
-0

.0
2 

0.
19

 
-0

.1
5 

-0
.0

3 

S
oz

. 
U

 n
te

rs
t. 

7 
0.

03
 

-0
.0

8 
-0

.0
0 

0.
03

 
-0

.0
1 

-0
.0

0 
0.

03
 

-0
.0

2 
-0

.0
0 

0.
03

 
-0

.0
2 

-0
.0

0 
0.

03
 

-0
.0

1 
-0

.0
0 

S
um

m
e 

de
r 

da
rg

es
te

ll
te

n 
in

di
re

kt
en

 E
ff

ek
te

 
-0

.0
7 

-0
.0

8 
-0

.0
6 

0.
01

 
-0

.0
1 

di
re

kt
er

 E
ff

ek
t 

-0
.0

2 
0.

07
 

-0
.0

4 
0.

04
 

-0
.0

0 

(T
ab

. 
4.

20
) 

bi
va

ri
at

e 
K

or
re

la
tio

n 
-0

.1
5 

-0
.1

1 
-0

.1
2 

-0
.0

2 
-0

.0
3 

A
nm

er
ku

ng
en

: 

1 
en

tn
om

m
en

 a
us

 T
ab

. 
4.

7 
2 

Sp
aJ

te
 A

 e
nt

no
m

m
en

 a
us

 T
ab

. 
4.

17
 

3 
T

ab
. 

4.
17

 
4 

T
ab

. 
4.

18
 

5 
T

ab
. 

4.
15

 
6 

T
ab

. 
4.

14
 

7 
T

ab
. 

4.
14

 

N
 .....
. 

-.
,J

 



IV
 

.....
 

0
0

 

T
ab

el
le

 4
.2

4:
 D

ir
ek

te
 u

nd
 w

ic
ht

ig
e 

in
di

re
kt

e 
E

ff
ek

te
 d

es
 A

qu
iv

aI
en

ze
in

ko
m

m
en

s 
au

f 
em

ot
io

na
le

 B
el

as
tu

ng
 

E
in

la
du

ng
 

S
up

er
m

ar
kt

 
A

ns
ch

af
fu

ng
 

B
eh

br
de

 
lo

b
ve

rl
u

st
 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

E
ff

ek
t 

A
 

B
l 

(A
*B

) 
A

 
B

l 
(A

*B
) 

A
 

B
l 

(A
*B

) 
A

 
B

l 
(A

*B
) 

A
 

B
l 

(A
*B

) 

vi
a 

B
ew

er
tu

ng
 

A
nl

ie
ge

n 
G

el
d

2 
-0

.0
9 

0.
27

* 
-0

.0
2 

-0
.1

7 
0.

19
 

-0
.0

3 
-0

.0
9 

0.
52

 
-0

.0
5 

-0
.0

8 
-0

.0
1 

0.
00

 
-0

.1
1 

0.
42

 
-0

.0
5 

A
n

li
eg

en
 A

n
se

h
en

3 
-0

.0
4 

0.
38

 
-0

.0
2 

-0
.0

9 
0.

39
 

-0
.0

4 
-0

.0
7 

0.
12

 
-0

.0
1 

0.
09

 
0.

23
 

0.
02

 
0.

03
 

-0
.0

7 
-0

.0
0 

A
nl

ie
ge

n 
S

el
bs

tw
er

t4
 

-0
.0

8 
0.

11
 

-0
.0

1 
-0

.0
6 

-0
.0

1 
0.

00
 

0.
02

 
0.

02
 

0.
00

 
-0

.0
0 

0.
45

 
0.

00
 

0.
02

 
0.

09
 

0.
00

 

O
pt

io
ne

n5
 

0.
08

 
-0

.0
1 

-0
.0

0 
0.

06
 

0.
01

 
0.

00
 

0.
03

 
-0

.0
3 

-0
.0

0 
0.

06
 

-0
.1

4 
-0

.0
1 

0.
00

 
-0

.0
7 

0.
00

 

vi
a 

R
es

so
ur

ce
n 

K
on

tr
ol

le
6 

0.
19

 
0.

03
 

0.
01

 
0.

19
 

0.
04

 
0.

01
 

0.
19

 
0.

04
 

0.
01

 
0.

19
 

0.
06

 
0.

01
 

0.
19

 
0.

02
 

0.
00

 

S
oz

. 
U

nt
er

st
.7

 
0.

03
 

-0
.0

1 
-0

.0
0 

0.
03

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

03
 

0.
03

 
0.

00
 

0.
03

 
0.

02
 

0.
00

 
0.

03
 

0.
01

 
0.

00
 

Su
m

m
e 

de
r 

da
rg

es
te

ll
te

n 
in

di
re

kt
en

 E
ff

ek
te

 
-0

.0
4 

-0
.0

6 
-0

.0
5 

0.
02

 
-0

.0
5 

di
re

kt
er

 E
ff

ek
t 

-0
.0

5 
-0

.0
4 

0.
06

 
0.

05
 

0.
07

 

(T
ab

. 
4.

21
) 

bi
va

ri
at

e 
K

or
re

la
tio

n 
-0

.1
4 

-0
.1

1 
-0

.0
4 

0.
04

 
0.

00
 

A
n

m
er

ku
n

g
en

: 

1 
en

tn
om

m
en

 a
us

 T
ab

. 
4.

8 
2 

Sp
al

te
 A

 e
nt

no
m

m
en

 a
us

 T
ab

. 
4.

16
 

3 
T

ab
. 

4.
17

 
4 

T
ab

. 
4.

18
 

5 
T

ab
. 

4.
15

 
6 

T
ab

. 
4.

14
 

7 
T

ab
. 

4.
14

 



4.6.3 Interaktionen 

Das Parallelmodell triigt wie grundsiitzlich jede multivariate Regression in bestimmter Weise 

der Moglichkeit Rechnung, die unabhiingigen Variablen konnten untereinander mehr oder 

weniger stark zusammenhiingen. Das Kalkiil dieses Verfahrens beriicksichtigt beispielsweise, 

daB Bildung und Einkommen korreliert sind, und weist wie oben demonstriert den EinfluB 

jeder Priidiktorvariable unter sonst gleichen Bedingungen aus, also etwa den Zusammenhang 

zwischen Einkommen und Verhalten bei gleichen Bildungsvoraussetzungen oder aber bei 

gleicher Situationsbewertung. Nun ist diesem Ansatz auch die Annahme inhiirent, daB ein 

gegebener Priidiktor bei allen Auspriigungen sonstiger unabhiingiger Variablen im Modell 

einen EinfluB gleichbleibender Starke besitzt, was ja durchaus in Zweifel gezogen werden 

kann. Es ist denkbar, daB manche Faktoren nur unter bestimmten Voraussetzungen und 

gerade nicht schlechthin ihre Wirkungen entfalten und daB es letztlich an der statistischen 

Modellkonstruktion liegt, wenn der vermutete EinfluB mancher Merkmale, wie des Einkom

mens, sich bislang nicht iiuBerte. Diese Uberiegung wird mit einem Beispiel verstandlicher. 

Einkommen und Deprivationsarmut haben sich flir die Belastungsverarbeitung als praktisch 

bedeutungslos erwiesen, wiihrend der EinfluB der Anliegen evident ist. Vielleicht aber besteht 

zwischen diesen Faktoren eine besondere Wechselbeziehung der Art, daB sich in spezifischen 

Einkommenslagen oder Armutspositionen Anliegen stiirker als sonst oder auch nur dort 

auswirken. Allgemein formuliert wiirde der Effekt einer Variablen mit der Auspriigung 

anderer schwanken. In statistischen Modellen liiBt sich ein solches Kalkiil mit lnteraktions

effekten realisieren, wiihrend die bisherigen Modelle nur Haupteffekte enthielten. Interaktions

effekte zwischen zwei Variablen beschreiben Wirkungen, die diese nur in Kombination aus

iiben. Sie konnen anstelle von oder zusammen mit Haupteffekten auftreten. 

Interaktionen sind nicht zu verwechseln mit der bereichsabhiingigen Wirkung soziodemo

graphischer Merkmale. Ilfeld (1980b) beobachtet beispielsweise, daB die Einkommensposition 

und andere soziodemographische Merkmale nur im Verhalten auf okonomischem Gebiet 

einen Unterschied ausmachen, nicht jedoch im Ehe- und Familienleben. Ilfeld kommt 

lediglich zu dem SchluB, daB diese Merkmale an sich EinfluB auf das Bewiiltigungsverhalten 

besitzen, nicht jedoch, daB die Merkmale sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf das Verhalten 

beeinflussen. 

Ein Problem besteht darin, solche Interaktionen zu lokalisieren, denn prinzipiell moglich 

sind sie zwischen allen Variablen eines Modells, wodurch sich eine uniiberschaubare Fiille 

denkbarer Kombinationsmoglichkeiten ergibt. Es schien hier jedoch geboten, die Suche nach 

MaBgabe der inhaltlichen Begriindbarkeit einzuschriinken. Zum einen sollten an Interaktionen 

die Komponenten der vertikalen Schichtung (Einkommen, Deprivationsarmut) beteiligt sein. 

Es sollte nach der weitgehend ergebnislosen Suche nach vertikaler Ungleichheit in der 

Belastungsverarbeitung ein letztes Mal gepriift werden, ob es mit diesen materiellen Status

aspekten nicht doch eine Bewandtnis hat. Zum anderen sollten an den Interaktionen die 
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beiden insgesamt wichtigsten Detenninanten der Bewaltigungsreaktionen, die Anliegen Geld 

und Ansehen, beteiligt sein. Die Vennutung lautet also, daB der EinfluB der Anliegenje nach 

Einkommens- oder Annutsposition unterschiedlich ausfallt bzw. daB je nach Einkommens

position andere Anliegen eine Rolle spielen. Getestet wurden Interaktionen zwischen den 

Anliegen und Deprivationsannut, Einkommen, Bildung sowie interessehalber Alter und Ge

schlecht. Aus technischen Grunden konnten daher nur jeweils einzelne Interaktionseffekte in 

einem Modell untergebracht werden, denn wegen der hohen Korrelation der multiplikativ 

gebildeten Interaktionsvariablen untereinander und mit den Ursprungsmerkmalen (Multikolli

nearitat) werden die Modelleffekte sehr instabil. (Dieses Problem stort allerdings auch schon 

Modelle mit nur einem Interaktionseffekt.) 

Nun zu den Ergebnissen. Die Suche fiirderte eine ganze Reihe statistisch signifikanter 

Interaktionskoeffizienten zutage, die mit Beispielen (samtlich aus der Hauptstichprobe) 

illustriert seien. Die folgende Abbildung (4.16) zeigt, wie der Effekt des Anliegens Geld auf 

instrumentelles Verhalten bei einer Haushaltsanschaffung von Deprivationsannut moduliert 

wird. Nicht-Deprivationsanne verhalten sich den Regressionsparametern39 zufolge starker 

instrumentell, reagieren aber weniger stark auf finanzielle Anliegen. 

1m zweiten Beispiel (dazu Abbildung 4.17) zeigt sich rechnerisch, daB es Personen mit 

niedriger Qualifikation weniger Sorgen bereitet als Hoherqualifizierten, in Arbeitslosigkeit 

eine Bedrohung der okonomischen Lebensgrundlage zu erkennen, daB sie aber auch starker 

auf finanzielle Anliegen reagieren40 . Der Effekt des finanziellen Anliegens schwacht sich 

also bei Hochqualifizierten ab, was zunachst nicht unplausibel ist. - Man beachte, daB es mit 

den geschiitzten Regressionsparametern zu Belastungswerten tiber dem Skalenhochstwert 4 

kommen kann. Ursache ist die Schiefe der Antwortverteilung auf die Frage nach Belastung 

durch drohende Arbeitslosigkeit. Diese Frage war offensichtlich zu leicht, denn ihr arith

metisches Mittel liegt nahe am Maximalwert, mit entsprechenden Folgen fUr die Resultate 

der Regression. Zweifel an der Haltbarkeit der Ergebnisse sind angesichts der problemati

schen Datenqualitat also angemessen, wie wir gleich noch sehen werden. 

Auch zwischen metrischen Variablen treten Interaktionseffekte auf. Sie lassen sich anders 

als diejenigen zwischen einer Dichotomie und einer kontinuierlichen Variable weniger an

schaulich interpretieren, aber immerhin noch graphisch darstellen. Abbildung 4.18 zeigt den 

Zusammenhang des instrumentellen Verhaltens mit Einkommen und dem Anliegen Ansehen 

39 Die Geraden in den Abbildungen sind Projektionen der Regressionsgleichung mit den Regressionskoeffi
zienten: flir Anliegen Geld beta=0.16 (standardisiert) bzw. 0.12 (unstandardisiert), Deprivationsarrnut 
-0.51/-1.02, Interaktionseffekt 0.27/0.49; die sonstigen Parameter sind iihnlich denen in Tabelle 4.19. 

40 Koeffizienten: flir Anliegen Geld beta =0.59 (standardisiert) 1 0.49 (unstandardisiert), hohe berufliche 
Qualifikation 0.66 bzw. 0.80, Interaktionseffekt -0.68 bzw. -0.22; die sonstigen Parameter sind iihnlich 
denen in Tabelle 4.21. 
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Abbildung 4.16: Anliegen Geld und instr. Verhalten bei Anschaffung nach Deprivation 

im Kontext der Einladung als dreidimensionale Verteilung der Rohdaten41 Den vorherge

henden Regressionsmodellen (Abschnitte 4.3.3,4.6.1) ist zu entnehmen, daB instrumentelles 

Verhalten ausbleibt, wenn es das Ansehen bedroht (weil es namlich finanzielle Schwierigkei

ten verraten konnte, insofern es sich urn die Mobilisierung sozialer Unterstiitzung handelt). 

Mit ein wenig Phantasie erkennt man nun hier ein besondere Tendenz: Bei niedrigem 

Einkommen bewegt sich die Starke des instrumentellen Verhaltens unabhangig yom Anliegen 

auf ungef1ihr gleichbleibender Hohe, wahrend ein Absinken des Verhaltens sich nur bei 

hohem Anliegen und gleichzeitig hohem Einkommen abzeichnet. Die entsprechende Regres

sionsflache eines Modells mit Interaktionseffekt macht das Phanomen noch deutlicher (siehe 

Abbildung 4.19, die zur besseren Erkennbarkeit gegeniiber der vorigen im Projektionswinkel 

gedreht und mit einer Seitenlinierung versehen wurde): 1m unteren Einkommensbereich bleibt 

das problemorientierte Verhalten unabhangig yom Anliegen auf konstantem Niveau. DaB es 

im Einkommensbereich unter 500 DM Aquivalenzeinkommen sogar mit dem Anliegen steigt, 

41 Der Stichprobenumfang lallt es nicht zu, jede Einzelbeobachtung abzubilden. Daher wurden mit einem 
Interpolierungsverfahren (SAS-Prozedur G3GRID) benachbarte Faile auf der x- und y-Achse Zllsammen
gefa/lt. Die Einkommensverteilung wurde bei einem gewichtetem Haushaltsnettoeinkommen von 5000 DM 
abgeschnitten. 
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Abbildung 4.17: Anliegen Geld und emot. Belastung durch Jobverlust nach Qualifika
tion 

soUte als Extrapolierungsartefakt des linearen Modells betrachtet und nicht inhaltlich inter

pretiert werden. Interessant ist aber der nun klar hervortretende, je nach Anliegen gegen

liiufige Einkommenseffekt. Wenn kein Ansehen bedroht ist, verhalten sich Besserverdienende 

mehr, andernfalls aber signifikant weniger problemorientiert42 . Die Scham wirkt sich mit 

anderen Worten besonders stark bei den Besserverdienenden aus. Nicht ganz unerwartet 

kehren sich die Verhiiltnisse fast exakt urn, wenn man, wieder vor dem Hintergrund einer 

Einladung, emotionsorientiertes Verhalten betrachtet (dazu Abbildung 4.20). Es ist erneut 

dann markant erhOht, wenn bei Personen hohen Einkommens das Ansehen bedroht ist43 . 

Es ist aber nicht auch ein umgekehrter Effekt etwa der Art zu beobachten, daB dort, wo ein

kommensstarke Personen empfindlich auf Bedrohung ihres Ansehens reagieren, fUr einkom

mensschwache finanzielle Anliegen besonders verhaltenswirksam wiirden. 

Uberhaupt sind gegen die Verallgemeinerung der beschriebenen Beispiele, deren Reihe 

42 Modellparameter: Ansehen beta 0.06 (stand.) bzw. 0.04 (unstand.), Einkommen 0.23 bzw. 0.0002, Inter
aktionseffekt -0.33 bzw. -0.00009 

43 
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Ansehen beta 0.16 (stand.) bzw. 0.08 (unstand.), Einkommen -0.14 (stand.) bzw. -0.0001 ,Interaktions
effekt 0.20 (stand.) bzw. 0.000044 (unstand.) 
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Abbildung 4 .18: Instrumentelles Verhalten bei Einladung nach Ansehen und Einkom
men 

sich fortsetzen lieBe, gravierende Einwande zu erheben, womit wir nun endlich zu einigen 

oben bereits angedeuteten Vorbehalten zurUckkehren. Erstens lassen sich haufig fur eine 

bestimmte situative Triade aus zwei Pradiktoren und einem Kriterium in anderen Situationen 

Gegenbeispiele finden, die einer einmal entworfenen Interpretation unversehens widerspre

chen. Bei einer Einladung scheuen besonders Besserverdienende vor instrumentellem Verhal

ten zurUck, bei einer Anschaffung sind es aber die Schlechterverdienenden, da der Inter

aktionseffekt nun nicht negativ, sondern positiv ist44 . Zweitens laBt sich keine Triade auch 

nur annahernd situationsiibergreifend oder gleichzeitig in beiden Substichproben nachweisen. 

RegelmaBig sind namlich Interaktionen, die fur die Hauptstichprobe signifikant sind, unter 

Sozialhilfebeziehern nicht vorhanden und umgekehrt. Statistisch interpretationsfcihige Inter

aktionen des gleichen Vorzeichens wurden fur die untersuchten Triaden in immer nur 

maximal zwei von funf Situationen entdeckt. Die Zahl moglicher Interaktionen eines Priidik-

44 Ansehen: (3=-0.27, Einkommen (3=-0.25, Interaktionseffekt (3=0.27 
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Abbildung 4 .19: Ansehen und instrumentelles Verhalten bei Einladung nach Einkom
men 

torenpaars belauft sich auf 5 Situationen zu 3 Zielvariablen zu 2 Substichpraben, also auf 

insgesamt 30. Die groBte Zahl empirisch nachgewiesener Interaktionen belauft sich jedoch 

auf 6, namlich fur die Interaktion von Deprivationsarmut mit finanziellen Anliegen. Sonst 

liegt sie immer darunter. Einige Paare, wie berufliche Bildung und Ansehen, interagieren 

nie . Dies liegt nur im selteneren Fall daran, daB wegen Multikollinearitat der Standardfehler 

eines numerisch graBen Koeffizienten ubermaBig anwachst, denn zumeist ist der Interaktions

koeffizient selbst gegenuber dem Anliegen dem Betrag nach vergleichsweise unbedeutend. 

Drittens ist sogar die Validitiit einiger der numerisch vorhandenen und signifikanten 

Interaktionen auf regressionstechnischer Grundlage anfechtbar. Betrachten wir zur Illustration 

noch einmal die Abbildungen 4.16 und 4.17 . Die Verteilung der Zielvariablen hat, besonders 

fur die Belastung, ihren Mittelpunkt weit oberhalb des Skalenmittelwerts (siehe Anhang A), 

weil es sich urn im technischen Sinn sehr leichte Items handelt, und gleichzeitig konnen die 

Auspragungen den Wert 4 nicht uberschreiten (Deckeneffekt) . Wenn nun zwei unabhiingige 
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Abbildung 4,20: Anliegen Ansehen und emot. Verhalten bei Einladung nach Einkom
men 

Merkmale dazu neigen, die Starke der Zielvariablen in die Hahe zu treiben, wird der Effekt 

kiinstlich abgeschwacht, sobald eigentlieh Werte tiber 4 fur die Zielvariable zu erwarten 

waren. 1m Fall einer Dichotomie fuhrt dies dazu, daB der hahere (reehte) Endpunkt der 

Streeke, die die Regressionsgerade veransehaulieht, festliegt. Wird nun die Streeke nach oben 

versehoben, weil die dichotome Variable zu einer Steigerung der Zielvariablen beitragt, dann 

wird sie automatisch flacher. In einem Modell ohne Interaktionseffekt bleibt dieses Problem 

unsichtbar, obwohl es dort ebenso existiert, da ja zwangslaufig parallele Geraden gesehatzt 

werden. Aueh bei der Interaktion zweier metrischer Merkmale kann dieser Effekt auftreten, 

was man sich so vorstellen sollte, daB die Biegung der Regressionsflaehe in einer Ecke des 

Auspragungsraums dureh eine unsichtbare Deeke erzwungen wird. In den beiden Beispielen 

aus Abbildungen 4.19 und 4.20 ist dies nieht der Fall, weshalb es sich hier wahrseheinlich 

urn eehte Interaktionseffekte handelt. In den vorhergehenden Beispielen hatten wir es dagegen 

aller Wahrseheinlichkeit nach mit Artefakten zu tun, die sich aus Itemformulierung und 

-skalierung in Verbindung mit der Regressionstechnik ergeben. Die Grenzen der Anwend-
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barkeit der linearen Regression sind bei derart schief verteilten Daten sicher erreicht. Dem 

eigentlichen Problem ist jedoch auch mit kategorialer Datenanalyse, einer hier denkbaren 

Alternative zur linearen Regression, nicht beizukommen, denn dies besteht nicht in der 

Schiefe der Verteilung, sondern in der durch die zu leichten Skalen des Erhebungsinstru

ments beschnittenen Information tiber die betreffenden Konstrukte, die im nachhinein nicht 

wiederhergestellt werden kann. 

Nur wenige der ohnehin spiirlichen Regressionsergebnisse tiberstehen die kritische Ab

wiigung ihrer Validitiit, und summa summarum verbleiben nur wenige Belege fUr die M6g

lichkeit, daB die Wirkung der Anliegen von der sozialen Stellung abhiingt. Interaktionen sind 

oft entweder nicht vorhanden oder widerspruchlich, und bei den verbleibenden Effekten 

k6nnte es sich teilweise urn Methodenartefakte handeln. Wenn die Untersuchung der Inter

aktion zwischen Schichtung und Situationsbewertung ein letzter Versuch war, nachzuweisen, 

daB die Verortung in einem durch Ungleichheit strukturierten sozialen Raum die Verarbei

tung von Belastungen priigt, dann ist dieser Versuch gescheitert. Die Anliegen, die die 

Einkommensarmen und die Deprivierten plagen, verschonen auch die Bessergestellten nicht, 

und Geschlechter, Altersstufen und Bildungsklassen reagieren ohne nachhaltige Unterschiede 

gleich stark auf Anliegen, die in ihren Augen auf dem Spiel stehen. 
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Kapitel5 
Fazit 

In diesem Kapitel sollen aus den empirischen Analysen SchluBfolgerungen gezogen werden. 

Die Ergebnisse sollen interpretiert und im Hinblick auf wissenschaftliche Diskussionstraditio

nen bewertet werden. Da die Untersuchung urn einen transaktionstheoretischen Kern herum 

aufgebaut ist, gelten die Uberlegungen zum ersten den sich fUr die psychologische Forschung 

ergebenden Riickschliissen. Zum zweiten erortern wir die Bedeutung fUr die sozialwissen

schaftliche Armutsforschung, die ja der Ausgangspunkt der hier angestellten Untersuchungen 

war, sowie fUr die soziologische Forschung im allgemeinen. Zuletzt geht es urn die sozialpo

litische Bedeutsarnkeit der Befunde. 

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Lassen wir zunachst noch einmal den Ansatz der Untersuchung und die Ergebnisse des 

empirischen Teils Revue passieren. Der soziale Kontext der Belastungsverarbeitung wurde 

mit einem integrativen psychologisch-soziologischen Modell untersucht, das versucht, 

Erkenntnisse der StreBtheorie in Uberlegungen zu sozialen Einfliissen einzubetten. In seinem 

Zentrum steht der Transaktionsansatz, der eine situativ-kognitive Bewertung potentieller 

Belastungsreize annimmt, die fUr die subjektive Belastungsintensitat und die Wahl der Verar

beitungsreaktionen ausschlaggebend wird. Zentrale Bedeutung kommt der primaren Bewer

tung nach den Anliegen in einer Auseinandersetzung und der sekundaren Bewertung nach den 

Optionen der EinfluBnahme zu. Auch die Ausstattung mit psychischen und sozialen Ressour

cen, hier interner Kontrolliiberzeugung und sozialer Unterstiitzung, tragt dem Ansatz zufolge 

zur Ausgestaltung des Verhaltens bei. Reaktionen werden danach unterschieden, ob sie die 

Veranderung der Belastungsursache oder die Linderung der resultierenden Emotionen zum 

Ziel haben. Parallel dazu wurde eine Erklarung durch stabile Muster angestrebt, die in 

Abhangigkeit von der sozialen Stellung habitualisiert werden. Der vertikalen Schichtung und 

ihrem EinfluB aufVerarbeitungsreaktionen wurde besondere Beachtung geschenkt, da immer 

wieder die Vermutung zu hOren ist, Arme verhielten sich weniger problemadaquat. Der 

soziale Kontext besteht damit der Annahme zufolge erstens in einem direkten Zusammenhang 

zwischen sozialen Positionen und Belastungsreaktionen. 

Die Erweiterung des Modellkerns umfaBt zum einen das Auftreten belastender Ereignis-
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se, also der Belastungsquellen. So wie soziale Ungleiehheit sich in einer Minderausstattung 

statusniedriger Gruppen mit einem problemgeriehteten Verhaltensrepertoire iiuBern soli, kann 

sie auch mit differentieller Ereignislast, namlieh einem erhOhten Expositionsrisiko fiir 

materiell benachteiligte Schiehten, verbunden sein. Darin besteht der zweite mogliche Aspekt 

der sozialen Einbettung. Als dritter Aspekt wurde untersucht, inwiefern Kognitionen und 

Ressourcen der Belastungsverarbeitung, die yom Transaktionsansatz als unabhiingige Er

kliirungsfaktoren betrachtet werden, ihrerseits von der Einnahme einer sozialen Stellung 

abhiingig sind. Wir gingen z. B. der Frage nach, ob die Einschiitzung einer gegebenen Situa

tion gravierender im Sinn erhOhter Anliegen und pessimistischer im Sinn fehlender Optionen 

ausfallt, wenn von dieser Situation Arme statt des Bevolkerungsdurchschnitts betroffen sind. 

Der Geltungsbereieh der Ergebnisse ist an Stiehprobe und Datenbasis der Untersuchung 

gebunden. Die den Analysen zugrundeliegende Umfrage riehtete sich in der Hauptsache an 

eine Zufallsstiehprobe der Wohnbevolkerung im erwerbsfiihigen Alter, in der Bezieher nied

riger Einkommen iiberrepriisentiert sind. Anders als in manchen iilteren Studien wurde Armut 

hier nieht mit sozialen Problemen, residentieller Segregation oder sonstigen Auffalligkeiten 

gleiehgesetzt, sondern als Einkommensarmut definiert. Die Analysen verwenden ein bedarfs

bezogenes, an den Haushaltskontext gebundenes EinkommensmaB, das sog. Aquivalenzein

kommen. Ergiinzend wurden Sozialhilfebezieher in mehreren Kommunen befragt, wobei 

jedoch betriichtliche Antwortausfalle mit unbekannten Selektionseffekten eintraten. ErfaBt 

wurde der Umgang mit okonomischen Belastungen anhand fiinf exemplarischer Alltagssitua

tionen, in denen finanzielle Knappheit mit sozialen Sekundiireffekten zutage tritt: eine poten

tiell kostspielige Einladung in ein Restaurant, der Konsumwunsch eines Kindes im Super

markt, eine Haushaltsanschaffung, ein BehOrdengang und drohende Arbeitslosigkeit. 

Es sind folgende Hauptergebnisse zu verzeichnen. Insofern die Erfahrung mit den vor

gegebenen Alltagssituationen eine realistische Operationalisierung des Expositionsrisikos ist, 

steht dieses Risiko in klarer Abhiingigkeit von sozialen Merkmalen. Besonders materielle 

Schiehtungsaspekte wirken sich aus, denn mit dem Einkommen sinkt und mit vorliegender 

Deprivationsarmut steigt die getragene Ereignislast. Sozialhilfebezieher sind weitaus hiiufiger 

von Belastungen betroffen als der Bevolkerungsquerschnitt. Der berufliche Bildungsstand sagt 

dagegen, wie auch das Geschlecht, unter Kontrolle anderer sozialer Merkmale die Ver

wieklung in solche Situationen nieht voraus. Der EinfluB des Alters fallt je nach Situa

tionsinhalt sehr unterschiedlich aus, und es ist berechtigt zu sagen, daB je nach Altersab

schnitt andere Ereignisse zu verarbeiten sind. Die als Ressourcen der Belastungsverarbeitung 

angesehenen Konstrukte soziale Unterstiitzung und interne Kontrolliiberzeugung sind weitge

hend auBerstande, das Eintreten belastender Auseinandersetzungen abzuwenden. 

Der Transaktionsansatz geht von einer kognitiven Situationsbewertung nach Anliegen und 

Optionen aus. Zu den hier untersuchten Anliegen gehoren Geld, Ansehen und Selbstwertge

fiihl sowie in einigen Situationen zusiitzlich das W ohlergehen nahestehender Personen, 

Harmonie mit und Kontakt zu anderen Menschen und die Privatsphiire. Anliegen sind die Be-
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zeichnung fiir das, was fiir die Person in einer Auseinandersetzung auf dem Spiel steht; in 

diesem Sinn steht in den fiinf Situationen vorrangig Geld auf dem Spiel, wahrend das 

Selbstwertgefiihl und noch mehr das eigene Ansehen in den Augen der Umwelt von unterge

ordneter Bedeutung sind. Die Kernfrage lautete jedoch nicht, worum es in den Situationen 

geht, sondern, wie problemorientierte und emotionsorientierte Reaktionen auf Belastungen zu 

erklaren sind. Problemorientierte und emotionsorientierte Reaktionen haben wir jeweils mit 

einer Reihe einzelner Verhaltensweisen gemessen, die auf der Grundlage von Plausibilitats

erwagungen und Faktorenanalysen zu eindimensionalen Indizes zusammengefaBt wurden. Aus 

der H6he der Anliegen laBt sich nun nicht unmittelbar auf ihre Verhaltenswirksamkeit schlie

Ben. Befiirchtungen urn das Ansehen, das jemand in der sozialen Umgebung genieBt, besitzen 

weitaus starkere Effekte auf die Belastungsreaktionen als die meisten anderen Anliegen; zu

sammen mit der Sorge urn finanzielle Belange sind sie diejenigen Faktoren, die die engsten 

statistischen Zusammenhange mit den Reaktionen aufweisen. Die emotionale Belastung steigt 

mit fast allen Anliegen, am starks ten jedoch mit Geld und Ansehen. Emotionsorientierte 

Reaktionen hangen von bedrohtem Ansehen und Selbstwertgefiihl ab, sie sind aber weniger 

eine Frage finanzieller Belange. Problemorientierte Reaktionen erfolgen in dem MaB, in dem 

es den Befragten in einer Situation urn Geld geht. Ganz im Gegensatz zu diesem Muster laBt 

bedrohtes Ansehen problemorientierte Reaktionen unwahrscheinlicher werden. In einer 

Disaggregation der Verhaltensweisen, die zuvor zu einem einheitlichen MaB fiir Problem

orientierung zusammengefaBt waren, stellte sich heraus, daB die Hemmung so\chen Verhal

tens im wesentlichen von einer Abneigung gegen die Inanspruchnahme sozialer Unterstiitzung 

herriihrt. Unseres Erachtens kommt als Erklarung in Betracht, daB bei problemorientierten 

Reaktionen hiiufig die Hilfe Dritter in Anspruch genommen wird, daB aber die Mobilisierung 

dieser Hilfe zwangslaufig auch das als peinlich empfundene Problem offenbart. Mit dem 

Dilemma des Hilfesuchenden laBt sich das ungew6hnliche Wirkungsmuster des Ansehens 

sinnvoll deuten; diese Erklarung erHihrt im iibrigen Unterstiitzung durch den Umstand, daB 

bei Gefahr fiir das Ansehen Flucht- und Verrneidungsreaktionen auffallig ansteigen. 

Nicht alle vom Transaktionsansatz vorausgesagten Effekte konnten mit unseren Daten 

nachgewiesen werden. Namentlich gilt dies fiir die Optionen, also die subjektiv wahrgenom

menen M6glichkeiten, das Problem zu verandern. Sie sollen Belastung und emotionsorien

tiertes Verhalten mindern und zu problemorientiertem Handeln fiihren, zeigen diese Wir

kungen aber nur in wenigen Einzelf1illen. Zumeist hangen sie in multivariaten Modellen nicht 

mit den Reaktionen zusammen. Ein verwandtes Konstrukt, die generalisierte Kontrolliiber

zeugung, kovariiert dagegen bestandig mit emotionsbezogenem Verhalten. Intern Kontrollier

te neigen markant weniger zur Palliation als extern Kontrollierte. »Interne« sind aber offenbar 

nicht durchgangig auch zu mehr instrumentellen Reaktionen angespornt. Die zweite unter

suchte Verarbeitungsressource neben der Kontrolliiberzeugung ist erhaltene soziale Unter

stiitzung. Der ihr nachgesagte dampfende EinfluB auf emotionsorientierte Verhaltensweisen 

und emotionale Belastung lieB sich zwar nicht bestatigen, aber die Analysen aller Einzel-
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situationen zeigen durchgangig. daB sie instrumentelles Verhalten fOrdert. wenn auch nicht 

schlechthin. sondem eigentlich nur einen Typ des instrumentellen Verhaltens. namlich die 

Mobilisierung instrumenteller sozialer U nterstiitzung. 

Der EinfluB sozialer Merkmale auf Verarbeitungsreaktionen wurde unter verschiedenen 

Perspektiven analysiert. wobei der Differenzierung zwischen Armen und Nichtarmen 

besonderes Interesse galt. Es zeigten sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Substich

proben; Sozialhilfebezieher reagieren nicht weniger problemorientiert als der Bevolkerungs

querschnitt. und sie neigen allenfalls in einigen Situationen zu leicht erhohten emotionsorien

tierten Reaktionen. obwohl sie teils deutlich mehr emotionale Beunruhigung durch die 

geschilderten Probleme empfinden. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Wirkung soziode

mographischer Grundmerkmale zuteil. zu denen hier Geschlecht. Alter. berufliche Bildung. 

bedarfsgewichtetes Einkommen und Deprivationsarmut auf der Basis der Haushaltsausstattung 

zahlen. Zunachst ist festzuhalten. daB bei bivariater Betrachtung. also im einfachen Mittel

wertvergleich ohne Kontrolle sonstiger Variablen. aile diese Merkmale mit Reaktionsprafe

renzen zusammenhangen. Frauen verhalten sich starker problemorientiert. Personen tiber 50 

lahren weniger problem- und mehr emotionsorientiert. Personen mit hohem BerufsabschluB 

zeigen weniger palliative Verhaltensweisen. und Deprivations- und eingeschrankt auch 

Einkommensarme reagieren in wenigen Situationen vermehrt emotionsbezogen. Armut 

schmalert indessen keinesfalls die Starke der Problemorientierung. 

Nach solchen bivariaten Vergleichen kontrollierten die Analysen dann mit multivariaten 

Verfahren sukzessive mehr Drittvariablen. Wahrend zuvor beispielsweise schlicht gefragt 

wurde. ob sich Arme anders verhalten. ging es nun darum. ob sich Arme unter gleichen Bil

dungs-. Geschlechts- und Altersvoraussetzungen anders verhalten. Dies ist im groBen und 

ganzen nicht der Fall. Von systematischen Wirkungen der Einkommens- und Deprivations

armut auf das Verhalten unter Belastung kann bei Kontrolle der anderen soziodemographi

schen Merkmale nicht mehr die Rede sein. Diesen SchluB muB man erst recht ziehen. wenn 

zusatzlich die Parameter des Transaktionsansatzes konstantgehalten werden. Bei gleicher 

Situationswahmehmung und unter gleichen soziodemographischen Verhiiltnissen beeinfluBt 

Armut die Belastungsreaktionen nicht. DaB die Armen an sich in ihrem Verhalten gewisse 

Besonderheiten aufweisen. liegt also offenbar nicht an ihrem niedrigen Einkommen oder an 

ihrer Deprivation. sondem an einer Kombination ungiinstiger Alters-. Bildungs- und Ge

schlechtsmerkmale in Verbindung mit einer unterschiedlichen Problemwahmehmung. Und 

nicht aile Effekte der anderen sozialen Kategorien bleiben unter diesen Bedingungen noch 

erhalten: Lediglich Manner verhalten sich nach wie vor weniger problemorientiert. und altere 

Personen und solche ohne hohe Berufsbildung zeigen mehr emotionsorientiertes Verhalten. 

Reaktionen konnen nicht nur direkt. sondem auch indirekt auf dem Weg tiber differen

tielle Ressourcenausstattung und Situationswahmehmung sozial gepragt sein. In Zusammen

hiingen zwischen soziodemographischen Kategorien und der Kontrolltiberzeugung. der 

erhaltenen sozialen Unterstiitzung und der primaren und sekundaren Situationsbewertung 
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wurde solchen mittelbaren Effekten nachgespiirt. Was die Ressourcen anbetrifft, bestatigt 

sich die vermutete Minderausstattung der unteren sozialen Schichten bis zu einem gewissen 

Grad. Einerseits pragen aile untersuchten sozialen Merkmale die generalisierte Kontrolliiber

zeugung: Manner, Hochqualifizierte und Jiingere sowie Nichtarme (nach Einkommen und 

Deprivation) weisen im multivariaten Modell eine eher interne Kontrolliiberzeugung auf. 

Andererseits bestimmt die Position in der Sozialstruktur die soziale Unterstiitzung, wenn 

auch der Zusammenhang eher lose ist. Es sind vor allem altere Personen und daneben 

Deprivationsarme, die signifikant weniger Hilfen erhalten, wahrend Hohergebildete mehr 

Hilfen zu verzeichnen haben. Unterschiede in sozialer Unterstiitzung kommen primar durch 

Variationen des Freizeitverhaltens zustande; Differentiale der emotionalen, finanziellen und 

praktischen Hilfen je nach sozialer Position sind kaum zu beobachten. 

Wenn nun aus einer benachteiligten sozialen Position auf weniger interne Kontrolliiber

zeugung und daraus wiederum auf mehr emotionsorientiertes VerhaIten geschlossen werden 

kann, dann Iiegt offensichtlich ein indirekter sozialer Effekt vor. Freilich verzahnen sich hier 

schwache Einzeleffekte, so daB bei multiplikativer Verkniipfung kaum noch ein nennens

werter Betrag resultiert, wie sich bei pfadanalytischer Betrachtung zeigte. Es eriibrigt sich, 

die indirekte Wirkung auf problemorientiertes Verhalten und emotionale Belastung zu 

diskutieren, weil sie nicht mit Kontrolle korrelieren. Analog muB man schlieBen, daB zwar 

benachteiligte Gruppen weniger soziale Unterstiitzung erfahren und daB im gleichen MaB wie 

diese Unterstiitzung die Neigung zu problemorientierten Reaktionen sinkt, daB aber wieder 

allzu geringe Betrage sich verketten, urn diesem indirekten Effekt durchschlagende Kraft zu 

verleihen. 

Auf dem Weg tiber differentielle Bewertungskognitionen konnen sich ebenfalls indirekte 

Wirkungen einstellen. In mehrfacher Hinsicht korrelieren Kognitionen mit soziodemographi

schen Kategorien: Mit dem Alter werden weniger Optionen, aber eine hahere Bedrohung des 

Ansehens und des Selbstwertgefiihls wahrgenommen; Frauen und Einkommensarme sehen 

eher ihre finanziellen Angelegenheiten auf dem Spiel. Andererseits gehen von Optionen nicht 

die erwarteten Effekte auf das Verhalten aus. Erneut verkniipfen sich die Zusammenhange 

zwischen sozialer Stellung und Kognitionen sowie zwischen Kognitionen und Verhalten zu 

keinem substantiellen indirekten Effekt. 

Auch die denkbare Erklarung eines aufgrund der Summierung widerspriichlicher indirek

ter Effekte nur scheinbar fehlenden Gesamteffekts vermag nicht zu iiberzeugen. Bei dro

hendem 10bverlust erfolgen beispielsweise problemorientierte Reaktionen ohne EinfluB des 

Einkommens. Dabei besitzen Niedrigeinkommensbezieher einerseits weniger interne Kon

trolltiberzeugung, weshalb sie sich weniger problemorientiert verhalten, und gleichzeitig 

hahere finanzielle AnIiegen, weshalb sie sich mehr problemorientiert verhalten. Eine solche 

neutralisierende Uberlagerung existiert zwar dem Grunde nach in Ausnahmef:H1en, aber 

selbst hier ohne nennenswert starke gegenIaufige Einzeleffekte. 

SchlieBlich konnte auch nicht die Vermutung erhiirtet werden, daB sich AnIiegen je nach 
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sozialer Stellung unterschiedlich auf die Reaktionen auswirken, d. h., daB Interaktionseffekte 

beispielsweise zwischen Anliegen und Schichtung existieren. Abgesehen von untypischen 

Einzelkonstellationen wirkt sich die Wahrnehrnung dessen, was in einer Situation auf dem 

Spiel steht, etwa Geld oder soziales Ansehen, gleichf6rmig auf Arme und Nichtarme, 

Manner und Frauen etc. aus. 

Wenn wir nun zum Ende der Zusamrnenfassung die Gretchenfrage stellen, ob und wie 

sich soziale Ungleichheit in der Belastungsverarbeitung spiegelt, wie sie im ersten Argumen

tationsprinzip formuliert wird, kann die Antwort nicht in einem einfachen ja oder nein 

bestehen. Eindeutig ist der Zusamrnenhang zwischen Schichtung und Ereignislast. Wer einer 

materiell benachteiligten Schicht angeh6rt, ist einem erhOhten Risiko ausgesetzt, in belastende 

Situationen verwickelt zu werden. Ob sich aber soziale Kategorien auf das Bewaltigungs

verhalten auswirken, muB man im engen Bezug zur Begriffsebene beantworten, auf der sie 

benutzt werden. Entweder bezeichnen die Kategorien reifizierend konkrete Gruppen wie die 

Armen im Gegensatz zu den Nichtarmen, die Alten im Gegensatz zu den Jiingeren und die 

Geschlechter. In bivariaten Analysen nach diesen Merkmalen wurden einige Reaktionsdiffe

rentiale deutlich. Oder sie dienen als analytische Kategorien und kennzeichnen dann nicht 

Gruppen, sondem nur bestimrnte einzelne Eigenschaften unter vielen voneinander unabhangi

gen, die Personen besitzen. In dieser Hinsicht sind soziale Differenzierungen, wie multivaria

te Analysen zeigen, weitaus weniger bestimrnend fiir Belastungsreaktionen, wenn nicht in 

manchen Fallen sogar irrelevant. Die in bivariaten Betrachtungen gewonnenen Erkenntnisse 

tiber Wirkungen der Ungleichheit werden aber durch die weiterfiihrenden mehrdimensionalen 

Analysen nicht hinfallig, sondem nur genauer erlautert. Auf Schltisse, die fiir Armut und fiir 

die Armutspopulation zu ziehen sind, werden wir noch genauer eingehen. 

Doch zuvor noch eine zusamrnenfassende Bemerkung zum zweiten Argumentations

prinzip der sozialen Einbettung. Okonomische Probleme k6nnen stets soziale Folgeerschei

nungen haben, die von der Verkettung der sozialen Wertschatzung einer Person mit ihrer 

6konomischen Lage herriihren. Fragte man die Adressaten dieser Studie, welche Anliegen sie 

in den geschilderten Alltagssituationen haben, schien das Gewicht der sozialen Kehrseite 

finanzieller Probleme zwar gering, denn eine Bedrohung ihres Ansehens nahrn sich im 

Vergleich zu finanziellen Belangen klein aus. Wurde aber analysiert, woraus sich ihre 

Reaktionen ableiten, dann entpuppte sich die Furcht vor Ansehensverlust als eine der 

stiirksten Triebfedem tiberhaupt. Sie spielt in der Genese der Belastungsempfindung eine 

zentrale Rolle, sie fast alleine setzt emotionsorientierte Verhaltensweisen in Bewegung, 

insbesondere den Rtickzug aus Sozialkontakten, und sie unterbindet instrumentelle Probleml6-

sungsversuche, die bei der Mobilisierung sozialer Unterstiitzung ansetzen. Die Macht des 

Imaginiiren Urteils tiber das Bewaltigungsverhalten wird von diesen Ergebnissen in vollem 

Umfang untermauert. Sie ist ihrerseits kein Aspekt der sozialen Ungleichheit, da ein Zu

samrnenwirken mit Schichtungsmerkmalen nicht belegt werden konnte. 
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5.2 Folgerungen fUr die psychologische Belastungsforschung 

Der Transaktionsansatz diente in der vorliegenden Studie als Anleitung zur Erforschung des 

Verhaltens unter okonomischen Belastungen, die ja lediglich als Ausformungen beliebiger 

Belastungen behandelt wurden. Es ist nun an der Zeit zu priifen, ob sich diese Verwendung 

bewlihrt hat und ob aus der empirischen Arbeit nicht auch Anregungen in die Theorie 

zuriickflieBen sollten. 

Die primare Situationsbewertung zur Verhaltenserklarung heranzuziehen hat sich als ein 

fruchtbarer Ansatz herausgestellt. Wenn statistische Zusammenhange auf Kausalbeziehungen 

schlieBen lassen, sind wir mit den Anliegen auf die eigentlichen Beweggriinde des Bewalti

gungsverhaltens gestoBen. Unser Spektrum der Anliegen geht iiber die Differenzierung der 

stakes hinaus, die die Arbeitsgruppe urn Lazarus begonnen hat, und zeigt ein mit sozial

psychologischen Grunderkenntnissen plausibel begriindbares Muster, das in dieser Form 

zuvor nicht belegt werden konnte. In diesem Muster spielt das soziale Ansehen neben 

sachlichen Anliegen wie dem Einkommen (bei Lazarus z. B. auch berufliche Ziele) eine 

besondere Rolle, denn mit ihm ist das Sozialverhalten unter Belastung eng verbunden. Zwar 

mag die Auswahl der fUnf Situationen, fUr die nun empirische Befunde vorliegen, den 

gemessenen Effekt des bedrohten Ansehens gesteigert haben, doch ist sicher die Forderung 

an die StreBtheorie begriindet, diesem Aspekt in allen Kontexten groBere Beachtung zu 

schenken, da auBerhalb des Labors kaum eine Belastung ohne soziale Implikationen vorstell

bar ist. Wie wir gesehen haben, wird der Stellenwert dieses Anliegens leicht unterschiitzt, 

wenn man nur nach der Bedeutung einer Situation (der Starke des Anliegens) fragt, ohne die 

weiteren Wirkungen dieser Bedeutung (die Effekte auf Reaktionen) zu verfolgen. 

Lazarus und Kollegen werden nicht miide herauszuheben, daB nicht Dispositionen, 

sondern Kognitionen den Ausschlag fUr die Wahl einer Bewaltigungsreaktion geben. Die 

Ergebnisse fUr die primare Situationsbewertung stiitzen diese Position, doch nach dem, was 

wir iiber Effekte der sekundaren Bewertung, d. h. der Optionen, erfahren haben, ist zweifel

haft, ob am Axiom der strikten Situationsgebundenheit der Belastungsverarbeitung wie an 

einem Credo festgehalten werden kann. Einschiitzungen der Moglichkeit eigener EinfluBnah

me sind ja nicht etwa irrelevant, aber es ist ausgerechnet die generalisierte Kontrolliiber

zeugung, und nicht die situative Kontrollwahrnehmung, die einen Teil der Reaktionen 

voraussagt. Trotz plausibler Annahmen fehlt es an empirisch bestatigten Einfliissen der 

Optionen. Man mag dariiber spekulieren, ob die Resultate anders ausgefallen waren, wenn 

wir Belastungen und ihre Verarbeitung zeitnah erhoben hatten. Doch wie auch immer die 

Befunde zu erklaren sind, will es nicht recht einleuchten, daB biographische Erfahrungen mit 

Alltagsproblemen keine Spuren in habitualisierten Reaktionsmustern hinterlassen sollen, die 

bei wiederkehrenden Belastungsreizen aktiviert werden. Der absolute Verzicht auf Disposi

tionen in einem Erklarungsmodell ware gleichbedeutend mit der Leugnung einer Lernge

schichte; eine Integration dispositionaler Elemente in den Transaktionsansatz konnte dagegen 
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sein Potential erweitern. Dieses Ergebnis erschiittert auch die Annahme des statistischen 

Primats proximaler Faktoren (Jessor 1981). Kontrolle als distales Merkmal iibertrifft den 

EinfluB der (proximalen) Optionen. 

Es liegt nahe zu fragen, ob es sich bei einigen der im Transaktionsansatz als situativ 

interpretierten Anliegen nicht doch urn eher stabile, situationsiibergreifend vorhandene Perso

neneigenschaften (Werte) handelt. Denn es ist plausibel, anzunehmen, daB die Einschatzung, 

es gehe in einer Situation urn das Wohlergehen nahestehender Personen, das Selbstwertgefiihl 

oder das Ansehen, nicht vollkommen spontan ausgebildet wird, sondern mit einer Disposition 

der Person zu solchen Einschatzungen korrespondiert. Da in unseren Daten keine Angaben 

zur allgemeinen Auspragung dieser Werte enthalten sind, war es leider nicht moglich, diese 

Moglichkeit zu priifen. Da jedoch eine Analogie zwischen diesen Sachverhalten und dem 

Begriffspaar der Optionen als situativer Variante und der Kontrolle als dispositionaler 

Variante eines Veranderbarkeitskonstrukts vorstellbar ist, konnte auch von dispositional 

verstandenen Anliegen ein nicht zu vernachlassigender Effekt ausgehen. Transaktionale 

Variablen besitzen immer den Nachteil, daB sie wegen ihres fliichtigen Charakters konzeptio

nell nur schlecht mit stabilen Personeneigenschaften in Verbindung gebracht werden konnen 

und daher - ganz unabhangig von ihrem statistischen EinfluB - im Vergleich mit Dispositio

nen weniger Erklarungswert besitzen. LieBe sich zeigen, daB Anliegen nicht alleine trans

aktionaler, sondern auch dispositionaler Natur sind, konnte ihr Erklarungsbeitrag nur steigen. 

Wenn von Situativitiit die Rede ist, muB noch auf ein bedeutendes Manko der psychologi

schen Theorie hingewiesen werden. Fiir Unterschiede zwischen Situationen gibt es zweifels

ohne geniigend Belege, aber kaum Erklarungen. Verhaltensvariationen ergeben sich nur zum 

Teil aus den theoretisch erfaBten Kognitionsparametern. Der weitaus griiBere Teil der 

Variation bleibt dagegen unerklart. Wir muBten hier einzelne Situationen jeweils fiir sich 

untersuchen und konnten unter den Ergebnissen nur solche interpretieren, die situations

iibergreifend Geltung besitzen. Es bleibt zu hoffen, daB es beispielsweise mit Hilfe des An

satzes von Perrez/Reicherts (1992a, Reicherts/Perrez 1994, siehe Abschnitt 2.2.5) in Zukunft 

gelingen wird, geeignete Parameter zu identifizieren, die es erlauben, beliebige Situationen 

zu parallelisieren. 

Sobald realitiitsnahe Belastungen untersucht werden, sollte schlieBlich die psychologische 

Forschung mehr als bisher die Erkenntnis ernst nehmen, daB okonomische Probleme Stresso

ren eigener Art sind, die aIle Symptome auslosen, die von der herkommlichen StreB for

schung bei gesundheitlichen Problemen, familiaren Ereignissen, in Priifungssituationen etc. 

beobachtet werden. Soziale Anliegen sind besonders zu beachten. Ferner darf sie nicht die 

Augen davor verschlieBen, daB das Expositionsrisiko von Sozialstrukturvariablen abhiingig 

ist - was wir hier demonstrieren konnten - und daB unterschiedliche Voraussetzungen zum 

Erlernen eines wirkungsvollen Umgangs mit Belastungen vorliegen - was wir verrnuten. 
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5.3 Folgerungen fUr die Armutsforschung 

Es war ein Ziel dieser Arbeit, in der Annutsforschung einen neuen Akzent zu setzen. Das 

Bild der Annut hat sich zwar in den vergangenen Iahren unter dynamischen Frageperspekti

yen merklich gewandelt, und es setzt sich die Einsicht durch, daB sie nicht eine kleine 

Schicht dauerhaft, sondem einen eher wachsenden Beviilkerungsteil voriibergehend befiillt. 

Doch es dominieren nach wie vor Definitions- und MeBprobleme und Versuche der Ursa

chen- und Betroffenheitsbestimmung die Diskussion, wiihrend eigentlich der Wandel des 

Bildes die niihere Betrachtung des Verhaltens der Annen anregen miiBte, urn das Verstiindnis 

der Bedeutung der Annut voranzubringen. Die Dynamik der Annut wird erst durch Ein

blicke in die Art und Weise transparent, in der sich die Betroffenen mit ihrer Lage ausein

andersetzen. Annut wurde hier allerdings, und darin unterscheidet sich die aktuelle Diskus

sion ja yom Ansatz der »Kultur der Annut«, nicht a priori durch abweichende Einstellungen, 

sondem durch materielle Kriterien definiert, niimlich durch Einkommens- oder ausstattungs

basierte Deprivationsannut. 

Eine Reihe in diesem Sinn einschliigiger SchluBfolgerungen ergibt sich auf der Grundlage 

unserer Untersuchung fUr die Annutsforschung aus dem, was zur sozialen Einbettung der 

Belastungsverarbeitung allgemein zu sagen ist. Die wohl wichtigste ist, daB Annut nicht mit 

einer venninderten Tendenz zu problemgerichteter Auseinandersetzung mit Belastungen 

einhergeht. Anne untemehmen genausoviel wie Nichtanne, urn ihre Probleme ursachenorien

tiert zu beheben. Was den altemativen (und von der Problemorientierung unabhiingigen) 

Modus der Belastungsverarbeitung anbetrifft, die GefUhlsberuhigung oder emotionsorientierte 

Auseinandersetzung mit Belastungsreizen, so muB ein Fazit nach Begriffsebenen differenzie

ren: Die (Einkommens- und Deprivations-)Annen neigen in einigen Situationen, aber nicht 

durchgiingig, stiirker zum Beschwichtigen und zur Flucht vor einer Ursachenauseinanderset

zung als die Nichtannen. Die Eigenschaft der Einkommens- und Deprivationsannut ist dafUr 

aber nicht verantwortlich, denn unter gleichen Alters-, Geschlechts- und Bildungsvoraus

setzungen weisen anne Personen keine abweichenden Verhaltensmuster auf. Es ist die 

Kombination ungiinstiger Eigenschaften - vor allem geringere Bildung und hiiheres Alter -, 

die den Zusammenhang erkliirt. Unter sonst gleichen Voraussetzungen ist Annut fUr die 

Wahl der Bewiiltigungsstrategien bedeutungslos, wenngleich die annen Beviilkerungsteile in 

diesem Sinn gewiB nicht die gleichen Voraussetzungen haben. 

Wenn Annut in der politischen Bewertung als soziales Problem gilt, weil sie krasse 

gesellschaftliche Ungleichheit anzeigt, darf dariiber ihr komplexer Problemcharakter in der 

individuellen Erfahrung nicht iibersehen werden. Annut geht, sogar unter sonst gleichen 

soziodemographischen Bedingungen, mit einem erhiihten Aufkommen an Einzelereignissen 

einher, die als emotional beunruhigend empfunden werden. DaB bei der Entstehung der Bela

stungsempfindung dem Aspekt der materiellen Knappheit, insbesondere finanziellen Ein

buBen, ein hoher Stellenwert zukommt, wie es in Analysen der Besorgnis in fUnf Alltags-
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situationen demonstriert werden konnte, liegt nahe. DaB sozialpsychologische Folgeeffekte 

der Knappheit ebenso massive emotionale Wirkungen ausiiben, ist ein Ergebnis, das her

ausgehoben werden muB. Belastungsempfindungen wie auch Bewliltigungsanstrengungen 

leiten sich sehr deutlich aus der Antizipation des Urteils der sozialen Umwelt abo In diesem 

zweiten Sinn ist also Armut ebenfalls ein soziales Problem: die okonomischen Problemen an

haftende Gefahr eines Verlusts des Ansehens und der Wertschlitzung der Umgebung. 

Insofem wir dies als Furcht vor Ausgrenzung interpretieren, flihrt das Ergebnis zurUck 

in die Nlihe der These Simmels (1908), wonach Armut eine gesellschaftliche Zuschreibung 

ist und erst dadurch die Grundlage der Ausgrenzung der Armen bildet. Es sei noch einmal 

betont, daB wir Ausgrenzung als solche hier nicht untersucht haben und folglich iiber die 

Giiltigkeit der Vermutung Simmels nur spekulieren konnten; es wlire flir dieses spezielle 

Thema notig, statt der Antizipation gesellschaftlicher Reaktionen auf Armut diese Reaktionen 

selbst zum Unterschungsgegenstand zu machen. Moglicherweise existieren beide Aspekte der 

Ausgrenzung unabhlingig voneinander. Ein Zusammenhang des zweiten, der hier nach

gewiesen wurde, mit dem von Simmel postulierten ersten Aspekt konnte aber sehr komplex 

sein. Denn die Furcht vor Ausgrenzung kann nur solange bestehen, wie die ZugehOrigkeit zu 

einem Milieu mit seinen Standards empfunden wird. Sobald dem Ausgegrenzten seine 

AuBenseiterstellung signalisiert wird und er diese Verlinderung kognitiv nachvollzieht, be

drlingen ihn moglicherweise Angste vor dem AusschluB nicht mehr. Umgekehrt ist aber wohl 

die Folgerung zullissig, daB diejenigen, die bei armutsanzeigenden Ereignissen Scham 

empfinden, sich (noch) einer biirgerlichen Gesellschaft zurechnen. 

Das Prinzip, Peinlichkeit zu vermeiden, das grundslitzlich unabhlingig von der Schicht

zugehorigkeit existiert, hat flir Arme besondere Bedeutung. Sie sind einem groBeren Risiko 

als Nichtarme ausgesetzt, in Situationen zu geraten, in denen tatslichlich oder vermeintlich 

die Gefahr der Ausgrenzung droht. Fiir das Verstlindnis des Verhaltens in solchen Situationen 

ist es wichtig zu wissen, daB bei Armen (allerdings nicht nur bei ihnen) einige essentielle 

problemgerichtete Bewliltigungsanstrengungen durch unerwiinschte Nebeneffekte auf anderem 

Gebiet konterkariert werden konnen. Die Mobilisierung sozialer Unterstiitzung, die Bestand

teil vieler Problemverarbeitungsstrategien ist, erfordert es nlimlich oft, eine Schamschwelle 

zu iiberwinden, wenn der Hilfesuchende sich mitteilen will. Er befindet sich im Dilemma der 

»verschlimten Armut«, denn er kann instrumentellen Nutzen nur unter Gesichtsverlust gewin

nen und wird deshalb manchen problemadliquaten Uisungsversuch unterlassen. An diesem 

Problem kann eine exteme Hilfestellung einsetzen (siehe Abschnitt 5.5). 

So sehr der Riickzug aus Interaktionen aus Furcht vor MiBbilligung verstlindlich ist, so 

fatal sind die Konsequenzen. Die Tatsache, daB das Expositionsrisiko mit der ZugehOrigkeit 

zu sozialstrukturellen Kategorien variiert, muB als Beleg gesellschaftlicher Bedingtheit 

individueller Problemlagen gewertet werden. Indessen bedeutet jede individuelle Vermei

dungsreaktion eine unterbliebene Auseinandersetzung mit den Ursachen der gegebenen Pro

blemlage und droht, zum Eingestlindnis der eigenen Verantwortlichkeit zu werden, das nun 
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seinerseits ungewollt die antizipierte gesellschaftliche Wertung tibernimmt und bestatigt. 

So hat sich denn fiir den Zweck, das Bi!d der Armut zu vervollstandigen, die Anleihe bei 

der psychologischen Belastungsforschung insofern als ertragreich erwiesen, als sie Einblicke 

in das Verhalten der armen Bev6lkerung gewahrt. Doch sind die Befunde an den gewahlten 

Armutsbegriff gebunden. Es wurden auf der Grundlage eines materiell ausgelegten Armuts

begriffs (primar Einkommensarmut) Aussagen tiber nichtmaterielle Aspekte abgeleitet. Armut 

erweist sich unter dieser MaBgabe als ein beinahe harmloses Problem, eben Ressourcen

knappheit in Verbindung mit erhOhter Ereignislast, aber ansonsten unauffalligen Einstellun

gen und Verhaltensmustern, bar hervorstechender sozialer und psychischer Korrelate. Doch 

man darf nicht verges sen, daB die mit derartigen Indikatoren dingfest gemachte Armuts

population in mancherlei Hinsicht ein Kunstgebilde ist; sie ist inhomogen und ihr fehlt 

abgesehen yom Niedrigeinkommen eigentlich eine soziologisch fundierte Klammer, die sie 

zu einer Gruppe fiir sich machen wiirde. Sie umfaBt zwar einestei!s Personenkreise mit 

besonderen Problemen wie Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, anderntei!s aber in einem 

gr6Beren Umfang mittelschichtnahe Haushalte, deren Vorstande in den unteren Lohngruppen 

z. B. im Einzelhandel oder auch im 6ffentlichen Dienst beschiiftigt sind und deren Zusam

mensetzung etwa wegen mehrerer Kinder zu einem niedrigen Aquivalenzeinkommen fiihrt. 

Die hier tiber eine solche Armutspopulation gewonnenen Erkenntnisse dtirfen nicht zu dem 

SchiuB verieiten, daB auch die kiassischen Problemgruppen mit ihrem Schwierigkeiten so 

problemorientiert umgehen k6nnen wie die Niedrigeinkommensbezieher. Die Armutsfor

schung wird deshalb auch in Zukunft nicht umhin k6nnen, alternative Problemgruppenindika

toren zu benutzen. Dabei k6nnten Analysen der hier begonnenen Art durchaus zu anderen 

Ergebnissen fiihren. 

5.4 Foigerungen fUr die soziologische Forschung 

Der Umweg tiber den der Psychologie entlehnten Transaktionsansatz hat sich auch fiir die 

soziologische Forschung als gewinnbringend erwiesen, wei! er Einblicke in die soziale Natur 

der untersuchten 6konomischen Probleme freigibt, die in dieser Deutlichkeit bisher nicht 

m6glich waren. Wir k6nnen nun mit Fug und Recht behaupten, daB viele 6konomische 

Probleme auch oder sogar vorrangig soziale Probleme sind, wei! sie negative soziale Wertig

keit annehmen k6nnen. In der subjektiven Betroffenenperspektive bedrohen wirtschaftliche 

Schwierigkeiten das soziale Ansehen. Seine Bewahrung ist in der Terminologie des Trans

aktionsansatzes ein zentrales Anliegen, das mit seinen Effekten den finanziellen Aspekten 

eines Problems ebenbtirtig ist. Die Wirksarnkeit dieses Anliegens war zwar dem Grunde nach 

zu erwarten, tiberrascht jedoch in ihrer Starke. Mit diesem Ergebnis werden wir nach einem 

Ausflug in die Psychologie letztlich wieder auf ein genuin soziales Phiinomen zurUckver

wiesen. 

Wenn wir davon ausgehen, daB das Anliegen dem Konzept des Handlungsmotivs in 
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soziologischen Ansiitzen sehr iihnelt, ist zu iiberlegen, ob nicht dieses Motiv auch in ganz 

anderen Kontexten zur Wirkung kommt. Beim Konsumverhalten ist dies ja wohlbekannt; die 

Werbung macht sich den Konsumentenwunsch zunutze, indem sie Produkte nicht ihrer Ge

brauchseigenschaften, sondem ihrer sozialen Attribute wegen anpreist. Aber der Stellenwert 

des Ansehens konnte, urn ein wenig zu spekulieren, auch in solchen Lebensbereichen leicht 

unterschiitzt werden, die wenig mit okonomischen Aspekten zu tun haben: die Partnerwahl, 

die Berufs-, Beschiiftigungs- und Wohnortwahl, die Pflege von Bekanntschaften. Mit wenig 

Phantasie lieBe sich die Liste beliebig fortsetzen. Allgemein formuliert sollte man erwarten, 

daB iiberall dort, wo sich Effekte der sozialen Erwiinschtheit (bzw. Unerwiinschtheit) 

nachweisen lassen, auch bedrohtes Ansehen EinfluB haben kann. Die beiden Konzepte weisen 

in der Tat inhaltliche Ahniichkeit auf. Nur in Ansiitzen gekliirt ist dabei, auf welchen Aus

schnitt seiner sozialen Umwelt sich die Aufmerksarnkeit des Individuums richtet. Unsere 

Ergebnisse lassen gewisse Riickschliisse darauf zu, ob das Imaginiire Urteil anderer schlecht

hin ziihlt oder ob es auf bestimmte soziale Verhiiltnisse zum Individuum ankommt. Wenn 

eine Tendenz erkennbar wird, dann die, daB das Urteil in dem Grad an Bedeutsarnkeit 

gewinnt, in dem Ego und Alter Bekanntschaft und Kontakthiiufigkeit verbinden. Was ganz 

Fremde meinen (oder meinen konnten), bleibt unerheblich, aber was Freunde und Nachbam 

denken, ziihlt urn so mehr. Die vorliegenden Daten sind allerdings flir detaillierte Aussagen 

zu dieser Frage nicht gut geeignet. 

Speziell an die sozialpsychologische Impression-Management-Theorie ist die Forderung 

zu richten, die vorherrschende Konzentration auf proaktive, gestalterische Strategien der 

Selbstdarstellung auszuweiten. In realen Umgebungen suchen Akteure nicht nur Foren der 

Selbstdarstellung mit dem Ziel, bestimmte Eindriicke zu erzeugen. Wie wir gesehen haben, 

ist ihnen in manchen Situationen daran gelegen, lediglich ein bestehendes Bild zu konservie

reno Scheint dies aufgrund der widrigen obwaltenden Umstiinde ausgeschlossen, dann kommt 

es weniger zu proaktivem als zu evasivem Verhalten. Wenn die Definition des Impression

Management nicht auf die Herstellung vorteilhafter Eindriicke beschriinkt bleiben, sondem 

allgemein die Kontrolle von Information iiber Objekte umfassen soli (vgl. Abschnitt 2.4.1), 

dann muB auch das Vorenthalten von Informationen durch Riickzug, Ausweichen oder Ver

stecken studiert werden. 

Aus soziologischer Perspektive interessiert noch ein zweites Thema, namlich der Zu

sammenhang der Belastungsreaktionen mit soziodemographischen Kategorien. Offensichtlich 

ist er, besonders im Vergleich mit Bewertungskognitionen, generell schwach, manchmal 

sogar inexistent (siehe Abschnitte 4.2.3 und die Zusammenfassung in Abschnitt 5.1). Doch 

erinnem wir uns an die grundlegenden Uberlegungen zu distalen und proximalen Bestim

mungsfaktoren (Abschnitt 2.6.2). DaB situative Kognitionen als proximale, d. h. konzeptuell 

naheliegende Faktoren mit den Reaktionen in einem engeren Zusammenhang stehen, kann 

keinesfalls iiberraschen. Zwar hat sich dieses Prinzip nicht uneingeschriinkt bestiitigt, aber 

wir miissen davon ausgehen, daB die jeweiligen Umstiinde und ihre Wahrnehmung betriicht-
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lichen EinfluB ausiiben. Soziodemographische Merkmale Iiegen auf Jessors (1981) Skala der 

Proximitat am distalen Extrem. Ihmzufolge miiBte nun die Ausgangsannahme lauten, daB sie 

auf situative Belastungsverarbeitung keinen Effekt ausiiben. Sollten sich daher soziodemo

graphische Einfliisse gleichwohl bestatigen, was in einigen Modellen ja der Fall ist (siehe die 

Alters-, Geschlechts- und Bildungseffekte in Abschnitt 4.2), wiegt dies urn so schwerer, als 

die Effekte ja trotz der konzeptuellen Ferne zur Wahrnehmung zustande gekommen sind. Die 

Bedeutung selbst eines vergleichsweise schwachen Zusammenhangs wird deshalb auch nicht 

dadurch geschmalert, daB situationsspezifische Kognitionen einen starkeren Zusarnmenhang 

aufweisen. 

Es sei ebenfalls an die Uberlegung erinnert, daB soziodemographische Merkmale auf

grund ihrer zeitlichen Stabilitat prognosetauglich sind - im Gegensatz zu fliichtig-spontanen 

situativen Bewertungskognitionen. Sollte sich in manchen Modellen ein vermuteter sozial

struktureller EinfluB iiberhaupt nicht bestatigen, wird das Interesse an iiberdauemden Ein

fliissen auch nicht durch einen erhiirteten Zusammenhang mit proximalen, und in dieser 

Hinsicht fliichtigen, kognitiven Faktoren befriedigt. Die Existenz numerisch starkerer 

Pradiktoren darf daher keinesfalls zum Verzicht auf Strukturvariablen veranlassen. Der Wahl 

geeigneter Analysemodelle muB allenfalls die Entscheidung vorausgehen, ob Aussagen iiber 

den EinfluB der Strukturvariablen unter Kontrolle kognitiver Gegebenheiten gemacht werden 

sollen oder nicht. Dies ist eine Frage des Erkenntnisinteresses. Da der Einbezug subjektiver 

Deutungen, z. B. der Anliegen, das Verstandnis des Verhaltens jedoch durchaus vertiefen 

kann, spricht nichts dagegen, stets beides zu unternehmen. 

Eine abschlieBende Bewertung des Einflusses soziodemographischer Kategorien auf die 

Belastungsverarbeitung ist eigentlich nach einer einzigen Untersuchung nicht m6glich. Die 

Befunde sind vielfach zu schwach, urn den EinfluB klar zu bestatigen, oft aber doch signifi

kant und daher nicht zu vernachlassigen. Es ist wahrscheinlich den Ergebnissen am ehesten 

angemessen, zwischen Schichtungsmerkmalen und standarddemographischen Variablen zu 

unterscheiden. Schichtungsmerkmale haben sich im groBen und ganzen als irrelevant fur die 

Belastungsverarbeitung erwiesen, fur Bildung, Alter und Geschlecht dagegen bestatigt sich 

der EinfluB, den man von distalen Faktoren erwarten kann. 

Wie ist es aber zu bewerten, daB sich einige unterstellte Effekte, v. a. der EinfluB des 

Einkommens auf Belastungsreaktionen, iiberhaupt nicht bestatigt haben? Vorausgesetzt, in der 

Erhebung wurden die Konstrukte valide und reliabel umgesetzt, bedeutet es, daB diese Merk

male weder auf die Wahrnehmung situativer Umwelten noch auf die Aneignung von Verhal

tensrepertoires einen hinreichend starken EinfluB ausiiben, urn situative Belastungsverarbei

tung merklich zu beeinflussen. Das Problem der Vermittlung zwischen sozialen Ebenen wird 

sichtbar. Schichtungsmerkmale, zu denen Bildung und Einkommen gehOren, verorten die 

Person in einer gesellschaftlichen Makrostruktur. Das Bewaltigungsverhalten, mit dem sich 

diese Arbeit beschaftigt hat, ist Bestandteil der sozialen Mikrostruktur. Die Betrachtung des 

Zusammenhangs zwischen Schichtung und Belastungsverarbeitung gibt somit eine Antwort 
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auf das Problem der Verzahnung von Milcro- und Makrophiinomenen. Die Befunde, v. a. aus 

den Abschnitten 4.2 und 4.6, interpretieren wir so, daB die Schiehtzugehorigkeit ein zu 

grobes und zu we it entfemt Iiegendes Merkmal darstellt, als daB von ihr Auswirkungen auf 

alltiigliches Verhalten zu erwarten wiiren. Die Effekte sind zwar nieht ganz zu vemachliis

sigen, aber keinesfalls besteht ein Determinationsverhiiltnis zwischen der ZugehOrigkeit zu 

einer Makrokategorie (Armut, Bildungsschieht) und den hier beobachteten Mikrophiinome

nen. Aus sozialwissenschaftlieher Sieht wiire es aber unbefriedigend, es bei der Feststellung 

spontaner Kognitionen als Verhaltensursachen bewenden zu lassen. Es bleibt daher eine vor

rangige Aufgabe der Forschung, nach Erkliirungen fOr die Entstehung von Kognitionen und 

Verhaltenstendenzen zu suchen. Wir vermuten, wie in den kurzen Uberlegungen zu einer 

Theorie der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung (Abschnitt 2.6.3) angedeutet, daB 

biographisch kumulierte Lemerfahrungen eine passendere Ebene bilden, auf der die Suche 

fortzusetzen ist. Aber auch Biographieverliiufe dtirften innerhalb der Makrostruktur betriicht

Iiche Heterogenitiit aufweisen, so daB zukiinftige Arbeiten nur sehr vorsichtig mit dem Ziel 

antreten sollten, einen Wirkungsverlauf von der Makroschiehtung der Gesellschaft tiber 

biographische Erfahrungen zum Handeln in konkreten Kontexten aufzuzeigen. 

5.5 Folgerungen fUr die Sozialpolitik 

Die vorliegenden Befunde sind unter drei Gesichtspunkten fOr die sozialpolitische Diskussion 

bedeutsam. 

1. Armut ist im wesentlichen kein durch dysfunktionale Einstellungen und Verhaltens

weisen gepriigter Zustand. Der Personenkreis, der von Einkomrnens- und Deprivationsarmut 

betroffen ist, nutzt gegebene Chancen genauso gut wie die Niehtarmen. Wenn Arme tiber

haupt Verhaltensbesonderheiten aufweisen, dann wegen benachteiligender Kombinationen 

soziodemographischer Merkmale, insbesondere wegen hOheren Alters und schlechterer 

Berufsbildung. Unter der Voraussetzung, daB die hier in fOnf exemplarischen Situationen 

gewonnenen Erkenntnisse valide Indikatoren fOr die Bewiihrung im Alltagsgeschehen sind, 

zeichnen sieh Arme im Umgang mit okonomischen Belastungen nicht durch fehlende Pro

blemorientierung aus: Sie verfiigen durchaus tiber adiiquate Strategien zur Uberwindung ihrer 

Lage. 

Armut zu bekiimpfen muB deshalb bedeuten, Chancen zu offnen. Ftir die groBe Gruppe 

der Armen (v. a. der Sozialhilfebezieher), die aus arbeitsmarktbezogenen Grunden auf Hilfe 

angewiesen ist, bedeutet dies niehts anderes, als den Einstieg in eine Erwerbstiitigkeit zu 

fordem, sei es durch Qualifizierung oder zeitweilige Subventionierung der Arbeitskraft - je 

rascher nach Eintritt der Bedtirftigkeit, desto besser. Und wo es situativ an Kompetenz zur 

Bewiiltigung einer ungewohnten Lebenslage fehlt, etwa der Arbeitslosigkeit oder eines 

sonstigen Einkomrnensausfalls, sind intensive Beratung und Information am Platz. Jede 

Anstrengung in dieser Riehtung verspricht, auf fruchtbaren Boden zu fallen. Wenn damit 
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aber mehr erreicht werden soli, als nur eine F1uktuation aus dem unteren Einkommensbereich 

heraus zu beschleunigen, deren Effekte durch Verarmungsprozesse im armutsnahen Bereich 

friiher oder spater zunichte gemacht werden, kommt es letztlich darauf an, die Nachfrage 

nach bezahlter Arbeit zu erhOhen, womit die Grenzen der reinen Sozialpolitik bereits erreicht 

sind. Anders verhiilt es sich bei denjenigen Haushalten, die wegen eines ungiinstigen Ver

hiiltnisses wirtschaftlich aktiver zu passiven Personen arm sind: kinderreiche Familien und 

Alleinerziehende, die mittlerweile die Mehrheit der Sozialhilfebezieher bilden. Sie leiden 

unter dem Grundproblem des marktwirtschaftlichen Systems, die Reproduktion der eigenen 

Arbeitskraft zu vemachlassigen, da es die daraus entstehenden Lasten (die Absorption 

gegebener Arbeitskraft und den finanziellen Aufwand) zum groBeren Teil den privaten Haus

halten aufburdet (Kaufmann 1988). Kinder zu haben wird in dieser Ordnung zum schwerwie

genden Armutsrisiko. Ohne Systernkorrekturen, etwa nach dem Elternrentenmodell (zu pro 

und contra siehe Gallon 1993) wird sich an der prekaren Lage dieser Armutsgruppe in der 

Phase der Kindererziehung nichts andem - ganz gleich, welche problemorientierten Anstren

gungen sie zur Uisung ihrer okonomischen Probleme untemehmen. 

2. In Armut zu leben bedeutet nicht immer, aber oft mehr, als mit wenig Geld auskom

men zu mussen, denn Armut kann ebenso Bedrohung der sozialen wie der wirtschaftlichen 

Existenz sein. Wer arm ist, leidet mitunter so sehr unter der Furcht, seinen Ruf zu verlieren, 

daB er sogar den Ruckzug aus personlichen Interaktionen antritt, und Armut ist durchaus 

geeignet, das emotionale Wohlbefinden zu beeintrachtigen. Vor dem Hintergrund der aufge

zeigten sozialen Weiterungen ware es hOchst unplausibel anzunehmen, daB groBere Teile der 

Bevolkerung leichtfertig und freiwillig auf die Idee verfallen, nur deshalb auf die Teilnahme 

am Arbeitsleben zu verzichten, weil die materielle Existenz durch staatliche Sozialleistungen 

gesichert ist. Die Schmach, die ein Sozialleistungsbezug und andere Manifestationen wirt

schaftlicher Schwierigkeiten potentiell nach sich ziehen, schmerzt, und es ist kaum vorstell

bar, daB sie ohne zwingenden Grund in Kauf genommen wird, wie es in der gegenwartigen 

Diskussion urn den angeblichen MiBbrauch des Sozialstaats mitunter anklingt. Wenn nicht 

aus hedonistischen Motiven, dann mit Sicherheit zur Vermeidung der Peinlichkeit durfte die 

breite Mehrheit alles erdenkliche untemehmen, urn ihre wirtschaftIichen VerhiiItnisse stabil 

zu halten. 

Zusatzliche Druckmittel gegen Leistungsempfanger, insbesondere Sozialhilfebezieher, 

sind deshalb zumeist uberfiussig. Wenn in der Vergangenheit Sozialamter ihren Klienten 

nicht Barmittel, sondem Gutscheine z. B. flir Bekleidung und Haushaltsanschaffungen aushiin

digten, zwangen sie sie, sich als Sozialhilfebezieher zu offenbaren und bestraften unnoti

gerweise diejenigen, die unter der Verknappung des Budgets bereits genug zu leiden hatten. 

Die MaBnahme wurde als unnotige Schikane empfunden. AhnIich ist die Heranziehung zu 

sog. gemeinnutziger Arbeit zu bewerten, wenn sie als MaBregelung miBbraucht wird. 

3. Einer Blockierung des Selbsthilfepotentials durch die Furcht vor Ansehensverlust, die 

wir als das Dilemma des Hilfesuchenden bezeichnet haben, muB entgegengewirkt werden. 
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Wie wir gezeigt haben. kann die Mobilisierung instrumenteller sozialer Unterstiitzung. die 

so wichtige vorbereitende und begleitende Problemlosungsstrategien wie die Informations

beschaffung einschlieBt. an der Befiirchtung scheitem. daB infolge der Inanspruchnahme der 

Hilfe ein privates Problem zu einem offentlichen wird. Wer also in einer Notlage unbefangen 

von allen Informations- und Beratungsangeboten Gebrauch machen soli. muB dies entweder 

in dem BewuBtsein einer botmiiBigen Veranlassung tun oder sich auf die vertrauliche Behand

lung seines Anliegens verlassen konnen. Mogliche Ansatzpunkte sozialpolitischer Einwirkung 

werden erkennbar: 

(a) Die Rehabilitation des unverdient schlechten Bildes der Hilfebediirftigen ist vonnoten. 

Bei einem auf vier Millionen Arbeitslose und drei Millionen Sozialhilfebediirftige in der 

Bundesrepublik angestiegenen Umfang dieser Gruppe sind die strukturellen Ursachen allzu 

offensichtlich. urn Vorwiirfe individuellen Verschuldens aufrechtzuhalten. Je eindeutiger sich 

die offizielle Politik zu ihrer Verantwortung bekennt. die Rahmenbedingungen fiir steigende 

Beschaftigung zu schaffen. desto einfacher wird es den Betroffenen fallen. das Recht auf 

einen im gesellschaftlichen Vergleich akzeptablen Lebensstandard offensiv geltend zu 

machen. anstatt sich aus Scham zu verstecken. Wenn bis weit in die Mittelschicht hinein 

immer grOBere Teile der Bevolkerung in eine Armutsspirale gezogen werden konnen. ist es 

an der Zeit. ein von verrufenen Randgruppen gepragtes Bild der Armut iiber Bord zu werfen. 

(b) Solange dies nicht erreicht ist. muB der Klient nicht nur als Hilfebezieher. sondem 

auch als Ratsuchender auf die Wahrung seiner Anonymitiit vertrauen konnen. wenn er es 

wiinscht. Zu diesem Zweck waren etwa anonyme telefonische Beratungsmoglichkeiten in 

Amtem geeignet. 

(c) Zur Ausgrenzung der Armen tragt auch die Tatsache bei. daB im verzweigten System 

behOrdlicher Kompetenzen fiir sie ein eigenes Ressort (das Sozialamt) zustiindig ist. das 

seiner Klientel den Stempel der Randstiindigkeit aufdruckt und die Klasse der Arbeitslosen 

noch unterschichtet. indem es die Kategorie der Sozialhilfebediirftigen erschafft. Es wiirde 

die Behandlung der Leistungsbezieher in eine unspektakulare Routineangelegenheit zuruck

verwandeln. wenn die Dienste des Sozialamts mit denen anderer Stellen zu einer Grundver

sorgung zusammengefaBt wiirden. Die offentliche Deklassierung als Hilfeabhangige bliebe 

ihnen ebenso erspart wie Wege zu mehreren Behorden; femer ergaben sich Einsparungen in 

der Biirokratie. nicht zuletzt. weil derzeit zwischen den Tragem der Sozialhilfe und sog. 

vorrangiger Leistungen (Arbeitsiimter. Rententrager u. a.) ein reges Erstattungswesen Z. B. 

im Zusammenhang mit Geldem betrieben wird. die von einer Stelle zur Uberbruckung 

ausstehender Leistungen einer anderen Stelle gezahlt wurden. 

Man mag dem Argument gegen die sozialpsychologische Ausgrenzung der Armen zwar 

entgegenhalten. daB in einem billigenden Klima weniger Hemmungen bestiinden. Leistungen 

in Anspruch zu nehmen und ein erhohtes Klientenaufkommen anzunehmen seL Gleichwohl 

sind wir iiberzeugt. daB unter so1chen Vorzeichen auch eine produktivere Auseinandersetzung 

mit den Ursachen der Bediirftigkeit stattfinden konnte. was sich langfristig auch im Interesse 
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der Leistungstriiger auswirkte. 

5.6 Ausblick 

Die vorliegende Arbeit war ein Versuch, mit einer Kombination aus psychologischen und 

soziologischen Ansiitzen das Verhalten in iikonomischen Belastungssituationen zu verstehen. 

An dieser Stelle miissen wir uns aber noch einmal vergegenwiirtigen, daB die Anlage der 

Untersuchung in mancher Hinsicht verbesserungsflihig ist. 1m Hinblick auf etwaige Folgestu

dien wollen wir daher zum SchluB auf denkbare Weiterentwicklungen eingehen. Sie betreffen 

zum einen eher empirienahe Probleme des Feldzugangs und der Konstruktpassung, zum 

anderen, und damit wollen wir beginnen, grundsiitzliche konzeptuelle Probleme. 

Das Grundmodell der Belastungsverarbeitung, an dem sich diese Untersuchung orientier

te, gibt der Transaktionsansatz VOL Er wurde fur die Erkliirung situationsspezifischen 

Verhaltens aus Umgebungsbedingungen und ihrer subjektiven Wahrnehmung heraus entwik

kelt. Er besitzt den Vorteil der empirischen Priifbarkeit und hat sich in der psychologischen 

Forschung bewiihrt. An ihm sind Veriinderungen und Zusiitze notwendig fur den Versuch, 

soziale Einfliisse auf das Bewiiltigungsgeschehen zu erfassen. Das Individuum in einer 

singuliiren Auseinandersetzung ist der Ort, an dem fur diesen Ansatz Belastungsverarbeitung 

stattfindet. Man kann ihm nun nicht den Vorwurf machen, soziale Einfliisse zu iibersehen, 

denn sie finden ja an mehreren Stellen Eingang in die Theoriebildung. Unbefriedigend ist 

vielmehr die Unfiihigkeit des Ansatzes, die Vielschichtigkeit sozialer Einfliisse angemessen 

zu beriicksichtigen. So gibt es zum einen soziale Ressourcen (niimlich soziale Unterstiitzung), 

die, scheinbar ohne groBe Erkliirungen zu verlangen, einfach gegeben sind und die Belastun

gen diimpfen sollen, zum anderen die individuelle Strategie, Unterstiitzung zu mobilisieren, 

wenn eine spezifische Belastung eintritt. Ein dritter wichtiger Aspekt kommt im Transak

tionsansatz allerdings wirklich zu kurz: die Tatsache, daB die soziale Umgebung in vieler 

Hinsicht selbst zur Belastungsquelle werden kann, wenn sie, wie Pearlin (1989, Pearlin et al. 

1981) nachweist, konfligierende Rollenanforderungen stellt, oder, wie wir demonstrieren 

konnten, das Individuum vermeintlich wegen finanzieller Schwierigkeiten miBbilligt. Nicht 

einmal, daB es zwischen diesen Aspekten Zusammenhdnge gibt, entgeht wichtigen Autoren 

(Lazarus/Folkman 1984, Pearl in et al. 1981, Pearlin 1989). Diese Erkenntnis ist aber nie 

zum Ausgangspunkt der Entwicklung eines integrierten sozialen StreBverarbeitungsmodells 

geworden. Wir muBten uns daher damit begniigen, die sozialen Beziige einzeln in die 

Peripherie eines individualistischen Transaktionsmodells zu verbannen. Dort stehen die 

verschiedenen Konsequenzen der sozialen Integration und Interaktion des Individuums nun 

so, als batten sie nichts miteinander zu tun - obwohl sie eigentlich untrennbar verbunden 

sind. Eine weitere Konsequenz des Theoriezuschnitts war es, daB schichtungsbedingte 

Differentiale der Ereignislast quasi atheoretisch eriirtert werden muBten, da es in einem 

kognitiven Modell keinen Platz fur Variationen im Expositionsrisiko gibt. Eine soziologische 
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Theorie der Belastungsverarbeitung muB fur dieses Thema mehr als nur ad-hoc-Erklarungen 

bereithalten. 

Andeutungsweise zeigte sich schlieBlich auch am Beispiel der Kontrolliiberzeugung, daB 

verhaltensleitende Persbnlichkeitsmerkmale nicht in einem auBersozialen Raum entstehen, 

denn diese Disposition weist ja markante Zusammenhange mit soziodemographischen 

Mustern auf. Diesen Aspekt der sozialen Einbettung der Belastungsverarbeitung abdecken zu 

kbnnen, ware eine weitere erwiinschte Eigenschaft einer sozialwissenschaftlichen Theorie

neubildung, doch der erste Schritt muB darin bestehen, das bislang ungeklarte Verhaltnis 

zwischen dem Ressourcen- und Stressorencharakter der sozialen Umgebung zu modellieren. 

Erst dann macht es Sinn, sich den empirienahen Problemen zuzuwenden, auf die wir im 

Verlauf dieser Untersuchung gestoBen sind. Auch sie sind nur teilweise technischer Natur. 

Es hat, wie an verschiedenen Stellen dieser Arbeit zu erkennen war, eine Reihe von Schwie

rigkeiten sowohl im Feldzugang, aber auch in der Konstruktpassung der operationalisierten 

Begriffe gegeben. Zunachst ist zu erwahnen, daB trotz betrachtlichen Aufwands die Armuts

bevblkerung, die die Hauptzielgruppe dieser Studie bildete, nur unvollstiindig erreicht werden 

konnte. Die Ausschbpfung der Sozialhilfeempfangerstichprobe war so gering, daB sie fur 

sinnvoll interpretierbare Auswertungen nur eingeschrankt in Betracht kommt. Auch Ar

beitslose wurden nicht in dem fur statistische Analysen nbtigen Umfang erreicht; sie waren 

allerdings keine im vorhinein vorgesehene Zielgruppe. Es erscheint zweifelhaft, ob grund

satzlich mit den Mitteln der postalischen Befragung iiberhaupt Verbesserungen zu erzielen 

sind. Uber alternative Verfahren (z. B. face-to-face-Interviews) muB deshalb ernsthaft nach

gedacht werden, selbst wenn sie erhbhte Kosten verursachen. 

Offen ist bisher, wie belastende Situationen in ihrem sozialen Kontext im Feld verhal

tensnaher erfaBt werden kbnnen. Die Fortentwicklung der Vignettentechnik kann das Problem 

nur insofern Ibsen, als sie eine weitere Prazisierung und Konkretisierung von Belastungskon

stellationen ermbglicht. Wir muBten uns bei dieser Untersuchung aber auch zu einem 

gewissen Teil mit Angaben iiber fiktive Auseinandersetzungen zufrieden geben, von denen 

wir nicht wissen, wie genau sie mit tatsachlichem Verhalten iibereinstimmen. Wenn die An

gaben von Einfliissen der selektiven Erinnerung und Phantasie frei gehalten werden sollen, 

fuhrt wahrscheinlich kein Weg an der Beschrankung auf Situationen vorbei, die sich zeitnah 

und am Ort des Geschehens beobachten lassen. 

Was die Operationalisierung betrifft, litten einige Konstrukte darunter, daB ihre Items zu 

leicht waren, was wir nicht zuletzt auf Erwiinschtheitseffekte zurUckfuhren. Viele problem

orientierte Reaktionen klangen offensichtlich so naheliegend oder wurden als so verpflichtend 

aufgefaBt, daB sie beinahe uniforme Auspragungen erreichten und kaum noch Unterschiede 

in der Population abbildeten. Ein sorgfaitiger Neuentwurf der entsprechenden Items ist von

nbten. In Verbindung mit anderen Interviewtechniken als der postalischen Befragung kom

men ebenfalls offene Interviews in Betracht, die vermutlich weniger Suggestiveffekte mit sich 

bringen. 
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1m Riickblick ist auch die im Vergleich zum Stand der Konzeptentwicklung beschrankte 

Operationalisierung der sozialen Unterstiitzung mehr als unbefriedigend, denn viele Autoren 

betrachten sie ja als zentralen Bestimmungsfaktor der Belastungsverarbeitung. Hier konnte 

beispielsweise nicht der Differenzierung nach erhaltener vs. wahrgenommener Unterstiitzung 

Rechnung getragen werden (vgl. Abschnitt 2.3.4). Eine vielleicht noch grOfiere Herausforde

rung an die empirische Forschung ist es, die situative Dynamik der Annahme und Mobilisie

rung sozialer Unterstiitzung angemessen abzubilden. Bei genauerer Betrachtung ist die in 

unseren Analysen vorgenommene einfache Gegeniiberstellung einer statischen Ressource, von 

der ein diffuser Stabilisierungseffekt ausgehen soli, und einer situativen Bewaltigungsstrategie 

unhaltbar. Wenn es einen EinfluB auf die Belastungsempfindung und die Verhaltensausrich

tung gibt, wird er sich eher an der situativ verfiigbaren Unterstiitzung bemessen, die nicht 

zwangslaufig mit einem summarischen MaB der empfangenen Hilfe in einem beliebigen 

Zeitraum identisch ist. Eine adaquate Operationalisierung miiBte es erm6glichen, sowohl 

statische MaBe der erhaltenen und wahrgenommenen Unterstiitzung als auch situative (bzw. 

proximale) MaBe der angenommenen und mobilisierten Hilfe und ihrer subjektiven Bewer

tung zu erfassen. Nur ein Bild yom Zusammenspiel dieser Faktoren untereinander und ihrer 

Wirkungen auf Belastungsreaktionen verspricht wirklich neue Erkenntnisse. 

Wenn diese Arbeit am Beispiel 6konomischer Probleme zeigen konnte, daB die Bela

stungsverarbeitung als Oberbegriff fiir emotionales Wohlbefinden, instrumentelles Probleml6-

severhalten und belastungslindemde Reaktionen auch fiir die Sozialwissenschaften ein inter

essantes Untersuchungsfeld ist, hat sie ihren Zweck erfiillt. Doch eine einzelne Untersuchung 

begriindet noch keine feststehende Erkenntnis. Nicht nur im Interesse einer Absicherung der 

Befunde waren Folgeuntersuchungen zum Thema wiinschenswert, sondem auch, weil sich die 

Perspektiven einer konzeptionellen Fortentwicklung schon umreiBen lassen. Die psycho

logische Theoriebildung hat einen groBen Beitrag zum Verstandnis des Gegenstands geleistet. 

Nun sind die Sozialwissenschaften gefragt. Pearlins (1989:255) Aufforderung weist den Weg: 

»It is of considerable importance to study social structures and their effects on individual 

well-being. If sociologists don't do this and do it well, who will?« 
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Anhang A 
Wichtige Statistiken der verwendeten Variablen 

Tabelle A.I: Metrische Variablen - Mittelwert und Standardabweichung 

Hauptstichprobe' Sozialhilfebezieherb 

interne Va-

Nr. Konstrukt riablenbe- NC arith- Standard- NC arith- Standard-

zeichnung met. abwei- met. abwei-

Mitteld chungd Mitteld chungd 

Alter VOIO 685 45.18 11.95 316 39.14 9.71 

2 Soziale Unterstiitzung (SU): Summe SU 676 2.00 0.55 313 1.97 0.56 

3 SU: Tips u. Emotionale Hilfen SUFI 672 2.12 0.78 312 2.19 0.85 

4 SU: Freizeit SUF2 675 2.07 0.69 311 1.86 0.61 

5 SU: Geld SUF3 663 1.20 0.37 312 1.33 0.44 

6 SU: Praktische Hilfen SUF4 670 2.74 1.30 312 2.57 1.30 

Kontrolle KONTRL. 676 0.67 0.17 314 0.59 0.18 

Restaurant: Belastung V043 671 2.91 1.15 313 3.17 1.02 

Restaurant: Anliegen Kontakte V044 666 3.19 0.94 308 3.01 1.04 

10 Restaurant: Anliegen Geld V045 668 2.87 1.01 309 3.30 0.95 

11 Restaurant: Anliegen Selbstwertgef. V046 665 2.37 1.16 308 2.66 1.20 

12 Restaurant: Anliegen Ansehen V047 667 2.25 1.21 309 2.53 1.24 

13 Restaurant: Optionen V048 649 3.13 1.06 303 2.83 1.15 

14 Restaurant: emotionales Verhalten NESUM1 644 2.36 0.61 304 2.41 0.62 

15 Restaurant: instrumentelles Verh. NPSUM1 664 2.88 0.79 312 2.93 0.77 

16 Supermarkt: Belastung V061 647 2.63 1.16 298 2.89 1.13 

17 Supermarkt: Anliegen Geld V062 642 2.31 1.04 296 2.88 1.03 

18 Supermarkt: Anliegen Ansehen V063 639 2.07 1.12 295 2.47 1.21 

19 Supermarkt: Anliegen Wahl Nahesteh. V064 638 2.58 1.10 293 3.21 1.01 

20 Supermarkt: Anliegen Selbstwertgef. V065 639 2.32 1.10 297 2.78 1.11 

21 Supermarkt: Anliegen Harmonie V066 641 1.70 0.87 295 2.06 1.14 

22 Supermarkt: Optionen V067 619 3.41 0.89 287 2.91 1.13 

23 Supermarkt: emotionales Verhalten NESUM2 625 2.40 0.51 283 2.49 0.54 

24 Supermarkt: instrumentelles Verh. NPSUM2 636 2.75 0.82 291 2.84 0.80 

255 



Hauptstichprobea Sozialhilfebezieherb 

interne Va-

Nr. Konstrukt riablenbe- W arith- Standard- NC arith- Standard-

zeichnung met. abwei- met. abwei-

Mineld chungd Mitteld chungd 

25 Anschaffung: Belastung V080 663 3.39 0.91 304 3.55 0.81 

26 Anschaffung: Anliegen Geld V081 659 3.37 0.88 303 3.56 0.75 

27 Anschaffung: AnI. Selbstwertgef. V082 653 3.34 0.88 304 3.37 0.87 

28 Anschaffung: Anliegen Ansehen V083 662 2.42 1.16 305 2.54 1.17 

29 Anschaffung: AnI. Wohl Nahesteh. V084 658 3.02 1.03 301 3.23 0.94 

30 Anschaffung: Optionen V085 633 3.17 1.01 294 2.76 1.14 

31 Anschaffung: emotionales Verhalten NESUM3 656 2.65 0.56 298 2.71 0.53 

32 Anschaffung: instrumentelles Verh. NPSUM3 654 3.23 0.63 299 3.16 0.61 

33 Beharde: Belastung V097 669 2.84 1.21 311 2.84 1.15 

34 Beharde: Anliegen Ansehen V098 663 2.08 1.08 311 2.01 1.09 

35 BehOrde: Anliegen Privatheit V099 660 2.61 1.09 309 2.78 1.04 

36 BehOrde: Anliegen Geld V 100 662 3.39 0.77 305 3.59 0.70 

37 Beharde: Anliegen Selbstwertgef. VIOl 665 2.31 1.20 312 2.62 1.21 

38 BehOrde: Anliegen Wohl Nahesteh. V 102 652 3.05 1.01 304 3.26 1.01 

39 BehOrde: Optionen V 103 636 2.85 1.12 297 2.54 1.19 

40 Beharde: emotionales Verhalten NESUM4 653 2.43 0.59 306 2.56 0.57 

41 Beharde: instrumentelles Verh. NPSUM4 666 3.43 0.52 310 3.39 0.53 

42 lobverlust: Belastung VII6 671 3.78 0.58 305 3.78 0.53 

43 lobverlust: Anliegen Geld VII7 668 3.57 0.72 304 3.67 0.65 

44 lobverlust: Anliegen Wohl Nahesteh. VII8 659 3.39 0.88 300 3.50 0.82 

45 lobverlust: Anliegen Ansehen VII9 664 2.19 1.06 304 2.13 1.06 

46 lobverlust: Anliegen Selbstwertgef. VI20 664 2.76 J.l0 302 2.58 J.l7 

47 lobverlust: Anliegen Kontakte VI21 663 2.91 1.11 305 2.75 J.l6 

48 lobverlust: Anliegen Harmonie VI22 661 2.83 1.08 301 2.74 1.12 

49 lobverlust: Optionen VI23 629 2.79 1.08 289 2.57 1.13 

50 lobverlust: emotionales Verhalten NESUM5 660 1.66 0.58 302 1.83 0.62 

51 lobverlust: instrumentelles Verh. NPSUM5 660 3.46 0.56 301 3.45 0.53 

52 Haushalts-Nettoeinkommen V223 671 3618 1684.62 307 1817 1147.98 

53 Gewichtetes HH-Nenoeinkommen GHHEINK 671 1746 811.24 307 872 628.07 

Datenbasis: Umfrage .Alltag in Deutschland- 1994, altersbereinigt 
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Tabelle A.2: Kategoriale Variablen - Verteilung 

Nr. Konstrukt interne Varia- Hauptstichprobea Sozialhilfebezieherb 

blenbezeich-

nung Auspragung NC Anteild NC Anteild 

(%) (%) 

Geschlecht V009 k. A. 0.3 2 0.7 

Frau 305 42.4 207 62.1 

Mann 378 57.4 107 37.2 

2 Zufriedenbeit: V028 k. A. 59 5.7 40 10.6 

Konlakte Mit- Eher mehr als gewilnscht 39 5.9 28 9.2 

bewohner Gerade Richtig 494 74.3 158 54.8 

Eher zu wenig 93 14.2 90 25.4 

Zufriedenbeit: V029 k. A. 16 1.9 4.2 

Konlakte Ande- Eher mehr als gewilnscht 27 4.3 27 8.4 

re Gerade Richtig 435 64.9 154 48.4 

Eher zu wenig 207 29.0 127 39.0 

4 Erlebt: V038 k. A. 0.6 0.2 

Restaurant Erlebt 220 32.3 184 55.5 

N icht erlebt 460 67.1 131 44.3 

Erlebt: V039 k. A. 26 3.2 7 1.5 

Supermarkt Erlebt 384 59.8 199 61.5 

Nicht erlebt 275 37.0 110 36.9 

Erlebt: V040 k. A. 0.7 

Anschaffung Erlebt 222 32.8 207 63.9 

Nicht erlebt 457 66.5 109 36.1 

Erlebt: V041 k. A. 0.8 

Behorde Erlebt 322 45.5 298 93.1 

Nicht erlebt 356 53.7 18 6.9 

Erlebt: V042 k. A. 9 1.1 4 1.3 

lobverlust Erlebt 273 38.5 211 64.0 

Nicht erlebt 403 60.4 101 34.7 

9 Hochster Be- BERUFAUS k. A. 13 1.8 2.8 

rufsabschlu6 Kein Abschlu6 25 3.7 47 17.9 

Lehre 215 31.0 123 37.8 

Berufsfachschule 55 8.8 40 12.1 

Meister 118 19.3 36 11.0 

Fachhochschule 75 10.6 21 6.5 

Universitat 149 21.3 27 8.1 

Andere 16 1.9 1.3 

Noch in Ausbildung 19 1.5 2.3 

10 Hohe Berufs- HOCHBERU Nicht vorhanden 343 48.8 232 74.3 

qualifikation Vorhanden 342 51.2 84 25.7 

11 Deprivationsar- ARMSDL k. A. 37 6.0 27 10.2 

mut Nicht-deprivationsarm 579 85.3 73 26.1 

Deprivationsarm 69 8.7 216 63.8 

257 



Nr. Konstrukt interne Varia- Hauptstichprobe' Sozialhilfebezieherb 

blenbezeich-

nung Auspriigung NC Anteild NC Anteild 

(%) (%) 

12 Arrnutsposition ARM40 k. A. 14 2.2 9 3.7 

(40 % -Armuts- Nichtarm 646 94.1 173 51.5 
grenze) Arm 25 3.7 134 44.8 

davon k. A. 9 3.5 2.5 

Westf Nichtarm 257 93.0 67 49.7 

Arm 9 3.5 48 47.7 

davon k. A. 5 1.2 4 4.4 

Ost8 Nichtarm 389 94.9 106 52.5 

Arm 16 3.9 86 43.1 

13 Armutsposition ARM50 k. A. 14 2.2 9 3.7 

(50%-Armuts- Nichtarm 607 89.2 117 35.7 

grenze) Arm 64 8.6 190 60.6 

davon k. A. 9 3.5 2.5 

West f Nichtarm 245 90.3 53 39.7 

Arm 21 6.2 62 57.7 

davon k. A. 1.2 4 4.4 

Ost8 Nichtarm 362 88.3 64 33.3 

Arm 43 10.5 128 62.4 

14 Armutsposition ARM60 k. A. 14 2.2 9 3.7 

(60%-Armuts- Nichtarm 554 81.5 88 26.8 
grenze) Arm 117 16.3 219 69.5 

davon k. A. 3.5 2.5 

Westf Nichtarm 234 86.0 37 27.5 

Arm 32 10.6 78 70.0 

davon k. A. 1.2 4 4.4 

Ost8 Nichtarm 320 78.0 51 26.4 

Arm 85 20.7 141 69.2 

15 Sozialhilfe als V218 genannt 0.8 205 64.2 

Einkommens-
bestandteilh 

davon 4 0.6 87 72.5 

West f 

davon 4 1.0 118 59.3 

Ost8 
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Nr. Konstrukt interne Varia- Hauptstichprobea Sozialhilfebezieherb 

blenbezeich-

nung Auspriigung NC Anteild NC Anteild 

(%) (%) 

16 Erwerbsstatus ERWSTATI k. A. 22 3.4 33 13.0 

Vollzeiterwerbstiitig 377 55.3 45 14.7 
Teilzeiterwerbsliitig 51 8.0 25 7.7 

Stundenweise erw. 7 1.2 1.1 

Kurzarbeit 6 0.8 
Fortbildung, Umschulung 23 3.4 25 7.1 
Mutterschaft" 10 1.4 36 1l.8 
Lehre 29 2.7 13 3.8 
Rentner 108 16.3 22 7.3 
Hausfrau, -mann 4 0.8 23 7.9 
Arbeitslos 48 6.5 89 25.5 

davon k. A. 4 2.1 14 15.6 
Westf Vollzeiterwerbsliitig 153 56.2 13 10.2 

Teilzeiterwerbstatig 29 11.4 13 8.7 
Stundenweise erw. 6 2.4 4 2.5 
Kurzarbeit 

Fortbildung, Umschulung 7 2.8 9 7.0 
Mutterschaft" 6 1.9 5 3.6 
Lehre 25 5.0 10 7.6 
Renlner 34 14.1 II 10.7 
Hausfrau. -mann 3 1.6 16 13.7 
Arbeitslos 2.4 25 20.4 

davon k. A. 18 4.4 19 1l.5 
Ost8 Vollzeiterwerbstatig 224 54.6 32 17.4 

Teilzeiterwerbsliitig 22 5.4 12 7.2 
Stundenweise erw. I 0.2 0.3 
Kurzarbeit 6 1.5 
Fortbildung, Umschulung 16 3.9 16 7.2 
Mutterschafte 4 1.0 31 16.8 
Lehre 4 1.0 3 1.6 
Renlner 74 18.0 II 5.3 
Hausfrau, -mann 0.2 7 4.4 
Arbeitslos 40 9.8 64 28.5 

17 Alter iiber 50 ALT51_66 Bis einschl. 50 Jahre 449 63.2 268 83.9 
Ober 50 Jahre 236 36.8 48 16.1 

Datenbasis: Umfrage .AlItag in Deutschland- 1994, altersbereinigt 

Anmerkungen: 

Gesamtumfang der Hauptstichprobe N = 685 
b Gesamtumfang der Sozialhilfebezieher-Zusatzstichprobe N =316 

giiltige Faile, ungewichte!. Angegeben sind die in Kap. 4 verwendeten Fallzahlen, die nach Altersbereinigung 
verbleiben. Daher treten bei den Verarbeitungskonstrukten Abweichungen im Vergleich zu Tabelle 3.5 auf, die auf dem 
vollsliindigen, d. h. nicht altersbereinigten, Stichprobenumfang beruht. 

d gewichtete Berechnung 
Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, sonstige Beurlaubung 
fiir den Westen: Umfang Hauptstichprobe N =275, Sozialhilfebezieher-Zusatzstichprobe N = 120 

g fiir den Osten: Umfang Hauptstichprobe N =410, Sozialhilfebezieher-Zusatzstichprobe N = 196 
h Sozialhilfe als Einkommensart angegeben, die zum Haushaltseinkommen beitrag!. 
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Anhang B 
Glossar nod AbkiirznDgsverzeichnis 

Auf Abschnitte. in denen detaillierte Erkliirungen zu finden sind. wird in Klammem ver

wiesen. 

Anmerkungen: 

Syn. Synonym for 

Ggs. Gegensatz. zu unterscheiden von 

=0 siehe auch 

AiD 

Umfrage »Alltag in Deutschland« des DFG-Projekts »Versorgungsstrategien privater Haus

halte im unteren Einkommensbereich« (3.1.2). 

ALLBUS 

Allgemeine Beviilkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (3.1.2). 

Anomie 

Merton zufolge ein gesellschaftlicher Zustand. in dem innerhalb der vertikalen Schichtung 

ein ungleich verteiltes Verhiiltnis zwischen erstrebenswerten Zielen und legitimen Mitteln 

herrscht. Als Folge von Anomie werden Verhaltensweisen beschrieben (Ruckzug und 

Ritualismus). die emotionsorientierten Reaktionen iihneln (2.3.2). 

Appraisal 

Syn. =0 Bewertungskognition. 

Aquivalenzeinkommen 

Syn. bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen; MaB zum Vergleich des Einkommens zwi

schen unterschiedlich zusammengesetzten Haushalten. Das Aquivalenzeinkommen wird 

berechnet als Quotient aus verfiigbarem Haushaltseinkommen und Summe der Perso

nengewichte der Haushaltsangehiirigen (oder Verbrauchereinheiten). Dabei sind Personen

gewichte in erster Linie yom Alter der Personen abhiingig (3.2.2). 

Anliegen 

(eng!. stake) Ergebnis der primiiren =0 Bewertung; Bestandteil der kognitiven Einschiitzung 

einer =0 Transaktion: Was fur den Akteur in einer Situation seiner Wahmehmung nach auf 
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dem Spiel steht (2.2.2). 

Armut 

=> Einkommensarmut, 

=> Deprivationsarmut. 

Belastung, emotionale 

=> Belastungsemotion. 

Belastungsemotion 

Syn. emotionale Belastung, Beunruhigung, Besorgnis: subjektiv empfundene emotionale 

Reaktion auf einen Belastungsreiz (2.2.1-2.2.3). 

Belastungserfahrung 

Die Tatsache, daB jemand eine Situation erlebt hat (2.5). 

Belastungsquelle 

Ein Reiz, der bei einem Individuum eine emotionale Belastung hervorrufen kann; wegen 

der kognitiven Bewertung von Reizen erkennt der Transaktionsansatz die Existenz unbe

dingter Belastungsquellen (Stressoren) nicht an (2.1.1). 

Belastungsverarbeitung 

Oberbegriff fur Situationsbewertung (=> Bewertungskognition) und => Verarbeitungsverhal

ten (2.1.2). 

Bewertungskognition 

(eng!. appraisal) Oft auch kurz als Bewertung bezeichnet: Sammelbegriff fur die sub

jektive Wahrnehmung einer Situation, hier gegliedert in => primare und => sekundare 

Bewertung (2.2.2, 2.2.3). 

Coping 

(dt. Bewaltigung) In der englischen Sprache und in der Psychologie gebrauchlicher Ter

minus fur Belastungsverarbeitung. Coping bezeichnet implizit oft erfolgreiche Ausein

andersetzung mit einer Belastung (2.2.4). 

Deprivationsarmut 

Ein ArmutsmaB, das den unzureichenden Lebensstandard eines Haushalts abbildet. 

Gebildet wird Deprivationsarmut als Index, der einer statistischen Schiitzung (nicht: 

Messung) der Unzufriedenheit mit dem Lebensstandard gleichkommt. In den Index gehen 

das Fehlen notwendiger Gegenstande der Haushaltsausstattung, niedriges Einkommen und 

weitere Merkmale ein (3.2.2). 

Deprivationsniveau 

Die finanziell bedingte, d. h. nicht nur auf freien Praferenzen oder freiwilligem Verzicht 

beruhende, Fehlausstattung mit solchen materiellen und immateriellen Giltem, die gesell

schaftlich als notwendige Haushaltsausstattung betrachtet werden (3.2.2). 

Einkommensarmut 

Eine Armutsgrenze auf der Grundlage des bedarfsgewichteten Pro-Kopfeinkommens eines 

Haushalts (des => Aquivalenzeinkommens). Meist wird die Einkommens-Armutsgrenze bei 
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50% (oder 40%,60%) des durchschnittlichen bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommens 

einer Population festgelegt (3.2.2). 

Emotionsorientierung 

Syn. Palliativverhalten; Funktion des Verarbeitungsverhaltens: jede Veriinderung der 

kognitiven Repriisentation des Stressors, der Situationsevaluation oder der eigenen Ziele 

durch motorisches oder intrapsychisches Verhalten, die geeignet ist, die emotionale Bela

stung einer Situation zu verringem (2.2.4). 

Ereignislast 

Syn. Belastungsaufkommen; Summe der von einer Person erfahrenen belastenden Lebens

situationen. Die Ereignislast ergibt sich theoretisch aus der Summe spezifischer ~ Exposi

tionsrisiken, wobei die Auswahl und Gewichtung konkreter Situationen nur nach Errnessen 

des Forschers geschehen kann. Die Ereignislast wird hier operationalisiert durch fUnf 

~ Expositionserfahrungen (2.5). 

Expositionserfahrung 

Syn. Belastungserfahrung. 

Expositionsrisiko 

Risiko, eine bestimmte belastende Situation zu erfahren (2.5). 

Imaginiires U rteil 

Cooleys Begriff fUr die verrnutete Wahmehmung und Bewertung der eigenen Person durch 

ihre soziale Umwelt. Es muB mit der tatsiichlichen Wahmehmung durch diese Umwelt 

nicht identisch sein (2.4.1). 

Hilflosigkeit, erlemte 

Von Seligman (1972, 1975) eingefUhrtes Konstrukt, das die Generalisierung der Erfahrung 

unkontrollierbarer Situationen zur Erwartung der Hilflosigkeit in ii.hnlichen Situationen be

schreibt (2.3.6). 

HSTP 

Hauptstichprobe (3.1. 2). 

Impression-Management 

Jeder Versuch einer Person (Akteur), die Wahmehmung ihrer selbst durch eine andere 

Person (Ziel) zu beeinflussen (2.4.1). 

Instrumentelles Verhalten 

Verhalten mit ~ Problemorientierung (2.2.4). 

Kontrolle 

Syn. Kontrolliiberzeugung: die generalisierte Uberzeugung einer Person von ihrer Fiihig

keit, ihr Leben selbst beeinflussen zu kannen. Wenn sie der Meinung ist, sie kanne selbst 

Kontrolle iiber ihre Geschicke ausiiben, spricht man bei ihr von intemer Kontrolle, und 

wenn sie meint, sie werde von extemen Kriiften beherrscht, von extemer Kontrolle 

(2.3.5). 
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LCS 

Life Change Score (2.5.1). 

Optionen 

Ergebnis der "* sekundaren Bewertung, Ressourceneinschatzung; Bestandteil der ko

gnitiven Einschatzung einer "* Transaktion: Was der Akteur seiner Wahrnehmung nach in 

einer Situation bewirken kann (2.2.3). 

Palliation 

Syn. Palliativverhalten 

Palliativverhalten 

Verhalten mit "* Emotionsorientierung; Syn. Gefuhlsberuhigung (2.2.4). 

Personengewicht 

"* Aquivalenzeinkommen 

Pfadanalyse 

Erweiterung der Regressionsanalyse zur Quantifizierung und Interpretation direkter und 

indirekter Wirkungszusammenhange zwischen Variablen (3.3). 

primare Bewertung 

1m Transaktionsansatz steht primare Bewertung fur einen kognitiven ProzeB, in dem der 

Akteur zu einer Einschatzung der Bedeutung einer Situation einschlieBlich denkbarer uner

wlinschter Effekte gelangt. Ergebnis ist eine Einschatzung der "* Anliegen (2.2.2). 

Problemorientierung 

Funktion des Verarbeitungsverhaltens: motorisches oder intrapsychisches Verhalten, das 

Ursachen emotionaler Belastungen verandert, eine Veranderung vorbereitet oder Ressour

cen zuganglich macht (2.2.4). 

Ressourcen 

"* Verarbeitungsressourcen 

Schichtungsmerkmale 

Rier: Armut (Einkommens-, Deprivationsarmut), Einkommen, berufliche Qualifikation 

(eigentlich auch berufliche Position u. a. Merkmale der vertikalen gesellschaftlichen 

Schichtung) (2.3.3, 2.5). 

sekundare Bewertung 

1m Transaktionsansatz steht sekundare Bewertung fur einen kognitiven ProzeB, in dem der 

Akteur eine subjektive Vorstellung davon gewinnt, inwiefern er der sich stellenden An

forderung begegnen kann oder aber iiberfordert ist und was er unternehmen kann, urn die 

Situation zu beeinflussen. Ergebnis ist eine Einschiitzung der "* Optionen (2.2.3). 

SRB 

Sozialhilfebezieher-Zusatzstichprobe (3. 1. 2) . 

Situationsmodul 

Summe der Variablen zu einer Situation. Situationen wurden in der Umfrage »Alltag in 

Deutschland« in "* Vignettenform vorgelegt (3.2.1). 
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SOEP 

Sozio-okonomisches Panel, eine sozialwissenschaftliche Wiederholungsbefragung der 

Wohnbevolkerung der Bundesrepublik. 

Sozialstrukturmodell 

Hier: Versuch der Erkliirung des Verhaltens unter okonomischen Belastungen durch 

soziodemographische und Schichtungsmerkmale (2.6.3, 4.2). 

stake 

Syn. ~ Anliegen 

Status, sozialer 

Schichtungskonstrukt, das meist mit Einkommen, Bildung und beruflicher Position 

operationalisiert wird (2.3.3, 2.5). 

Transaktion 

Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt, die seine ~ Verarbeitungs

ressourcen beansprucht (2.2. 1). 

Transaktionsansatz 

Theorie der Belastungsverarbeitung nach Lazarus/Folkman. Gegenstand sind nicht habitu

elle Reaktionsmuster auf ~ Belastungsquellen, sondern ~ Transaktionen, in denen situa

tionsgebundene, kognitiv gesteuerten Verarbeitungsformen untersucht werden (2.2.1). 

Veriinderbarkeit 

Die Veriinderbarkeit einer Situation ist der Grad, in dem diese nach subjektiver Wahrneh

mung des Akteurs seiner Einwirkung zugiinglich ist, d. h. weJche ~ Optionen ihm zur 

Verfugung stehen (2.2.3). 

Verarbeitungsressourcen 

Situationsiibergreifend stabile Ausstattung einer Person mit Eigenschaften und Gegeben

heiten, die sie gegen nachteilige Belastungsfolgen resistent machen (v.a. interne Kontroll

iiberzeugung und soziale Unterstiitzung) (2.2.1, 2.3.4, 2.3.5). 

Verarbeitungsverhalten 

Sammelbezeichnung flir jedwedes motorische oder intrapsychische Verhalten, das Bela

stungsquellen modifiziert, ihre kognitive Repriisentation veriindert, Ressourcen zugiinglich 

macht oder emotionale Belastungsempfindungen Iindert. Verarbeitungsverhalten kann die 

Funktionen der ~ Problemorientierung und der ~ Emotionsorientierung besitzen (2.2.4). 

Vignette 

Konkretisierende Form der Priisentation sinngemiiB zusammenhiingender Sachverhalte in 

Befragungsinstrumenten (3.2.1). 

264 



Der Deutsche Universitats-Verlag 
Ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer 

Der Deutsche Universitiits-Verlag wurde 1968 gegriindet und 
1988 durch die Wissenschaftsverlage Dr. Th. Gabler Verlag, 
Verlag Vieweg und Westdeutscher Verlag aktiviert. Der DUV 
bietet hervorragenden jUngeren Wissenschaftlern ein Forum, die 
Ergebnisse ihrer Arbeit der interessierten Fachi:iffentlichkeit vor
zustellen. Das Programm steht vor allem solchen Arbeiten offen, 
deren Qualitat durch eine sehr gute Note ausgewiesen ist. ledes 
Manuskript wird yom Verlag zusatzlich auf seine Vermark
tungschancen hin iiberpriift. 
Durch die umfassenden Vertriebs- und Marketingaktivitiiten, die 
in enger Kooperation mit den Schwesterverlagen Gabler, Vieweg 
und Westdeutscher Verlag erfolgen, erreichen wir die breite 
Information aller Fachinstitute, -bibliotheken, -zeitschriften und 
den interessierten Praktiker. Den Autoren bieten wir dabei giin
stige Konditionen, die jeweils individuell vertraglich vereinbart 
werden. 

Der DUV publiziert ein wissenschaftliches Monographien
programm in den Fachdisziplinen 

Wirtschaftswissenschaft 
Informatik 
Kognitionswissenschaft 
Sozialwissenschaft 

www.duv.de 

Anderungen vorbehalten. 

Psychologie 
Literaturwissenschaft 
Sprachwissenschaft 

Deutscher Universitiits-Verlag 
Abraham-Lincoln-Str. 46 

65189 Wiesbaden 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




