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Der Zlgarettenkonsum ist ein schwer kontrollierba- 
rer Risikofaktor, der wom~glich prEventiv angegangen 
werden sollte. Seine Beeinflussung durch die famili~re 
Situation, vor allem das Vorbild von Eltern und Ge- 
schwistern, wurde schon diskutiert (1, 2, 3, 4). 

Methodik und Population 

Die "Adoleszentenstudie Basel-Stadt", eine sozial- 
medizinische Studie ~ber die Entstehung von Risikofak- 
toren Cdr degenerative GeCgssleiden,erfasste eine Re- 
pr~sentativauswahl des 8. Schuljahres, bestehend aus 
10 Gymnasial-, 12 Real- und ll Sekundarklassen. Ins- 
gesamt konnten bei einer Beteiligung von ~ber 90 % 
745 Knaben und M/dchen befragt werden. Auswertungen 
st~tzen sich auf mit Fragebogen erhobene Angaben der 
Eltern und auf eine schriftliche Befragung der Ado- 
leszenten anlisslich der schul~rztlichen Reihenun- 
tersuchung. 

Resultate 

I. Vorbild von Eltern und Geschwistern 

Die Tatsache, ob Eltern rauchen oder nlcht, beein- 
flusst ganz deutlich das Verhalten des Kindes (Tab.l). 
Offenbar ist der gegengeschlechtliche Elternteil dabei 
massgebender. Am meisten rauchen die Jugendlichen, 
wenn beide Eltern rauchen. Eine Analyse bei Ber~ck- 
sichtigung des tiglichen Rauchens ftihrt zu den grund- 
s~tzlich gleichen Verh~ltnissen. Der Anteil der rau- 
chenden Jugendlichen vergrSssert sich dabei um einen 
Zehntel. Die Abh/ngigkeit vom elterlichen Vorbild ist 
bei den MEdchen ausgepr~gter als bei den Knsben. Sie 
erreicht auch statistisch gesicherte Werte (p=O.O1 im 
Chi-Quadrat-Test). Beeindruckend sind aber weniger die 
absoluten Differenzen als der konsistente Trend. 

Tabelle I: HAEUFIGKEIT DES ZIGARETTENKONSUMS IN AB- 
HAENGIGKEIT VOM ELTERLICHEN VORBILD * 

Vater: NR R NR R TR NR TR 

Mutter: NR NR R R NR TR TR 

n = 108 84 35 90 49 13 43 

Knaben % R 29 32 34 36 35 38 42 

n = 113 87 39 104 63 19 57 

~ddchen %R 24 44 41 51 49 47 56 

Tabelle 2: HAEUFIGKEIT DES ZIGARETTENRAUCHENS IN 
ABHAENGIGKEIT V0N DEN RAUCHGEWOHNHEI- 
TEN DERGESCHWISTER * 

n = 68 

Knaben % R 19 

n = 67 

M/dchen % R 30 

*) NR = Nichtraucher 

Geschwi- BiM~der Schwe- Br~der Schwe- 
ster stern stern 

NR R R TR TR 

33 42 12 22 

64 43 67 50 

45 42 29 20 

51 50 55 65 

R = Raucher TR = T~gl.Raucher 

Das Vorbild der ~Llteren Geschwister (Tabelle 2) ist 
noch bedeutender als das Vorbild der Eltern, vor sllem 
wenn tiglich gera~cht wird. Es scheint als h~tten 
gleichgeschlechtliche Geschwister einen grSsseren Ein- 
fluss. In Tabelle 2 sind nur Probanden ber~cksichtigt, 
die als /ltere Geschwister entweder Br~der oder Schwe- 
stern hatten, aber nicht beides. 

2. Soziale Situation der Familie 

In "normalen Familien" gibt es deutllch weniger 
rauchende Jugendliche als in Ersstzfamilien oder un- 
vollst~ndigen Familien. Die ~dtter selbst rauchen in 
unvollstKndigen Familien signifikant h~ufiger (Tab. 3). 

Der Zigarettenkonsum fur Probanden und M~tter (Ta- 
belle 4) ist bei erwerbst~tiger Mutter ungeachtet der 
Arbeitszeit erheblich gesteigert. 

Tabelle 3 : HAEUFIGKEIT DES ZIGARETTENRAUCHENS IN 
VERSCHIEDENEN SOZIALEN VERHAELTNISSEN 

n 

Raucher 

t~gl.Raucher 

n 

Raucher 

t~gl.Raucher 

Normal- Ersatz- 
familie familie 

PROBANDE 

582 74 

33 % 47 % 

MUETTER 

559 71 

40 % 37 % 

23 % 20 % 

I unvollst/ndige 

65 

28 % 

59 

36 

Tabelle 4 : HAEUFIGKEIT DES ZIGARETTENKONSUMS IN- 
BEZUG AUFDIE ERWERBSTAETIGKEIT DER 
MUTTER 

nicht teilweise voll 
erwerbst~tig erwerbst~tig erwerbst~tig 

PROBANDEN 

n 443 171 65 

Raucher 31% 43 % 43 % 

t~gliche 10 % 18 % 15 % 
Raucher 

MUETTER 

422 166 n 

Raucher 39 % 

t~gliche 21% 
Raucher 

3O % 

61 

52 % 

28 % 

Disku#sion und Schlussfolgerungen 

Das Vorbild von Eltern und Geschwistern, wie auch 
die Familienstruktur und Erwerbst~tigkeit der Mutter 
beeinflussen die ~dufigkeit des Zigarettenkonsums bei 
Adoleszenten. Die genannten Faktoren h'gngen ihrerseits 
zusammen (z.B. das Vorbild der Mutter und ihre Erwerbs- 
t~tigkeit). Jeder der Faktoren [ibt indessen auch ei- 
nen gewissen unabh'gngigen Einfluss aus. So ist z.B. 
in Ersatzfamilien nur der Zigarettenkonsum der Proban- 
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den, nicht aber derjenige der Mutter gegenHber den 
"Normalfamilien" erhSht. Der Effekt der Erwerbstitig- 
keit der Mutter und der Unvollstiudigkeit der Familie 
d/rfte aber vornehmlich indirekt, d.h. Gber die Beein- 
flussung des Zigarettenkonsums der Mutter zustandekom- 
men. 

R~sum@ 

Facteurs familiaux et habitude de fumer chez l'a- 
dolescent 

Les r4sultats de "l'4tude bgloise des adolescents" 
confirme que leur habitude de fumer est influenc@e 
d'une mani~re importante par l'habitude de fumer chez 
les parents; une influence encore plus marqu4e est 
voir dans l'habitude de fumer chez les fr&res et soeurs 
ain4s. Les adolescents qui vivent dans les foyers bri- 
s@s ou dont les m&res travaillent sont aussi plus sou- 
vent sujet & cette habitude, mais il s'agit aussi d'a- 
dolescents dont les m&res fument plus que les autres. 

Summary 

Family and Cigarette Smoking in Adolescents 

Results of the Basle-Adolescents Study confirmed 
an important effect of parent smoking and even more of 
elder sibling smoking on cigarette consumption of ado- 
lescents. Broken home situation and employment of mo- 
ther were other important determinants the effect of 
which can, however, be partially explained by a higher 
frequency of smoking mothers. 
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